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Die Regierungserklärung in der Kammer 
BRUESSEL. Die Kammer is t am Dienstag 
nachmittag zusammengetreten. A u f der 
Tagesordnung stand als einziger Punkt 
die R e g i e r u n g s e r k l ä r u n g . Premierminis ter 
Eyskens gab zuerst seiner Zufr iedenhei t 
über das Zustandekommen des Schulfrie-
dens Ausdruck und verlas dann i m Ein
zelnen die R e g i e r u n g s e r k l ä r u n g . 

Hier ist z u n ä c h s t die Rede von der Po
litik i m Kongo und R u a n d a - Ü r u n d i . D r e i 
Grundsätze le i ten die Regierung: 1. Ver
trauen i n die Jugend, 2. Wirtschaftsankur
belung u n d 3. sozialer Fortschri t t . Der 
eingeborene und der belgischen B e v ö l k e 
rung des Kongos m u ß die Mög l i chke i t ge
geben werden, sich s t ä r k e r als bisher an 
der Verwa l tung zu betei l igen. 

Außenpol i t i sch w i l l die Regierung eine 
auf den Fr ieden und die Zusammenarbei t 
der Staaten gerichtete P o l i t i k betreiben. 
Benelux b e h ä l t auch i m Gemeinsamen 
Markt seine vol le Bedeutung. Belgien 
wird auf die Err ichtung der Freihandels
zone d r ä n g e n , dem A t l a n t i k p a k t t reu b le i 
ben und w e n n mögl ich i m Rahmen der 
UNO In i t i a t i ven ergreifen, die eine Ver
minderung der in te rna t iona len Spannung 
einbringen k ö n n t e n . 

Belgien m u ß eine moderne Armee ha
ben. Der M i l i t ä r d i e n s t is t immer ein Op
fer für die Jugend. Er m u ß so eingerichtet 
werden, d a ß die Jugend w ä h r e n d ihres 
Militärdienstes ihre B i ldung v e r v o l l k o m -
met. V o r Ende 1959 w i r d die Dienstzeit 
auf 12 Monate herabgesetzt. 

Die El tern , haben das freie Recht, die 
Schule selbst zu w ä h l e n . Der Unterr icht 
wird bis 18 Jahre kostenlos sein und de
mokratisiert werden . Die Regierung hat 
an den Anfang seines Programms die w i s 
senschaftliche Forschung gestellt . 

Die Regierung w i r d i m Parlament ein 
Gesetz vorschlagen, d a ß die Anpassung 
der Abgeordnetenzahl an die B e v ö l k e 
rungszahlen br ingen so l l . Auch sol len das 
Gemeinde- und das Provinzialgesetz re
formiert werden und die Finanzen der Ge
meinden m ü s s e n saniert werden . Die ge
samte Staatsverwaltung m u ß den moder

nen Gegebenheiten a n g e p a ß t werden . 
Die Regierung is t entschlossen, eine Po

l i t i k des sozialen Fortschrit tes fortzuset
zen und eine gerechte Ver te i lung des 
Volkse inkommens zu g e w ä h r l e i s t e n . Die 
Krankenversicherung m u ß reformier t und 
f inanz ie l l gesundet werden 

E i n wicht iger Punkt der Regierungser
k l ä r u n g b e f a ß t sich m i t der Wirtschafts

ankurbelung, die Resorbierung der A r 
bei ts losigkei t und die E r h ö h u n g des na
t ionalen Einkommens. 

Das derzeitige Einkommensteuersystem 
m u ß v o l l k o m m e n umgeschmolzen werden . 
Die Regierung w i l l eine g r o ß e Po l i t i k der 
öf fen t l i chen A r b e i t e n betreiben. Sie w i l l 
schl ießl ich auch das Regime der Pensio
nen für die U n a b h ä n g i g e n reformieren. 

Ernste Luftzwischenfälle 
W A S H I N G T O N . Die U S A haben die Sow
je t -Union darauf aufmerksam gemacht, 
d a ß die sowjetischen Jagdflugzeuge i n 
Zukunf t nicht mehr dami t rechnen k ö n 
nen, ungestraft amerikanische Flugzeuge 
zu b e l ä s t i g e n , die normale F l ü g e i m inter
nat ionalen Luf t r aum d u r c h f ü h r e n . 

Diese W a r n u n g is t lau t M i t t e i l u n g i n 
einer Note enthalten, die am 13. Novem
ber v o n der US-Botschaft i n M o s k a u dem 
sowjetischen A u ß e n m i n i s t e r i u m ü b e r 
reicht wurde , u m gegen die „ge fäh r l i chen 
Angr i f fe sowjetischer Jagdflugzeuge ge
gen amerikanische Flugzeuge, die r e g u l ä r e 
F l ü g e i m in terna t ionalen Luf t r aum ü b e r 
der Ostsee und dem japanischen Meer am 
7. November unternahmen", zu protest ie
ren. 

Be im ersten Zwischenfal l ha t ten so
wjetische J ä g e r zwe ima l e in amer ikani 
sches Flugzeug angegriffen, das sich ü b e r 
der Ostsee i n e twa 110 k m Entfernung 
v o n sowjetischem Gebiet befand und 
11.000 m hoch f log . 

„Es besteht k e i n Zwe i f e l , " e r k l ä r t das 
U S - A u ß e n m i n i s t e r i u m i n der Note, „ d a ß 
das Z i e l der sowjetischen J ä g e r i n der 
Z e r s t ö r u n g des US-Flugzeuges ohne War 
nung bestand". 

Der zwei te Zwischenfa l l t rug sich am 
gleichen Tage ü b e r dem japanischen Meer 
zu. H i e r wurde ein s U S - M i l i t ä r f l u g z e u g 
ebenfalls ü b e r 100 k m v o n sowjetischem 
Gebiet entfernt d re ima l v o n J ä g e r n ange
gr i f fen . Die sowjetischen J ä g e r b e g n ü g t e n 
sich jedoch i n diesem Falle m i t Scheinan
gr i f fen. Laut der Note haben i n al len F ä l 
len die US-Flugzeuge nicht geschossen, 

o b w o h l sie v o n den sowjetischen J ä g e r n 
offen p rovoz ie r t w u r d e n . I n Zukunf t aber 
haben die Flugzeugkommandanten Be
fehl , be i neuen A n g r i f f e n alle n o t w e n d i g 
erscheinenden V e r t e i d i g u n g s m a ß n a h m e n 
zu ergreifen. Die Regierung der U S A er
war t e t v o n der Regierung der Sowjetun
i o n sofortige M a ß n a h m e n , u m ä h n l i c h e 
Z w i s c h e n f ä l l e u n m ö g l i c h zu machen. Die 
Sowje tun ion trage die vo l l e Ve ran twor 
tung für die Konsequenzen, die sich aus 
einer Wiede rho lung derar t iger Zwischen
fäl le ergeben, h e i ß t es z u m A b s c h l u ß i n 
der US - Note . 

Lehren aus Zypern und Island 
PARIS, (ep). Vie l le icht z u m ersten M a l i n 
dieser in tens iven F o r m hat sich die N A 
T O i n den le tzten Mona ten i n 2 in terne 
K o n f l i k t e der A l l i a n z eingeschaltet. I s 
l and u n d Zypern . I n beiden F ä l l e n b l ieb 
sie schl ießl ich erfolglos, w e n n es auch 
mögl ich war , einen Bruch der interessier
ten L ä n d e r m i t der A l l i a n z zu vermeiden. 
Dieses Ergebnis da r f m a n i n seiner Trag
wei te nicht u n t e r s c h ä t z e n . S o w o h l i n Is
l and w i e i n Griechenland waren e i n f l u ß 
reiche Kreise dabei, den A u s t r i t t aus der 
N A T O zu empfehlen. 

M a n s te l l t sich t ro tzdem die Frage, 
weshalb diese g r ü n d l i c h e u n d vorsichtige 
diplomatische A k t i o n der N A T O w i r 
kungslos b l ieb . Taktische Fehler kann 
m a n der Organisa t ion oder i h r e m Gene
r a l s e k r e t ä r nicht nachweisen. Eine ganze 
Reihe v o n Mitg l ieds taa ten b e m ü h t e n sich 
m i t ganzer Kra f t u m eine L ö s u n g . Es man
gelte be i den Betei l ig ten nicht an Zuge
s t ä n d n i s s e n , auch kann man nicht sagen, 
d a ß die g r ö ß e r e n M ä c h t e die k le ineren un
ter Druck setzen w o l l t e n . I n beiden F ä l l e n 
kamen die nicht unmi t te lbar bete i l ig ten 
Staaten zu einer einheit l ichen Stel lung-

Freihandelszonen-Krise bestätigt 
L O N D O N . Die Kr ise u m die Freihandels
zone, die durch ernste b r i t i s ch - f r anzös i 
sche Differenzen entstanden ist , i s t n u n 
o f f i z i e l l : Der brit ische Staatsminister 
Maud l ing , P r ä s i d e n t des z u s t ä n d i g e n 
OEEC-Ausschusses hat mi tge te i l t , d a ß die 
vorgesehene Beratung nicht s tat tf indet . 
Z w a r spricht man noch nicht v o n Bruch, 
nur v o n Unterbrechung, doch w i r d die 
Lage als ä u ß e r s t ernst angesehen. 

A l l e Versuche b l ieben i n der Tat ergeb
nislos. Dabei w u r d e e n t h ü l l t , d a ß Mac-
M i l l a n einem Schreiben an de Gaulle vo r 
zehn Tagen auf die N o t w e n d i g k e i t der 
Freihandelszone hingewiesen hatte und 
auch eine A n t w o r t erhiel t . Ob es jetzt zu 
Besprechungen auf h ö h e r e r Ebene kommt , 
is t noch unbekannt . E in Pariser i n t e r m i n i 
s ter iel ler A u s s c h u ß p r ü f t die Lage u n d 
auch i m Rahmen der EWG-Gemeinschaft 

Hintergründe des Staatsstreiches im Sudan 
BEIRUT. Der prowest l iche P remie rmin i 
ster des Sudans, A b d u l l a h K h a l i l bereite
te sich darauf vor , m i t fünf Kol legen 
nach Kairo abzureisen, als er g e s t ü r z t 
wurde. W i e v o n z u v e r l ä s s i g e r Seite ver
lautet, wurde der Staatsstreich v o n einem 
ganz kleinen Kreis „f re ier" Offiziere vor
bereitet, die keine M ü h e hatten, ihre aus 
Berufssoldaten zusammengesetzten T r u p 
pen mi t zu re ißen . Eine F a l l s c h i r m j ä g e r e i n -
heit soll z u n ä c h s t i m Laufe der Nacht die 
öffentlichen G e b ä u d e sowie die W o h n u n 
gen der f ü h r e n d e n Po l i t ike r umste l l t ha
ben. Sie habe sich dann den Rundfunk
stationen b e m ä c h t i g t u n d die Verb indung 
mit anderen Off iziersgruppen i n Port Su
dan, Ouadi Medan i und Ouad i Haifa auf
genommen, wodurch der gesamte Land-, 
Luft- und Flugverkehr i m N o r d e n des Lan
des lahmgelegt wurde . 

Der S ü d e n des Landes is t ohne jegliche 
Verbindung, da die a l l j äh r l i chen Ueber-
schwemmungen jeden Verkehr a u ß e r auf 
dem Luftwege behindern. Noch u n g e k l ä r t 
bleiben die ersten Nachrichten, die besag
ten, daß das neue Regime (es handel t sich 
Wn eine Revolu t ion u . nicht nur u m ei
len Putsch gegen die Regierung) die be
sten Beziehungen zur Vere in ig ten A r a b i 
schen Republik unterhal ten w o l l e . 

Der Regierungschef hatte sich i n der 
vergangenen Woche entschlossen, d ieKon-
takte mit Kai ro wieder aufzunehmen, was 
günstige A u s w i r k u n g e n hatte. Der suda
nesische Handelsminister A l i A b d e l Rah-
man war am Sonntag m i t neuen Vorsch l ä 
gen nach Khar tum z u r ü c k g e k e h r t , die eine 
sinelle und vö l l ige Bereinigung der Dif 
ferenzen zwischen beiden L ä n d e r n erhof
fen l ießen. Unmi t te lbar darauf wurde 
die Vertagung der Parlamentstagung auf 
den 8. Dezember a n g e k ü n d i g t , u m dem 
Premierminister und fünf seiner Kol legen 
die Reise nach Ka i ro zu e r m ö g l i c h e n . R ä t 
selhaft bleibt , was die M i l i t ä r s , die zu
gleich alle Mi tg l i eder des S o u v e r ä n i t ä t s -
Jat8 alle Minis te r , alle Parlamentarier 
absetzten und die poli t ischen Parteien 

au f lö s t en , besser t un k ö n n t e n , u m eine 
A n n ä h e r u n g zwischen dem Sudan und 
der V A R h e r b e i z u f ü h r e n . 

Die sudanesische Af fä re is t jedenfalls 
nach Meinung der Beobachter noch sehr 
undurchsichtig. 

Die v o n Marschal l I b r a h i m A b b u d ver
fügte A u f l ö s u n g der poli t ischen Parteien, 
w i r d nach Ansicht v o n Kennern der Lage 
sehr schwierig sein. 

Sudan, das i n sechs Wochen den zwe i 
ten Jahrestag seiner U n a b h ä n g i g k e i t s e r 
k l ä r u n g begeht, hat immer noch keine 
e n d g ü l t i g e Verfassung. Die Rolle des 
Staatsoberhauptes w i r d v o m S o u v e r ä n i 
t ä t s r a t a u s g e ü b t , der sich aus fünf M i t g l i e 
dern zusammensetzt. Diese v e r f ü g e n nicht 
al lein gemeinsam ü b e r die Vol lmachten 
eines S t a a t s p r ä s i d e n t e n , sondern auch 
ü b e r das Oberkommando der S t r e i t k r ä f t e . 

V o r a l lem w i r d dieser Rat v o m Staats
streich Abbuds betroffen. Jedoch is t der 
Sudan noch w e i t davon entfernt, eine na
t ionale Einhei t zu b i lden . Seit den letz
ten Wahlen is t eine akt ive Gruppe ent
standen, die sich aus den, Abgeordneten 
des S ü d e n s zusammensetzt. Diese ver

dangen für ihre d re i Provinzen eine we i t 
gehende Au tonomie . Die betreffenden 
Provinzen — Obern i l , Aequa tor ia u n d 
Bahr el Ghazal — s ind von N e g e r s t ä m m e n 
b e v ö l k e r t , die i n der Mehrhe i t weder M o 
hammedaner nach arabisiert w i e die ü b r i 
gen Landesteile s ind. Diese Parlamentar i 
er werden auf jeden Fa l l gegen jede b r u 
tale Vereinhei t l ichung des Sudans sein. 
Auch haben sie niemals Heh l aus i h r e m 
M i ß t r a u e n g e g e n ü b e r der Po l i t i k Aegyp
tens gemacht. 

Was nun die z w e i g r o ß e n p o l i t i s c h e n 
Parteien Nordsudans anbelangt, s ind die
se mehr r e l i g iö se r als poli t ischer A r t . Die 
Partei „AI Umma", der auch M i n i s t e r p r ä 
sident A b d a l u h K h a l i l a n g e ö r t , u m f a ß t die 
A n h ä n g e r der Ansar-Sekte. Schü le r des 
Mahad i , der sich i m Jahre 1881 gegen die 
b r i t i s ch -ägyp t i s che Herrschaft erhoben 
hatte. Der Sohn dieses M a h d i i s t heute 

der geistige F ü h r e r der Ansar u n d das 
eigentliche Oberhaupt der A I Umma-Par-
te i . 

Sein Rivale ist ebenfalls e in r e l i g i ö s e r 
F ü h r e r . A l i e l M i r g h a n i , der die Demo
kratische Vo lkspa r t e i u n t e r s t ü t z t , nach
dem er sich lange für die E inhe i t des N i l -
tales unter ä g y p t i s c h e r Oberhohei t einge
setzt hatte. A n h ä n g e r des M a h d i u n d 
Mirghan is ha t ten seit der U n a b h ä n g i g 
k e i t s e r k l ä r u n g einen Waffens t i l l s tand ge
schlossen, was die B i ldung einer K o a l i 
t ionsregierung e r m ö g l i c h t hatte, und ha-, 
ben auch i n ersten E r k l ä r u n g e n A b b u d 
zugestimmt. 

General I b r a h i m A b b u d w i r d i n London 
w i e i n unterr ichteten Kreisen verlautet , 
als ziemlich englandfreundlich betrachtet 
und auf seinen Stel lver t re ter glaubt man 
noch s t ä r k e r rechnen zu k ö n n e n . 

Der 58 j äh r ige General A b b u d hat seine 
Studien i m Gordon-College i n K h a r t u m 
und auf der sudanesischen M i l i t ä r a k a d e 
mie betr ieben. Er nahm wiede rho l t i n 
G r o ß b r i t a n n i e n an kurzen m i l i t ä r i s c h e n 
Ausbi ldungskursen t e i l u n d g e h ö r t e 1955 
einer Delegat ion zum A n k a u f v o n M i l i 
t ä r m a t e r i a l an. Seit 1954 w a r er stel lver
tretender Oberbefehlshaber, 1956 w u r d e 
er zum Oberbefehlshaber ernannt. 
Sudan — 2.618 000 Quadra tk i lometer und 
fast zehn M i l l i o n e n E inwohner — stand 
seit der Kai roer K o n v e n t i o n v o n 1899 un
ter b r i t i s c h - ä g y p t i s c h e m Protektorat . Nach 
dem zwei ten W e l t k r i e g w u r d e das Land 
zu einem Zankapfe l zwischen G r o ß b r i t a n 
n ien u n d Aegypten . Es bi ldete eines der 
Hauptziele der ä g y p t i s c h e n A u ß e n p o l i t i k . 

Die U n a b h ä n g i g k e i t erlangte Sudan am 
19. Dezember 1955. I m Januar 1956 wurde 
es i n die U N O aufgenommen. Die ä g y p 
tenfeindliche Umma-Par te i erzielte be i 
den Par lamentswahlen am 27. M a i 1958 ei 
nen vo l l en Erfo lg . Der g r ö ß t e T e i l der Be
v ö l k e r u n g g e h ö r t der sunnitisch-mohame-
danischen Re l ig ion an. Die Haupts tadt 
Kha r tum, l iegt am Z u s a m m e n f l u ß der 
beiden N i l a rme . 

k ö n n t e ine U e b e r p r ü f u n g erfolgen, u m 
dann erneut an London heranzutreten. 

I m Unterhaus nahm M a u d l i n g Stel lung 
u n d b l ieb ä u ß e r s t v e r s ö h n l i c h , wenngleich 
er nicht verhehlte , d a ß je tz t die gesamte 
OEEC bedroht sei u n d d a ß m i t a l len Re
gierungen, für welche die Ab lehnung des 
Projektes durch Frankreich v o n Bedeu
tung ist, Besprechungen aufgenommen 
werden . Die Folgen k ö n n e n bedenkl ich 
werden . 

I n einer ö f fen t l i chen Ansprache rief 
auch der f r ü h e r e englische Finanzminis ter 
Richard But ler die e u r o p ä i s c h e n L ä n d e r 
zur Einhei t auf. Es w ä r e tragisch, w e n n 
es Stre i t g ä b e zwischen England und 
Frankreich, den K e r n l ä n d e r n der f reien 
W e l t . 

E i n deutscher Sprecher meinte Soustel-
les F r e i h a n d e l s z o n e n - E r k l ä r u n g e n h ä t t e n 
alle andern M i t g l i e d e r n des Maudl ingaus-
schusses ü b e r r a s c h t . Die Fragen, die Sous-
stelle am Wochenende aufwarf , m ü ß t e n 
z u n ä c h s t v o n den Sechs g e p r ü f t werden . 
Eine k le ine Gipfelkonferenz, so w i r d 
schl ießl ich i n Bonn e r k l ä r t , sei mpglich. 

E i n Pariser Kommentar : „Le M o n d e " 
schreibt, es sei be im Famil iens t re i t der 
Sechs geblieben, deren Einhe i t sich bewie
sen habe. England w o l l e alle Vor t e i l e des 
Gemeinsamen Marktes ohne die dami t 
verbundenen Verpfl ichtungen. Eine Etap
pe sei beendet, man werde die Verhand
lungen, auf neuer Grundlage wiede r auf
nehmen m ü s s e n . 

Bonn verlangt 
Deutediland - Gespräche 
B O N N . I n einer i n M o s k a u ü b e r r e i c h t e n 
Note akzept ier t die Bonner Regierung den 
Plan des Zusammentretens eines Vierer 
komitees (UdSSR, Verein ig te Staaten, 
G r o ß b r i t a n n i e n , Frankreich) . 

Sie verlangt , d a ß dieses Komi tee sich 
b e m ü h e n solle, alle dami t verbundenen 
Fragen, w i e die Vorbere i tung eines Fr ie
densvertrages nur m i t einer Regierung, 
„d ie v o n der Gesamtheit des deutschen 
Volkes ve ran twor t l i ch is t" , abgeschlos
sen werden kann. 

Anderersei ts verlautet , d a ß ein D o k u 
ment ü b e r Ber l in , dessen Vorbere i tung 
v o n Khruschtschow a n g e k ü n d i g t w o r d e n 
war , unmi t t e lba r den f r ü h e r e n V e r b ü n d e 
ten der UdSSR zugestellt we rden w i r d . 

Die Frage Be r l i n w a r auch G e s p r ä c h s -
Thema i m Ver l au f eines Zusammentref
fens zwischen A u ß e n m i n i s t e r Dulles und 
dem Botschafter der Bundesrepubl ik , W i l 
he lm Grewe. 

Der deutsche Botschafter e r k l ä r t e nach 
dem G e s p r ä c h , das auf seinen Wunsch 
h i n erfolgte, die Lage bleibe w e i t e r h i n 
ernst. Die Ber l iner Af fä re sei keinesfalls 
abgeschlossen, sondern w ü r d e wahr 
scheinlich wei te re M a ß n a h m e n der so
wjetischen B e h ö r d e n folgen lassen. 

Das Moskauer Parteiorgan ve rö f f en t 
l ichte gestern u n d heute Kommentare zur 
B e r l i n - Krise , i n welchen die W e s t m ä c h 
te scharf angegriffen we rden . 

n ä h m e u n d u n t e r s t ü t z t e n gemeinsam die 
i n der le tz ten Phase dann gescheiterten 
K o m p r o m i ß v o r s c h l ä g e . H ä t t e die N A T O 
i n dieser S i tua t ion das Recht gehabt, m i t 
Z w e i d r i t t e l - oder auch V i e r f ü n f t e l - M e h r -
hei t zu entscheiden, u n d w ä r e es mög l i ch 
gewesen, das etwaige Ve to der u n m i t t e l 
bar interessier ten L ä n d e r u n b e r ü c k s i c h 
t ig t zu lassen, h ä t t e m a n für I s land w i e 
für Z y p e r n eine L ö s u n g aufweisen k ö n 
nen. 

Die V e r a n t w o r t u n g für den M i ß e r f o l g 
l iegt be i I s l and u n d Griechenland, die 
sich beide i m letzten Augenbl ick vor a l lem 
wegen innerpol i t ischer G r ü n d e der Rege
lung widerse tz ten . I s land ging so we i t , 
V o r s c h l ä g e , die seiner eigenen Anregung 
entsprechend von d e n N A T O - S a c h v e r s t ä n -
digen ausgearbeitet u n d pol i t i sch inner
halb der Organisa t ion durchgesetzt w u r 
den, zu verwerfen .Auch Griechenland hat
te keine Veranlassung mehr, sich der ge-
plantenKonferenz zu widersetzen.DieLage 
is t n u n deshalb so u n n a t ü r l i c h , als weder 
Griechenland noch Is land die M ö g l i c h k e i t 
haben, ih ren Standpunkt a u ß e r h a l b der 
N A T O u n d m i t besseren Erfolgsaussich
ten durchzubringen. Sie h ä t t e n be i der 
Annahme der N A T O - K o m p r o m i s s e n u r 

Nutzen ziehen k ö n n e n . f 
M a n s t ö ß t be i diesen V o r g ä n g e n z w e i 

fellos auf die Grenzen jeder V e r m i t t -
lungs- oder Sch l i ch tungs t ä t i gke i t , die awf 
die nat ionale S o u v e r ä n i t ä t i n letzter I n 
stanz Rücks ich t nehmen m u ß . Eine Ge
meinschaft m i t Veto-Rechten m u ß i n a l len 
Lagen u n d unter a l len U m s t ä n d e n i n so l 
chen F ä l l e n eine unvo l lkommene E in 
r ichtung ble iben. So w i e innerha lb der 
L ä n d e r eine demokratische u n d arbeits
f äh ige Staatsordnung nu r be i A n w e n d u n g 
v o n M e h r h e i t s b e s c h l ü s s e n denkbar is t , 
vermag m a n in t e rna t iona l K o n f l i k t e n u r 
bei E i n d ä m m u n g der absoluten S o u v e r ä 
n i t ä t s a n s p r ü c h e zu regeln, die den Erfor
dernissen unserer Ze i t nicht mehr ent
sprechen. 

Nato baut Satelliten 
PARIS. E ins t immig nahm die par lamenta
rische Konferenz der NATO-Staa ten den 
Vorschlag des amerikanischen Senators 
Jackson an, wonach die Atlant ische Ge
meinschaft einen k ü n s t l i c h e n Satel l i ten 
m i t dem N A T O - E m b l e m entwicke ln u n d 
starten so l l . 

W i e Jackson e r k l ä r t e , k ö n n t e der Satel

l i t bis 1960 seine Kre isbahn u m die Erde 

ziehen. 

Ferner schlug Jackson den Mi tg l ieds taa

ten der N A T O v o r ein umfassendes Pro

gramm für eine Zusammenarbei t f r i e d l i 

chen Charakters auf wissenschaftlichem 

u n d technischem Gebiete aufzustellen. 

Dieses Programm so l l aussch l i eß l i ch auf 

die Forschung, die En twick lung u n d auch 

auf die Erforschung der h ö h e r e n A t m o s 

p h ä r e n s c h i c h t e n ausgerichtet sein. 

„ W i r s ind v e r b ü n d e t z u Land , z u Was

ser u n d i n der Lu f t " , e r k l ä r t e Jackson, „ea 

is t Zei t , d a ß w i r uns auch i m W e l t r a u m 

v e r b ü n d e n . " 

Ferner richtete Jackson die A u f m e r k 

samkeit seiner Z u h ö r e r auf das brennen

de Prob lem der Wirtschaftsfrage. 

Moskau , stell te der Redner fest, ha t den 

Westen auf wir tschaf t l ichem Gebiet her

ausgefordert. Durch Unterb ie tung ha t d ie 

Sowje tuniop schon heute die W e l t m ä r k t e 

für Holz , Z i n n u n d A l u m i n i u m desorgani

siert . Immer wieder w e r d e n sich M o s k a u 

neue M ö g l i c h k e i t e n bieten, seinen W i r t 

schaftskrieg auf w e l t w e i t e r Ebene zu füh

ren. M o s k a u konzen t r i e r t seine B e m ü h u n 

gen auf die leicht v e r l e t z l i c h e n W i r t 

schaftssysteme des M i t t l e r e n Ostens, S ü d 

ost-Asien u n d S ü d a m e r i k a s . Diese W i r t 

schaftsoffensive bezeichnete Jackson als 

weitaus ge fäh r l i che r als eine m i l i t ä r i s c h e 

A u f r ü s t u n g u n d forderte eine gemeinsame 

Wirtschaftstrategie. 

Schl ießl ich setzt sich der Bericht Jack

sons für d ieEntwicklung der sozialen W i s 

senschaften, des Humanismus u n d der 

Lehre der asiatischen Sprachen ein. 
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M E N S C H E N U N S E R E R Z E I T 

Prof. Hermann Oberth — Vater der Stufenrakete 
Nach interessanter Tät igke i t in U S A zurück in die Heimat 

Die Fortschri t te der letzten Jahre auf 
dem Gebiet der Raketentechnik haben 
selbst die g r ö ß t e n Opt imis ten ü b e r r a s c h t 
Wernher von Braun, einst als Phantast be
lächel t , wu rde i n A m e r i k a ein angesehe
ner M a n n . G r o ß e n E in f luß auf die Ent
wick lung der Stufenraketen, m i t denen 
die Amer ikane r ihre E r d j a l a ü i t e n i n den 
H i m m e l s c h ö s s e n , hatte auch Professor 
Hermann Ober th . Dieser Mann , der gern 
i m H i n t e r g r u n d bleibt , schuf die Grund
lagen zur K o n s t r u k t i o n der deutschen 
V-2. Er arbeitete seit 1955 i n den USA, 
kehr te aber inzwischen i n die Bundesre
p u b l i k zu rück . 

Nach Beendigung des zwei ten W e l t 
krieges versuchte Professor Hermann 
Ober th , z u n ä c h s t an einer deutschen tech
nischen Hochschule einen A u f t r a g als Do
zent zu erhal ten. I n diesen Jahren erhie l t 
er immer wiede r Angebote aus den USA, 
wo es vie le seiner f r ü h e r e n Schü le r u n d 
Mi t a rbe i t e r zu guten Posi t ionen und A n 
sehen gebracht hatten, doch Ober th w o l l 
te Deutschland z u n ä c h s t nicht verlassen. 

Erst 1955 nahm er eine Ein ladung des 
amerikanischen A u ß e n m i n i s t e r i u m s für 
einen mehrmonat igen Studienaufenthal t 
i n den U S A an. Nach l a n g j ä h r i g e r , erfolg
reicher A r b e i t i n den U S A kehr te Profes
sor Ober th wiede r nach Deutschland zu
rück. 

I n der Raketenversuchsanstalt des Hee
res in Hun t sv i l l e , Alabama, lei tete Profes
sor Ober th das I n s t i t u t fü r Sonderaufga
ben. Der „ R a k e t e n p r o f e s s o r " , w i e er all
gemein genannt w i r d , w i r d v o n seinen 
Mi t a rbe i t e rn wegen seiner Vie l se i t igke i t 
immer wieder bewunder t . Es verging 
kaum e in Monat , ohne d a ß er nicht auf ir
gend e inem Gebiet m i t einer neuen Er
f indung aufwar ten konnte . 

t 
Die abgelehnte Doktorarbeit 

H e r m a n n O b e r t h w u r d e 1894 in Her
mannstadt in S i e b e n b ü r g e n geboren. 
Schon als Junge fand er die Probleme der 
Wel t r aumfahr t faszinierender als das 
F u ß b a l l s p i e l oder K r i m i n a l s c h m ö k e r . Da
zu g e h ö r t e damals eine ganz g e h ö r i g e P o r -
t i o n v o n Phantasie, denn zu Ober ths Ju
gendzeit steckte selbst das Flugzeug noch 
i n den ersten A n f ä n g e n . Raketen gab es 
nur ü t F o r m v o n ' F e ü e r W e r R s k ö r p e r n . 

Oberth Wdiärtt"m',ISUttt8enbürg (Sie
b e n b ü r g e n ) , M ü n c h e n , G ö t t i n g e n u . H e i 
delberg. I n Heide lberg legte er als Dok
tora rbe i t für Phys ik seine A b h a n d l u n g 
„Die Rakete zu den P l a n e t e n r ä u m e n " 
vor . D ie Professoren s tel l ten fest, d a ß die
se A r b e i t zu phantastisch sei, ke inen Ge
winn für die Wissenschaft bedeute u n d 
wiesen sie z u r ü c k . E n t t ä u s c h t re is teOber th 
i n seine He ima t zu rück u n d beendete sein 
S tud ium an der Klausenburger Un ive r s i 
t ä t 

Eine ä h n l i c h e A b f u h r hatte O b e r t h be
reits 1917 erlebt. Damals bot er dem 
ö s t e r r e i c h i s c h e n Kr iegsmin i s t e r ium V o r 
sch läge für die En twick lung v o n F lü s s ig 
kei tsraketen an, aber die v e r a n t w o r t l i 
chen Stel len ha t ten k e i n V e r s t ä n d n i s da
für. 

Bekannt w u r d e O b e r t h 1929, als er in 
Berlin lebte u n d sein W e r k „ W e g e zur 

Raumschiffahrt" ve rö f f en t l i ch t e . Er erreg
te be t r äch t l i ches Aufsehen und g i l t auch 
heute noch als ein S tandardwerk der Ra
ketentechnik. 

O b w o h l Oberths analytischer Vers tand 
i h n vornehmlich z u m Theore t ike r p r ä d e 
s t inier te , un te rnahm er schon damals i n 
Ber l i n auf dem k le inen Versuchsplatz i n 
Reinickendorf Raketenexperimente. Sei
nen Lebensunterhal t verdiente er sich als 
Gymnasialprofessor für die naturwissen
schaftlichen Fächer . A l s seinerzeit d i eUFA 
den F i l m „Die Frau i m M o n d " drehte, ho l 
te sie i h n als wissenschaftlichen Berater. 
Das Honora r das er d a f ü r erhiel t , ve rwen
dete er für seine Versuche. 

Nach seinem Ber l iner Gastspiel g ing 
Ober th wieder z u r ü c k nach S i e b e n b ü r g e n , 
aber auch dor t h i e l t es i h n nicht lange. 

Der Mann im Hintergrund 

1941 k a m O b e r t h nach P e e n e m ü n d e . Sei
ner s t i l l en u n d besessenen A r b e i t w a r es 
zu verdanken, d a ß die V - 2 W i r k l i c h k e i t 
wurde . Sie zeigte, d a ß das Raketenzeital
ter vor der T ü r stand. Ober th hatte dami t 
gerechnet, d a ß Deutschland sich nach dem 
Kriege w e i t e r h i n fü r Raketen interessie
ren w ü r d e , nicht als Waffe frei l ich, son
dern als M i t t e l für die Erforschung des 
Wel t raumes . Schon 1930 hatte er unter an
derem eine transozeanische Postrakete 

p ro jek t i e r t , u n d er glaubte nach demKrie-
ge daran, d a ß sie einen prakt ischen W e r t 
haben w ü r d e , aber er s t i e ß m i t a l l en sei
nen P l ä n e n auf w e n i g V e r s t ä n d n i s . Seine 
f r ü h e r e n Kol legen w a r e n fast ausnahms
los i n die Vere in ig ten Staaten abgewan
der t u n d konn ten do r t unbelastet v o n f i 
nanziel len Sorgen ihre P l ä n e v e r w i r k 
lichen. 

Bei seinem E n t s c h l u ß , 1955 der ameri
kanischen Einladung Folge zu leisten,hat 
die Erkenntnis , d a ß nu r e in reiches Land 
erfolgreich Raketenforschung t reiben 
kann , eine entsprechende Rol le mi t sp ie l t . 

Obe r th v e r t r i t t d ie Ansicht , d a ß es 
schon i n wenigen Jahren bemannte Erd
sate l l i ten geben w i r d . Er glaubt, d a ß die 
A m e r i k a n e r i n e twa zehn Jahren „auf 
dem M o n d spazieren gehen k ö n n e n " . I n 
dre i Jahrzehnten werde d ie W e l t r a u m 
fahr t n i c h t s A u ß e r g e w ö h n l i c h e s mehr sein. 
Ober th w a r ü b r i g e n s der erste Wissen
schaftler, der den Bau v o n Erdsate l l i ten 
als Vors tufe für die Eroberung des A l l s 
vorschlug. 

Er wa r , sich auch schon recht f r ü h k l a r 
d a r ü b e r , d a ß die Einstufenrakete fü r d ie 
Eroberung des Wel t raumes nicht geeignet 
sei. Entsprechend dieser Erkenntn is ent
wickel te er d ie Mehrs tufenrakete die m i t 
wesent l ich weniger T re ib s to f f auskommt 
u n d deswegen kle inere Dimens ionen hat. 

BERÜHMTE MÄNNER DER T E C H N I K 

Johann Philipp Reis (1834-1874 
Johann P h i l i p p Reis w u r d e 1834 i n 

Gelnhausen be i Kassel geboren. F r ü h z e i 
t ig ve r lo r er seine El te rn u n d m u ß t e auf 
A n o r d n u n g seines Vormundes i n e in 
F a r b w a r e n g e s c h ä f t zu Frankfur t am M a i n 
e intreten. U n e r h ö r t e r F l e i ß und u n e r h ö r 
te Z ä h i g k e i t brachten i h n dahin, d a ß er 
auf G r u n d seines e rworbenen Wissens 
Lehrer an der Schule des Hofrats Garnier 
z u Fr iedr ichsdorf wurde , w o er Mathe
m a t i k und Naturwissenschaften unterr ich
tete. W ä h r e n d der kurzen i h m verble iben
den Freizei t b e s c h ä f t i g t e er sich i n einer 
Scheune, die i h m gleichzeit ig Werks t a t t u . 
Labo ra to r ium war , m i t a l le rhand Versu
chen. Er hatte immer , w i e er selber sagte, 
etwas „zu bosseln u n d zu d ü r f t e l n " . Sei
nen S c h ü l e r n w a r er eine A r t v o n Wunder 
mann, der m e r k w ü r d i g e Dinge , tat , die 
sich die Jungen gar nicht e r k l ä r e n k o n n 
ten. W ä h r e n d der Pausen machten die 
S c h ü l e r ö f t e r den S p a ß , sich gegenseitig 
m i t Wasser zu bespri tzen, das aus dem 
Rohr eines i m H o f befindl ichen k le inen 
Brunnens f loß . A b e r jedesmal dann.wenn 
einer v o n ihnen die H a n d unter die Aus
f l u ß m ü n d u n g gehalten hatte, u m denWas-
serstrahl auf die Kameraden zu lenken, 
erschien P h i l i p p Reis auf der Bi ldf läche 
und gebot dem Tre iben Einhal t . N u n w u ß 
ten aber die Jungen, d a ß i h r Lehrer sie 
u n m ö g l i c h beobachten konnte , da er sich 
i n e inem Raum befunden hatte, v o n dem 
er aus keinesfalls den H o f ü b e r s e h e n 

DAS T H E M A DES T A G E S 

Die Division weicht der Brigade 
Ein Begriff, der Generat ionen deutscher 

Soldaten e i n h u n d e r t f ü n f z i g Jahre lang 
durch K r i e g u n d Frieden, M a n ö v e r u n d 
Schlachten beglei tet hat, i s t i n der Bun
deswehr v o n diesem Herbs t an z u m Aus 
sterben v e r u r t e i l t : Z w a r b le ib t das W o r t 
„ D i v i s i o n " auch k ü n f t i g noch erhal ten, 
aber das, was es bisher u m r i ß , n ä m l i c h 
den unters ten Kampfverband verbunde
ner Waf fen , is t e n d g ü l t i g dah in . 

Schon i n den r iesigen R ä u m e n R u ß l a n d s 
und i m durchschnittenen u n ü b e r s i c h t l i 
chen G e l ä n d e der Normandie hat te der 
s c h w e r f ä l l i g e n D i v i s i o n a l ten Sti ls die 
Stunde geschlagen. I m m e r h ä u f i g e r w a r 
das durch A r t i l l e r i e , Pioniere, Sturmge
s c h ü t z e u n d F lak v e r s t ä r k t e Grenadier
oder Panzerregiment z u m eigentlichen 
T r ä g e r des Kampfes geworden. Lage, mo
derne T a k t i k u n d e r h ö h t e Feuerkraf t hat
ten die „ K a m p f g r u p p e " als improv i s i e r t en 
k le ins ten V e r b a n d entstehen lassen. 

A l s die Bundeswehr aufgestellt wurde , 
ü b e r n a h m m a n diese Bezeichnung, ohne 
al lerdings die i m Kriege geborene, impro 
vis ier te Idee konsequent zu vol lenden. 
Die Grenadier- u n d Panzerdivis ionen b l ie 
ben die V e r b ä n d e der neuen Heeresorga
n isa t ion , aber man schuf innerha lb der 
Div i s ionen z u n ä c h s t z w e i ( s p ä t e r so l l ten 
es d r e i werden) „ K a m p f g r u p p e n s t ä b e " . 
A l s S t ä b e z. b . V . so l l ten ihnen v o n der 
D i v i s i o n s f ü h r u n g je nach Lage Grenadier-, 
Panzer- u n d Ar t i l l e r i eba t a i l l one , dazu 
kompanieweise Pioniere, A u f k l ä r e r u n d 

Das russische Tempo ist unbehaglich 
Die U S A m ü s s e n um ihren Vorsprung k ä m p f e n 

»Die amerikanische Stahl indust r ie is t 
wir tschaf t l ich nicht m i t der sowjetischen 
Stahl indust r ie k o n k u r r e n z f ä h i g . " Diese 
Krit ik A l f r e d S. G l o ß b r e n n e r s , des P r ä s i 
denten eines der g r ö ß t e n amerikanischen 
Stahlwerke, i s t eine B e s t ä t i g u n g des Er
folges, den die Russen i n den le tzten Jah
ren erziel t haben. Z w a r haben sie noch 
nicht den Produkt ionss tand der ameri
kanischen Indus t r i e undLandwir tschaf t er
reicht, aber unter der Parole v o m „fr ied
lichen Wet t s t r e i t " , i n dem die Vere in ig ten 
Staaten wir tschaf t l ich ü b e r r u n d e t we rden 
sollen, i s t der Abs t and schon wesentl ich 
verkleinert w o r d e n . 

Dies s ind einige der Tatsachen, die heu
te i n den Vere in ig ten Staaten m i t Besorg
nis betrachtet w e r d e n : Die russische 
S tah lp roduk t ion hat sich i n den letzten 
zehn Jahren verdreifacht. 1957 bet rug sie 
bereits 51,2 M i l l i o n e n Tonnen, u n d für 
dieses Jahr rechnen amerikanische Exper
ten mit nahezu 55 M i l l i o n e n Tonnen. Da
mit w ü r d e sich die Sowje tun ion bis auf 
rund 23 M i l l i o n e n Tonnen an die ameri
kanische S t ah lp roduk t ion heranschieben. 
Die sowjetische Z i n n - und A l u m i n i u m p r o 
duktion ist heute so g r o ß , d a ß R u ß l a n d 
auf den W e l t m ä r k t e n die Preise der ü b r i 
gen g r o ß e n Produzenten bereits s tark un
terbieten kann . M i t gleichen Dumpings 
rechnet m a n auch bei Stahl innerha lb der 
nächsten Jahre, sobald der Eigenbedarf 
dar Sowje tun ion v o n der P r o d u k t i o n 
fiberholt worden ist. Auch in anderen In 

dustr iezweigen w ä c h s t die j äh r l i che Pro
dukt ionszunahme wesent l ich schneller als 
i n A m e r i k a oder i n anderen west l ichen 
Staaten. 

„Die Berechnungen unserer Planungs
spezialisten beweisen, d a ß die UdSSR i n 
den n ä c h s t e n fün fzehn Jahren denProduk-
t ionsumf ang der U S A nicht n u r erreichen, 
sondern sogar ü b e r t r e f f e n kann . N a t ü r l i c h 
kann i n dieser Ze i t auch die Wirtschaf t 
der U S A v o r w ä r t s s c h r e i t e n . W e n n man 
jedoch i n Betracht zieht , d a ß das Wachs
tumstempo unserer Indus t r i e bedeutend 
h ö h e r i s t als das der amerikanischen I n 
dustr ie , so kann man es als eine durchaus 
reale u n d e r f ü l l b a r e Aufgabenste l lung be
trachten, die U S A i n k ü r z e s t e r F r i s t i m 
friedlichen Wet tbewerb zu ü b e r h o l e n . " 
D a ß diese W o r t e Chruschtschows i m Ja
nuar 1957 nicht nu r Propaganda waren , 
sieht man je tz t i m Westen u n d besonders 
i n A m e r i k a i m m e r mehr e in . Noch s ind 
keine s tarken A u s w i r k u n g e n zu s p ü r e n , 
aber nach G l o ß b r e n n e r s Ansicht w i r d das 
bereits i n wenigen Jahren anders sein. Je 
f r ü h e r n u n M a ß n a h m e n getroffen werden , 
u m die wirtschaftl iche Ueberlegenheit u n d 
dami t den pol i t ischen E i n f l u ß zu wahren , 
desto g r ö ß e r s ind die Erfolgschancen. 
Noch h ä l t A m e r i k a den Vorsprung , u n d es 
hat durchaus die M ö g l i c h k e i t e n , diesen 
Vorsp rung auch w e i t e r h i n zu ha l ten . Be
ruh igend i s t jedenfal ls , d a ß die Entwick
lung schon je tz t e rkannt w i r d u n d nicht 
erst, nachdem es zu s p ä t i s t 

V o l l motor i s i e r t , s e l b s t ä n d i g u n d u n a b h ä n g i g 

F lugabwehr t ruppen unters te l l t werden . 
Jetzt i m Fr ieden konnte der Nachte i l 

der „ B a u k a s t e n - D i v i s i o n " , w o b e i j e d e s 
Bata i l lon e i n Baustein ist , f re i l ich nicht 
v o l l offenbar werden . A b e r da die D i v i 
s ionen der Bundeswehr als N A T O - Ver
b ä n d e jederzei t v o l l einsatzbereit sein 
m ü s s e n , i s t die Friedensgl iederung zu
gleich Kriegsgl iederung. U n d w ä r e nicht 
alles auf den Einsatzfa l l abgestellt , b e n ö 
t ig ten w i r die S t r e i t k r ä f t e nicht. 

Es fehlte daher seit Auf s t e l l ung der 
Bundeswehr nicht an St immen, die i m m e r 
wieder forder ten, die Kampf t ruppen be
reits i m Frieden organisatorisch fest zu 
fügen, als m ö g l i c h s t k l e i n e u n d rasch be
wegliche V e r b ä n d e . Nicht die Bata i l lone 
also s o l l t e n die Bausteine sein, sonderu 
die Kampf t ruppen selbst, u n d i m Bauka
sten der D i v i s i o n der v e r ä n d e r l i c h i n der 
G r ö ß e w ä r e , so l l ten dann — je nach Lage 
- zwe i , d r e i oder v ie r solcher Steine l i e 
gen. A l l e G r ü n d e , die heute für die U m -
O r g a n i s a t i o n des Heeres a n g e f ü h r t wer 
den, wa ren l ä n g s t schon bekannt , als die 
A n f ä n g e d e r Bundeswehr entstanden: d a ß 
d e r e inzig i n Frage kommende Gegner 
atomar bewaffnet is t , d a ß daher die e i 
g e n e n K a m p f v e r b ä n d e k l e i n u n d beweg
l ich gehalten werden m ü s s e n , d a ß sie 
mehrere Tage auf sich gestellt oper ieren 
können müssen, u n d d a ß m i t e i n e m M i n i : 

m u m an Menschen e in M a x i m u m an 
Kampfkra f t erreicht werden so l l . 

Was immer Bonn v e r a n l a ß t haben mag, 
den logischen Schrit t erst je tz t zu t u n : 
Hauptsache, er w i r d getan. I m kommen
den Jahr sollen, w i e es h e i ß t , die Bezeich
nungen „ P a n z e r d i v i s i o n " und „ G r e n a d i e r 
d i v i s i o n " verschwinden, u n d es w i r d n u r 
noch die „ E i n h e i t s d i v i s i o n 59" geben, die 
D i v i s i o n , die n u n h a u p t s ä c h l i c h F ü h r u n g s 
organ ist , fast i n dem A u s m a ß , w i e es 
bisher die Korps waren . 

Diesen Einhe i t sd iv i s ionen werden vor
aussichtlich f r i e d e n s m ä ß i g d r e i „Br iga
den" unters te l l t sein. Die Brigaden s ind 
k ü n f t i g die k le ins ten K a m p f v e r b ä n d e der 
verbundenen Waf f en m i t einer S t ä r k e 
zwischen 3 000 u n d 4 000 M a n n . Es w i r d 
Panzer- u n d Grenadierbr igaden geben, 
s p ä t e r auch noch Gebirgs- u n d Luft lande
brigaden. Bei einer Panzerbrigade b i l 
den d i e Panzer u n d die S c h ü t z e n p a n z e r 
das R ü c k g r a t , aber es w i r d a n g e s t r e b t d a ß 
auch alle anderen Truppente i le des Ve r 
bandes m i t Gleisket ten • Fahrzeugen aus
g e r ü s t e t werden , so d a ß eine v o l l g e l ä n 
d e g ä n g i g e Kampfgruppe entsteht. Auch 
die Grenadierbrigade i s t v o l l m o t o r i s i e r t . 
A n Gleisket tente i len w i r d sie jedoch n u r 
ü b e r e in Panzerbata i l lon u n d e in Panzer
grenadierbata i l lon v e r f ü g e n . 

Innerha lb der Brigade, die also berei ts 
i m Fr ieden fest ge füg t u n d s t ä n d i g e in
satzbereit steht, w e r d e n die Mannschafts
s t ä r k e n der Kompan ien u n d Bata i l lone 
u m e twa ein V i e r t e l g e g e n ü b e r dem je tz i 
gen Stand g e k ü r z t . Die bisherige Feuer
k ra f t der Einhe i ten b le ib t jedoch v o l l er
hal ten. Sie w i r d durch neue Waf fen so
gar noch v e r s t ä r k t we rden . T r o t z des 
Verzichtes auf jeden Ballast l ä ß t es sich 
doch nicht umgehen, den Br igaden auch 
Versorgungst ruppen — jewei l s e in Bata i l 

l o n — zuzutei len. 

O b w o h l der neue, k le ine u n d ü b e r 
schaubare Brigadeverband auf die Erfor
dernisse eines Atomkr ieges zugeschnitten 
ist , w i r d er doch nicht selbst ü b e r ' n u k l e a 
re Waf fen v e r f ü g e n . Sie w ü r d e n i m Ernst
f a l l h ö c h s t e n s der D i v i s i o n zugetei l t wer
den, w e n n sie nicht ü b e r h a u p t dem Korps 
unters te l l t b le iben. Auch das Fernmelde
ba ta i l lon und das P ion ie rba ta i l lon sowie 
s e l b s t v e r s t ä n d l i c h die Heeresflieger, die 
F e l d j ä g e r (Mi l i t ä rpo l i ze i ) u n d andere Ein
he i ten i n Kompanie- u n d B a t a i l l o n s s t ä r k e , 
dazu noch eine schwereAr t i l l e r ieab te i lung 
b le iben aus sch l i eß l i ch zur V e r f ü g u n g der 
D i v i s i o n . 

Noch s ind f re i l ich nicht alle Einzelhei ten 
der neuen Gl iederung festgelegt. Die gro
ß e Lehr- und V e r s u c h s ü b u n g i n der L ü n e 
burger Heide, an der eine Panzer- u n d 
eine Panzergrenadierbrigade te i lnahmen, 
hat ergeben, d a ß da u n d dor t noch Aende-
rungen vorgenommen w e r d e n m ü s s e n . 
Die wichtigste davon is t die, d a ß be i der 
aufs ä u ß e r s t e b e s c h r ä n k t e n Mannschafts-
s t ä r k e der Brigaden eine M ö g l i c h k e i t ge
schaffen werden m u ß , Ver lus te rasch aus
zugleichen. M a n e r w ä g t deshalb, jeder 
Brigade e in Feldersatzbata i l lon anzuglie
dern. 

So spaßig geht es oft zu 
Betrunken w u r d e n z w e i A f f e n , die aus 
Ocean-Park ausgebrochen waren , i n e i 
nem S c h ö n h e i t s s a l o n wiedergefunden. Sie 
hat ten sich eines Glasballons m i t P a r f ü m 
b e m ä c h t i g t , das 65 Prozent A l k o h o l ent
h ie l t , u n d i h n halb ge lee r t Name des Par
f ü m s : „ M e i n e S ü n d e " . Kos tenpunkt : 2000 
Dol la r . 

I n e inem A b t e i l des Personenzuges 
zwischen Glasgow u n d Edinburgh s i tz t 
e in Reisender a l le in m i t e inem altenSchot-
ten. Er w u n d e r t sich, w i e der alte M a n n 
an jeder Sta t ion aufspringt , aus dem W a 
gen u n d i n das B a h n h o f s g e b ä u d e s t ü r z t 
und erst i m le tz ten Augenbl ick wieder an
gerast k o m m t . Nach e inigem Z ö g e r n fragt 
er i h n nach dem G r u n d seines m e r k w ü r d i 
gen Verhal tens . „Ich w a r eben i n der 
Stadt b e i m A r z t , e inem Speziallsten für 
Herz le iden" , sagt der Schotte, „ u n d der 
hat m i r e r k l ä r t d a ß ich i n jeder Sekunde 
tot umfa l len k a n n . . . " „Ach so", sagt der 
Reisende g e r ü h r t . „ U n d da telefonieren 
Sie jedesmal m i t I h r e n A n g e h ö r i g e n , aus 
Angst , es w ä r e das letzte M a l ? " „ N e i n " , 
sagt der Schotte. „Ich habe m i r unter die
sen U m s t ä n d e n n a t ü r l i c h keine Fahrkar te 
mehr fü r die ganze Strecke gekauft, son
dern nu r bis zur n ä c h s t e n Stat ion. U n d an 
jedem Bahnhof l ö s e ich dann wiede r eine 
Kar te bis zur n ä c h s t e n S t a t i o n . . . " 

Die 25-Jahrfeier einer Bank i n W i l l a r d 
(USA) bedeutete für alle Kraf t fahrer der 
Stadt, die an diesem Tag eine Pol ize i 
strafe erhiel ten, eine Erleichterung. A u s 
A n l a ß des J u b i l ä u m s bezahlte das I n s t i 
tu t a l le ü b e r Kraf t fahrer v e r h ä n g t e n Geld
b u ß e n . 

Der r ö m i s c h e T rammwayfah re r Salvato-
re Z a m p o n i konnte e in einzigartiges Jubi
l ä u m feiern. I n 40 Dienst jahren hat er m i t 
der S t r a ß e n b a h n so v i e l K i lome te r zu rück 
ge leg t w i e sie dem siebeneinhalbfachen 
Aequa torumfang entsprechen. A u f seiner 
Ring l in ie f ä h r t er tägl ich 200 Ki lomete r ab. 

konnte. Des R ä t s e l s L ö s u n g w a r sehr ein 
fach: Reis hatte in der Wasserlei tung ein 
M e ß i n s t r u m e n t eingebaut, das i h m jedi 
ma l dann eine Drucksteigerung anzeigte, 
wenn einer der Buben m i t der Hand den 
Ausfluß v e r s c h l o ß . 

Die wissenschaftlichen Studien des Leh
rers Ph i l i pp Reis g e h ö r t e n vo r al lem der 
A k u s t i k , von der er zur „Elekt roakus t ik 1 

gelangte, e in W o r t , das i n Verbindung 
m i t den ersten Versuchen elektrische! 
S c h a l l ü b e r t r a g u n g seltsam anmutet. Et 
ging ganz systematisch vo r und baute zu
n ä c h s t ein Ohr aus H o l z nach, i n welchem 
er den k n ö c h e r n e n „ H a m m e r " 
menschlichen Ohres durch ein metallene! 
Hebelchen ersetzte, dessen eine Ende sich 
gegen e in k ü n s t l i c h e s T r o m m e l f e l l an
lehnte. A m andern Ende des „Hammers ' 
wurde eine Feder b e r ü h r t . Einerseits an 
die Feder und andererseits an den Dreh
p u n k t des Hammers w a r e n z w e i Drähte 
gelegt, die m i t einer galvanischen Batterie 
verbunden waren . W u r d e das hölzerne 
Rohr „ b e s p r o c h e n " , so w i r k t e das künst
liche T r o m m e l f e l l auf den Hammerhebe
larm ein, und zwar derart, d a ß es Kon
taktunterbrechungen in dem Stromkreis 
gab. Die Einr ichtung w u r d e dadurch ver
vo l lkommne t , d a ß in einen der Drähte, 
die zur Batter ie f ü h r t e n , eine Stromspuli 
eingeschaltet wurde, die eine Stricknadel 
umgab. 

Sprach Reis gegen das k ü n s t l i c h e Trom
mel fe l l , so gab die Str icknadel tatsächlich, 
w e n n auch n u r leise, den Schall, die Tö
ne wieder . Das w a r der Grundste in 
ersten Telephons. Dabei is t zu bemerken, 
d a ß die B e z e i c h n u n g „ T e l e p h o n " erstmalig 
v o n Reis selber g e p r ä g t wurde . A m 26. 
Oktober 1861 f ü h r t e Reis i m H ö r s a a l des 
Physikalischen Vereins zu Frankfur t am 
M a i n zum erstenmal den merkwürdigen 
Appa ra t vor , doch s t i e ß er i m Kreise des 
gelehrten Kura to r iums keineswegs 
V e r s t ä n d n i s , i m Gegenteil , m a n machte 
lieh l u s t i g ü b e r i h n . A b e r er l i e ß sich nicht 
entmut igen, arbeitete w e i t e r an seiner 
Er f indung, verbesserte sie u n d wagte 
zweites M a l , i m Jahre 1863, m i t einen 
M o d e l l eine erneute V o r f ü h r u n g i m glei
chen Kreise . Dabei gelang es i h m , Töne 
auf eine Ent fernung v o n hunder t Meter 
durch den Drah t zu ü b e r t r a g e n . Trotzdem 
sich F ü r s t l i c h k e i t e n , w i e der Kaiser von 
Oesterreich und der K ö n i g Maximilian 
v o n Bayern fü r den neuen Appa ra t sehr 
interessier t zeigten, w a r v o n ejneg, 
„ d u r c h s c h l a g e n d e n " Er fo lg keine Rede. 
Die gelehrte W e l t g ing l ä c h e l n d ü b e r die 
„ S p i e l e r e i e n " h i n w e g u n d bezweifelte vor 
a l lem, d a ß auch das gesprochene Wort 
ü b e r m i t t e l t we rden k ö n n e , denn Reis hat
te be i den V o r f ü h r u n g e n aus einfache: 
T ö n e n zusammengesetzte M e l o d i e n über
tragen. I n einem nachgelassenen Schrei
ben w e h r t er sich gegen die allgemeine 
V e r s t ä n d n i s l o s i g k e i t , i ndem er 
„ D e r A p p a r a t g ib t ganze Melod ien , die 
Ton le i t e r zwischen dem C u n d c ganz gut 
wieder , u n d ich versichere Ihnen, wenn 
Sie mich hier besuchen w o l l e n , daß ich 
Ihnen zeigen werde , d a ß m a n imstande 
ist , a l lerdings auch W o r t e zu verstehen. 
Was macht denn das T r o m m e l f e l l i n un
serem Ohr, u m alle T ö n e m i t ihrenKlang-
farben, A k k o r d e n usw. zu reproduzieren? 
A m besten w i r d es i m m e r h i n sein, wenn 
Sie sich selbst v o n der Einfachheit und 
Richt igkei t der Tatsache ü b e r z e u g e n . " 
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Reis schickte eine Beschreibung seiner 
Er f indung an eine sehr angesehene Zeit
schrift, welche sich „ A n n a l e n der Physik' 
nannte, aber das M a n u s k r i p t b l ieb unbe
achtet. Es ging so w i e e inem anderen be
r ü h m t e n Manne, Rober t Mayer , der das 
wichtigste Gesetz der exakten Naturwis
senschaften fand, das „ G e s e t z v o n der Er
ha l tung der Energie", ü b e r das ebenso
w e n i g i n der genannten Zeitschrif t ver
öffent l icht w u r d e . 

Ph i l ipp Reis w u r d e e in Opfer seine! 
Berufes. Nachts hatte er e inmal i n seinen 
Schlafzimmer Bat ter ien aufgestellt, 
schäd l i che Gase entwickel ten. Morgen) 
be im Erwachen hustete er Blu t , die LUD-
gen w a r e n angegriffen worden , das Lei
den verschl immerte sich i n der Folgezell, 
und so starb er, v e r h ä l t n i s m ä ß i g jung, 1" 
Januar 1874. K u r z vo r seinem Tode sagt* 
er noch: „Ich habe der W e l t eine g roße Ei-
f indung geschenkt, anderen m u ß ich es 
ü b e r l a s s e n , sie w e i t e r z u f ü h r e n . " 

Andere haben die Er f indung weiterge
führ t , andere haben auf dem aufgebaut 
was Reis vorberei tete , i h m jedoch 
b ü h r t das Verdienst , der eigentliche Er
f inder des Telephons zu sein. 

Schon v i e r m a l hatte das Kutschpfetd y,, 

des Farmers Lobies aus Wiscons in des 

Pech, einen Verkehr sunfa l l zu verurss' 

chen. Darauf brachte Lobies am Geschi" 

rechts u n d l i n k s ein g l ü c k b r i n g e n d e s Huf* 

eisen an. Sei tdem das Pferd die 6 Eise» 

t r äg t , hat es sich mannier l ich benomme» 
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'°mmt auch darauf h inau 
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| e f t hatte. Er sagte sich, 
jhn ver loren war , w e n n s 

Sing. Gar k e i n Zwe i f e l , d 
irgend e in fabelhaft re i i 

ir> sie ver l iebte . U n d dam 
| e sich an den fabelhaft i 
«r. w i e sie sich je tz t ohi 
hundert Pfund monat l ich 
dieses Ungeheuer, ve rka i 

'ud, die i n der Erregur 
bekommen hatte , w i c h g 

e n v o r w u r f s v o l l e n und 
(en aus. 

'gemacht! Abgemacht!" r: 
*i« e in K i n d . „Ich gehe 

'iltr 

'«in, die wiede r i m Sc 
'ei G ö t z u n d W i l t r u d ui 

! t e n L i d e r n he iml ich 1 
1™: W i e tö r i ch t er is t . Nu 
'ehen, d a ß W i l l i h n gar 
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4-1874) 
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gie", ü b e r das ebenso-
lannten Zeitschrif t ver-

urde e in Opfer seines 
i t te er e inmal i n seinem 
t e r i e n aufgestellt, die 
entwickelten. Morgens 
ustete er Blu t , die Lun-
r l f fen worden , das Lei
te sich i n der Folgezeit, 
e r h ä l t n i s m ä ß i g jung , in» 
vor seinem Tode sagte 
der W e l t eine g r o ß e Er-

t, anderen m u ß ich es 
e i t e r z u f ü h r e n . " 

die Er f indung weiterge-
jen auf dem aufgebaut 
äi te te , i h m jedoch %* 
:nst, der eigentliche Er* 
10ns zu sein. 

AUS UNSERER GEGEND 

Viel Betrieb 
auf dem Katharitienmarkt 

(ITH. Niemand braucht sich ü b e r das 

[er am Ka thar inenmark t zu beklagen. 

|erinnern uns nu r zu gut der anderen 

,wo die B u d e n v e r k ä u f e r einen Heiz

neben sich stehen hat ten u n d i n 

• Pelz- und Wollsachen e ingehü l l t wa-

|im Dienstag w a r es zwar nicht w a r m 

die Wi t t e rung w a r durchaus e r t r ä g -

|Der Viehmarkt w a r gut besucht, doch 

ritt an diesem Tage i n den Hin te r 

Mit te lpunkt ist z u n ä c h s t derKram-

fct. Dort w i r d v i e l g e p r ü f t und gehan-

lind schließlich meistens doch festge-

I daß die einheimischen Geschäf te 

hso preiswert s ind. Die Glückssp ie l e 

i immer wieder v i e l V o l k an. Erst 

3 Uhr nachmittags bauten die er-

[ihre Buden ab. 

haschen aber hatte das Tanzen be

im 11 U h r begonnen. Die S ä l e wa

perfüllt und es w a r schwer noch ei

l t e zu erwischen. Die t rad i t ione l le 

snsuppe fand auch be i A u s w ä r t i g e n 

Anklang. Die Suppe w u r d e tonnen

verzehrt. Die Kegelbahnen waren 

od besetzt. Dazwischen zogen Stra-

änger rund . Sehr interessant w a r ein 

per" aus Ho l l and , der al lerdings Jo-

ikonnte als ob er echt w ä r e . Die 

[»haften hat ten sich gefül l t u n d al len 

es gut zu gefallen. Der eine oder 

|re hatte viel le icht den alkoholischen 

Losanleihe 
|5r die Weltausstellung 
•ITH. Die 58. Z iehung der Losanleihe 

liie Weltausstellung 1958 erbrachte 

ade Gewinne: 

573.802 1 M i l l i o n Fr . 
|Nr. 55.384 100.000 Fr. 

. 230.756 u . Nr . 40.604 je 50.000 Fr. 
anderen Obl iga t ionen folgender 

Ipen werden m i t dem Nennwer t zu
z a h l t : 573.901 bis 573.900, 55.301 bis 

, 230.701 bis 230.800 und 40.601 bis 

G e t r ä n k e n etwas zu s tark zugesprochen, 

jedoch b l ieb alles i m Rahmen und der 

M a r k t ve r l i e f ruh ig bis zuletzt . 

Neben der L a n d b e v ö l k e r u n g schienen 

sich auch viele Beamte ein Stelldichein auf 

dem Kathar inenmark t gegeben zu haben. 

W i r sahen eine ganze Reihe Beamter die 

w o h l eine Inspekt ionsfahr t m i t demAnge-

nehmen verbinden w o l l t e n . 

Dicht belagert wa ren w i e immer dieFri t -

tenbuden. A m M i t t w o c h morgen lagen tau 

sende v o n F r i t t e n t ü t e n auf den S t r a ß e n 

und gaben ein wen ig dekoratives B i l d ab. 

Katharinenmarkt-Verlosung 
desR.F.C.1924St.Vith 

3279 899 3463 601 4953 4342 

4998 1640 516 2205 1405 2299 

4446 908 825 1553 1097 846 

3952 98 131 3411 4432 3407 

2320 1667 79 4090 3589 4476 

4674 14 3573 93 2285 1793 

3062 4837 166 4172 167 

Nicht abgeholte Lose bis zum 15. Dezem

ber 1958 .verfal len dem Vere in . Die Lose 

k ö n n e n abgeholt we rden be im S e k r e t ä r 

des Vere ins : L E H N E N Leon, Hedcing-

s t r a ß e 17, S t .V i th . 

Ziehung 
der Wiederaufbau = Anleihe 
S T . V I T H . Folgende Gewinne kamen be i 
der 445. Ziehung (3. Abschni t t ] der W i e 
deraufbau - An le ihe heraus: 

Serie 7.141 Nr . 90 1 M i l l i o n Fr. 

Die anderen Lose dieser Serie werden 

m i t dem Nennwer t z u r ü c k g e z a h l t . 

Kinderberatung 
S T . V I T H , Ma jo r - L o n g s t r a ß e 

Die monatl iche Beratung f indet statt, am 

Donnerstag, dem 20. November, v o n 

14.30 U h r - 16.30 Uhr . 

Zugelassen s ind al le K inde r bis zu 

3 Jahren. 

Vermutliche 
Todeserklärung 

S T . V I T H . Das Staatsblatt v o m 19 Novem

ber ve rö f fen t l i ch t eine wei te re Lis te v o n 

T o d e s e r k l ä r u n g e n , der w i r folgende Na

men entnehmen: 

Wansar t , Eugen - He in r ich - A loys ius , ge

boren z u Recht am 27. 10. 1925, ohne 

Beruf, zuletzt wohnhaf t i n Recht, N r . 

143,vermutlich vers torben zwischen dem 

26. Dezember 1944 und dem 31 . Dezem

ber 1945 an unbekanntem O r t 

Scheuren K a r l , geboren zu A l d r i n g e n am 

17. 6. 1921, L a n d w i r t , zuletzt wohnhaf t i n 

Braunlauf Nr . 49, ledig , ve rmut l i ch ver

storben zwischen dem 14. Augus t 1944 

und dem 31. Dezember 1945 an unbe

kanntem O r t . 

Das Fernsehen in St.Vith 
S T . V I T H . Eine Equipe des belgischen 
Fernsehens hielt* sich am Dienstag i n un
serer Gegend auf. Die Her ren w a r e n zwar 
nicht z u m Katha r inenmark t gekommen, 
benutzten aber die Gelegenheit, u m ei
nige typische Aspekte festzuhalten. Diese 
sol len i n einem F i l m ve rwer te t werden , 
der sich besonders m i t den k u l t u r e l l e n E i 
genheiten unserer Gegend b e f a ß t u n d 
wahrscheinl ich kommende Woche i m 
Fernsehen durchgeht. Das genaue D a t u m 
geben w i r noch bekannt . 

St.Vither Wahlergebnisse 
bestätigt 

S T . V I T H . Das Ergebnis der Gemeinde

wah len v o m 12. Oktober für die Stadt 

S t .V i th i s t nunmehr v o n der Permanent-

Deputa t ion b e s t ä t i g t w o r d e n . 

SUNDFUMK 

Nachrichten 

BRUESSEL I : 7.00, 8.00, 11.50 (Wetter-
und S t r a ß e n d i e n s t ) . 12.55 (Börse) , 13.00, 
16.00 (Börse) , 17.00, 19.30, 22.00 und 
22.55 Uhr Nachrichten. 

W D R M i t t e l w e l l e : 5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 
8.55, 13.00, 17.00, 19.00, 21.45 und 24 
Uhr Nachrichten. 

U K W West : 7.30, 8.30, 12.30, 17.45, 20.00 
und 23.00 U h r Nachrichten. 

L U X E M B U R G : 6.15, 9.00,10.00,11.00,12.30 
13.00, 19.15, 21.00, 22.00, 23.00 Nach
richten. 

Sendung i n deutscher Sprache für die Be
wohner der Ostkantone: 17.20 bis 17.45 
(Sender N a m ü r ) . 

Freitag, 21 . November 

BRUESSEL I : Bis 9.10 w i e montags, 9.10 
G r o ß e Di r igen ten : A . Toscanini , 10.00 bis 
12.00 Bunte Sendungen, 12.00 Concert 
aperi t i fs 13.10 Musikalisches A l b u m , 14.00 
Oper: Fidelo , , v o n L. v a n . Beethoven, 
15.05 Schallplatten, 15.30 S. H a m y am Kla -
vher, 15.45 Feui l le ton : Koenigsmark, 16.05 
Tanztee, 17.10 Wunschkonzert für die 
Kranken , 18.00 Soldatenfunk, 18.38 F. A l 
be r t i m i t Harfe u n d Orchester, 20.00 Das 
Kammerorchester E. Donneux, 21.00 Le 
sexe faible, K o m ö d i e v . E. Bourdet . 

W D R M i t t e l w e l l e : 5.05 M u s i k b r ing t gute 
Laune, 6.05, 7.10 u n d 8.10 Tanz- und U n 
terhal tungsmusik, 6.50 Morgenandacht, 
8.45 F ü r die Frau, 12.00 Aus der Klav ie r 
stunde, 12.35 Landfunk, 13.15 S c h ö n e S t i m -
men, 16.00 Joseph Eybler , 16.30 Kinder 
funk, 17.20 Rober t Schumann, 17.45 Me

lodienkarussel l , 19.20 M u s i k an z w e i K l a 
v ieren , 19.30 W e i ß e r M a n n , b ö s e r M a n n , 
20.30 A u s der W e l t der Oper, 22.10 Nacht
programm, 23.20 I . S t rawinsky , 0.10 Tanz
musik , 1.15 bis 4.30 M u s i k bis z u m f r ü h e n 
Morgen . 

U K W W E S T : 7.05 Musikalisches Mosa ik , 
8.00 Bunte Reihe, 8.35 Morgenandacht, 
8.45 M u s i k am Morgen , 9.30 F ü r Freunde 
der Mandol ine , 10.00 Z u r Unterha l tung , 
11.30 Moderne Bal le t tmusik , 12.45 M i t 
tagskonzert, 14.00 Neue Spielmusik, 15.05 
Das Podium, 15.45 Die Freitag-Nachmit
tagsmelodie, 17.55 E i n kleines Konzer t , 
18.15 W i e w i r leben, 18.30 Leichte M i 
schung. 19.00 Achtung! A u f n ä h m e t Das 
kl ingende Fi lmmagazin , 20.15 M ä n n e r c h o r , 
20.30 Stammtisch, 21.00 Es geschah i n 
I t a l i en , 21.45 A l t auf Neu, Granada(I) , 
23.05 Tanzmusik v o n d r ü b e n . 

Samstag, 22. November 

BRUESSEL I : Bis 9.10 w i e montags, 9.10 
Kle ine Geschichten für g r o ß e M u s i k , 10.00 
bis 12.00 Bunte Sendungen, 12.00 Land
funk, 12.15 Streng ver t raul ich! 13.10 V o m 
Trapez zum Schlager, 14.00 Literarisches 
Referendum, 15.00 Freie Zei t , 16.00 Schall-
pla t ten , 17.20 Bei Canto, 18.40 Broadway! 
20.00 Wochenendabend, 22.10 Jazz v o n 
Langspielplat ten, 23.00 G r o ß e u n d k le ine 
Nachtmusiken. 

W D R M i t t e l w e l l e : 5.05 I n s Wochenende, 

6.05, 7.10 u n d 8.10 Leichte Mus ik , 6.50 M b r -

genandacht, 8.45 F ü r die Frau, l2VbÖ"Ha4xy" 

H e r m a n n u n d sein Orchester, 12.30 Land

funk, 13.30 Jazz ' for dancing' , 14.00 Die 

bunte Platte, 15.30 J. F . Reiohardt, 16.30 

Herbst-Weisen, 17.30 DieStunde des deut

schen Schlagers, 19.30 Z u m Tag der Haus

musik , 20.00 Po tpou r r i am Samstagabend 

20.10 Heinr ich Sutermeister, 22.45 Das 

Musikbarometer , 0.05 M u s i k nach M i t t e r 

nacht, 1.00 Zwischen Mit te rnacht u n d 

Morgen , 2.15 bis 5.30 M u s i k bis zum frü

hen Morgen . 

U K W W E S T : 7.05 Musikal isches Mosa ik , 
8.00 Musikalisches Intermezzo, 8.35 M o r 
genandacht, 9.30 Frohes Wochenende, 
H S O V o n der V e r g ä n g l i c h k e i t , 12.00 Blas
musik , 12.45 M u s i k am M i t t a g , 14.00 K i n 
derfunk, 14.30 Was darf es sein? M e l o d i 
en, die sich die H ö r e r w ü n s c h e n , 16.00 
L i e d i m Herbst , 16.30 O l d Surehand. Nach 
K a r l M a y , 17.15 Sinfonische M u s i k , 18.15 
Z u m A b e n d , 18.45 Geistliche Abendmus ik , 
19.15 Der k le ine Sandmann b i n ich, 20.15 
Jazz für jeden, 20,45 Toujours L'Europe, 
21.45 Operet tenkonzert , 22.40 Sport am 
Wochenende, 23.05 Zwischen Tag a n d 
T r a u m , 24.00 Kammermus ik . 

Das Fernsehen 
Frei tag, 21 . November 

BRUESSEL U N D L U E T T I C H : 19.00 Nach 
Regen fo lg t Sonne, 19.30 V o r dem Objek
t i v , 20.00 Tagesschau, 20.00 Tagesschau, 
20.20 Madame d'Arches. T h e a t e r s t ü c k v o n 
H . Treya t , 22.05 Der Nobelpre is . Diskus
s ion am runden Tisch, 22.50 D i e Ze i t u n d 
die W e r k e . Z u m A b s c h l u ß : Der Tag i n de r 
W e l t . 

L A N G E N B E R G : 17.00 10 M i n u t e n m i t 
A d a l b e r t Dickhut , 17.10 Jugendstunde: E i 
ne Sendung für junge Leute, 3. Das A b e n 
teuer, 17.35 Kle ine Mode g r o ß geschrie
ben, m i t Dr . Mar i anne Stradel u n d M a r 
lene Esser, 19.00 H i e r u n d Heute , 20.00 
Tagesschau, 20.15 Wet te rka r te , 20.20 M i t 
gebracht aus N e w Y o r k . E i n aktuelles ' 
Fernsehprogramm, à l ' a m é r i c a i n , zusam
mengestell t u n d servier t v o n W e r n e r 
Baeker, 21.30 G e s p r ä c h e des Monats , M o t ' 
de, die nicht v e r j ä h r e n . — Z u r Diskuss ion 
gestel l t : Prozesse wegen Naziverbrechea, 

L U X E M B U R G : 19.05 G l ü c k w ü n s c h e , 19.15 
Der K l u b der Freunde, 20.15 Rendezvous 
i n Luxemburg , ' 21.00 Der Pfeifer: Kas tan i -
en i m Feuer. E i n F i l m , 21.30 Catch, 21.50 [ 
F r a n ç o i s Maur i ac . E i n P o r t r ä t , 22.25 bis 
22.40 Tagesschau. 

Samstag, 22. November 

BRUESSEL U N D L U E T T I C H : 17.15 V o l 
l eyba l l sp ie l , 19.00 Der Gedanke u n d d ie 
Menschen, 19.30 Fu ry , das . W i l d p f e r d , 
20.00 Tagesschau, 20.30 V a r i é t é , 21.35 ' 
Abendkabare t t . Z u m A b s c h l u ß : De r Tag 
i n der W e l t 

L A N G E N B E R G : 17.30 A m e r i k a .singt an
ders. Eine Sendung m i t amerikanischen.' . 

. K ü n s t l e r n , die i n Deutschland leben, 19.00 
H i e r u n d Heute, 20.00 Tagesschau, 20.15 
Hans Hass: Exped i t i on ins Unbekannte 
(3) Die Jacht Xar i f a , 20.45 V i e l V e r g n ü g e n 
Spiele u n d Spielereien m i t Peter Franken
fe ld , a n s c h l i e ß e n d : Das W o r t z u m Sonn
tag. 

L U X E M B U R G : 18.00 L e r n die W e l t ken
nen, 19.05 G l ü c k w ü n s c h e , 19.15 A l l e r l e i 
Interessantes, 19.45 Sportvorschau, 20.00. 
T a g e s s c h ä u v o n Tele-Luxemburg , 20.15 
Les Champions de T é l é - L u x e m b u r g , 21.00 
Rendezvous i n Granada. E i n F i l m , 22.20 
bis 22.35 Tagesschau. 

Bright: L i t . Ver lag Roman v o n Alexandra v . Bosse 
Der Zei tungsroman: 
Eberbach a. Neckar 

hatte das Kutschpfer" 1 

)ies aus Wiscons in d a S 

ehrsunfal l zu verursa

chte Lobies am Geschirr 

j i n g l ü c k b r i n g e n d e s Huf-

n das Pferd die 6 Eise" 

. mannier l ich benommen 

[Wsetzung 

Greuel scheint sie j a zu sein", 
«Wiltrud, „ a b e r ich werde es i h r so 
»wie mögl ich machen, mich vorze i t ig 

l«graulen oder wegzujagen. Schreibe 
[Onkel Reginald, d a ß ich al len Bedin-
feii die er nennt, v o l l k o m m e n ent-
p , mich m i t Freuden auf dre i Jahrs 

ite, seine gehorsame Sk lav in zu 
[Betone nur, d a ß ich ke in Pferdege-
Itabe!" 

p Kind, es k o m m t m i r so vor , als 
"im dich verkaufen!" 
Nmt auch darauf hinaus", b rummte 
Messen Gesicht sich immer mehr ver-
[|tt hatte. Er sagte sich, d a ß W i l t r u d 

i verloren war , w e n n sie nach Eng-
g. Gar k e i n Zwe i f e l , d a ß sich sehr 

Irgend ein fabelhaft reicher E n g l ä n -
I" sie verl iebte. U n d dann - verkauf-

~ sich an den fabelhaft reichen Eng-
J;'. wie sie sich je tz t ohne Besinnen 
Pndert Pfund monat l ich an den On-
fieses Ungeheuer, verkaufen l i eß . 
Prad, die i n der Erregung rote Bak-
f>ekommen hatte, wich geflissentlich 
P vorwurfsvol len und flehenden 
P»aus. 

'gemacht! Abgemacht!" r i e f sie, f röh-
|*'e ein K i n d . „Ich gehe nach Eng-

Iftoi, die wieder i m Schaukelstuhl 
i Götz u n d W i l t r u d unter halbge-
Lidern he iml ich beobachtete, 

F t ; Wie tö r ich t er ist . N u n kann er 
Nhen, d a ß W i l l i h n gar nicht l i eb t , 

denn sonst w ü r d e sie sich nicht darauf 
freuen, von i h m fortzugehen und i h n dre i 
Jahre nicht mehr zu sehen! W e n n er doch 
nur ahnte, w i e sehr ich i h n l iebe! Aber na
tü r l i ch ahnt er nicht davon, der D u m m 
kopf, w e i l er immer nu r Augen für W i l l 
hat! 

Plötz l ich sprang sie auf: „ P a p a ! " 
Sie h ö r t e n , w i e die H a u s t ü r aufge

schlossen wurde , dann klangen H e r r n von 
Hennings feste, knappe Schritte i m Flur . 

„Kein W o r t an Papa!" f l ü s t e r t e hast ig 
Frau von Henning. „Ich m u ß i h n langsam 
vorberei ten, ehe . . . Laura, du machst 
nicht e twa versteckte Andeutungen, w i e 
das deine ungezogene A r t is t ! U n d du 
Eve l in . . ." 

Sie verstummte. M a j o r von Henning 
k a m herein. Es f ie l i h m nicht aus, d a ß bei 
seinem E i n t r i t t ein so v e r d ä c h t i g atemlo
ses Schweigen entstanden war . Er nahm 
dieses Schweigen als i h m schuldigen Res
pekt . M i t g e d ä m p f t e r , etwas grol lender 
Stimme, w i e sie einem sorgenvollen' Fa
mi l ienva ter zukam, sagte er: 

„ G u t e n Abend, alle miteinander ." 

2. 
Abschied 

G ö t z hatte W i l t r u d am Eingang des 
g r o ß e n Verlagshauses abgeholt, i n dessen 
Kar to thek sie eine angenehme T ä t i g k e i t 
a u s ü b t e . 

Er w o l l t e und m u ß t e sie noch sprechen, 
ehe sie abreiste. 

Eswar i h m näml ich eine Stel lung bei ei
nem hannoverschen S t a a t s g e s t ü t angebo

ten w o r d e n ; er m u ß t e am folgenden Tage 
abreisen, sich vors te l len, m ö g l i c h e r w e i s e 
konnte er gleich eintreten. Es w a r gerade 
das, was er s i d i g e w ü n s c h t hatte, eine 
Stellung, die i h m zumSprungbret t we rden 
konnte . V o n al len Zweigen der L a n d w i r t 
schaft interessierte i h n Pferdezucht am 
meisten. Er w a r unter Pferden und Foh
len aufgewachsen, da sein Vater auf Meeh-
l i n , al lerdings i n k l e inem M a ß s t a b e , Pfer
de gezogen hatte. 

„ W i e net t v o n Ihnen, G ö t z " , sagte W i l 
t r u d munter u n d ü b e r l i e ß i h m das Paket 
Bücher , das sie unter dem A r m t rug . „Die 
habe ich umsonst gekriegt", e r z ä h l t e sie, 
„a l s Abschiedsgabe näml i ch , denn heute 
w a r ich zum le tz tenmal i m Ver lag . Sie ah
nen nicht, G ö t z , w i e mich alle Kol legen 
und Kol leg innen u m meine Reise nach 
England beneiden." 

„Also w o l l e n Sie w i r k l i c h n ä c h s t e W o 
che reisen?" 

„Ja, Sie wissen doch, O n k e l Reginald 
schickte auf Mamas Bi t te die ersten hun
dert Pfund sofort, w e i l j a der Oktober
t e r m i n bevorstand. Das Eintreffen des 
Geldes zerstreute Papas s ä m t l i c h e Beden
ken gegen meine Reise nach England." 

Sie lachte belust igt auf: 
„Er f indet es je tz t v o n O n k e l Reginald 

sehr verwandtschaft l ich gehandelt, d a ß er 
eine Nichte als Gast be i sich sehen w i l l . 
Der le i verwandtschaftliche Gefüh le hat er 
seinem englischen Schwager gar nicht zu
getraut. Ich glaube, er spekul ier t schon 
darauf, d a ß Sir Reginald W i n s t o n , der 
selbst keine Kinder hat, mich e inmal zu 
seiner E rb in einsetzen w i r d . " 

„ Ih re M u t t e r hat nichts v o n den r igo
rosen Bedingungen gesagt?" 

„Nein , n a t ü r l i c h nicht! Weshalb ' auch? 
Ich meine jetzt, die s ind gar nicht so ernst 
gemeint. Der Onke l hat auch noch Reise
geld extra geschickt. Das ist doch g r o ß 
ar t ig von i h m - nicht?" % 

„ W e n n e rdoch so reich is t . . . " 

„ N u n ja , er kann es sich leisten. N u r 
machte er zur Bedingung, d a ß ich so 
schnell w i e mögl ich komme, dami t ich 
nicht i n die N o v e m b e r s t ü r m e hineingerate 
bei der Ueberfahrt . Deswegen is t auch 
Papa für meine baldige Abreise , n u r sei
nen Geburtstag Anfang n ä c h s t e r Woche 
so l l ich noch mi t fe ie rn , dann begleitet er 
mich bis Kö ln . " 

„Al so sehen w i r uns heute w o h l zum 
letzten M a l ? " 

„ W e s h a l b , G ö t z ? " 
Sie bogen v o n der K ö n i g s s t r a ß e i n die 

B l u m e n f e l d s t r a ß e . ein, und w ä h r e n d sie 
diese langsam hinabgl i t t en , e r z ä h l t e er 
v o n seiner für den folgenden Tag no twen
digen Abreise nach Pommern. 

„Viel le icht werde ich nicht rechtzeitig 
z u r ü c k k e h r e n k ö n n e n , Sie noch zu sehen, 
W i l l , da rum hol te ich Sie ab. Ich m u ß Sie 
noch e inmal sprechen!" 

Seine St imme zi t ter te vo r Erregung, u . 
sie erkannte, d a ß er noch eine Ausspra
che zwischen ihnen h e r b e i f ü h r e n w o l l t e , 
die sie gern vermieden h ä t t e . 

„ O h , hoffent l ich bekommen Sie den Po
sten bei dem G e s t ü t i n Hannover , G ö t z ! 
Sie haben sie das ja so g e w ü n s c h t . " 

„Schon, aber gerade je tz t k o m m t es m i r 
ungelegen." 

„ W a r u m ? Die paar Tage noch . . Wahr 
scheinlich reise ich n ä c h s t e n M i t t w o c h , 
w e n n nichts dazwischen kommt , und heu
te is t schon Samstag." 

„Doch einige Tage Fr is t noch, ehe ich 
Sie ver l iere ." 

„ W e n n ich z u r ü c k k o m m e , sehen w i r uns 
wieder ." 

„ W a n n ? Wann? D r e i Jahre s ind eine so 
unendlich lange Zei t . U n d dann heiraten 
Sie d r ü b e n w o m ö g l i c h einen E n g l ä n d e r . " 

„ O h je, dami t hat es gute Wege." 
Er b l ieb p lö tz l i ch stehen: 
„ A b e r ich — ich ertrage schon den Ge

danken an diese Mögl i chke i t nicht! Ich 
l iebe Sie, W i l l ! Ich l iebe dich! Ich l iebe 

dich!" 
„ L i e b e r G ö t z . . . " 
„ O , ich w e i ß , d a ß d u mich nicht l iebst , 

w i e ich dich liebe, W i l l , sonst w ü r d e s t d u 
dich nicht so leichten Herzens v o n m i r 
t rennen. A b e r ich . . . aber ich . . . " 

Sie legte beschwichtigend die H a n d auf 1 

seinen A r m , u n d er vers tummte, als er 
sah, d a ß z w e i Damen sich neugier ig u m 
drehten. W i l t r u d schob n u n ih re H a n d i 
durch seinen A r m . 

„ K o m m ! " 
Eine W e i l e gingen sie schweigend, dann ; 

begann er w iede r zu sprechen: 
„Ich habe es d i r bisher nie gesagt, aber 

d u w e i ß t doch l ä n g s t , d a ß ich dich l iebe . , 
Ich w a r nie ganz sicher, ob d u mich l iebst . 
Ich meine, so l iebst , d a ß d u dich ent
s c h l i e ß e n k ö n n t e s t , mich zu he i ra ten .wenn j 
ich i n der Lage w ä r e , dich je tz t schon z u ! 
fragen, ob d u meine F rau w e r d e n w i l l s t " 

„ D a r a n i s t doch gar nicht zu denken", 
sagte sie leise, u n d er nickte. 

Sie bogen i n die L u d w i g s t r a ß e ein, g i n 
gen i m S t rom der aus der Stadt nach 
Schwabing he imkehrenden Menschen. 
G ö t z entwickel te seine P l ä n e . D a ß er sein 
v ä t e r l i c h e s Gut ü b e r n e h m e n k ö n n t e , da
zu bestand leider, nachdem seine M u t t e r , 
wieder geheiratet, k a u m Aussicht. D a r u m 
w o l l t e er auswandern. A n A r g e n t i n i e n 
hatte er dabei gedacht, w o ja Pferdezucht 
i m g r o ß e n betr ieben wurde . W ä r e er da 
erst m i t den V e r h ä l t n i s s e n ver t rau t ge
worden , w ü r d e er sich s e l b s t ä n d i g ma
chen, a l lmäh l i ch reich werden u n d dann 
he imkehren und W i l t r u d heiraten. 

Sie unterbrach i h n nicht, l i eß i h n seine 
Z u k u n f t s p l ä n e entwickeln . A m Siegestor 
ü b e r q u e r t e n sie die S t r a ß e . V o n h ie r an, 
auf der L e o p o l d s t r a ß e , w a r der Verkeh r 
schon weniger lebhaft . Sie gingen auf der 
Vi l lense i te . Unter den halbent laubten Plar 
tanen standen i n r e g e l m ä ß i g e n A b s t ä n d e n 
B ä n k e . 

Fortsetzung folgt 



Fred wurde allmählich unruhig 
Liebe macht erfinderisch / Von Peter Aumüiler 

Helene is t e in M ä d c h e n m i t Herz u n d V e r 
stand. Sie ha t auch Temperamen t u n d is t k l u g 
genug, es r i c h t i g einzusetzen. Sei tdem die 
M u t t e r gestorben ist, f ü h r t sie den Haushal t . 
Den Va te r behandel t sie m i t Vorsicht , und 
schon ba ld hat te sie i h n dor t , w o sie i h n haben 
w o l l t e : E r bekam Respekt vo r i h r . 

N u r i n e inem P u n k t gab er n ich t nach: Bei 
i h r e r Freundschaft m i t F red Angermeier . Hie r 
ü b e r w a c h t e er i h r e Schr i t t e a r g w ö h n i s c h . U n d 
so en twicke l t e sich a l l m ä h l i c h ein K l e i n k r i e g , 
dessen Schlachten meist von der r a f f i n i e r t en 
Helene gewonnen w u r d e n . 

Eines Tages hat te sie sich m i t F r e d i n der 
Laube verabredet . D i e Laube i s t e in kleines 
H o l z h ä u s c h e n a m Ende des Gartens, der das 
v ä t e r l i c h e Anwesen i n w e i t e m Bogen u m g i b t . 
U m sieben U h r w a r T r e f f p u n k t . K u r z vo r 
sieben aber k a m der Va te r au f den E i n f a l l , 
m i t der Tochter z u m Nachbarn zu gehen. 

Helene mochte ' n u n n icht einfach „ n e i n " 
sagen, denn dann w ä r e der V a t e r sofort h e l l 
h ö r i g geworden. Sie sann deshalb a u f einen 
Ausweg . 

Zehn M i n u t e n nach sieben s a ß sie bei i h r e m 
F r e d i n der Laube. Sie zwitscher ten w i e die 
Tauben, und die Ze i t ve rg ing i m Fluge. Schon 
w a r fast eine S tunde vergangen. Helene dachte 
noch i m m e r n icht daran , das Liebes-S te l ld ich
ein zu beenden. I m Gegentei l , sie fand i m m e r 
neuen G e s p r ä c h s s t o f f . Fred dagegen w u r d e 
a l l m ä h l i c h u n r u h i g . Sch l i eß l i ch fragte e r j 

„ W i r d es de inem Vater nicht auf fa l len , w e n n 
d u so lange for tb le ibs t?" 

„ O ne in" , an twor t e t e sie rasch, „ e r w e i ß j a , 
w o ich b i n . " 

„ W a s ? ! " r i e f F r e d erschrocken, „ d u hast i h m 
gesagt . . . " 

„ N e i n " , un te rbrach sie i h n , „ d a s nicht . A b e r 
er ha t mich zum Ins ta l l a t eu r geschickt." 

„ W i e s o z u m Ins ta l la teur? — Was is t denn 
passiert?" 

„Wei l die Wasser le i tung bei uns k a p u t t is t !" 
„ U n d da bis t d u so ruh ig? !" fragte F r e d 

erstaunt . 
„ J a " , lachte Helene, „ V a t e r h ä l t e ins twe i len 

den Daumen auf d ie Stel le i m Rohr , d ie ich 
vo rhe r leck geschlagen habe!" 

Sie wies auf die Vase mit den Blumen 
Schwarze Orchideen / Erzählung von Jan Mertens 

BESSER H A M M E R A L S A M B O S S S E I N 
Eine w i e g r o ß e Rol le schon i m Mi t t e l a l t e r das H a n d w e r k spielte, ve r ra ten uns die v i e l en 
S p r i c h w ö r t e r unserer Muttersprache. Einer der ä l t e s t e n Berufe w a r der des Hufschmiedes. 
Heute, i m Zei ta l te r der Motor is ie rung, t r i t t der Autoschlosser vielfach an dessen Stelle. Doch 
i n l ä n d l i c h e n Gegenden steht die A r b e i t des Schmiedes nach w i e vo r hoch i m K u r s ; denn 
jedes Hufeisen ist, w i e der Fachmann w e i ß , e in kleines M e i s t e r s t ü c k . (Aufnahme: Ostgathe) 

D i e hohen P e n d e l t ü r e n schlugen zu, u n d 
alles b l i eb dah in t e r z u r ü c k , d ie v e r t r ä u m t e 
M u s i k der Kape l l e , das Lachen der G ä s t e i m 
B a l l r a u m . I rene g ing zu i h r e r K a b i n e . 

Der letzte A b e n d an B o r d der „ C a t a n i a " . Der 
letzte A b e n d auf der Uebe r fah r t nach A m e r i k a . 
M o r g e n sol l te das Schif f N e w Y o r k anlaufen. 
D a n n begann der A l l t a g wieder fü r I rene . Seit 
dem Tode ihres Mannes le i te te sie d ie Pa r -
f ü m e r i e f a b r i k e n , die er i h r hinter lassen hat te . 

V o r i h r e r K a b i n e b l i eb I r ene stejien u n d 
schob den S c h l ü s s e l ins S c h l o ß . D a n n t r a t sie 
e in , schaltete d ie Deckenampel e in u n d l i e ß 
sich v o r dem Garderobenspiegel nieder. I h r e 
F inger suchten einen Augenb l i ck ziellos z w i 
schen den F lakons a u f der Tischplat te . Sie 
n a h m eine unscheinbare Flasche ohne E t i k e t t 
u n d ö f f n e t e sie. E i n paar Tropfen des Inha l t s 
l i e ß sie i n d ie H a n d f l ä c h e r i n n e n u n d ve r r i eb 
sie au f S t i r n u n d Wangen. N u n f ü h l t e sie sich 
frischer. Das Abschiedsfest hat te sie e r m ü d e t . 
D a n n l ö s t e sie die B r i l l a n t o h r r i n g e u n d s t re i f te 
das bre i te A r m b a n d v o m Handgelenk. Doch 
als sie die Schmuckschatulle ö f fne t e , schrak sie 
zusammen. Jemand ha t te das K ä s t c h e n e r 
brochen — es w a r leer. 

I r ene sprang auf u n d w o l l t e zur T ü r laufen , 
als sie p lö t z l i ch v o m Nebenraum her e in Ge
r ä u s c h ve rnahm. Sie r i ß den V o r h a n g beiseite. 
U n m i t t e l b a r v o r i h r s tand e in f remder M a n n . 
E r t r u g einen S m o k i n g w i e be i dem heut igen 
Fest a l le H e r r e n an B o r d . Sein Gesicht w a r 
v o n e inem schwarzen Schal bedeckt. Was I r e n e 
davon abhie l t , u m H i l f e zu r u f e n , w a r der 

Das hätte doch kein Mensch geglaubt 
Nybergs zweite Heirat / Erzählung von Ernst Lundquist 

D a ß der Schuhmacher N y b e r g mit fün fz ig 
Jahren z u m zwei t enmal vo r den A l t a r t r e t en 
w ü r d e , u n d noch dazu m i t e inem jungen , 
ß x e n M ä d e l von zwanzig, das h ä t t e doch k e i n 
Mensch geglaubt. A u f der ganzen W e l t b e s a ß 
er nichts we i t e r als sein Schuhmacherwerk-
eeug, die k le ine , ver fa l lene H ü t t e oben auf 
dem H ä g g e s t a b e r g und sechs h a l b v e r w i l d e r t e 
K inde r . D i e erste F rau , die vo r d re i Jahren 
gestorben war , hat te b ö s e Tage gehabt. Sie 
Satte nie e in W o r t gegen i h n zu sagen gewagt, 
deshalb behandelte er sie dementsprechend. 
Sogar die K u n d e n ty rann i s i e r t e er. A b e r da 
sog ein neuer Schuhmacher ins Dorf , e in j u n 
ger, hö f l i che r M a n n , und von der Ze i t an k a m 
nicht mehr v i e l Geld ins Haus. N i e hat te es 
bei i h m schlechter ausgesehen als j e t z t — u n d 
nun k a m N y b e r g z u m Pfa r re r u n d bestell te 
das Aufgebot . 

Es w a r ein r ichtiges W u n d e t ' 
D i e S c h ö f f e n f r a u aus K u l l a n a h m ein Paar 

St iefel ihres Mannes und g ing geradenwegs 
auf Nybergs Haus zu. Noch nie w a r sie so 
ü b e r r a s c h t gewesen. Hie r w a r es j e tz t r e in u n d 
sauber w i e bei anderen Leuten. N y b e r g s a ß 
a m Fenster und las eine Ze i tung . Die Schöf
fen f rau ü b e r g a b i h m also die St ie fe l z u m Be

sohlen u n d wag te sich dann m i t i h r e n G l ü c k 
w ü n s c h e n hervor . U n d dann fragte sie, w i e es 
denn zugegangen sei, u n d da e r z ä h l t e er alles: 

E r hat te a m M i t t w o c h v o r m i t t a g i n der 
Stube gesessen u n d d a r ü b e r nachgedacht, d a ß 
er nichts mehr zu arbei ten habe. P l ö t z l i c h 
ö f f n e t e sich die T ü r u n d H u l d a k a m here in . 
Zuers t e rkannte er sie nicht , u n d Jas w a r ve r 
s t ä n d l i c h , denn er hat te sie sechs Jahre lang 
n icht gesehen. 

„ G u t e n Tag, Papa", sagte sie. „ K e n n t I h r 
denn die H u l d a nicht wieder?" 

Ja, j e t z t e rkannte er sie, da sie i h n „ P a p a " 
nannte. Es konnte j a n iemand anders sein als 
Hu lda , die k le ine Hu lda , die als K i n d e r m ä d 
chen bei ihnen gedient hatte. Sie w a r als zehn
j ä h r i g e s K i n d zu ihnen gekommen. A l s sie 
aber v ierzehn Jahre a l t geworden war , da 
ha t te i h r e M u t t e r sie wieder nach Hause ge
nommen . 

„ W o is t Mama?" fragte sie u n d b l i ck te u m 
her. 

Da hob eins v o n den K i n d e r n i n der O f e n 
ecke den K o p f und sagte: 

„ S i e ist t o t . . ." 
H u l d a f ing an zu weinen , als w e n n es i h r e 

eigene M u t t e r gewesen w ä r e . D a n n sagte sie: 

„Sie sind wirklich zu gütig1.. 
Der Tischgast / Kurzgeschichte von L. Kahlberg 

P u n k t sieben U h r l ä u t e t e es, w i e seit v i e r 
Wochen a l labendl ich, an Patschkes Wohnungs 
t ü r 

„ G e h ' , mach auf!" sagte F r a u Patschke zu 
i h r e r Tochter I n g r i d . „ U n d dami t du's w e i ß t : 
w e n n er heute abend wieder nicht den M u n d 
aufmacht und e r k l ä r t , was er nun m i t seinem 
h ä u f i g e n H e r k o m m e n beabsichtigt — du ver 
stehst schon, was ich meine, n ich t wahr? —, 
also, wenn er vvieder nichts sagt, dann werde 
ich die Sache i n die Hand nehmen!" 

I n g r i d nickte resigniert . Wenn i h r e resolute 
M u t t e r sich etwas i n den K o p f gesetzt hatte, 
w a r es fü r sie ohnehin aussichtlos, etwas da
gegen zu sagen, geschweige denn zu t u n . 

Er , der M a n n , der den M u n d nicht aufmachen 
w o l l t e , das w a r Hans, S tudent der Med iz in , 
25 Jahre al t , g r o ß , b lond , schlank und sehr 
s c h ü c h t e r n . Jedenfalls wa r das die M e i n u n g 
v o n F r a u Patschke, die i m m e r h i n einige E r 
f a h r u n g b e s a ß . Was I n g r i d betraf, fand sie, 
d a ß Hans zumindest nicht i n jeder Hins icht so 
s c h ü c h t e r n war . W e m . sie beide a l le in waren , 
zum Beispiel , so w i e je tz t gleich, wenn sie i h m 
ö f f n e t e . . . 

„ G u t e n Tag, L i e b l i n g ! " — Wie e rwar te t , 
n a h m Hans I n g r i d i n seine A r m e und k ü ß t e 
sie, n icht gerade s c h ü c h t e r n , m i t t e n auf den 
M u n d . Abe r als aus der K ü c h e ein Po l t e rn i n 
den F l u r h e r ü b e r d r a n g , l i e ß er I n g r i d los. 

„ M u t t e r w a r t e t schon", sagte I n g r i d bedeu
tungsvo l l und n a h m Hans m i t sich ins W o h n 
z immer , wc der gedeckte Tisch berei t stand. 

Es gab Sauerbraten u n d K a r t o f f e l k l ö ß e . 
Hans fü l l t e sich gleich be im ers tenmal den 
Tel ler so reichl ich, als h ä t t e er eben eine H u n 
ge r ku r h in te r sich und w o l l t e versuchen, das 
V e r s ä u m t e nachzuholen. B e i m zwei tenmal w a r 
er bescheidener Er nahm nur v ie r S t ü c k e von 
dem Bra ten und d re i K l ö ß e . I m m e r h i n — seine 
E ß l u s t machte der K ö c h i n al le Ehre. W e n n 
F r a u Patschke nicht andere Interessen ve r fo lg t 
h ä t t e , als fü r Hans ein gutes Essen zu be
re i ten , w ä r e sie restlos g lück l i ch gewesen. 
Doch sie verfolgte n u n m a l andere Interessen, 
u n d m i t jedem K a r t o f f e l k l o ß , den Hans w o r t 
los u n d ohne aufzubl icken verzehrte , wuchs i h r 
G r o l l . 

A l s er sich endl ich aufa tmend z u r ü c k l e h n t e , 
sagte sie m i t s c h w i e g e r m ü t t e r l i c h hoffnungs
vol le r S t i m m e : 

„ M e i n l ieber Junge, es f reu t mich , d a ß es 
I h n e n gut geschmeckt hat. N u n s ind Sie schon 
so of t hier gewesen, haben aber noch nie ge
sagt, was Sie e igent l ich wo l l en . — W i r k l i c h , 
ich w ü r d e g lück l i ch sein, I h r e n Herzenswunsch 
e r f ü l l e n zu k ö n n e n . . . " 

Hans l ä c h e l t e verlegen. 
„ S i e s ind w i r k l i c h zu g ü t i g , F r a u Patschke 

— aber ich ü b e r l a s s e den Speisezettel ganz 
I h n e n . — I c h esst w i r k l i c h alles!" 

„ A b e r u m Gottes w i l l e n , w i e geht es denn 
m i t den K i n d e r n , w e n n M a m a to t ist!?" 

„ J a , m i t der Wir t schaf t s ieht es b u n t aus", 
seufzte Nybe rg . „ S e i t meine F r a u t o t ist, b i n 
ich selber M a g d u n d koche u n d wir tschaf te , so 
gu t ich k a n n . . ." 

„ D a s geht so n icht we i te r " , e r k l ä r t e H u l d a . 
„ I h r m ü ß t euch einen ordent l ichen Menschen 
ins Haus nehmen. — U n d die K i n d e r , w i e 
sehen die aus! Z e r l u m p t u n d unorden t l i ch , 
d a ß es e in J a m m e r ist!" 

„ W a s machst du j e t z t e igent l ich?" f ragte 
N y b e r g nach einer Wei le . 

„ S e i t me ine M u t t e r i m F r ü h j a h r gestorben 
ist , habe ich ke ine feste S te l lung mehr ge
habt" , sagte sie. 

„ U n d was hast du denn seit dem F r ü h j a h r 
gemacht?" 

„ Ich b i n i n den W a l d gegangen u n d habe 
dem K ö h l e r geholfen." 

„ D a s is t nichts f ü r dich, m i t den K ö h l e r n 
zusammen zu sein . . ." 

Es ents tand eine lange Pause, i n der beide 
dasselbe dachten. 

A l s die ä l t e r e n K i n d e r aus der Schule nach 
Hause kamen, gab es eine g r o ß e Freude, d a ß 
H u l d a da war . I m Laufe des Nachmit tags aber 
brach A d r i a n , der Zweitälteste, e in Messer ab, 
m i t dem er eine Schublade aufmachen w o l l t e . 
N y b e r g sprang von seinem Schusterschemel 
auf, f a ß t e den Jungen am Nacken u n d s c h ü t 
te l te i h n . A d r i a n schrie und b r ü l l t e . 

H u l d a , die d r a u ß e n i n der K ü c h e die T e l 
l e r abwusch, k a m h e r e i n g e s t ü r z t , feuer ro t i m 
Gesicht vo r Aerger , f a ß t e N y b e r g a m A r m , 
d a ß er loslassen m u ß t e , u n d schleuderte i h n 
gegen die Wand . 

„ L a ß den Jungen los!" schrie sie. 
Sie w a r i h m bis an die W a n d gefolgt, f a ß t e 

i h n bei den Schul tern und s c h ü t t e l t e i h n , d a ß 
er einen L a u t herausbr ingen konnte , dabei 
funke l t e sie i h n m i t den Augen an. Dann f a ß t e 
sie A d r i a n u m u n d ging m i t i h m - i n die K ü c h e 
hinaus, u n d d ie ganze ü b r i g e Kinderschar 
folgte i h r . 

N y b e r g aber setzte sich auf das Sofa, b l ick te 
i h r nach u r d r i eb sich b i swei len den A r m , w o 
er noch i h r e ha r ten Finger f ü h l t e , u n d er 
lachte u n d sagte h a l b l a u t vo r sich h i n : „ T e u f e l 
noch m a l ! " 

A l s H u l d a k u r z da rauf wiede r he re inkam, 
g ing er zu i h r h i n , k lopf te i h r au f die Schul ter 
u n d f ragte : 

„ B i s t du b ö s e auf mich , Hu lda?" 
„ N e i n " , sagte sie ernst, „ a b e r l a ß die K i n d e r 

i n Rah , ich dulde nicht, d a ß du sie s c h l ä g s t ! " 
I B e w u n d e r n d betrachtete er i h r en b re i t en 
R ü c k e n , w ä h r e n d sie sich hinaufreckte , u m die 
g e s ä u b e r t e n Te l l e r hinzuste l len, u n d dann 
fragte er f l ü s t e r n d : 

„ D u , Hu lda , sol l ich z u m Pfa r re r gehn u n d 
f ü r Sonntag das Aufgebot bestellen?" 

Ja, so w a r diese Brautschaf t zustande ge
k o m m e n . , • 

sch immernde L a u f eines Revolvers , den er auf 
sie ger ichtet h ie l t . 

De r F remde t r a t aus seinem Versteck. 
„ S i e k o m m e n sehr f r ü h z u r ü c k , g n ä d i g e 

F r a u ! " sagte-er, „ a b e r das ist m i r n u r recht. 
Sicher ha t ten Sie d ie kostbaren Schmuck
s t ü c k e zum B a l l angelegt. — W o s ind sie?" 

I r ene n ick te zum Garderobentischchen h i n . 
„ D o r t l i eg t der Schmuck!" 

M i t laut losen Schr i t ten t r a t er h i n z u u n d 
l i e ß die S c h m u c k s t ü c k e i n der Smokingtasche 
verschwinden. Er schien die F r a u nicht i m ge
r ings ten zu f ü r c h t e n . Gelassen setzte er sich 
a u f d ie K a n t e des Tischchens. Es k l i r r t e un t e r 
den Flakons , aber er achtete n ich t darauf . 

„ I s t das alles, g n ä d i g e F rau?" 
I r e n e nickte . „ D a s andere is t i m Schi f f s -

Tresor." 
„ S c h a d e " , sagte er l e i ch th in , „ u n d Barge ld?" 

E r n a h m ih r e Handtasche v o m Tisch u n d 
k r a m t e d a r i n h e r u m . E i n paar Geldscheine 
verschwanden i n seiner Tasche. „ D a s g e n ü g t " , 
sagte er u n d s tand auf. P r ü f e n d sog er d i e 
L u f t e in . „ S e l t s a m e r D u f t h ie r . . ." 

Sie b l i ck te i h n ü b e r r a s c h t an u n d m u ß t e 
p lö t z l i ch l ä c h e l n . 

„ D i e Orchideen h ie r . . Sie wies a u f d i e 
Vase, d ie au f i h r e m Nachtt isch stand. Z w e i 
Do lden b izar re r schwarzer B l u m e n standen 
d a r i n . „ E s s ind meine L i e b l i n g s b l u m e n . . 

Ohne den Revolver s inken zu lassen, beugte 
er sich nieder u n d roch an den B l u m e n . 

„ E i n e inmal ige r D u f t ! " sagte er. 
„ E i n g e f ä h r l i c h s c h ö n e r D u f t " , sagte I r e n e 

•sonderbar. 
Der M a n n g i n g r ü c k w ä r t s bis zur T ü r u n d 

v e r l ö s c h t e p lö tz l i ch das L i c h t . D a n n w a r er 
l au t los verschwunden. 

I r ene war t e t e einen Augenb l i ck u n d w a r 
sel tsam r u h i g Sie tastete sich zum Schalter, 
kn ips t e das L i c h t an und k l i nge l t e dann nach 
dem S teward , den sie beauftragte, sofort den 

LIEBESLIED 
Ijöc' meinen ©tönt?. 

Jörn Cammer ec fdjujinget, 
jöas mufftet, bas Hinget, 
£)as betagt in uie EÖeite 
W\e ©lotfengeläute 
Ducdj Cfaflen unb #la&. 

2tm rAaratgen ßamin, 
jüa flfeet mein Hiebet, 
£>oä) gel)' idj voefibec, 
£>iz 3älge bann raufen, 
£>ie Stammen aufbeaufen 
Unö loöecn um itjn. 

LUDWIG UHIAND 

Schif fsdetekt iv zu holen . Gelassen e r z ä h l t e 
sie i h m i h r Abenteuer . 

„ U n d Sie haben ke inen A n h a l t s p u n k t , w e r 
der M a n n gewesei. sein k ö n n t e ? " fragte d iesen 

I r ene s c h ü t t e l t e den K o p f . 
„ H ö c h s t e n s eine Spur , d ie zu i h m f ü h r t . —* 

M i r g e h ö r e n e in paar P a r f ü m e r i e f a b r i k e n i n 
A m e r i k a . I n Europa l i e ß ich m i r von e inem 
Chemiker eine neue Sorte P a r f ü m hers te l len . 
Es ents tand aus meinen L ieb l i ngsb lumen , den 
Schwarzen Orchideen . . .? 

Der D e t e k t i v sah I rene etwas ers taunt an* 
dann sagte er hö f l i ch : 

„ E i n e inmal ige r D u f t — ich g r a tu l i e r e 
I h n e n . . . " 

„ G r a t u l i e r e n Sie sich selbst", sagte I r e n q 
k ü h l . „ D a s P a r f ü m ist noch n icht i m Hande l . 
N u r ich besitze es — u n d der Einbrecher. E r 
ha t n ä m l i c h die offene Flasche auf dem T i s c h 
chen umgewor fen . Sie brauchen also n u r e inen 
S m o k i n g zu suchen, der nach .Schwarzer 
Orchidee ' du f t e t . . 

Die Schuld der Hexe 
Der 1952 verstorbene g r o ß e Schauspieler; 

A l b e r t Bassermann e r z ä h l t e aus seiner A n « 
f ä n g e r z e i t folgende Anekdo te : I n e inem k l e i * 
nen S t ä d t c h e n gab d ie T ruppe , der er ange* 
h ö r t e , e in Gastspiel m i t dem T i t e l „Die Z a u i 
be r i n Sidonie". I n dem S t ü c k w i r d i n e iner 
Gerichtsszene die der Hexere i angeklagte H e l l 
d i n v o r g e f ü h r t . Der Gerichtsvorsi tzende f r ag t : 
„ I s t sie schuldig?" D a r a u f e r t ö n t aus d e m 
P u b l i k u m der R u f : „ J a w o h l , m i r 18 Groschen* 
Sie ha t sich gestern T o r t e m i t Schlagsahne 
holen u n d d a f ü r anschreiben lassen." 
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Immer wiede r w e n 
Frage gestel l t : „ W i e b 
re H a l b w ü c h s i g e n r i t 
sich die E l t e rn jungen 
ber i m Uebergansalte 
18 Jahren zu verhal te i 

Sehr oft h ä n g e n die 
Friede einer Famil ie c 
ses Prob lem g e l ö s t w 
oft h ä n g t auch davon a 
bensweg die Jugendl id 
gemeinen erweis t es si 
ste, w e n n alle Betei l ig t 
der, sich i n a l ler Ruhe l 
p e r a m e n t s a u s b r ü c h e 
und gemeinsam ihre 
Disziplin u n d Vorschr i 
die Aussprachen sollte 
stattfinden; denn so r 
anwachsende Mensch i 
auch seine Auffassun 
er da r f und was er ni< 

Al lgemeine Umfrage 
daß die meis ten Kinde 
jede grobe Behandlung 
körper l iche Z ü c h t i g u n g 
aber nichts gegen best 
Bestrafungen einzuwen 
einer gemeinsamen Fa; 
bestimmte Disz ip l in los ] 
worden s ind . Die K i n d 
die E l t e rn einer Mein i 
notwendige D i s z i p l i n , 
auf ke inen F a l l das C 
hier einer gegen z w e i s 
zu die Gelegenheit genc 
etwas i n eigener Sai 
Wenn K i n d e r erst einm 
gen hinausgewachsen s 
sieht v i e l e r K inde rpsyd 
gogen i n ke inem A l t e r 
sung darstel len, dann : 
vor a l l em i m Entzug v 
stehen. 

Kann m a n die Strafe 
Bett schicken oder i h m 
verweigern, nicht meh 

Schönhe: 
Ni< 

Man sol l te meinen, dal 
heit einer F rau nicht nu 
menschlichen Beziehung 
im Berufsleben v o n V o 
- eine Umfrage, die ei; 
nische u n d deutsche, Fra 
niger Ze i t unter i h r en 
hat e in v e r b l ü f f e n d e s 

Es g i b t n u r ganz w e n i 
Schönhei t Vorausgesetz 
wird. Ja, i n den meistei 
fallende S c h ö n h e i t ger; 
hindernis dar u n d v e r r i 
des V o r w ä r t s k o m m e n s , 
regen — w i r ha l ten uns < 
ergebnisse der oben z 
im Betr ieb Unruhe (unt 
Belegschaft) u n d Eifers 
Läss igkei t be i den K o l l i 
len ü b e r a l l dor t , w o Fi 
ferinnen u n d Kel lner in ] 
l ikum i n B e r ü h r u n g kc 
liehen K u n d i n n e n nach 
durch besondere ä u ß e r e 
gante Aufmachung i n il 
verletzt werden . — Be 
sollen s e l b s t v e r s t ä n d l i c 
sein, aber weder durch 
oder sonstwie auffallen 

I n e inem einzigen Be 
heit der F r a u als aus; 
wünsch t" bezeichnet: b 
stellten. Der Grund is t 
Hausfrau w i t t e r t i n der 
hilf in eine ernsthafte 
Gefahr für die erwachs 

Auffa l lende S c h ö n h e i 
Mannequins Fo tomodel 
wardessen, Empfangsda 
rinnen eines best imm! 
V e r k ä u f e r i n n e n i n Kc 
Grund: W e r b e w i r k u n 
Schönhei t nicht e r w ü n s 
ten u n d V e r k ä u f e r i n n e ] 
Personal. G r u n d : S t ö n 
"od Hausfriedens.Leistu 
det. 

Gutes Aussehen e r w ü 
listinnen, Lehrer innen 
stern, Schaffnerinnen v 
T ä n z e r i n n e n u n d Gymi 
Grund: U m eine V e r s t i i 
Kolleginnen oder K u n d 
den. 
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Mit Heranwachsenden läßt sich reden 
Immer wiede r werden E l t e rn v o r die 
rage gestell t : „ W i e behandeln w i r unse-

18 H a l b w ü c h s i g e n richtig?" W i e haben 
sich die E l t e rn jungen Menschen g e g e n ü 
ber i m Uebergansalter zwischen 12 und 

Jahren zu verhalten? 
Sehr oft h ä n g e n die Harmonie und der 

Friede einer Famil ie davon ab, w i e die
ses Problem g e l ö s t werden kann . Sehr 
oft h ä n g t auch davon ab, auf welchem Le
bensweg die Jugendlichen geraten. I m a l l 
gemeinen erweis t es sich hier als das Be
ile, wenn alle Betei l igten, E l te rn und K i n -
ler, sich i n al ler Ruhe und ohne alle Tem
peramentsausbrüche zusammensetzen 
und gemeinsam ihre Auffassungen von 
Disziplin und Vorschr i f ten e r ö r t e r n . Sol
le Aussprachen sol l ten aber h ä u f i g e r 
itattfinden; denn so rasch, w i e der her
anwachsende Mensch selbst, ä n d e r n sich 
auch seine Auffassungen d a r ü b e r , was 
tr darf und was er nicht darf. 
Allgemeine Umfragen haben ergeben, 
aß die meis ten K inde r i n diesem A l t e r 

jede grobe Behandlung und besonders die 
körperliche Z ü c h t i g u n g ablehnen, d a ß sie 
aber nichts gegen best immte Regeln u n d 
Bestrafungen e inzuwenden haben, die be i 
Einer gemeinsamen Famil ienberatung für 
«stimmte Disz ip l in los igke i ten festgesetzt 
norden s ind. Die K inde r m ö c h t e n , d a ß 
iie El tern einer M e i n u n g s ind ü b e r die 
lotwendige D i s z i p l i n , sie w o l l e n aber 
auf keinen F a l l das Ge füh l haben, d a ß 

einer gegen z w e i steht, dem noch da-
:i die Gelegenheit genommen w i r d , selbst 
(was i n eigener Sache vorzubr ingen. 

Wenn Kinder erst e inmal ü b e r Z ü c h t i g u n 
gen hinausgewachsen s ind — die nach A n 
seht v ie ler Kinderpsycbologen und P ä d a 
gogen i n ke inem A l t e r eine glückliche L ö 
sung darstellen, dann sol l ten die Strafen 
vor a l lem i m Entzug v o n Pr iv i leg ien be
stehen. 

Kann m a n die St rafe , das K i n d f rüh zu 
Bett schicken oder i h m S ü ß i g k e i t e n zu 
erweigern, nicht mehr recht anwenden 

Die E l t e rn sol len a l lerdings eine M e i n u n g se in 

dann bestraft m a n es am besten, i ndem 
man es nicht ausgehen l ä ß t . A l l e Regeln, 
deren Ueber t re tung einen Entzug v o n 
Privelegien nach sich ziehen, sol l ten vor 
her festgelegt werden , w o b e i man es aber 
vermeiden soll te Dinge, die an u n d für 
sich nicht w i c h t i g s ind, m i t u n n ö t i g e r 
Strenge zu behandeln. Stehen die V o r 
schriften e inmal fest, dann kann man v o n 
H a l b w ü c h s i g e n so v i e l Reife u n d F a i r n e ß 
erwar ten , d a ß sie Strafen für Uebertre-
tungen ohne Ressentiment, W u t oder be
leidigtes Gesicht h innehmen. El tern , die 
inkonsequent u n d zu sehr v o n i h r en Ge
füh l en beherrscht sind, werden aller
dings w e n i g Er fo lg haben. 

Junge Menschen v o n heute s ind aber 

meist k l u g genug, u m einzusehen, d a ß 
ihre E l t e rn auch nur Menschen sind, u n d 
so verstehen sie es auch, w e n n derVater 
nach e inem anstrengenden Tag i n seinem 
Beruf oder die M u t t e r nach aufreibender 
Hausarbei t e inmal die Geduld ve r l i e r t . 
A u f jeden F a l l so l l ten Strafen n u r i m 
engsten Famil ienkreise unter A u s s c h l u ß 
der Oeffentl ichkeit , v o r a l l em der Freun
de der Jugendlichen, erfolgen. Schl ießl ich 
l i e g t den Erwachsenen gar nichts daran, 
als g r immiger W ä c h t e r starrer oder ü b e r 
ho l t e r Vorschr i f ten dazustehen, denn 
auch sie erstreben nichts anderes als 
w i rk l i che Harmon ie des Familienlebens, 
zu der n a t ü r l i c h beide Seiten, E l t e rn und 
Kinder , bei t ragen m ü s s e n . 

Amüsantes amüsiert notiert 
K a m m e r j ä g e r zogen i m Buckingham-Pa-

last gegen K ü c h e n s c h a b e n zu Felde, die 
sich nach dem Einbau einer neuen Küche 
eingenistet und dann die M ä d c h e n k a m 
mern erobert hat ten. Da sich das w e i b l i 
che Personal vo r ihnen fürchte te , w u r d e n 
g r o ß e Mengen Gi f tpu lver v e r s t ä u b t . 

Londons Pol ize i sucht einen M a n n , der 
sich i m K i n o be i ä l t e r e n Frauen n i e d e r l ä ß t 
und ihnen m i t einem Appa ra t elektrische 
Schocks versetzt. Die Opfer dachten zu
erst an Rheumatismus, bis ihnen auff ie l , 
d a ß nach den S c h l ä g e n ein M a n n w ä h r e n d 
der Vors t e l lung den Platz nebenan ver
lassen hatte. 

Dem s ü d a f r i k a n i s c h e n Polizeisergean
ten Goss f i e l eine Neger in ouf, die jeden 
zwe i t en A b e n d nach Germis ton k a m u n d 
w i e üb l i ch i h r K i n d i n e in Tuch eingebun
den auf dem R ü c k e n t rug . Da es nie schrie 
schaute er es sich e inmal an: Das „ B a b y " 
bestand aus sechsBrandyflaschen, die ver-

Das interessier t die F rau 

botenerweise i n ein Negerdorf geschmug
gelt w u r d e n . 

Schönheit kann auch hinderlich sein 
Nicht i n a l l en Frauenberufen i s t sie e r w ü n s c h t 

Man sollte meinen, d a ß auf fä l l ige Schön
tat einer Frau nicht nur i n i h r en p r iva ten 
menschlichen Beziehungen, sondern auch 
im Berufsleben v o n V o r t e i l ist . U n d doch 

eine Umfrage, die eine g r o ß e amerika
nische u n d deutsche, Frauenzei tung v o r ei
liger Ze i t unter i h r en Leserinnen hie l t , 
nat ein v e r b l ü f f e n d e s Ergebnis gezeigt: 

Es gibt nu r ganz w e n i g Berufe, i n denen 
Schönheit verausgesetzt oder g e w ü n s c h t 
wird. Ja, i n den meis ten F ä l l e n s te l l t auf
feilende S c h ö n h e i t geradezu e in Berufs-
liindernis dar und ver r inger t die Chancen 

V o r w ä r t s k o m m e n s . S c h ö n e Frauen er
regen — w i r ha l ten uns an die Befragungs
trgebnisse der oben z i t i e r t en B l ä t t e r -
tat Betrieb Unruhe (unter der m ä n n l i c h e n 
Belegschaft] u n d E i f e r süch t e l e i u n d Ge
llässigkeit be i den Kol leg innen . Auch sol-

t ü b e r a l l dor t , w o Frauen als V e r k ä u -
innen und Ke l lne r innen m i t dem Pub

likum i n B e r ü h r u n g kommen, die w e i b 
lichen Kund innen nach M ö g l i c h k e i t nicht 
«urch besondere ä u ß e r e V o r z ü g e und ele-
jante Aufmachung i n i h r e m S e l b s t g e f ü h l 
verletzt werden . — B e r u f s t ä t i g e Frauen 
sollen s e l b s t v e r s t ä n d l i c h sehr gepflegt 
sin, aber weder durch Kle idung , F r i su r 
»der sonstwie auffallen. 

In einem einzigen Beruf w u r d e Schön 
tat der F rau als ausgesprochen „ u n e r 
wünscht" bezeichnet: be i der Hausange
stellten. Der Grund is t naheliegend. Die 
Hausfrau w i t t e r t i n der h ü b c h e n Hausge-
Iflfin eine ernsthafte Konkur renz oder 
Gefahr für die erwachsenen S ö h n e . 

Auffallende S c h ö n h e i t erforder l ich: Bei 
Mannequins Fotomodellen,Bardamen,Ste-
"ardessen, Empfangsdamen, Schauspiele 
'tanen eines bes t immten Rollenfaches, 
Verkäuferinnen i n K o s m e t i k g e s c h ä f t e n . 
Grund: W e r b e w i r k u n g . Auffa l lende 
Schönheit nicht e r w ü n s c h t : Bei Bürokrä f 
ten und V e r k ä u f e r i n n e n m i t gemischtem 
Personal. G r u n d : S t ö r u n g des Betriebs
art Hausfriedens.Leistung a l l e in entschei
det. 

Gutes Aussehen e r w ü n s c h t : Bei Journa
listinnen, Lehrer innen, Krankenschwe
stern, Schaffnerinnen u n d Kel lne r innen , 
Tänzerinnen und Gymnas t ik lehrer innen . 
Grund: U m eine Ver s t immung weibl icher 
talleginnen oder K u n d i n n e n zu vermei -

Wirglaubenjedoch, d a ß es i m Grunde 
nichtsosehr auf ä u ß e r e S c h ö n h e i t als auf 
den inneren Menschen ankommt .Und d a ß , 
was das berufliche Fo r tkommen der Frau 
be t r i f f t , le tz ten Endes nicht Schönhe i t , 
sondern T ü c h t i g k e i t und K ö n n e n entschei
den. Die „ N u r - S c h ö n h e i t e n " ziehen sich ja 
doch f r ü h e r oder s p ä t e r i n ih ren p r iva ten 
Wi rkungsk re i s z u r ü c k oder springen -
eben auf Grund ihre r physischen V o r z ü g e 
— i n einen anderen Beruf h ine in . « 

T r o t z d e m soll te die „ k l e i n e Volksbe
fragung" e in b i ß c h e n zu denken geben 
und ein k le iner Wegweiser sein. 

John Kaye aus Ed inburgh stel l te gegen 
seine F rau Strafantrag, w e i l sie i h m zu
erst eine Pfanne m i t h e i ß e r Margar ine u . 
dann den leeren Kohlene imer ü b e r den 
K o p f g e s t ü l p t hatte. Der Richter sprach 
sie f re i , denn, so sagte er, „ M i s t e r Kaye 
hal te zuvor sein F rau töd l i ch beleidigt , i n 
dem er i h r e n .neuen H u t einen Kohlene i 
mer nannte." 

Roms j ü n g s t e Kaise r in i s t die z e h n j ä h -
i rge Glor ia Benedet t i . Nach der Schule 
n i m m t sie i m v ä t e r l i c h e n Espresso den 
Platz h in te r der Kasse e in u n d rechnet 
m i t den Ke l lne rn ab. Da sie i n Mathema
t i k die beste Note hat, ist i h r noch nie ein 
Fehler unter laufen. 

Noch bevor M a r y Price i n einer Kirche 
v o n Selby (USA) Clyde W i l l i s i h r Jawort 
geben konnte , kreischte eine F rau da
zwischen : „ S c h l a n g e !" A l l e s drehte sich 
um, es w a r aber nicht die Brau t gemeint, 
sondern eine wirklicheSchlange, die durch 
d ie Kirche kroch. 

B ü r g e r m e i s t e r Deiber v o n V i l l a M a r i a 
[Argent in ien) erhie l t auf dem Diens tweg 
eine Pol izeimeldung, d a ß seihe F r a u u n d 
seine Tochter w ä h r e n d des Vormi t t ags die 
S t r a ß e vo r seinemHaus gekehrt h ä t t e n . D a 
das u m diese Ze i t nicht s tat thaft ist, verur
te i l te er sich a lsFamil ienvors tand zu einer 
Strafe v o n 100 Pesos. 

Soeben v o n der A l m getrieben, sah die 
„Be l l a " i n e inem Mark t f lecken des Salz
kammergutes z u m ersten Ma le einen Da-
menhutsalon. Durch die Scheibe spr ingen 
u n d eines der m i t B l ü m c h e n garniertenGe-
b i lde fressen w a r eines. 

Die Beine machen Kummer 
Auch h ie r braucht n iemand zu ve rzwe i fe ln 

Die Kle ide r w e r d e n k ü r z e r . Die neue 
Mode l enk t den Blick wiede r auf die Bei
ne — zur Freude al ler E v a s t ö c h t e r , die 
ü b e r tadellose Gehwerkzeuge v e r f ü g e n , 
zum Kummer derer, die v o n der Na tu r 
m i t anderen V o r t e i l e n bedacht w o r d e n 
s ind. Doch auch den Benachteil igten i s t 
die M ö g l i c h k e i t gegeben, sich eine gewis
se V o l l k o m m e n h e i t auf diesem Gebiet zu 
erwerben. Das M i t t e l h e i ß t : Gymnas t ik . 

W e n n sich die Beine zu e inem sanften 
O runden , legen w i r uns flach auf den 
R ü c k e n auf den F u ß b o d e n . E i n kleines, 
festes Kissen schieben w i r zwischen die 
Knöche l . Dann s t re i fen w i r ü b e r beide 
Unterschenkel einen Ring aus einer elas
tischen Binde, der sich fest u m die Beine 
am oberen K r ü m m u n g s e n d e sch l ieß t . W i r 
strecken uns lang aus, ve rhar ren r u h i g 
fünf M i n u t e n u n d beginnen dann, das 
Kissen m i t den K n ö c h e l n zusammenzu
d r ü c k e n . W e n n w i r das eine Vier te l s tunde 
g e ü b t haben, gel ingt es bes t immt . N u n 
heben w i r die Oberschenkel, heben die 
geschlossenen Knie u n d senken die Beine 
langsam wieder . Auf , nieder, auf, nieder, 
zehnmal hintereinander , jeden Morgen , 
bis sich der Er fo lg zeigt. 

U n d w e n n n u n das X die F o r m der Bei
ne best immt? W i e d e r u m stehen w i r auf 
den Zehenspitzen, so oft sich Gelegen
hei t bietet u n d spannen und entspannen 
dabei die Schenkelmuskeln, zehn- bis 
zwanz igmal h intere inander . Dann gehen 
w i r i n gestreckter H a l t u n g auf e inem ge
dachten Kre ides t r ich durch das Z immer . 
W i r setzen dabei einen F u ß vo r den an
dern, heben die Fersen b e i jedemSchri t t 

u n d biegen sie leicht nach a u ß e n . Be i der 
n ä c h s t e n Uebung setzen w i r uns auf den 
F u ß b o d e n i m Schneidersitz, die F ü ß e 
ü b e r e i n a n d e r g e s c h l a g e n . N u n umschlie
ß e n w i r m i t beiden H ä n d e n die sp i t zw ink 
l i g gebeugten Kn ie u n d d r ü c k e n sie kräf
t ig nach unten. Es sol len die A u ß e n s e i t e n 
der Kniegelenke gedehnt werden , je mehr 
desto besser. 

W e n n n u n aber die Oberschenkel z u 
s tark sind? Dann legen w i r uns flach auf 
den Boden, v e r s c h r ä n k e n die H ä n d e h i n 
ter dem Kopf , ziehen die geschlossenen 
F ü ß e nahe an den K ö r p e r , die Ferse m u ß 
den Boden b e r ü h r e n . N u n g r ä t s c h e n w i r 
die Kn ie und schlagen dann die Ober
schenkel fest zusammen — k lapp — k lapp 
- k l app . Bis zu fünfzig M a l . - Eine w e i 
tere Uebung: W i r schlagen die Oberschen
k e l m i t geball ten F ä u s t e n v o m Knie auf
w ä r t s , bis die Hau t sich r ö t e t . Es t u t e in 
b i ß c h e n w e h — aber es h i l f t bes t immt . 

Liebe - leicht gepfeffert 
W e r sich b e m ü h t , eine Frau i n al len 

Dingen zu verstehen, macht sie zwangs
läuf ig zu unverstandenen Frau . 

Es is t i n der Liebe w i e be im Spie l : Der 
beherrschte Spieler ha t die g r ö ß t e n G e -
winnchancen. 

Die meisten Liebele ien fangen dami t 
an, d a ß eine h ü b s c h e F rau v e r g i ß t , e in 
angefangenes Läche ln rechtzeit ig zu be
enden. 

Frauen lachen of t nicht deshalb, w e i l 
sie gute Laune, sondern w e i l sie s c h ö n e 
Z ä h n e haben. 

Alles aus einem Topf 
Gute Zuta ten , k ö s t l i c h e Gerichte 

D i e lange Kriegszei t m i t i h r e m h ä u f i 
gen E in top f ha t v i e l en v o n uns die Lust 
daran v e r g ä l l t . Doch inzwischen haben 
sich die Zuta ten g e ä n d e r t , so d a ß Sie r u 
h ig e inmal unsere Rezepte ausprobieren 
sol l ten. 

Kalbfleisch - E i n t o p f 

' Zu ta ten : 1,50 Pfund Kalbfleisch, 1 Päck
chen getrocknete Pilze, 30 g M e h l , 2 E i 
gelb, 2 Zwiebe ln , Margar ine , 0,50 Li te r 
F l e i s c h b r ü h e , 1 Nelke , 1 Lorbeerbla t t , 1 
Sellerie, S u p p e n g r ü n , 0,10 L i t e r saure Sah
ne, Zitronensaft , Pfeffer, Salz, Papr ika . 
Essig. 

Fleisch i n W ü r f e l schneiden und i n et
was g e w ü r z t e n Essig legen. Nach dem A b 
t ropfen i n Fet t anbraten, kleingehackte 
Se l l e r i e s tückchen , Zwiebelscheiben u n d 
s ä m t l i c h e G e w ü r z e zugeben. M e h l unter
r ü h r e n , m i t F l e i s c h b r ü h e a b l ö s c h e n u n d 
solange kochen lassen, b is der E in top f 
gar i s t . N u n das Fleisch herausnehmen, 

Kosmetische Winke für die gepflegte Frau 
Vorsicht be i T r ä n e n s ä c k e n . 

Nicht alle S c h ö n h e i t s f e h l e r lassen sich 
m i t kosmetischen M i t t e l n behandeln, ja 
manchmal is t es sogar schädl ich, w e n n 
man sich a l l zu sehr auf die Kosmet ik 
v e r l ä ß t . Da s ind z. B. die T r ä n e n s ä c k e un
ter den Augen . Zugegeben, sie s ind durch
aus nicht fö rde r l i ch für die Schönhe i t . 
W e n n sie e inmal nach einer durchtanzten 
oder schlaflosen Nacht auftreten, m ü s s e n 
w i r sie unbedingt m i t A u g e n b ä d e r n . K o m -
pressen u n d dergleichen zu ver t re iben su
chen. W e n n aber die T r ä n e n s ä c k e sehr 
h a r t n ä c k i g auftreten und auf unsere kos
metischen Knif fe gar nicht ansprechen, so 
d ü r f e n w i r nicht e twa resignieren. Dann 
handelt es sich n ä m l i c h nicht mehr nu r 
um einen S c h ö n h e i t s f e h l e r , sondern wahr 
scheinlich u m e in Anzeichen für eine U n 
ter le ibserkrankung, e in Nierenle iden oder 
eine K r e i s l a u f s t ö r u n g . I n einem solchen 
Fa l l is t n a t ü r l i c h keine Kosmet ik ange
bracht, sondern nu r ä rz t l i che Hi l f e . 

Gute Hal tung i s t das Wicht igste . 

Die eleganteste Garderobe und die 

kunstvol ls te Kosmet ik k o m m e n nicht zur 

Geltung, wenn m a n dabei eine schlechte 

Ha l tung zur Schau t r ä g t . Diese Binsen

weishei t is t ura l t , w i r d aber^ leider v o n 

v ie len Frauen i m m e r wiede r vergessen. 

Was n ü t z t die s c h ö n e B ü s t e , auf die w i r 

so stolz s ind, w e n n w i r k r u m m i n einem 

Sessel hocken und auch b e i m Gehen die 

Schultern d e m ü t i g nach v o r n fa l len lassen. 

Die s chöne B ü s t e k o m m t auf diese Weise 

nicht nu r nicht zur Geltung, sie sieht so

gar schlecht aus. W i r m ü s s e n uns ange

w ö h n e n , den O b e r k ö r p e r immer locker u . 

gerade zu hal ten, auch b e i m Sitzen, die 

Ta i l l e m u ß be im Gehen gestrafft sein, u n d 

der K o p f m»:ß anmutiger und ruh ig , nicht 

e twa verkrampf t , gehalten werden . Es ge

n ü g t auch, w e n n w i r nu r den K o p f zur 

Seite wenden und nicht den ganzen Ober

k ö r p e r . W i e gesagt, die H a l t u n g i s t das 

Wicht igste . 

Ann Witaltuk jagte früher Wale 
Die neue F lug l in ie Transa i r L i m i t e d i n 

W i n n i p e g hat eine neue S t e w a r d e ß . M i t 
e inem gewinnenden Läche ln betreut die 
b i l d h ü b s c h e , 23 Jahre alte A n n W i t a l t u k 
ihre Passagiere, servier t i hnen ihre M a h l 
zei ten u n d reicht ihnen Zei tungen. A u f 
den ersten Blick vermute t n iemand, d a ß 
A n n i n ih re r Jugend i n Pelzkleidern u n d 
M u k l u s einherlief, i n einem I g l u wohn te 
u n d lernte , Schlittengespanne durch die 
arktischen S c h n e e w ü s t e n zu l enken und 
m i t der Harpune W a le zu erlegen. 

A n n i s t Kanadas erste Eskimo - Ste
w a r d e ß . Sie macht ke inen H e h l daraus, 
d a ß sie noch immer eine echte Tochter des 
Nordens is t . Sie g ib t offen zu, d a ß sie ro
hes W a l f e t t (Blubber) u n d rohe See
hundsleber immer noch als Leckerbissen 
betrachtet. Die junge S t e w a r d e ß wurde 
auf einer Inse l i m S ü d t e i l der Hudson Bay 
geboren, die e twa 900 k m n ö r d l i c h v o n 
O t t a w a l iegt . Ih re Schulbi ldung erh ie l t 
A n n i n katholischen Missionsschulen des 
Nordens. 

M i t 16 Jahren v e r l i e ß d ie E s k i m o s c h ö n e 

ih re nordische He ima t u n d w a r seitdem 
erst e inmal be i i h r en E l t e rn zu Besuch. 
Bevor sie zur Luf t fahr t ging, w a r sie 
Krankenschwester i n s ü d o s t k a n a d i s c h e n 
S t ä d t e n , und i m le tz ten Sommer arbeite
te sie als Buchhal ter in auf dem arktischen 
Versorgungsschiff der Regierung, demEis-
brecher „C. D . H o w e " . Ih re neue T ä t i g 
ke i t füh r t A n n oft i n die N ä h e ih re r H e i 
mat, da die Luf t l i n i e For t Church i l l an
fl iegt , das n u r 50 k m v o n ih re r Inse l ent
fernt l iegt . A b e r w e n n sie i h r e n E l t e rn 
eine Kar te schreibt, dauert es mehrere 
Wochen, b is t die Post be i ihnen an l ang t 

Anns Vate r i s t Trapper, Pe l z j äge r . V o n 
ih r en sieben Geschwistern i s t nu r noch 
ein Bruder i n die g r o ß e W e l t gegangen. 
E d w a r d i s t kanadischer Soldat u n d kehr te 
gerade v o n der kanadischen Brigade m 
Deutschland nach Kanada z u r ü c k . Das an
ziehende E s k i m o f r ä u l e i n hat z u n ä c h s t 
noch keine H e i r a t s p l ä n e . „ W e n n ich zu 
al t z u m Fliegen werde , dann w i l l ich ein 
Buch ü b e r das Leben der Eskimos schrei
ben", sagt sie. 

B r ü h e durchsieben und die aufgeweichten 
Pilze dazutun. Das Ganze nochmals 20 
M i n u t e n kochen lassen. Eigelb m i t Sahne 
und etwas B r ü h e v e r r ü h r e n u n d i n den 
E in top f geben. T ü c h t i g r ü h r e n . M i t Z i 
tronensaft abschmecken, Papr ika d a r ü b e r 
streuen. M i t weichgekochten Kar to f fe ln 
garnieren. 

Nordischer E i n t o p f 
Zu ta ten : 300 g gemischtes Hackfleisch, 

2-3 Zwiebe ln , Kar tof fe ln , Fett, 1 L i t e r 
saure Sahne, Salz, Pfeffer. 

Z w i e b e l n k l e i n schneiden, i n Fett b r ä u 
nen, m i t dem Fleisch vermischen, gut ab
schmecken u n d lagenweise Kar to f fe ln u n d 
Fleisch i n den T o p f schichten. Z u unters t 
reichlich Fet t i n den T o p f geben. W e n i g 
Wasser d a r ü b e r g i e ß e n u n d m i t dem sau
ren Rahm auf fü l l en . Be i k l e i n e m Feuer 
garen. 

R u m ä n i s c h e r E in top f 
Zu ta ten : 1 PfundHammelfleisch, l P f u n d 

Bohnen, 1 Pfund Tomaten , Kar to f fe ln , 
Fett, 1-2 Zwiebe ln , Salz, Pfeffer. 

Fleisch i n k le ine W ü r f e l schneiden, 
Z w i e b e l fe in wiegen und i n Fet t anbra ten , 
u n d b r ä u n e n . A b l ö s c h e n u n d einige Z e i t 
auf k le iner F lamme kochen lassen. D i e 
geputzten Bohnen oder e in Glas einge
machte Bohnen zugeben u n d erst, w e n n 
diese eine Ze i t mitgekocht haben, k l e ine 
K a r t o f f e l w ü r f e l c h e n zugeben. Tomaten i n 
h e i ß e s Wasser legen, H a u t abziehen, 
ebenfalls k l e i n schneiden u n d z u m S c h l u ß 
i n dem T o p f mitschmoren lassen. M i t den . 
G e w ü r z e n p i k a n t abschmecken. 

H i r t ene in top f 
Zu ta ten : 1 Pfund Rindfleisch, 1 P f u n d 

kle ine Kar to f fe ln , 3 g r o ß e Zwiebe ln , F e t t » . 
K ü m m e l , Salz, Paprika, 

Z w i e b e l i n Scheiben schneiden u n d s i > 
sammen m i t dem kleingeschnit tenen; 
Fleisch i n Fett b r ä u n e n . Gut w ü r z e n u n d ' 
auf k l e inem Feuer un te r s t ä n d i g e m R ü h 
ren 10 M i n u t e n d ü n s t e n . M i t 0,50 bis 0 ^ 
L i t e r Wasser a b l ö s c h e n u n d zugedeckt 1 
Stunde 30 M i n u t e n mehr ziehen als k o 
chen lassen. N u n die g e s c h ä l t e n K a r t ö f f e l -
chen zugeben, nochmals etwas F l ü s s i g k e i t 
z u g i e ß e n u n d das Ganze fer t ig kochen. 
Die Ka r tö f f e l chen d ü r f e n a icht zerfal len. 

Rabiate Braut 
Carlos Panagra aus M e r i d a (Mexiko) 

m u ß t e v o m Spi ta l aus seine Hochzeit ab
sagen. A m Pol terabend w a r er m i t Ve r 
letzungen eingeliefert w o r d e n . Braut I n e « 
hat te i h n v e r p r ü g e l t , w e i l i h r der v o n 
i h m gekaufte Brautkranz zu s chäb ig vor
gekommen war . 
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I n s N e t z g e g a n g e n 
A l s der schwedische Matrose A k e V i -

k ing , 23 jähr ig , s t rohb lond u n d b ä r e n s t a r k 
am 4. Oktober i m sizil ianischen Syrakus 
dem Pfarrer sein „Ja" entgegenrief.sprach 
er das einzige italienische W o r t aus, das 
er b isher beherrscht. Die zarte, dunkel 
haarige Paolina Puzzi an seiner Seite, e i 
nes der z w ö l f K i n d e r eines bet te larmen 
Fischers, s trahlte w i e eine F i lmpr inzes
sin. A m A b e n d feierte das ganze D o r f m i t 
R o t w e i n und M u s i k e in M ä r c h e n , an das 
bis vor wen igen Tagen keiner glauben 
w o l l t e . 

Der Schiffskoch A k e V i k i n g hatte k a u m 
am sein Glück geglaubt, als er i m Sommer 
1953 einen Br i e f i n eine leere Bierflasche 
steckte und die Botschaft ü b e r B o r d war f . 
I n dieser Nacht, als sein Schiff laut los an 
den Felsen v o n Gibra l t a r entlangzog, hat
te ihn z u m erstenmal die Einsamkei t ge
packt. Dahe im i n Schweden war te te nie
mand auf i h n , w e n n i h m i n den Hafen
s t ä d t e n zwischen Hongkong u n d Mani la , 
zwischen San Francisco u n d Hamburg e in 
M ä d c h e n gefiel , p f i f f die Schiffsirene, be
v o r der s c h ü c h t e r n e Schwede den ersten 
A n n ä h e r u n g s v e r s u c h gewagt hatte. 

« S O S " setzte er auf englisch i n g r o ß e n 
Buchstaben auf einen Briefbogen, „ n u r für 
M ä d c h e n zwischen 15 u n d 20". U n d dann 
schrieb er m u t i g wei te r . » W e n n Sie diesen 
Brief f inden, schicken Sie mir b i t t e Ih re 
Adresse u n d einPhoto. Ich verspreche, m i t 
meinem eigenen Photo und einem G r u ß 
aus Schweden zu an twor ten . V i e l Glück." 
A l s die Flasche i n hohem Bogen insMeer 
f log , sah der Schiffskoch das M ä d c h e n 
seiner T r ä u m e schon v o r sich: sie w ü r d e 
schlank u n d jung sein, an ke inen M a n n 
glauben, u n d seine Flaschenpost i rgend
wo in Spanien, oder I t a l i e n oder Grie
chenland be im Baden an Land ziehen. 

Zwei Jahre auf Reisen 

A l s die Mona te vergingen) dachte der 
Schwede immer weniger an seine Bot
schaft. Er sah sie an Felsen zerschellt; v o n 
einem H a i verschluckt^ j e r fürch te te , der 
V e r s c h l u ß habe sich geöf fne t , das See
wasser den B r i e f unleserl ich gemacht.Doch 
die Bierflasche reiste z w e i Jahre lang 
durch die W e l l e n . A l s der Fischer Puzzo 
im Sommer 1955 gemeinsam m i t seinem 
jungen Neffen Pasquale seine Netze e in
hol te , sah er die Flasche i m Meer t re iben. 
.Das m u ß eine Botschaft v o n Schiffbrüchi
gen sein", r i e f Pasquale aufgeregt, bevor 
er sich k o p f ü b e r ins Meer s t ü r z t e . 

O n k e l u n d Neffe konn ten m i t dem SOS-
Ruf w e n i g anfangen. Nicht nur , w e i l A k e 
V i k i n g englisch geschrieben hat te : beide 
Fischer k ö n n e n nicht lesen. I n solchen 
F ä l l e n wendet m a n sich auf S iz i l i en an 
den Pfarrer. Der r ü c k t e seine B r i l l e zu
recht u n d las Vate r Puzzo zwar nicht den 
Notschrei auf einer einsamen Insel Ge
strandeter, sondern den Herzenswunsch 
des Schweden V i k i n g vor . M i t der E r k l ä 
rung, d a ß Schweden zu Europa g e h ö r e u . 
i r g e n d w o i m ka l t en Norden liege, e n t l i e ß 

{ex d ie beiden Fischer. 

{Der Pfarrer schreibt Liebesbriefe 

Nachdenklich machte sich Vate r Puzzi 
I auf den H e i m w e g . Unte r seinen z w ö l f 
| Kindern gab es sechs h e i r a t s f ä h i g e Töch-
; ter. W i e sol l te er sie ohne jede M i t g i f t 
i je an den M a n n bringen? Dahe im ange
kommen l i e ß er die M ä d c h e n i n Re ih u n d 

\ Gl ied antreten u n d ü b e r p r ü f t e die L in i e 
hübscher dunkelhaar iger S iz i l ianer innen 
mit Feldherrnbl ick . Das Los f i e l auf die 

j 1 5 j ä h r i g e Paolina. »Ich habe einen Br ie f 
ans Schweden erhal ten", e rö f fne t e er, 
. d o r t i s t e in M a n n , der Paolina heira ten 

W i l l i " 

Mama Puzzi u n d die sechs M ä d c h e n 
brachen i n aufgeregtes Geschnatter aus. 
Doch der Fischer fegte die Unruhe m i t ei
ner s o u v e r ä n e n Handbewegung weg. 

» P a o l i n a geht morgen f r ü h zuerst i n i h 
rem s c h ö n s t e n K l e i d z u m Fotografen, be
fahl er, » u n d dann z u m Pfarrer. Er w i r d 
ihr alles e r k l ä r e n . " Der Pfarrer b e g n ü g t e 
sich nicht m i t dem E r k l ä r e n , er steckte 
Paolinas Foto, das ein aufgeregtes M ä d 
chen i m Sonntagsstaat zeigt, i n einen U m 
schlag u n d setzte nach dem D i k t a t der 15-
j ä h r i g e n ein paar freundliche W o r t e i n 
ho lper igem Schulenglisdi auf den schön
sten Briefbogen, der sich i m Pfarrhaus 
fand. 

W ä h r e n d der n ä c h s t e n d re i Monate 
s tapel ten sich i m Hause Puzzi 40 Briefe 
aus Schweden. Jedesmal an twor te te der 
Pfarrer geduldig. Doch die Nachbarn des 
kinderreichen Fischers w a r e n weniger ge
duldig. Sie g laubten nicht recht an das 

M ä r c h e n v o n der Flaschenpost, sie wa ren 
neidig, denn i n jedem der k le inen Fischer
h ä u s e r gab es eine Fü l l e von unverheira
teten T ö c h t e r n . „ S o l a n g e w i r Paolinas 
Schweden nicht sehen, glauben w i r euch 
nicht", spotteten sie. 

Liebe ohne W o r t e 

» K o m m so ba ld w i e mög l i ch" , l i e ß Pao
l ina d a r u m den Pfarrer schreiben, „ d a m i t 
ich w i r k l i c h an m e i n Glück glauben kann" . 
I m M a i 1956 verfolgte eine Horde laut 
schreiender Gassenjungen A k e V i k i n g 
durch die S t r a ß e n des Fischerdorfes. Er 
w a r eben angekommen, hatte am Hafen 
Paolinas Foto vorgewiesen und w a r v o n 
den Kinde rn , v o n denen jedes die roman
tische Geschichte der Flaschenpost kannte, 
bis z u m Haus des Fischers Puzzi g e f ü h r t 
worden . 

Das Liebespaar machte nicht v i e l W o r 
te. A k e V i k i n g spricht k e i n W o r t i t a l i e 
nisch, Paolina kann sich nur i m schwer
fä l l igen sizi l ianischen Dia lek t v e r s t ä n d i 
gen. Doch Vate r Puzzi schickte seine Toch
ter u n d den Seemann schon am ersten 
A b e n d zu einem Mondscheinspaziergang 
ans Ufer . 

Seit damals w u ß t e A k e , d a ß er i n der 
dunkelhaar igen Paolina genau jenes M ä d 
chen gefunden hatte, v o n dem er d re i 
Jahre vorher vo r Gibra l t a r g e t r ä u m t hat
te . 'Doch der si lberne Mondschein reichte 
nicht aus, u m i h n n ü c h t e r n e Ueberlegun-
gen vergessen zu lassen. Die b i t te re A r 
m u t der Puzzi hatte i h n entsetzt, als er 
z u m erstenmal die Schwelle des w inz igen 
F i s c h e r h ä u s c h e n s ü b e r s c h r i t t e n hatte. Er 
selbst hatte nicht mehr als seinen beschei
denen Sold als Schiffskoch. Die Nachbarn 
gr insten schadenfroh, als A k e wiede r aus 
Siz i l ien abreiste, ohne seine Paolina vo r 
den Traua l ta r ge füh r t ' zu haben. 

Das lange W a r t e n 
Sie konn ten sich ih re r Schadenfreude 

zwe i Jahre lang hingeben. I n diesen bei
den Jahren arbeitete u n d sparte A k e ver
bissen. Bevor er abends t o d m ü d e i n seine 
Koje f i e l , reichte es nicht zu langen Brie
fen. Z w e i Jahre lang m u ß t e sich Paolina 
m i t s p ä r l i c h e n K a r t e n g r ü ß e n aus al len H ä 
fen der W e l t b e g n ü g e n . 

Sie war te te t ro tzdem geduldig we i te r . 
U n d als Anfang Oktober die Gassenjun
gen A k e V i k i n g w i e z w e i Jahre vorher la
chend u n d schreiend zum Haus der Puz-
zis begleiteten, s tand Paolina i n i h r e m 
s c h ö n s t e n K l e i d auf der Schwelle. 

A m selben A b e n d f loß der ro te W e i n 
i n S t r ö m e n . A k e V i k i n g , die Taschen v o l l 
Geld, hat te das ganze D o r f eingeladen. 
U n d die Fischer v e r g a ß e n N e i d , Schaden
freude und ih re unverhei ra te ten T ö c h t e r 
und t ranken u n d sangen bis z u m Morgen . 
A m 4. Oktober standen A k e und Paolina 
i n Syrakus v o r demselben Priester, der 
jahre lang geduldig englische Liebesbriefe 
gelesen u n d geschrieben hat te . 

A k e V i k i n g hat seine Zukunf t gewis
senhaft geplant. Paol ina w i r d i h m i n sei
ne Heimats tadt G ö t e b o r g folgen, dor t i m 
Bl i tz tempo Schwedisch lernen — „Sie is t 
noch k ü h n e r , sie k a n n noch leichter eine 
fremde Sprache lernen" , e r k l ä r t e er dem 
Pfarrer — u n d w i r d ba ld h in te r dem 
H e r d eines Restaurants stehen, das der 
ehemalige Schiffskoch e r ö f f n e n w i l l . D o r t 
w i r d es für die G ö t e b o r g e r nicht nur echt 
i talienische S p e z i a l i t ä t e n zu bestaunen 
geben. I n einer k l e inen Wandnische, die 
die Maure r i m Speisesaal i n die W a n d 
brechen m u ß t e n , w i r d eine g r ü n e Bier
flasche stehen, i n der e in abgegriffenes 
Br iefb la t t steckt: die Flaschenpost, die 
z w e i Jahre lang durch das Mi t t e lmee r 
schaukelte, bevor Vater Puzzi sich seiner 
h e i r a t s f ä h i g e n T ö c h t e r entsann u n d den 
Dorfpfar rer u m zär t l i che Liebesbriefe bat. 

Ein Flüchtlingskind wird Filmstar 
W I E N . I n dem Leinwand-Lus tsp ie l „Mei 
ne s c h ö n e M a m a " stell te sich dem K i n o 
p u b l i k u m zum erstenmal jener „ r e i z e n d e 
k le ine Fratz" vor , jene zierliche f l inke 
S i e b z e h n j ä h r i g e , die heute w o h l zu den 
g r ö ß t e n Hoffnungen des B ü h n e n - u n d 
Filmschaffens z ä h l e n d ü r f t e und die für 
so manche Nachwuchsspanne e n t s c h ä d i g t 
Barbara v o n Nady. 

A l l e haben sie gern, die g r o ß e n Ko l l e 
gen der f l immernden L e i n w a n d d r a u ß e n 
i n den Wiene r Ate l i e r s am R o s e n h ü g e l 
ebenso w i e die Kameraden v o m M a x -
Reinhardt-Seminar, die Lehrer u n d das 
Pub l ikum, diese k le ine Ungar in , die ein 
schweres Geschick tapfer meisterte, die 
niemals aus ih re r b i t t e ren Vergangenheit 
K a p i t a l zu schlagen suchte. Das g r o ß e Gut 
ihres Vaters i m west l ichen Ungarn w a r 
einst die He imat der k l e inen K o m t e ß Bar
bara v o n Nadasdy, h ie r ver lebte sie erste 
sorgenlose Kinde r j ah re . A l s dann jedoch 
nach Kriegsende das V e r m ö g e n des Va
ters beschlagnahmt u n d das Gut z u m 
Volkse igen tum wurden , da zeigte sich 
auch für das kle ine G r a f e n t ö c h t e r l e i n 
das Leben v o n einer ganz anderen Seite. 
Die h ö h e r e Schule ebenso w i e die Schau
spielerakademie w a r e n i h r wegen ihre r 
Herkunf t versperr t , u n d so k a m die 15 jäh-
rige schl ieß l ich als L e h r m ä d c h e n i n e in 
Schuhgeschäf t . Eine ih re r Kund innen , e i 
ne b e r ü h m t e O p e r e t t e n d i v a , s te l l t die h ü b 
sche Barbara m i t den g r o ß e n rehbraunen 
Augen eines Tages als Kammerzofe ein. 
Das junge M ä d c h e n w a r glücklich, denn 
n u n konnte es wenigstens i n der N ä h e 
der geliebten B ü h n e n l u f t leben. Doch nach 
einem Stre i t m i t ih re r H e r r i n w u r d e Bar
bara entlassen u n d zur Fabr ikarbe i t 
zwangsverpfl ichtet . 

M i t dem g r o ß e n Ungarnaufs tand i m Ok
tober 1956 jedoch soll te dann auch für sie 
w i e für viele andere, e in neuer Lebensab-

„Die glorreiche Zeit der großen Elisabeth'' 
I m Park v o n H a t f i e l d House, dem 32 k m 

v o n L o n d o n entfernten Famil ienbesi tz des 
Marqu i s v o n Salisbury, steht der v e r w i t 
terte S tamm einer ura l ten Eiche, die i n 
keiner A u f z ä h l u n g d e n k w ü r d i g e r b r i t i 
scher B ä u m e fehl t . Denn w i e die Legende 
zu berichten w e i ß , erreichte El isabeth I . 
unter den Zweigen dieses Baumes die 
Nachricht, d a ß sie nach dem T o d ih re r 
Halbschwester, K ö n i g i n M a r i a der Katho
lischen, den englischen T h r o n besteigen 
soll te . Das is t i n diesem Jahr 400 Jahre 
her. D a m i t begann, u m den Dichter A l f r e d 
Tennyson zu z i t ieren, die „g lo r r e i che Ze i t 
der g r o ß e n El isabeth" („ the spacious t ime 
of great Elizabeth") — eine 4 5 j ä h r i g e 
Herrschaft und eine der g r ö ß t e n Epochen 
der englischen Geschichte. 

El isabeth w a r 25 Jahre al t , als sie K ö 
n i g i n wurde . Sie wurde 1533 i n Green-
w i c h Palace geboren; Heinr ich V I I I . w a r 
i h r Vater , A n n e Boleyn, die zwei te seiner 
sechs Frauen, ihre Mut t e r . Der g r ö ß t e T e i l 
der K i n d h e i t u n d Jugend Elisabeths w a r 
v o n d ü s t e r e n Erlebnissen ü b e r s c h a t t e t . 
Sie w a r erst d re i Jahre al t , als ihre M u t 
ter wegen angeblicher Untreue hingerich
tet w u r d e ; u n d als M a r i a die Katholische 
1553 den T h r o n bestieg u n d bestrebt war , 
England i n den Schoß der katholischen 
Kirche z u r ü c k z u f ü h r e n , sah sich die junge 
Prinzessin fast unvermeid l ich i m M i t t e l 
p u n k t a l ler protestantischen Bestrebun
gen. 

E in Jahr s p ä t e r w u r d e Elisabeth der 
Mi t schu ld an einer V e r s c h w ö r u n g gegen 
K ö n i g i n M a r i a v e r d ä c h t i g t und i n den To
w e r verbannt . A l s sie die g e f ü r c h t e t e Fe
stung durch das „ T o r der V e r r ä t e r " be
trat , beteuerte sie leidenschaftlich i h r eUn-
schuld: „Nie h ä t t e ich gedacht, als Gefan
gene an diesen O r t zu kommen, u n d ich 
flehe Euch alle an, zu bezeugen, d a ß ich 
keine V e r r ä t e r i n , sondern Ih re r M a j e s t ä t 
der K ö n i g i n ebenso t r eu ergeben b i n w i e 
jede andere F rau l " 

Dann setzte sie sich i m s t r ö m e n d e n Re
gen des Palmsonntagmorgens auf die Stu
fen und e r k l ä r t e , sie werde keinenSchri t t 
weitergehen, ehe m a n i h r nicht die Fre i 
hei t versprochen habe. Das Schicksal, das 
ihre M u t t e r i n dem gleichen d ü s t e r e n Ge
fängn i s ere i l t hatte, stand i h r zweifel los 
sehr lebhaft vo r Augen , und erst nach ei
ner l ä n g e r e n Unter redung m i t dem K o m 
mandanten des Tower s konnte sie dazu 
bewogen werden , die i h r zugewiesenen 
G e m ä c h e r aufzusuchen. 

Ta t s äch l i ch h i e l t m a n die junge Pr in 
zessin nu r z w e i Mona te i m T o w e r gefan

gen, bewachte sie dann aber bis zum En
de v o n Mar ias Herrschaft ä u ß e r s t streng 
— zuerst i n Woodstock i n der Grafschaft 
Oxfordsh i re i n BlenheimPalace [dem heu-
t igen Besitz des Herzogs v o n M a r l b o -
rough) und dann i n Ha t f i e ld O l d Palace. 
D o r t b l ieb El isabeth bis zu jenem Novem
bertag, als man i h r w ä h r e n d ihres täg l i 
chen Spaziergangs i m Park die Kunde 
brachte, d a ß sie zur Nachfolgerin auf dem 
englischen T h r o n bes t immt w o r d e n sei. 

Die Herausforderung Spaniens, des 
m ä c h t i g s t e n K ö n i g s r e i c h s i n Europa, w a r 
das beherrschende Thema der Elisabetha-
nischen Aera . Es w a r eine Herausforde
rung, die hervorragender Seefahrer be
durf te (denn be i der R i v a l i t ä t zwischen 
den beiden Na t ionen ging es i n erster 
L in i e u m die Vorherrschaft zur See), und 
die Epoche brachte sie i n H ü l l e und F ü l l e 
hervor : Sir Francis Drake, Sir W a l t e r Ra-
le igh, Sir John H a w k i n s , L o r d H o w a r d of 
Eff ingham und vie le andere. U n d als 1586 
die spanische A r m a d a Kurs auf England 
nahm, u m den arroganten Neu l ing unter 
den e u r o p ä i s c h e n G r o ß m ä c h t e n durch eine 
Invas ion zu besiegen, zeigte die Kön ig in , 
d a ß sie aus dem gleichen Holz geschnitzt 
w a r w i e ihre Off iz iere . A l s sich die A r 
mada der englischen K ü s t e n ä h e r t e , be
sichtigte die K ö n i g i n das zur A b w e h r der 
Invas ion i n T i l b u r y bereitstehende Heer 
und h ie l t v o r den angetretenen Regimen
te rn eine Rede, die i n die Geschichte ein
gegangen is t : 

„Ich w e i ß , d a ß ich nu r den K ö r p e r ei
nes schwachen u n d h i l f losen Weibes ha
be, doch i n meiner Brust sch läg t das Herz 
eines K ö n i g s — eines K ö n i g s v o n England. 
U n d ich denke i n stolzer Verachtung da
ran,, d a ß i rgende in e u r o p ä i s c h e r Herrscher 
es wagen k ö n n t e , die Grenzen meines Kö
nigsreichs zu ü b e r s c h r e i t e n — ehe ich 
Schmach u n d Schand ü b e r me inLand kom
men lasse, greife ich selber zu den Waf
fen" . 

Das i s t echter Elisabethanischer Geist. 
I n der Tat w a r n iemand „ e l i s a b e t h a n i 
scher" als die K ö n i g i n selber: N iemand 
fand g r ö ß e r e n Gefallen an dem Ueber-
schwang der neuen, v o n Unternehmungs
geist e r fü l l t en Zei t , an deren Spitze sie 
stand. I h r Wohlgefa l l en an Pomp und 
Schmuck fand seinen Ausdruck nicht nu r 
i n den reichen goldverz ier ten G e w ä n d e r n 
jener Zei t , sondern auch i n den g r o ß a r t i 
gen elisabethanischen Prunkbauten . N i e 
w u r d e denn auch e inem Monarchen mehr 
geschmeichelt. F ü r das V o l k w a r sie die 
„ G o o d Queen Bess", d ie seine Ovationen 

f reundl ich l ä c h e l n d u n d ' w i n k e n d entge
gennahm. 

Das Elisabethanische Zei ta l te r w a r auch, 
die Epoche der g r o ß e n Dichter. F ü r Sha
kespeare (der „Die lus t igen Weibe r v o n 
W i n d s o r " nu r geschrieben haben so l l , w e i l 
er g e h ö r t hatte, d a ß sie Falstaff e inmal 
ver l ieb t sehen wo l l t e ) w a r die K ö n i g i n die 
„göt t l i che Ves ta l in auf dem T h r o n " , für 
Spencer die „ F e e n k ö n i g i n Glor iana" . Die
se Lobpreisungen u n d die h o n i g s ü ß e n 
W o r t e der v ie len a u s l ä n d i s c h e n Gesand
ten, die i n der Hoffnung, für i h r en H e r r n 
den verlockenden Heira tspreis i n Europa 
zu err ingen, nach London geschickt w u r 
den, k langen w i e M u s i k i n den Ohren der 
Frau, die die Bi t te rn is der Einsamkei t er
fahren und, des Verra ts v e r d ä c h t i g t , i n 
T o w e r bereits den Todeshauch der Richt-
s t ä t t e v e r s p ü r t hatte. 

El isabeth w a r i n ih re r Jugend und auch 
i n m i t t l e r en Jahren recht h ü b s c h , und stets 
w a r sie v o n G ü n s t l i n g e n umgeben, die i h r 
m i t Schmeicheleien und Freundschaftsbe
teuerungen den H o f machten, was sie nu r 
zu gern sah — angefangen beimGrafen v o n 
Leicester, der sich m i t seinen sagenhaft 
p r u n k v o l l e n Darbie tungen auf Sch loß Ke-
n i l w o r t h unterh ie l t , bis z u m Grafen v o n 
Essex, der sie i n s p ä t e r e n Jahren t r ö s t e t e . 
U n d doch b l ieb die „ jungf räu l iche K ö n i 
g i n " unverheira te t , u n d w e n n ihre Be
wundere r sie auch galant und r i t t e r l i ch 
umwarben — w i r brauchen nur an Sir 
W a l t e r Raleigh zu denken,der seinenMan-
te l vo r i h r ausbreitete, dami t sie nicht i n 
eine R e g e n p f ü t z e t re ten m u ß t e —, so u m 
gab sie doch niemals das romantischeFlui-
dum, das heute noch i n der Er innerung an 
M a r i a Stuart , die d re ima l verheiratete 
K ö n i g i n v o n Schottland, nachklingt . 

A u f M a r i a Stuart als m u t m a ß l i c h e 
T h r o n e r b i n w a r die Hoffnung a l l derer 
gerichtet, die sich gegen die protes tant i 
sche Herrschaft Elisabeths auflehnten; u . 
es m u ß e i n g e r ä u m t werden, d a ß El isabeth 
das Todesur te i l gegen ihre eingekerkerte 
Kusine, als diese der Mi t schu ld an einer 
V e r s c h w ö r u n g v e r d ä c h t i g t wurde , aus 
zwingenden poli t ischen G r ü n d e n — wenn 
nicht u m der menschlichen Gerechtigkeit 
w i l l e n — unterzeichnen m u ß t e . Auch 
s t immt es, d a ß sich Elisabeth ohne den 
ü b e r w ä l t i g e n d e n Drude ihrer Ratgeber nie 
dazu ü b e r w u n d e n h ä t t e . T r o t z d e m w i r d 
i h r diese Handlungsweise bis zum heut i 
gen Tage vorgehal ten, w ä h r e n d Mar ias 
Schuld durch das M i t g e f ü h l s p ä t e r e r Ge
nera t ionen get i lg t zu sein scheint. 

Das mag El isabeth i n der Einsamkei t 

schnitt beginnen. M i t ih re r ä l t e r e n Schwe
ster wa r sie als S a n i t ä t e r i n einer Einheit 
d c r A u f s t ä n d i s c h e n zugeteilt , die i n schwe
re K ä m p f e verwicke l t wurde . Nach dei 
b lu t igen Niederschlagung der Revolution 
verhaftete man Barbara zusammen mil 
i h r em Vater , l i eß die M i n d e r j ä h r i g e dann 
jedoch v o r l ä u f i g erst e inmal wieder frei, 
Un te r s t ä n d i g e r Polizeiaufsicht stehend 
e n t s c h l o ß sich Barbara i m Februar 1987 
zur Flucht. U n d m i t M u t und Geschick ge
lang es der k le inen U n g a r i n auch, eine 
ö s t e r r e i c h i s c h e Grenzstat ion zu erreichen. 
I n f insterer Nacht sprang sie von fahren
den Z ü g e n , schlich durch tückische Sümp
fe, umging W a c h t ü r m e , durchschwamm 
zwischen t re ibenden Eisschollen einen 
Grenzkanal . E i n ö s t e r r e i c h i s c h e s Durch-
gangslager nahm sie auf. 

I n den R ä u m e n der „ U n g a r n h i l f e für 
B ü h n e n k ü n s t l e r " wurde man schließlich 
auf das h ü b s c h e s c h ü c h t e r n e Ungarnmäd
chen aufmerksam. D i r e k t o r Ernst Häuser
mann v o m Theater i n der Josephstadt 
e n t s c h l o ß sich der Kle inen eine Freistelle 
am Max-Reinhardt -Seminar zu vermit
te ln . D o r t w i e d e r u m entdeckten Vertre
ter der Bavaria-Filmgesellschaft die gra
zi l-resolute Ungar in für die Rolle 
Ma th i lde i n dem F i l m „ M e i n e schöne Ma
ma". Das w u r d e der Anfang , doch die gro
ß e Chance soll te noch komme n . 

Der amerikanische Regisseur Anatol 
L i t v a k k o m m t nach W i e n zur Vorberei
tung seines Fi lms „Die Reise". Neben den 
Hauptstars Deborah Ker r u n d Y u l Bryn-
ner fehl t i h m für die d r i t t e Hauptrolle 
noch die Dars te l le r in eines Ungarnmäd
chens. M a n macht i h n auf Barbara auf
merksam, er bestel l t sie ins Hote l . Mil 
dickem Kopftuch und v o r Schnupfen trä
nenden verquol lenen Augen steht die jun
ge Schauspielerin s c h ü c h t e r n vo r i 
A l l g e w a l t i g e n . M a n macht t ro tzdem Pro
beaufnahmen, der b e r ü h m t e Amerikaner 
is t zufr ieden. U n d Barbara hat das Ver
trauen, d a ß der als Mensch und Künst
ler v o n i h r bewunder te Meis te r i n sit 
setzte, nicht e n t t ä u s c h t , Sie gab ihr Be
stes und hat heute eine V o r v e r t r a g für die 
z w e i n ä c h s t e n L i tvak -F i lme i n der Tasche, 

I n woh l tue nde m Gegensatz zu so vielen 
anderen jedoch hat der g r o ß e Erfolg die 
k le ine U n g a r i n nicht so stolz gemacht. Sie 
hat w o h l i n jungen Jahren schon zuviel 
Schweres mi te r leb t , zuv ie l Grauenhafte! 
gesehen, u m falschen Stolz oder unechte 
Bescheidenheit zu kennen. Die grollen 
Wel t s ta r s ebenso w i e die als Statisten 
m i t w i r k e n d e n F lüch t l i nge haben dieses 
M ä d c h e n i n i h r Herz geschlossen, dessen 
u n b e w u ß t e r Charme v o n innen heraus
strahl t , dessen offene Herzl ichkei t und 
zarte K ind l i chke i t m i t sprunghaften Spitz
b ü b e r e i e n so seltsam gemischt s ind. 

• 
u n d Kinder los igke i t ihres A l t e r s bewußt 
geworden sein, ebenso w i e sie sich schon 
lange d a r ü b e r i m k la ren war , daß eis 
Sohn der K ö n i g i n vonSchot t land und nicht 
der K ö n i g i n v o n England i h r en Platz auf 
dem englischen T h r o n einnehmen würde, 
So t ra t der b e w u ß t „ e n g l i s c h s t e " aller 
englischen S o u v e r ä n e seinen T h r o n an ei
nen schottischen K ö n i g ab, und die beiden 
K ö n i g r e i c h e , die so lange Ze i t miteinan
der r i va l i s i e r t hat ten, verschmolzen end
l ich zu e inem einzigen bri t ischen König
reich — e in Beweis da fü r , w i e merkwür
dig es i n der Geschichte zugehen kann. 

Doch bis z u i h r e m Tode w a r Elisabeth 
ein leuchtendes Symbo l ihres Zeitalters. 
Sie starb 1603 i n Richmond Palace, we
nige Wochen nachdem sie dem letzte» 
feierlichen Staatsakt unter ih re r Herr
schaft e inem Empfang i n Richmond » 
Ehren des venezianischen Gesandten bei
gewohnt hatte. M i t ih ren siebzig Jahre« 
offensichtlich k r ä n k e l n d erschien sie, rnü 
der Krone auf dem Haupt , i n einem pri 
t igen Gewand aus s i lbernem und weißet1 

Taft , u n d i h r Haar w a r „ v o n einer so hel
len Farbe, w i e sie die Na tu r niemals her
vorbr ing t . " 

El isabeth w u r d e i n der Westminstef-
abtei zur le tz ten Ruhe gebettet. Von 
vie len k ö n i g l i c h e n G r a b m ä l e r n i n der Ab
te i i s t v e r s t ä n d l i c h e r w e i s e keines pracht
vol le r als das ihre - d a f ü r sorgte de' 
Sohn der schottischen K ö n i g i n , die 8"' 
Elisabeths widers t rebend er te i l ten BefeW 
i h r Leben lassen m u ß t e . 

I n dieser Geste K ö n i g Jakobs, mit 
er sich vor dem Elisabethanischen Zei 
ter i n Ehrerb ie tung verneigte, fand 
i h m eigene Ri t te r l ichke i t i h r en sinnfälli
gen Ausdruck. 
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I Filmstar 
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i e r Anfang, doch die gro-
noch kommen . 

sehe Regisseur Anatol 
ach W i e n zur Vorberei-
3 „Die Reise". Neben den 
irah Ker r und Y u l Bryn-
r die d r i t t e Hauptrolle 
e r in eines U n g a r n m ä d -
tat i h n auf Barbara auf
stellt sie ins H o t e l . Mit 

und v o r Schnupfen trä-
men Augen steht die jun-
n s chüch te rn v o r dem 
lan macht t ro tzdem Pro' 
j r b e r ü h m t e Amerikaner 
l d Barbara hat das Ver-

als Mensch u n d Kunst 
vunderte Meis ter i n sie 
täusch t . Sie gab i h r Be
te eine Vorve r t r ag für die 
tvak-Fi lme i n der Tasche. 

m Gegensatz zu so vielen 
hat der g r o ß e Er fo lg die 
icht so stolz gemacht. Sie 
gen Jahren schon zuviel 
ebt, zuv ie l Grauenhaftes 
sehen Stolz oder unechte 
;u kennen. Die großen 
o w i e die als Statisten 
üch t l inge haben dieses 
Herz geschlossen, dessen 
rme v o n innen heraus' 
offene Herzl ichkei t und 
;t m i t sprunghaften Spitz-
tsam gemischt s ind. 

keit ihres Al t e r s b e w u ß t 
äbenso w i e sie sich schon 
m k la ren war , d a ß ein 
i vonSchott land u n d nicht 

England i h r en Platz auf 
Thron einnehmen würde, 
vußt „ e n g l i s c h s t e " aller 
s r ä n e seinen T h r o n an ei' 
K ö n i g ab, und die beiden 
so lange Zei t m i t e i n a » 

atten, verschmolzen end 
nzigen bri t ischen König' 
eis da fü r , w i e m e r k w ü r 
^schichte zugehen kann. 

i r em Tode wa r Elisabeth 
Symbol ihres Zeitalters, 

in Richmond Palace, we-
ichdem sie dem letzten 
tsakt unter i h r e r Herr 
npfang i n Richmond zu 
lianischen Gesandten bei' 
M i t i h ren siebzig Jahren 
ä n k e l n d erschien sie, mi ' 
;m Haupt , i n e inem präch-
us s i lbernem und w e i ß e n 
ar w a r „von einer so hei 
ie die Natur niemals her 

•de i n der Westminster-
I Ruhe gebettet. V o n den 
m G r a b m ä l e r n i n der Ab-
icherweise keines pracht-
hre - d a f ü r sorgte d e r 

tischen Kön ig in , die auf 
rstrebend er te i l ten Befehl 
i m u ß t e . 

te K ö n i g Jakobs, m i t d e r 

Elisabethanischen Zeital' 
tung verneigte, fand die 
:erlichkeit i h r en s innfä lü ' 

S C H L O S S S C H O N B R U N N I N W I E N 
i n dessen S ä l e n viele Kongresse tagten, ist i n den Jahren 1695 bis 1750 als kaiserliches 
Lus t sch loß nach den P l ä n e n Fischers von Er lach mit g r o ß e m Park , Tiergarten und Gloriette 
erbaut worden. Wien, als K o n g r e ß s t a d t , besitzt in S c h ö n b r u n n eine ideale T a g u n g s s t ä t t e . 

Wenige Wochen bevor d ie g r o ß e i n 
te rna t iona le Auss t e l lung i n B r ü s 
sel i h r e P fo r t en s ch loß , schlug d ie 
ö s t e r r e i c h i s c h e Regierung W i e n 
als O r t f ü r d ie Wel tauss te l lung 
1968 v o r . A u ß e n m i n i s t e r F i g l e r 

k l ä r t e dazu, d a ß W i e n i n den le tz ten J ah ren 
Schauplatz zahlre icher in t e rna t iona le r A u s 
s te l lungen u n d Kongresse gewesen sei. 

W i e n i s t a u f d e m besten Wege, seinen a l t en 
R u f als K o n g r e ß s t a d t z u r ü c k z u e r o b e r n . A l s 
Z i e l v o n Tour i s t en aus a l ler W e l t e r f reu t sich 
Oesterreich e iner s t ä n d i g wachsenden B e l i e b t 
hei t , De r s p r i c h w ö r t l i c h e Charme, d ie gute 
K ü c h e u n d n i ch t zule tz t die erschwingl ichen 
Preise lassen Oesterreich z u m M e k k a a l le r de
r e r werden , d i e G e m ü t l i c h k e i t i m Ze i t a l t e r der 
Has t noch zu s c h ä t z e n wissen. 

D i e Schlacht des Jahres 1958 auf d e m Gebie t 
des Tour i smus i s t inzwischen geschlagen. W i e 
n ich t anders zu e r w a r t e n , gab es a u f der g a n 
zen L i n i e Rekorde . I t a l i e n s c h o ß den Voge l ab, 
o b w o h l d o r t d i e Preise m e r k l i c h angezogen 
haben. D i e Jugos lawen er lebten e inen A n s t u r m 
v o n A u t o t o u r i s t e n aus d e m Westen Europas, 
d ie Schweizer w a r e n n i c h t ganz so zuf r ieden 
u n d begannen m i t einer Gewissensforschung, 
w o r a n es l i egen k ö n n t e , w ä h r e n d Oesterreich 
i m F r e m d e n v e r k e h r d i e Schweiz ü b e r r u n d e t e , 
phne davon v i e l Aufhebens zu machen. 

65 Prozent a l l e r T o u r i s t e n k a m e n aus 
Deutschland. I n den Fremdenverkehrszen t ren 
p a ß t e m a n sich sehr schnell dieser neuen Lage 
an. A u f den Speisekarten w u r d e n die N o c k e r l n 
i n S p ä t z l e umge tau f t u n d das Faschierte v e r 
w a n d e l t e sich i n e inen schlichten Hackbra t en 
— sehr z u m Le idwesen so mancher t r a d i t i o n s 
b e w u ß t e r Oesterreicher, d i e be i a l le r F r e u n d 
schaft g e g e n ü b e r den Deutschen fanden, d a ß 
das doch etwas z u w e i t ginge, was a l lgeme in 
a n e r k a n n t w u r d e , denn d ie k l e inen U n t e r 
schiede w e r d e n l i e b e v o l l gepflegt, wahr sche in 
l i c h eben, w e i l sie so k l e i n s ind . 

Die Kunst der Diplomatie 
V o r w e n i g e n Wochen t r a f e n sich i n W i e n 

400 Delegier te aus 69 L ä n d e r n zu r zwei ten G e 
nera lkonferenz de r In t e rna t i ona l en A t o m 
energie-Organisa t ion. A u c h dabei zeigte sich 
das Geschick der Oesterreicher, Konferenzen 
zu a r rangie ren , be i denen sich Par tner ausein
andersetzen m ü s s e n , d i e o f t v ö l l i g vone inan 
der abweichende M e i n u n g e n haben. 

D i e E r ö f f n u n g s f e i e r l i c h k e i t e n fanden i n den 
fest l ich herger ichte ten R ä u m e n der H o f b u r g 
statt , i n den gleichen S ä l e n , i n denen bis z u m 
A b s c h l u ß des ö s t e r r e i c h i s c h e n Staatsvertrages 
das Offizierskasino der sowjetischen Besat
zungsarmee unte rgebracht w a r . 

F ü r das d ip lomat ische Geschick der Oester
reicher sp r ich t es auch, d a ß d ie m e h r m o n a t i 
gen V e r h a n d l u n g e n m i t B e l g r a d ü b e r d ie i n 
Jugos lawien beschlagnahmten ö s t e r r e i c h i s c h e n 
V e r m ö g e n k ü r z l i c h zu e inem gu ten A b s c h l u ß 
kamen . D i e Abs tandssumme i s t z w a r m i t den 
d r e i M i l l i o n e n D o l l a r , d ie B e l g r a d zahlen w i l l , 
keineswegs hoch, aber dabei d a r f m a n n ich t 
vergessen, d a ß Oesterreich seinerzeit i m 
Staa tsver t rag a u f j ene V e r m ö g e n v ö l l i g v e r 
zichten m u ß t e . Daneben i s t interessant, d a ß 
sich beide L ä n d e r ü b e r d i e E i n f ü h r u n g eines 
k l e i n e n Grenzverkehrs geeinigt haben. 

B e i den V e r h a n d l u n g e n k a m auch e in P r o 
b l e m zur Sprache, das a u ß e r h a l b Oesterreichs 
k a u m bekann t i s t : das der slowenischen M i n 
derhe i ten i n den Grenzlanden K ä r n t e n u n d 
Ste ie rmark . D i e Jugos lawen d r ä n g t e n darauf, 
d a ß besondere Schulen f ü r d ie slowenischen 
K i n d e r e inger ichtet w ü r d e n , doch akzept ier ten 
sie s ch l i eß l i ch den S t a n d p u n k t der Oesterrei 
cher, d a ß es sich dabei u m e i n innenpoli t isches 
P r o b l e m handele u n d d a ß ohneh in nach einem 
A r t i k e l des Staatsvertrages d ie Rechte der 
M i n d e r h e i t e n gewahr t w ü r d e n . 

Das Ver t r agswerk , das i n den V e r h a n d l u n 
gen erarbei te t w u r d e , sol l i n den n ä c h s t e n W o 
chen unterzeichnet werden . Es w i r d das nach
barl iche V e r h ä l t n i s zwischen den beiden L ä n 
de rn wesent l ich verbessern. 

Wien im Wandel der Zeiten 
Es i s t v i e l Wasser die Donau h i n u n t e r zum 

Schwarzen Meer geflossen, seit der r ö m i s c h e 
Kaiser Marcus A u r e l i u s i m a l ten Vindobona 
seine philosophischen Selbstbetrachtungen 
schrieb. Auch der H e r r W a l t h e r v o n der V o g e l -
weide i s t n u r noch eine blasse E r i n n e r u n g . 
Seine Liebe zur „ s t a t ze Wiene" , d ie schon da
mals als Si tz der Musen gal t , ha t i n s p ä t e r e n 
Generat ionen w ü r d i g e Nachfolger gefunden. 

"Wien w a r die erste Stadt a u ß e r h a l b I ta l iens , 
die d e m Human i smus u n d der Renaissance 

i h r e T o r e ö f fne t e . D i e Wiene r „ A l m a M a t e r 
Rudol f ina" , d ie 1365 gestiftet w u r d e , i s t d i e 
Zweitälteste U n i v e r s i t ä t i n den Landen deu t 
scher Sprache. D i e i m da rau f folgenden J a h r 
h u n d e r t g e g r ü n d e t e „ G e l e h r t e Donaugesel l 
schaft" w a r eine der ersten Vere in igungen v o n 
Wissenschaftlern i n Europa. Neben R o m u n d 
Par is w a r W i e n das bedeutendste Geisteszen
t r u m unseres Kon t inen t s . 

D i e Ze i ten , da W i e n das Z e n t r u m des A b e n d 
landes w a r , s i n d vorbe i , doch i n den Museen 
der S tad t an der Donau w i r d die E r i n n e r u n g 
wiede r wach. A u c h heute noch, w o n u r das 
L a n d eine Wel tmach t ist, das A t o m b o m b e n be 
sitzt , w o Oesterreich ke ine wel tpo l i t i sche B e 
deu tung m e h r hat , s t r ö m e n die F r e m d e n zu 
den Schatzkammern der H o f b u r g , u m die 
K r o n e u n d d ie Reichsinsignien der r ö m i s c h 
deutschen Kaiser zu bewunde rn , die einst ü b e r 
das g r ö ß t e Reich Europas regier ten . 

Am frühen Morgen 
W e r i n Oesterreich, besonders i n seiner a l ten 

Haup t s t ad t w e i l t , m u ß sich auseinandersetzen 
m i t den v i e l f ä l t i g e n Erscheinungsformen d i e 
ses Landes, m i t den historischen S t ä t t e n einer 
g r o ß e n Vergangenhei t , seiner S i t ua t i on an der 
Grenze, seiner e u r o p ä i s c h e n Konzep t ion , m i t 
seinen Menschen i m A l l t a g , i m Kaffeehaus, i n 
den K i r c h e n , auf S t r a ß e n u n d P l ä t z e n , Begeg
nungen, w i e sie u n s ' d e r k ü r z l i c h vers torbene 
Dich te r R e i n h o l d Schneider i n seinen Tage-

_ D E R B U N D E S S T A A T Ö S T E R R E I C H 
besteht aus neun L ä n d e r n : Burgenland, K ä r n 
ten, Niederösterre ich , Oberösterre ich, Salzburg, 
Steiermark, Tirol , Vorarlberg und ferner Wien. 

G E S T E R N H E U T E - M O R G E N 

N i c h t m i t Unrecht hat man Oesterreich eine Bastion des Abendlandes genannt. Stets blieb 
dieses Land, wie wechselvoll auch seine Geschichte war, Vorkämpfer christlicher Kultur. Im 
Laufe der Jahrhunderte büßte die „Grenzmark" an der Donau gewiß manches ein, was einst 
zum festen Bestand österreichischer T r o d i t i o n gehörte. Eines jedoch hat der österreichische 
Mensch in die Gegenwart hinübergerettet: seinen u n » e r a i e i c h l i c h e n Charme, der es versteht, 
auch in schwierigen Lagen das Gleichgewicht der Seele nicht zu verlieren. Diese Heiterkeit 
des Gemüts, dieses optimistische „Trotzdem" hat Oesterreich von Jahr zu Jahr mehr Freunde 
gewonnen. 

buchaufzeichnungen 1957/58 „ W i n t e r i n W i e n " 
(Herder , F r e i b u r g ) v e r m i t t e l t . S t i m m u n g s v o l l 
i s t es, w e n n der j u n g e M o r g e n ü b e r W i e n he r 
a u f d ä m m e r t . „ D e r Schatten eines Tauben-
schwarms", so e r z ä h l t R e i n h o l d Schneider, 
„ g l e i t e t i m ermat tenden Schein der L a m p e n 
ü b e r den P la tz : s tummer W i r b e l herbst l icher 
B l ä t t e r . A u c h die Spatzen s ind schon wach ; sie 
kreischen i n der Platane, un t e r der gestern, a m 
s p ä t e n A b e n d , Einsame auf den B ä n k e n die 
M i l d e des Novembers genossen . . . I m fe ier 
l i chen D u n k e l der D o m i n i k a n e r k i r c h e beten 
F r a u e n den Rosenkranz v o r d e m Hochal ta r ; es 
i s t e in h i l f r e i che r Raum, e r f ü l l t v o n h a r m o n i 
scher K r a f t ; ke ine r der wenigen. Beter i s t a l 
l e i n . 

N u r l angsam h e b t sich die S tad t ins G r a u ; 
noch i s t k e i n F ros t ü b e r sie hinweggegangen; 

D A S W A H R Z E I C H E N W I E N S 
ist der Stephansdom. Den .Ursprungsbau zer
s tör te das Feuer. Der romanische Neubau 
wurde 1258, der gotische T e i l um 1300 begonnen. 

die zar ten, z i t t e rnden B l ü t c h e n i n dem dichten 
G r ü n , das die M a u e r des Domin ikane rk los t e r s 
ü b e r w u c h e r t , s ind unver sehr t . . ." Jedoch der 
W i n t e r i s t n ich t m e h r w e i t u n d Schneiders A d 
ventse in t ragung l au te t : „ D i e Ranken u n d B l ü 
t e n au f der M a u e r v o r dem D o m i n i k a n e r k l o 
ster sanken i m Froste zusammen. D i e P la tane 
v o r d e m Kaffee i s t en t l aub t ; die stacheligen 
Samenkugeln schaukeln an i h r e n F ä d e n an den 
Aesten . . ." 

B a l d , schon b a l d w i r d es wieder so w e i t sein, 
d a ß die nachts u m den A'spernplatz kre isenden 
Wagen, w i e der Dich te r es a u s d r ü c k t , „ M ä n t e l 
aus Schnee" t ragen . 

275 Jahre Kaffeehaus 
D e n W i e n e r n i s t das Kaffeehaus fast eine 

nat ionale E in r i ch tung . Dieser I n s t i t u t i o n i s t 
i n den le tz ten Jah ren of t ganz der T o d p rophe 
zei t worden , u n d gerade deswegen erhob sich 
fast e in Kriegsgeschrei . Es m ü s s e , so h i e ß es, 
alles u n t e r n o m m e n werden , u m die Cafes zu 
re t t en . D a r ü b e r w a r e n sich auch a l le Wiene r 
e in ig , selbst d ie Finanzbeamten, die als P r i v a t 
leu te d o r t i h r e Schale Schwarzen e inzuneh
m e n pflegen. 

D i e W i r t e s ind der Ansicht , d a ß i n erster 
L i n i e d ie Steuern i h r e Exis tenz bedrohten . D a -

D E R G R O S S G L O C K N E R 
i n den Hohen Tauern ist mit seinen 3798 Me
tern der höchs te Berg Oesterreichs. E r wurde 
1800 erstmalig erstiegen. - Großglocknerstraße . 

B L I C K A U F S A L Z B U R G 
und die Festung Hohensalzberg. Vom M ö n c h s 
berg, einem beliebten Ausflugsziel, bietet sich 
ein unvergleichlicher Bl ick auf die St adt Mozarts. 

zu k ä m e noch der Personalmangel . S c h l i e ß l i c h 
habe sich selbst i n W i e n langsam der G r u n d 
satz, d a ß Z e i t G e l d sei, durchgesetzt, so d a ß n u r 
noch wen ige L e u t e d ie M u s e zu e inem Cafe
besuch a l t en Sti les h ä t t e n . 

Nichtsdes toweniger fe ie r ten v o r k u r z e m d i e 
Kaffeesieder das Fest des 2 7 5 j ä h r i g e n Beste
hens ihres Standes. Z w a r feh l te es n ich t a n 
pessimistischen A e u ß e r u n g e n u n d Sanierungs
v o r s c h l ä g e n , aber sie gedachten auch v o l l e r 
Stolz des Serben K o l t s c h i t z k y . Jener M a n n w a r , 
w i e jedes ö s t e r r e i c h i s c h e S c h u l k i n d l e r n t , e i n 
tapferer Kundschaf te r w ä h r e n d der Ze i t der 
Be lagerung Wiens durch die T ü r k e n . K a i s e r 
Leopo ld ha t t e damals, als die Fe inde m i t e inem 
gewa l t igen Heer a u f W i e n v o r r ü c k t e n , f l u c h t 
a r t i g seine Residenz verlassen. D i e z u r ü c k g e 
bl iebene W i e n e r B e v ö l k e r u n g r ü s t e t e sich, w i e 
W o l f g a n g J ü n g e r ü v seiner I l l u s t r i e r t e n K u l 
turgeschichte des Kaffeehauses „ H e r r Ober , 
e in ' Kaf fee !" (bei W i l h e l m Go ldmann) b e r i c h 
tet , „ u n t e r d e m Befeh l des G r a f e n S t a r h e m 
be rg z u m W i d e r s t a n d gegen den schon z a h l e n 
m ä ß i g w e i t ü b e r l e g e n e n Gegner." Be i den V e r 
t e id ige rn herrschte M a n g e l an Waf fen u n d 
Lebensmi t t e ln . D i e Zuvers ich t der Be lager ten 
r ich te te sich a u f d ie a m l i n k e n Donauufe r s te
henden deutschen u n d polnischen H i l f s t r u p 
pen. Das Schicksal Europas h i n g an der v o m 
Herzog v o n L o t h r i n g e n g e f ü h r t e n Ersatzarmee. 
„ F ü r G r a f S ta rhemberg" , f ä h r t W . J ü n g e r f o r t , 
„ e r g a b sich dabei d ie N o t w e n d i g k e i t , m i t den 
V e r b ü n d e t e n schnellsten K o n t a k t au fzuneh
men, was sich nach Lage der D i n g e als ä u ß e r s t 
schwie r ig erwies ." Nach mancher le i fehlgeschla
genen Versuchen e rbo t sich s ch l i eß l i ch e in de r 
t ü r k i s c h e n Sprache m ä c h t i g e r Serbe namens 
F ranz Georg K o l t s c h i t z k y , d ie f ü r die V e r t e i 
d iger so w i c h t i g e n Nachr ich ten an den Herzog 
v o n L o t h r i n g e n zu ü b e r m i t t e l n . 

D e r Verfasser schi lder t dann , w i e de r Serbe, 
der v o n seinen zahlre ichen Reisen i n d ie T ü r 
k e i h e r d i e Lebensgewohnhei ten des Feindes 
genau kann te , i n B e g l e i t u n g seines Dieners 
W i e n ü b e r den K a h l e n b e r g u n d K l o s t e r n e u 
b u r g i n t ü r k i s c h e n K l e i d e r n v e r l i e ß u n d sich 
i n das deutsche Lager schlich. „ N a c h d e m ex 
sich d o r t seines Auf t rages en t l ed ig t ha t te , g e 
lang te er u n t e r mancher le i A b e n t e u e r n ü b e r 
N u ß d o r f u n d durch das W i e n e r Schot tentor 
w i e d e r i n die belagerte Stadt ." D a ß W i e n b a l d 
da rau f g l ü c k l i c h bef re i t w u r d e , w a r n i ch t z u 
le t z t dem M u t Kol t sch i t zkys zu danken . E r 
w u r d e , w i e unser G e w ä h r s m a n n ber ichte t , d a 
f ü r re ich l ich be lohn t u n d e r h i e l t neben e i n e m 
g r ö ß e r e n Ge ldbe t rag das B ü r g e r r e c h t , G r u n d 
u n d Boden u n d F r e i b r i e f f ü r e i n beliebiges 
Gewerbe. A u s der v o n den T ü r k e n z u r ü c k g e 
lassenen Beu te brachte e r eine Menge K a f f e e 
an sich, e inen Schatz, den d ie meis ten damals 
noch gar n i ch t zu w ü r d i g e n w u ß t e n . M i t H i l f e 
dieser V o r r ä t e e r ö f f n e t e er 1683, also v o r n u n 
m e h r 275 Jahren , i n der Domgasse 6 das erste 
W i e n e r Kaffeehaus, das bis zu seinem T o d i m 
Jahre 1694 bestand. 

Ueber Pässe und Kämme 
Es g i b t wen ige Fleckchen a u f dieser Erde , 

d ie i m Sommer w i e i m W i n t e r so v ie l e Reize 
b ie ten w i e d ie Oesterreichischen A l p e n . Eins t , 
als n u r Saumpfade u n d r ö m i s c h e K a r r e n w e g e 
ü b e r i h r e H ö h e n f ü h r t e n , w a r eine D u r c h q u e 
r u n g ü b e r a u s schwier ig , u n d ü b e r den S t r a p a 
zen des Weges k a m e inem die S c h ö n h e i t d e r 
grandiosen Landschaf t n i ch t z u m B e w u ß t s e i n . 
I n unserer Z e i t aber f ü h r e n , w i e es i n d e m 
B i l d b a n d „ O e s t e r r e i c h i s c h e A l p e n s t r a ß e n " 
(A. Schro l l & Co., Wien ) h e i ß t , diese S t r a ß e n 
d u r c h d i e Oesterreichischen A l p e n „ b i s i n d i e 
we l t f e rns t en B e r g w i n k e l un t e r den Gle tschern 
empor ü b e r d i e h ö c h s t e n P ä s s e u n d K ä m m e 
h i n w e g — v o m A r l b e r g b is z u m Semmer ing , 
v o n de r D o n a u bis z u r D r a u . E i n jedes J a h r 
b r i n g t neue, k ü h n e A l p e n s t r a ß e n , neue Z i e l e 
f ü r d ie moto r i s i e r t en A b e n t e u r e r a u f Europas 
F e r n s t r a ß e n . D i e wechselreiche F ü l l e dieser 
S t r a ß e n i s t u n ü b e r s e h b a r . K e i n W u n d e r , m i ß t 
doch a l l e i n d ie L u f t l i n i e ü b e r Oesterreichs A l 
p e n w e l t zwischen Bodensee u n d W i e n e r w a l d 
500 K i l o m e t e r , Oesterreichs l ä n g s t e B u n d e s 
s t r a ß e , es i s t N r . 1, v o n W i e n bis Bregenz aber 
schon 668 K i l o m e t e r . U n d machen n i ch t Oester
reichs Alpengeb ie te fast e i n D r i t t e l des g e 
samten Alpenraumes aus, m i t i h r e m A n t e i l i n 
V o r a r l b e r g u n d N o r d t i r o l , Sa l zburg u n d O s t 
t i r o l , K ä r n t e n u n d S te i e rmark , Ober u n d N i e 
d e r ö s t e r r e i c h ? 

Z u diesem gewa l t igen A u s m a ß des ö s t e r 
reichischen A l p e n r a u m s k o m m t noch d ie b u n t e 
V i e l f a l t seiner g ipfe l re ichen Gebi rge n o r d - u n d 
s ü d s e i t s des A l p e n k a m m e s , i m Wechsel des 
Pf lanzen u n d Gesteine v o n den he l l en N ö r d 
l ichen K a l k a l p e n ü b e r d ie d u n k l e K r i s t a l l i n 
gesteine der Zen t r a l a lpen bis z u m leuchtenden 
Fe l senkamm der K a r a w a n k e n w e i t i m S ü d e n . 
D i e A l p e n bergen aber auch u n g e w ö h n l i c h 
v ie le Zeugnisse u n d D e n k m a l e i h r e r Er sch l i e 
ß u n g s g e s c h i c h t e en t l ang den o f t u r a l t e n V e r " 
kehrswegen der Menschen. 

Ueber dem Suchen, dem Schauen u n d F i n 
den, ü b e r dem Brausen der M o t o r e n , d e m W e 
hen des Fah r tw indes , so m i t r e i ß e n d w i e sie 
sein k ö n n e n , m ö g e jedoch n i e m a n d den , R u f 
der Berge ' ü b e r h ö r e n 1 K e i n e s c h ö n e r e D r e i n -
gabe der A l p e n f a h r t g i b t es als des a l t en 
Europa e w i g j unge Z i n n e n , oder gar jene k ö s t 
l iche En t spannung des Leibes w i e des Geistes, 
jenes lockernde Spie l der Gl ieder b e i m selbst-
gewol l t en R inge n m i t d e m B e r g , . 
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Genius der Menschheit Entdeckung uralter Kulturen 
Lange bevor die Mensd ihe i t die Schrift 

erfand, hat sie das, was sie dachte, was 
sie w ü n s c h t e , was sie v o n der Got the i t er
flehte, auf die Felsen gemalt. Diese Fel
sen haben die Ursprache der Menschheit 
erhalten bis heute. A u s dem D u n k e l der 
H ö h l e , v o n der H ö h e des Berges, aus der 
Tiefe der Schlucht, spricht diese Urspra
che m i t erstaunlich lebendigen W o r t e n . 

Immer neue Funde 

50 Jahre is t es her, sei tdem 1908 die 
Felsbilder Ostspaniens durch die Entdek-
kungen bei A l t m i r a bekannt wurden .Heu-
te, 1958, s ind v o n der Gruppe der Fels
bi lder i m Osten Spaniens, 34 Fundstel
len m i t mehreren tausendBildern bekannt. 
Insgesamt s ind aus der Fe l sb i ldwel t i n 
Europa, deren erste Spuren man 1901 ent
deckte, heute w i e Professor Dr . Herber t 
K ü h n i m Ge le i twor t zur deutschen Aus 
gabe von H e n r i Lhote „Die Felsbi lder der 
Sahara" (bei Andreas Zettner, W ü r z b u r g ) 
betont, „118 H ö h l e n m i t Malere ien der 
Eiszeit bekannt, und manche dieser H ö h 
len i n Europa haben Hunder te , Lascaux 
hat ü b e r t a ü s a n d Bilder . A l l e i n das Wis
sen u m die Kuns t der Eiszeit ruh t auf et-
'.va 4.000 einzelnen Malere ien und auf 
ebenso v ie len k le inen Kuns twerken , den 
Gravierungen auf H o r n und Knochen. Die 
milder ( in Europa) beginnen e twa i n der 

.'.•litte der letzten Eiszeit, s c h ä t z u n g s w e i 
se um 40 000 v. Chr., und diese ganze 
Gruppe endet am Ende der Eiszeit u m 

10 000 v. Chr. M a n kann diese Kunstgrup
pe der Eiszeit m i t einem modernen W o r t 
als impressionist isch bezeichnen . . ." 

Dem f r a n z ö s i s c h e n A r c h ä o l o g e n H e n r i 
Lh,ote und seinen M i t a r b e i t e r n gelang es 
nun, „ im Saharagebiet v o n Tass i i i , west
lich v o n Aegypten , süd l i ch v o n Benghasi 
Hunderte und Tausende v o n neuen Male
reien zu f inden, w o r ü b e r Lhote i n seinem 
eingangs e r w ä h n t e n Bericht ü b e r die Ent
deckung einer a c h t t a u s e n d j ä h r i g e n K u l t u r 
sich w i e folgt ä u ß e r t : „ W a s w i r i n dem 
Felsengarten v o n Tass i i i sahen, ü b e r s t e i g t 
jegliche Vors te l lung . — W i r haben H u n 
derte und aber Hunder te bemalter W ä n d e 
m i t Tausenden v o n Tier - u n d Menschen
darstel lungen gefunden u n d aufgenom
men, tei ls als Einzelf iguren, tei ls i n kom
pl iz ie r ten Kompos i t ionen , manchmal auch 
als leicht erkennbare Szenen aus dem a l l 
t äg l ichen , dem geistigen und dem r e l i 
g i ö s e n Leben der verschiedenen V ö l k e r 
schaften, die i n diesem heute praktisch 
v e r ö d e t e n u n d verlassenen Gebiet auf
einander folgten . . . W i r w a r e n t i e f be
eindruckt v o n der V ie l zah l der St i le und 
der dargestel l ten G e g e n s t ä n d e , die gro
ß e n t e i l s i n Schichten ü b e r e i n a n d e r gemalt 
waren . I n der T a t : W i r standen vo r dem 

g r ö ß t e n Museum vorgeschichtlicherKunst 
• 

I n unserem Jahrhundert , das durch 
zahllose Ausgrabungen so manche R ä t s e l 
der Vergangenheit l ö s t e , setzte auch eine 
intensive Erforschung der skythischen 
K u l t u r ein. „ A u s g r a b u n g e n l ie fer ten i n un
seren Tagen immer neue Beweise, durch 
welche die an t iken Behauptungen g e s t ü t z t 
w u r d e n . S o r g f ä l t i g e s S tud ium alter Texte 
und die Ergebnisse der s p ä t e r e n F o r s c h u n g 
war fen so v i e l neues Licht auf das Brauch
t u m der Steppennomaden i m skythischen 

'Zei ta l te r , d a ß es mögl ich wurde , ihre Le
bensweise i n einem unerwar te ten M a ß zu 
rekons t ru ieren und Umfang u n d Bedeu
tung ihres Beitrages zur f rühgesch ich t l i 
chen Kuns t Westeuropas m i t einiger Si
cherheit a b z u s c h ä t z e n . . ." 

Jenes Rei te rvo lk aus den Steppen A s i 
ens, das i n den Jahrhunderten vor Chris
tus der Schrecken der kleinasiatischen 
M ä c h t e und derGriechen wurde u n d selbst 
dem g r o ß e n Eroberer Darius die S t i rn bot, 
zeigte auch auf dem Gebiet der Kunst Le i 
stungen, die selbst die K u l t u r e n der eu
r o p ä i s c h e n F r ü h g e s c h i c h t e b e e i n f l u ß t e n . 
„Mi t Ausnahme der T ö p f e r e i " , schreibtTa-
mara Ta lbo t Rice i n „Die Skythen -
E i n Steppenvolk an der Zei tenwende" 
(bei M . D u M o n t Schauberg, Kö ln ) , deren 
A u s f ü h r u n g e n w i r auch i m vorstehenden 
gefolgt s ind, „ v e r d i e n e n alle, selbst ihre 
bescheidenen und für den t äg l i chen Ge
brauch bes t immten B e s i t z t ü m e r unsere 
Aufmerksamkei t . V o r a l lem anderen fes
seln uns die Kuns t fer t igke i t , m i t der sie 
geformt sind, und die streng s t i l i s ier ten 
Tie r formen, m i t denen sie zumeist ver
z ier t w u r d e n . Diese Dars te l lungen verra
ten eine so u n g e w ö h n l i c h e Kenntnis des 

Tierreiches und eine so erstaunliche Be
gabung, die wesentl ichen Merkmale ei
nes Tieres m i t einer Unmi t t e lba rke i t , 
Ueberzeugungskraft und k ü n s t l e r i s c h e n 
Reife darzustellen, d a ß sich n i rgendwo i n 
der Kuns t anderer N o m a d e n s t ä m m e eine 
Parallele dazu f inden l äß t . Die Tier for 
men welche die Skythen für ih ren Haus
gebrauch schufen,sind so f a s z i n i e r e n d . d a ß 
sie wahrscheinlich deswegen auch die 
Kunst we i t e r Tei le Westeuropas beein
f luß te und i h r für immer ih ren typischen 

Stempel a u f p r ä g t e n . . ." 
« 

W i r verneigen uns 

Unser Blick geht von Europa nach A f r i 
ka, v o n hier nach As i en u n d anderen 
Wel t t e i l en . Keine der a l ten K u l t u r en w a r 
nur einem bes t immten Vo lke , einem be
s t immten V ö l k e r k r e i s eigen. Ideen undEr-
f indungen w u r d e n , w i e Franz Boas i n 
„Das Geschöpf des sechsten Tages" (Col-

v o n 
U n -

loqvuum Ver lag Ber l in) konsta t ier t , 
einem V o l k zum anderen getragen, 
z ä h l i g e Beweise s ind d a f ü r gefunden 
worden , d a ß Ideen verbre i te t wurden , so
ba ld Menschen mi te inander i n B e r ü h r u n g 
kamen. Weder Rasse noch Sprachschwie
r igke i ten haben ih re r Ausbre i tung Ein
hal t gebieten k ö n n e n . . . Da viele Ras
sen be i der En twick lung der al ten K u l t u 
ren zusammengewirkt haben, m ü s s e n w i r 
uns vor dem Genius al ler dieser Rassen 
verneigen, zu welcher Gruppe derMensch-
hei t sie auch g e h ö r e n m ö g e n : N o r d a f r i 
kaner, Westasiaten, E u r o p ä e r , Inder oder 
Ostasiaten . . . Es scheint, d a ß die K u l 
tu ren des al ten Peru und Mi t t e l amer ikas 
m i t den K u l t u r e n der A l t e n W e l t durch
aus verglichen werden k ö n n e n . Der U n 
terschied l iegt h a u p t s ä c h l i c h i m zeitl ichen 
Abs tand . Die eine hat e in bestimmtes Sta
d i u m dre i - bis vier tausend Jahre vor der 
anderen erreicht . . ." 

Genormtes Produkt 
einer genormten Welt 

W o h i n f ü h r t die Vera rmung des G e m ü t s ? 

Der Begr i f f des „ g e n o r m t e n Lebens" 
d r ä n g t sich einem auf, w e n n es g i l t , eine 
D e f i n i t i o n der Moderne zu f inden. „ G e 
no rmt" i n jeglicher Hinsicht , aus jeglicher 
Sicht — i n der beruflichen, ext raver t ie r ten 
bis zur pr iva ten , in t ims ten S p h ä r e — ei
ne Entwick lung , die bei w e i t e m nicht ab
geschlossen scheint, sieht man nur auf 
die Bestrebungen der Indust r ie , das Sy
stem der Normungen, der Roboter und 
Elektronengehirne i n alle m ö g l i c h e n 
Zweige e i n z u f ü h r e n . 

W i r leben i n ganz bes t immten W o h 
nungstypen, bei denen alle theoretisch an
genommenen B e d ü r f n i s s e i m voraus ein
geplant w u r d e n ; w i r k l e iden uns nach ei
ner Mode , die i n i h r en Grundpr inz ip ien 
für jede Saison festgelegt w i r d ; unsere 
K o n f e k t i o n s g r ö ß e n s ind genormt. (Wehe 
dem, der aus der Masse ragt!) W i r kaufen 
zumeist i n denselben Verkaufszentralen 
die gleichen A r t e n und Fabrikate von Ge
b r a u c h s g ü t e r n — w e n n nicht aus eigenem 
E n t s c h l u ß . s o doch getrieben von derWucflt 
einer ungeheuren Massensuggestion: der 
Reklame. W i r besuchen die gleichen K i 
nos m i t ih re r „ In f l a t ion echter G e f ü h l e " , 
die gleichen sportl ichen Veranstal tungen, 
Bars und Restaurants einer gewissen Ka
tegorie. Da w i r i m Zei ta l ter der Superla
t ive leben, meinen w i r es uns schuldig zu 
sein, den „ p a c k e n d s t e n " F i l m , das „ r a s a n 
teste" Match, die „ i n t i m s t e " Bar aufzusu
chen. U n d w i r t reffen uns m i t a l len je
nen, die gleich uns ohne Superlat ive nicht 
mehr auszukommen glauben. 

Menschen der Moderne scheinen n i r 
gends auf der W e l t mehr die ungenann
ten Unbekannten sein zu k ö n n e n . Selbst 
das Reisen wurde inzwischen genormt; 
w i r reisen pre iswer t , schnell und gut. W i r 
reisen per Flugzeug, Pul lmanwagen, A u 
t o m o b i l — auch hier fe in s ä u b e r l i c h i n 
„ R a n g s t u f e n " eingeteil t , die m ü h e l o s v o m 
Mitmenschen e i n g e s c h ä t z t werden . M a n 
w i r d als gle ichwert ig anerkannt — oder 
m i t einem Achselzucken abgetan. Was da
r ü b e r l iegt , bewegt sich auf der Ebene 
der anerkannten Prominenz. 

M a n i s t nirgends mehr der Unbekannte, 
der m a n sein m ö c h t e . M a n ist v ie lmehr 
H e r r X Y Z , von dem die Leute wissen: er 
hat die gleiche Wohnung , den gleichen 
Wagen, den gleichen Anzug , den gleichen 
K ü h l s c h r a n k w i e w i r . . . 

Es w ä r e leicht, die Reihe der Dinge 
fortzusetzen, die Her r X Y Z gemeinsam 
m i t seiner Umgebung konsumier t . U n d 
ebenso leicht, das Fazit des Ganzen zu 
ziehen: „ g e n o r m t e s " Leben is t gleich 
„ v e r e i n h e i t l i c h t e m " Leben - ohne Ge
heimnis für den N ä c h s t e n — ohne Tole
ranz für H e t e r o g e n i t ä t und ind iv idue l les 
Sein. W i e leicht, v o n dieser Sicht aus auch 
noch die letzte Barriere zu ü b e r s p r i n g e n , 
die die A u ß e n w e l t v o n der I n t i m s p h ä r e 
des einzelnen t rennt . 

Der Mensch als genormtes Produk t e i 
ner genormten W e l t ; der Mensch als f i k 
tives Wesen ohne die Mög l i chke i t der i n 
d iv idue l l en W a h l ; der Mensch ohne die 
Beg lückung einer A n o n y m i t ä t , die eins 
is t m i t : I n d i v i d u a l i t ä t , Eigenheit , P e r s ö n 
l ichkei t ; durch N o r m u n g und Massensug

gestion i m Zuge geistloser Gleichmache
re i i n seiner Substanz entwer te t . . . M a n 
h ö r t schon heute Soziologen und Wissen
schaftler die berechtigte Frage stellen, ob 
dieser Mensch w i r k l i c h das ersehnte Pro
duk t des zielstrebigen, erkenntnisreichen 
20. Jahrhunderts sein sol l , sein kann? 

W e n n w i r dem ein p r ä g n a n t e s „ N e i n " 
entgegensetzen, so werden dennoch die 
S t immen der Zwe i f l e r nicht vers tummen. 
Die K a p a z i t ä t der Krä f t e ist unbest imm
bar, die gegen Vermassung u n d Normung 
unseres Lebens eingesetzt we rden k ö n 
nen. W e n n es uns nicht, gelingt, i n m i t t e n 
v o n H ä u s e r m e e r e n und Wohnblocks , von 
M a s s e n v e r g n ü g u n g e n und M a s s e n l ä d e n i n 
unsere ureigensten Bezirke z u r ü c k z u k e h 
ren, unseren Lebensst i l nur so w e i t der 
Moderne anzugleichen, w i e A n o n y m i t ä t , 
Ind iv idua l i smus und P e r s ö n l i c h k e i t ge
w a h r t s ind — w i r d das Schreckgespenst 
des „ g e n o r m t e n " Menschen w e i t e r h i n i n 
unserer Reichweite exist ieren. Die er
schreckend hohe Z a h l der Selbstmorde 
zeigt k lar , w o h i n G e f ü h l s v e r a r m u n g , Neu
rosen und depressive Phasen des „ver 
einhei t l ichten" Menschen füh ren ; 

Ellen Field rettete Tausenden 
das Leben 

I n Schan - Schui - Po starben die W e i ß e n wie die Fliegen 

Eine n a c h t r ä g l i c h e Ehrung erfuhr die 
A m e r i k a n e r i n El len F ie ld durch ein M i d d -
lesex - Regiment. A l s sie i n L o n d o n w e i l 
te, erkannten f r ü h e r e Soldaten zufä l l ig i n 
i h r den „ E n g e l v o n Hongkong" wieder , 
der tausenden W e i ß e n i m K r i e g das Le
ben gerettet hatte. Der R u h m dieserFrau 
is t i n die Kriegsgeschichte G r o ß b r i t a n 
niens u n d der U S A eingegangen, aber sie 
hat i h n nie i n Anspruch genommen. Ohne 
je e in W o r t v o n i h r en aufopferungsvol len 
Taten zu e r z ä h l e n , lebte sie seit 1946 i n 
A m e r i k a . 

A l s die Japaner Hongkong besetzten, 
w u r d e n El len Fields M a n n , e in Off iz ier 
der Handelsf lot te , und i h r Vater m i t v ie
l en anderen Z i v i l i s t e n und Soldaten i n 
die Konzentrat ionslager gebracht. E l len 
entging dadurch diesem Schicksal, d a ß i h r 
ein spanischer Geistlicher einen irischen 
P a ß verschaffte. Dadurch w u r d e sie zur 
neutra len A u s l ä n d e r i n . Ohne einen Pen-
ny s a ß die v e r w ö h n t e Frau m i t d re i k l e i 
nen K i n d e r n nach Z e r s t ö r u n g ih re r W o h 
nung da, aber sie dachte nicht an die e i 
gene No t . Ih re Sorge galt den M ä n n e r n 
h in te r Stacheldraht. I m Schan - Schui -
Po - Lager, i n dem auch ih re A n g e h ö r i g e n 
waren , brach Diph the r i e aus. Die W e i ß e n 
starben w i e die Fliegen. Die Japaner ga
ben den L a g e r ä r z t e n keine Medikamente , 
und die s p ä r l i c h e n Rat ionen f ü h r t e n bei 
v ie len z u m Hunger tod . 

E l len F ie ld gelang es, i n Hongkong 
Diphther ieserum aufzutreiben. Z w e i Kis 
ten brachte sie zum Schan - Schui - Po -
Lager. E in Posten schoß sie an. M i t b l u 
tendem Bein humpel te sie zum Komman
danten u n d setzte durch, d a ß die Aerz te 
das Serum erhiel ten. Der japanische Of
f iz ier zeigte so v i e l Hochachtung vo r der 
mut igen Frau, d a ß er i h r erlaubte, jede 
Woche e inmal den Gefangenen Med ika 
mente u n d Verpf legung zu br ingen. E l len 
sammelte u . bet tel te jedesmal e inen gan
zen Las tkraf twagen v o l l zusammen und 

w u r d e v o n den H ä f t l i n g e n der „Engl 
Hongkong" genannt. Keiner hat 
i h r gesprochen, denn das wa r vetl 
Auch als E l len i h r e m Mann , dutd 
Stacheldraht getrennt, begegnete, m 
sie sich beherrschen u n d durften nui 
ke wechseln. 

V i e r Jahre diente sie den Gefatj 
selbstlos — eine A r b e i t , die für si 
t äg l i che r Gefahr v e r k n ü p f t war . Wen 
Japaner erfahren h ä t t e n , d a ß sie Bot 
ten i n das Lager h ine in - und ht 
schmuggelte, w ä r e n i h r Folterung 
desur te i l sicher gewesen. Fünfmal 
sie geflohene H ä f t l i n g e be i sich aul 
sorgte sie m i t chinesischer Kleiduni 
brachte sie bis zur Grenze des unoi 
ten China. Dabe i nahm sie zur Tai 
immer eines ih re r K i n d e r m i t , und 
m a l g lück te das Unternehmen. 
1945 die Japaner ergaben, wurde 
f re i . Ohne e in W o r t des Dankes abzi 
ten zog sie m i t i h m nach den USA 
sah sich erst je tz t i m Mittelpunkt 
m i l i t ä r i s c h e n Feier, als f r ü h e r e P0W 
Hongkong sie auf einer Londoner 
wiedererkannten . 

H» 

Als len 
ihrl wd 

len 1 

R E H A B I L I T I E R T 
Chikago u n d N e w Y o r k , die bisl 

die „ g r o ß e n V e r b r e c h e r s t ä d t e " der 
e inigten Staaten galten, s i n d jetzt vo 
amerikanischen Bundeskrimini 
g l ä n z e n d r ehab i l i t i e r t w o r d e n . Die 
eine Lis te aufgestellt , aus der zu et! 
ist , w i e v i e l F ä l l e v o n M o r d , Tot» 
schwere K ö r p e r v e r l e t z u n g , Raub, 
bruch, schwerer Diebs tah l und Auto 
s tahl auf je tausend Einwohner koi 
— Die Spitze dieser Lis te n immt Los 
geles m i t 51,0 F ä l l e n je tausend Ein 
ner ein. Erst an 17. Stelle kommt die! 
N e w Y o r k m i t 17,7 F ä l l e n . Chikago, 
die Stadt A I Capones, schneidet noth 
ser ab: Die „ w i n d i g e Stadt"* steht mit 
F ä l l e n an vor le tz te r Stelle der Statis 

1RUESSEL. Die Verna] 
Arbe i tgebern und • 
E l e k t r i z i t ä t s b r a n c h 

irgebnis g e f ü h r t . Aue 
;en des Arbe i t smin i s t i 
tu zu ke inem Ergebnis 
«[streik am Donner s t« 

hat. Der v o n den G( 
prüfen e S t re ik wurde 
«folgt. U m eine Läh; 
(baftslebens des Land 

en die Provinzgou ' 
len ergriffen. 
Rund eine halbe M i l 

s ind v o n d 
w e n n die verschiel 

ibergehend s c h l i e ß e n n 
Die v o n den Provinz 

[offenen M a ß n a h m e n s 
ebränkung des Stromv 
I i das Land lebenswicl 
DT. So darf n o r m a l e n 
«hr fü r Leuchtreklam< 
len und die Kinos u n d 

s sie keine Sonderge: 
leinen S t rom mehr füi 

h« iab 

alp. Ingestellte 
Ft en, 

ills 

Tödlicher Funke in den Goldzal 
„ M u s e u m der B l i t z e " i n W i e n 

I m Wiene r Al lgemeinen Krankenhaus 
befindet sich ein „ M u s e u m der Bl i tze" , 
denn es zeigt die v i e l f ä l t i gen S c h ä d e n , 
welche himmlische Ent ladungen i n der 
Na tu r und be im Menschen anrichten. I n 
jahrzehntelanger A r b e i t hat der i n Ox
fo rd lebende Professor Dr . Jell inek 7000 
S c h a u s t ü c k e zusammengetragen, die ein 
elektropathologisches Museum b i lden und 
nicht nur den Fachmann ü b e r die Launen 
des Blitzes und die Ge fäh r l i chke i t des) 
elektrischen Stromes b e i m leichtfert igen 
Hant ie ren a u f k l ä r e n . E in Rundgang durch 
die Sammlung ruf t das Ge füh l wach, i n 
Zukunf t jedem Gewi t t e r l ieber aus dem 
W e g zu gehen. Abe r eine Stat is t ik be-

Sie tragen ihre Haut zu Markte 
St i l le Helden, v o n denen keine Ze i tung Nachricht b r i n g t 

I n einem Krankenhaus v o n L y o n g ib t es 
eine kle ine Kar te i . Sie e n t h ä l t die Namen 
v o n Leuten, welche i m wahrs ten Sinne 
des Wor tes ihre Hau t zu M a r k t e tragen. 
Hautspenderkar te i be t i t t e l t sie sich und 
w i r d seit Jahren v o m Spi ta l Saint - Luc 
ge füh r t . Das Krankenhaus ist Frankreichs 
bekannteste H e i l s t ä t t e für schwereBrand-
verletzungen, seine Chi rurgen haben sich 
durch die v o n ihnen vorgenommenen 
Hautverpf lanzungen W e l t r u f e rworben . 
W e n n sich i n i rgendeinem T e i l Frank
reichs eine Brandkatastrophe erreignet 
u n d die Opfer unter den Schmerzen der 
Verbrennungen d r i t t e n Grades sich k r ü m 
men, werden sie i m Flugzeug nach L y o n 
gebracht. Dann greif t Professor Dr . Pierre 
Colson, Spezialist für Hautchirurgie , zu 
seiner K a r t e i u n d w ä h l t die M ä n n e r und 
Frauen aus, die den Verbrann ten ihre 
Hau t spenden sollen. 

Diese unbekannten Helden nennt keine 
Zei tung. Hautspenden h e i ß t , sich einer 
Opera t ion unterziehen, 2 bis 4 Wochen i m 
Spi ta lbet t zu l iegen, Schmerzen zu le iden 
und auf den Ur laub oder den Verdiens t 
zu verzichten. W ä h r e n d i m zwei ten Ope
rat ionssaal der Verbrannte war t e t und 
die Aerzte u m jede M i n u t e seines Le
bens r ingen, schneidet der Ch i ru rg dem 
b e t ä u b t e n Spender die Hau t i n zehn Zen
t imeter bre i ten Streifen v o n den Schen
keln , dem R ü c k e n oder den Oberarmen. 
Bis zu 20 Prozent seiner Hau t k ö n n e n oh
ne A b t r ä g l i c h k e i t entnommen werden . 

; 
Die gespendeten Streifen werden auf 

die W u n d e n des Verbrann ten verpflanzt , 
die keine Hau t mehr haben. Sie geben 
i h m die zum Leben unbedingt n o t w e n d i 
ge Hau ta tmung wieder , al lerdings nu r für 

Wochen oder Monate . FremdeHaut w ä c h s t 
be i ke inem Menschen für dauernd an, nu r 
bei einei igen Z w i l l i n g e n m i t derselben 
Beschaffenheit is t es mögl ich . W e n n der 
Verbrannte ü b e r den kr i t ischen Punkt ist , 
l ö s t m a n ' die fremde Haut ab u n d er
setzt sie durch Streifen v o n eigenen ge
sunden K ö r p e r t e i l e n . Es braucht also nie
mand zu fürch ten , i n fremder Hau t her
umlaufen zu m ü s s e n . 

I m Saint - Luc kann man heute auch 

Verbrannte ret ten, die zwischen 30 und 

50 Prozent ih re r Hau t e i n g e b ü ß t haben. 

Dazu s ind zahllose Einzeloperat ionen und 

viele Hautspenden erforderl ich, die Be

handlung dauert oft e in Jahr u n d mehr. 

Ohne Hautspender aber w ä r e n die C h i 

rurgen machtlos. N a t ü r l i c h s tel len sich oft 

die E l t e rn zur V e r f ü g u n g , w e n n ein K i n d 

verbrannt ist , oder Arbe i t e r einer Fabr ik 

helfen spontan, i h r e m v e r u n g l ü c k t e n Ka

meraden. Es k o m m t auch vor , d a ß sich be i 

einer Katastrophe Z u c h t h ä u s l e r melden 

und ihre Hau t anbieten, aber zu 90 Pro

zent greif t man doch immer wieder auf 

die Spenderkartei zurück . I n anderen Län

dern, z. B. i n den USA, g ib t es Haut 

banken, i n denen l e b e n s f ä h i g e mensch

liche Hau t u n t e r k ü h l t bis zur Verwendung 

aufbewahrt w i r d . Sie s tammt v o n Ver

storbenen und w i r d ihnen gleich nach dem 

T o d entnommen. Die f r a n z ö s i s c h e n Ch i 

rurgen i n L y o n haben aber die Erfahrung 

gemacht, d a ß be i frisch ü b e r t r a g e n e r Hau t 

der H e i l u n g s p r o z e ß schneller und siche

rer ve r l äu f t . 

weis t , d a ß 9,8 M i l l i o n e n Blitze, 
täg l ich i n der E r d a t m o s p h ä r e entli 
v e r h ä l t n i s m ä ß i g harmlose Gesellen 

I n einer Ab te i l u r i g g ib t es nur 
die v o m Bl i t z getroffen wurden , 
auch Buchen. Sie geben dem 
Spr ichwor t ü b e r i h r en Blitzschutz 
feihaften W e r t . Photographien ze ffl 
welche ausgefallenen Wege der Blit ibneln. 
n i m m t . Bei e inem Schuh is t die eis 
Benagelung geschmolzen und das Se 
leder versengt, dem T r ä g e r geschah ni 
E in anderes M a l schmolz der Blitz nur 
Inha l t eines Geldbeutels zum formli 
M e t a l l k l u m p e n . Einen Fischer aber 
schlug er i m Boot , i nde m er auf 
einzigen Goldzahn ü b e r s p r a n g . 

Die k ü n s t l i c h e n Bl i tze , die der 
f a h r l ä s s i g an Licht- u n d Starkstromlei 
gen hervor ruf t , haben manchmal 
w ü r d i g e Folgen. Be im Erklet tern 
Hochspannungsmastes k a m ein Junge 
dem A r m an die Le i tung . Das getrol 
G l i ed trocknete ein, mumif iz ier te sich 
f i e l ab. M e h r Glück hat te e in Monteur 
m i t dem Werkzeug i n den Stärkst! 
Schalter geriet . Der Funke schmolz 
M e t a l l u n d schlug es i n feinen Teil 
auf dem Gesicht nieder. E i n paar W« 
sah der M a n n w i e e in M o h r aus,, i 
schuppte sich die Hau t u n d nicht eine 
be b l i eb zu rück . Ver le tzungen durdi 
ze u n d S t rom hei len schneller als an 
W u n d e n , das hat Professor Jellineli 
Laufe seiner Forschungsarbeit immer 
der festgestellt . 

Nie ein Glas zerbrodiei 
Aus A n l a ß seines Berufsjubiläum! 

h ie l t Ke l lne r John S m i t h v o m Boß ein 

rengeschenk. Er i s t seit 25 Jahren in 

selben Cocktai lbar t ä t i g u n d hat nie 

Glas zerbrochen, o b w o h l er schon Mi 

nen ausgewaschen hat. Die Stamms 

nennen i h n den „unzerbrechl ichen Jol 

Smi th is t zu Hause auch so sorgsam 

i m Beruf, er besi tzt eine Schallple' 

Sammlung v o n 3445 Stück, v o n denen 

nie eine zu Bruch gegangen ist . 

esa Auf die Nase kommt 
Eine Londoner G r o ß b r a u e r e i besebäf 

einen M a n n nu r damit , an den zurüd 

kommenen leeren Bierflaschen zu r i 

W e n n sie m i t einer anderen Flüssig 

gefül l t waren , sor t ie r t er sie zur du 

sehen Reinigung aus. 

StVi tber Zeitung 

and samstags mit 

in 

Was unter lebenswic l 
leiten zu verstehen ist 
Wnzregen tene r l aß v o n 
timmt. Der E r l a ß t e i l t 
[en und Betriebe i n ms 
in, die je nach dem Pr 
ferfügung stehenden St 

werden k ö n n e n ode 
In der P rov inz Lütticl 
emeur am Donners tag 
(doch erst am Frei tag i : 

Es w a r nicht mögl i t 
dan elheiten ü b e r diese M 

bekai ehren, da sie noch n i d 
eiwaltungen zugegange 

aber denen der ai 

dfc "? 

In der Landeshauptst 

Bauern « 
Rotchina 

Me 

ent 

1ELSINKI. Nach M e l d u i 
Pekinger Nachrichti 

eues China] s ind b e n 
der rotchinesischen 

ölkerung den i m ganzer, 
m landwirtschaft l ichen 
eteilt w o r d e n . Diese ge-> 
«>n der Bauern i n Rot • 
wh v o n Peking ganz c 

einen r e i n m i l i t ä r 
arbeitet nach m i l i 

iea. 

Nachdem erst vo r k n a i 

lird, 
M 

Gemeinde H< 
::e 

An der Volksschule s 

Stelle eines Lehrers 

«setzen. Diese Stelle v 

™ zu Beginn des neuen 

Mtig besetzt. * 

Schriftliche Bewerbung 

Dezember 1958 an de 
1 Rocherath zu richten, 

* r nachstehend bezeichn 

1. Geburtsurkunde, 

2. Abschr i f t des D i p l 

3. F ü h r u n g s z e u g n i s , 

4. N a t i o n a l i t ä t s b e s c h ! 

5. Aerztl iches At tes t . 

Rocherath, den 21. N< 
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