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5. (ahrgang 

Der 1. Mai in der Welt 
PARIS. Das Fest der A r b e i t w u r d e i n der 
Mehrzahl der Länder i n gewohnter W e i 
se durch Kundgebungen gefeiert. 

Die V . Republ ik hat i n Frankreich m i t 
manchem aufgeräumt. Den t r a d i t i o n e l l e n 
Nfaiglöckdien am 1 . M a i ist sie indessen 
treageblieben. So empfingen Staatsprä-
ádent General de Gaulle u n d seine Gat
tin am M o r g e n des Festes der A r b e i t nach 
schöner; a l ter Sitte einen prächtigen 
Strauß der hübschen M a i b o t e n u n d einen 
Korb m i t Früchten, den die H a l l e n v o n 
Paris durch die H a n d ihrer Königin, be-

v o n den s tarken Männern des 
Verpf legungszentrums der 

Hauptstadt, i n jedem Jahre dem Staats
oberhaupt überreichen lassen. 

Den Parisern brachte der 1 . M a i dazu 
eine hübsche Ueberraschung: Nach dem 
strömenden Regen der le tz ten Tage 
herrschte am Frei tag strahlende Sonne. 
Ond so strömten die Bewohner der Stadt 
dann schon früh aufs Land, u m die glück
bringenden Maiglöckchen zu pflücken. 
Mehrere Kundgebungen der Gewerk
schaften ver l ie fen ohne Zwischenfälle. 

In Rom kennzeichnete den 1 . M a i S l u r m 
und Regen. Die A r b e i t e r bl ieben den Be
trieben fe rn . Die Geschäfte w a r e n ge
schlossen u n d die V e r k e h r s m i t t e l lagen 
still. Die Gewerkschaften organisierten 
eine öffentliche Kundgebung unter f re iem 
HimmeL 

In Tokio verhinder te starker Regen die 
übliche Mai-Parade. I n den Festreden w a r 
im wesentlichen v o n den Sozia l forderun
gen der A r b e i t n e h m e r die Rede. 

Nahezu unbeachtet b l ieb der Mai-Fest
tag auf Formosa. Marschal l Tschiang K a i 
Tschek hatte i n seiner Rede Gleichberedi-
ü§umg v o n M a h n u n d Frau i n der A r b e i t 
proklamiert. 

in Oesterreich gab der Mai-Festtag A n 
laß zu wahlpropagandist ischen Ause inan
dersetzungen zwischen V o l k s p a r t e i l e r n U. 
Sozialisten. Die V o l k s p a r t e i l e r h ie l t en i m 
großen Saal des W i e n e r Konzerthauses 
eine Kundgebung ab. i n der H a n d e l s m i n i 
ster Fritz Bock heft ige A n g r i f f e auf die 
Sozialisten unternahm. D i e Sozialisten 
hätten ihre Anhänger zur einer Kundge

bung vor dem Rathaus aufgerufen i n der 
Vizekanzler D r . P i t t e rmann über A u s s i d i -
ten der Sozial isten sprach. Anschließend 
marschierten die Sozial isten i m langen 
Zuge über den Ring. Die K o m m u n i s t e n 
hat ten ihre Anhänger gleichfalls z u einem 
Umzug aufgerufen, der i m Zeichen v o n 
Sichel u n d H a m m e r v o r s i d i g ing. 

Der Papst las i m V a t i k a n die Messe i m 
Petersdom vor über 40 000 A r b e i t e r n , Das 
Geheimnis der Erneuerung der W e l t der 
A r b e i t liege i n der A n w e n d u n g der sozia
len D o k t r i n , sagte der Papst. 

A m M a i - U m z u g i n Warschau n a h m e n 
e twa 150 000 Personen t e i l . Gomulka re
dete der Entspannung das W o r t 

I n T i rana [Albanien) f a n d e i n Festum
zug v o n mehr als 10000 Personen statt . 
Auch i n Sofia d e f i l i e r t e n die Massen. 

I n M o s k a u das übliche Truppenparade-
B i l d , m i t e inem Tagesbefehl M a l i n o w s -
kys , i n dem der Westen beschuldigt w i r d 
schlechten W i l l e n zu zeigen u n d aufzurü
sten, Die Rote A r m e e aber sei zu „des
t r u k t i v e m " Gegenschlag bereit . 

Organisierte Kundgebung auch i n den 
Ostsektoren Berl ins , während i m West
te i l die Großkundgebung unter dem M o t 
to „Berlin muß f r e i b l e i b e n " erfolgte . 

30 000 Personen haben nach einer M e l 
dung v o n Radio Peking a m 1 . M a i - U m 
zug i n Lhasa te i lgenommen. 

I n Brüssel ver l i e f die große Kundge
bung unter dem Zeichen des Kampfes ge
gen die Arbe i t s los igke i t . 

I n H o n g k o n g w u r d e n umfassende P o l i 
zeimaßnahmen ergr i f fen , u m Zusammen
stöße zwischen p r o - kominunis t i schen u . 
nat ional is t isch gesinnten Chinesen z u ver
h i n d e r n . 

Die M a i - F e i e r n i n I s rae l standen i m 
Zeichen der zionist ischen Sol idari tät u n d 
der H i l f e für d ie E inwanderer . Zahlreiche 
Umzüge fanden i n Jerusalem, T e l A v i v , 
H a i f f a u n d Nazare th statt . Nirgends k a m 
es z u Zwischenfällen, Arabische K o m m u 
nis ten v e r t e i l t e n Flugblätter, i n denen 
sie d e m Staatspräsidenten der V e r e i n i g 
ten Arabischen Republ ik , Nasser, das 
Recht absprachen, sich i n die Angelegen
he i ten I raks einzumischen. 

I n H a n o i , der H a u p t s t a d t N o r d - V i e t 
nams, h i e l t Präsident H o Tschi M i n h eine 
Rede v o r einer ha lben M i l l i o n Vie tname
sen, i n der er Süd - V i e t n a m beschuldig
te, die Genfer Abmachungen auf Befehl 
der amerikanischen I m p e r i a l i s t e n z u sa
bot ieren . 

Vor der Aussenministerkonferenz 
Westmächte arbei ten 

C h u r c h i l l b e i E isenhower -

L O N D O N . A m k o m m e n d e n M o n t a g be
g i n n t i n Genf die Konferenz der Außen
minis ter über das Deutschlandproblem, 
B e r l i n u n d die Sicherheit. Nach der schnel
l e n U e b e r e i n k u n f t vor ige Woche i n Pa
ris über den gemeinsam v o n den West
mächten z u ver t re tenden S t a n d p u n k t u . 
die z u befolgende T a k t i k f i n d e n diese 
Woche mehrere wicht ige Zusammenkünf
te statt , welche d i e le tz ten Einzelhei ten 
festlegen sol len. 

W i n s t o n Churchi l l , der beliebteste Eu
ropäer i n den V e r e i n i g t e n Staaten f l o g 
a m M o n t a g nach W a s h i n g t o n , w o er m i t 
Präsident Eisenhower z u s a m m e n t r i f f t . 
Churchi l l , dessen Gesundheitszustand 
zur Z e i t nicht besonders gut ist , w i l l E i 
senhower v o n der N o t w e n d i g k e i t einer 
geschmeidigeren P o l i t i k der S o w j e t u n i o n 
gegenüber überzeugen. Er unterstützt da
m i t die These M a c M i l l a n s . Seinem Be
such w i r d i n diplomatischen Kreisen gro-

Schnelle Ubereinkunft in Paris 
Der neue Außenminister erzielte innerhalb 8 Stunden Einheit zur Genfer 
Verhandlungsgrundlage / Ein gerechter Friede in Europa ist möglich, 

wenn auf beiden Seiten guter Wille vorherrscht 
Der neue Außenminister erzielte i n n e r h 
alb v o n 8 S tunden E inhe i t zur Genfer 
Verhandlungsgrundlage — E i n gerechter 
Friede i n Europa i s t möglich, w e n n auf 
beiden Seiten guter W i l l e herrscht 
PARIS . Statt der e r w a r t e t e n viertägigen 
Diskuss ion, s ind die v i e r west l ichen A u 
ßenminister i n weniger als acht Stunden 
zu völliger Uebereinist immung gekommen. 

Z u m ersten Male w u r d e totale Geheim
h a l t u n g über die Besprechungen geübt. 
Das erklärt sich einerseits durch den 
Wunsch, nichts zu äußern, was die So-

Pekings graue Eminenz 
Der „Stalin Chinas" setzte sich auf den 1 . S t u h l i m asiatischen Riesenreidi 

Der „Stalin Chinas" ha t sich auf den er
sten Stuhl i n dem asiatischen Riesenreich 
der 650 M i l l i o n e n Chinesen gesetzt. Nach 
einem jahrzehntelangen Schattendasein 
im Untergrund u n d auf dem zweitenPlatz 
hinter dem massigen u n d onkelhaf tenMao 
Tse Tung rückte die Z e n t r a l f i g u r des chi
nesischen K o m m u n i s m u s n u n auch i n das 
Scheinwerferlicht der Weltöffentlichkeit , 
Der 61jährige L i u m i t den strähnigen s i l 
bergrauen Haaren u n d den müden, ern
sten Augen ist durch die Entscheidung der 
KOO Delegierten des chinesischen V o l k s 
kongresses n u n für die unabsehbare 
Schar der Chinesen H e r r über Leben u n d 
Tod. 

Als Sohn eines reichen Bauern aus der 
^ovinz Hun an , der „chinesischen Reis
schüssel", k a m er schon früh i n das re
volutionäre Fahrwasser des aufkeimen
den Kommunismus. Unter seinen Schul
freunden organisierte er Streiks, studier
te nach der russischen Revolut ion an der 
Moskauer Fernost - Universität u n d w u r 
de 1921 M i t g l i e d der chinesischen KP. A l s 
1927 der Bürgerkrieg zwischen K o m m u -
"isten und K u o m i n t a n g ausbrach., k a m er 
2wn ersten M a l ins Gefänc -is. Nach sei-
°et Entlassung verschwand er i m Unter-
Sund, erschien i n M o s k a u noch e inmal 

einer der gelehrigsten Schüler Sta
lins und organisierte später die planmä
ßige kommunistische I n f i l t r a t i o n , die das 
Regime Tschiang K a i Schecks langsam 
*er sicher unterhöhlte. 

Nach der ro ten Revolut ion der gelber. 
Weihnacht tauchte L i u überall als Stell
vertreter des Volkshe lden Mao auf. Sei-

Spezialgebiete s ind die Innen- u . die 
Parteipolitik. Seine Schriften „Ueber die 
•Nei", „Ueber die inneren Parteikäm-

tfe" und „Wie man ein guter K o m m u n i s t 
sind fast z u Gebetbüchern der k l e i -

1 1 8 0 Funktionäre geworden. Sein Haupt -
W e r k „Internationalismus u n d K o m m u -

best immt die H a u p t l i n i e n der 

P o l i t i k i m r o t e n China. 
Der eigentliche K o n f l i k t zwischen M a o 

Tse-tung u n d L i u brach m i t der Idee der 
V o l k s k o m m u n e n i n China aus. Während 
Mao sich dafür entschieden hat, dem chi
nesischen Kommunismus seinen bäuerli
chen Grundzug z u erhalten, sieht L i u den 
W e g zur Wel tmacht i n einer schwerindu-
str ia l i s ier ten Gesellschaft nach s o w j e t i 
schem Muster . Es is t L ius T r a u m , i n 15 
Jahren Englands I n d u s t r i e p r o d u k t i o n 
überflügelt u n d i n v i e r z i g Jahren die 
A m e r i k a n e r v o m eis ten Platz verdrängt 
zu haben. Der „lautlose" K a m p f u m die 
D o k t r i n t ra t z u m ersten Male auf dem 
Parteitag i m September 1958 zutage. M i t 
asiatischer Höflichkeit u n d undurchdr ing
lichem Lächeln korr ig ie r te der doktrinäre 
Denker die Ansichten seines Präsiden
ten. 

Die Zie ls t rebigkei t seiner A r b e i t hat 
n u n die ersten Früchte getragen. Gegen
über dem sensiblen u n d künsterlisch 
schaffenden M a o is t der beharrliche u n d 
bürokratisch starre Parte i theoret iker n u n 
i n der V o r d e r h a n d . Er lenkte Pekings wü
tende Debatte gegen die Jugoslawen, u n d 
selbst Chruschtschow macht sich seine Ge
danken, w e n n L i u m i t beängstigender 
Zie ls trebigkei t auf den ersten Platz des 
in ternat ionalen Kommunismus zusteuert . 

Sein Leben b le ibt ebenso i m D u n k e l 
des Untergrundes w i e seine A r b e i t . Die 
einen behaupten, er könne weder r icht ig 
lesen noch ordentl ich schreiben, die an
deren erklären, er spreche besseres Eng
lisch als mancher H o l l y w o o d - Star. Der 
H e r r über 650 M i l l i o n e n lebt getreu der 
a l ten chinesischen Weishe i t : „Erkenne 
dich selbst, kenne deine Gegner, u n d d u 
w i r s t h u n d e r t Siege err ingen . " Jener 
„mächtigste M a n n der Erde" w o h n t i n Pe
k i n g l inks neben dem „Tor des h i m m l i 
schen Friedens" , l i e b t n u r rote B lumen 
so l l der A u t o r zauberhafter Märchen- u n d 
Bilderbücher für K i n d e r sein. 

w j e t u n i o n über die west l ichen Pläne u n 
terr ichten könnte . Andererse i ts t u e n es 
die A l l i i e r t e n d a m i t n u r den Sowjets 
gleich, die stets über i h r e Pläne völliges 
Schweigen bewahren . Der P lan der West
mächte, der i n Genf vorgelegt w e r d e n 
sol l , s ieht v i e r E tappen v o r : 

1 . Eine v o n Frankreich, England, A m e 
r i k a u n d Sowjetrußland unterzeichnete 
Grundsatzerklärung: Nichtangriffserklä-
r u n g , Regelung der Stre i t f ragen auf dein 
Verhandlungswege, Beistandsverweige
r u n g für einen eventuel len A n g r e i f e r u . 
so w e i t e r . 

2. B i l d u n g eines V i e r e r - Ausschusses 
u n d eines ständigen Komitees . 

3. Freie W a h l e n i n Deutschland m i t 
dem Z i e l der deutschen W i e d e r v e r e i n i 
gung. 

4. Unterzeichnung eines Friedensver
trages m i t dem w i e d e r v e r e i n t e n Deutsch
l a n d . 

I m Gegensatz z u den Auf fassungen der 
Franzosen, Deutschen u n d A m e r i k a n e r , 
welche die Schaffung einer Entspannungs
oder K o n t r o l l z o n e erst nach den W a h l e n 
wünschen, müßte eine solche Zone nach 
M e i n u n g der Engländer schon i n der 2. 
Etappe gebi ldet w e r d e n . 

Der westl iche P lan i s t eine V e r h a n d 
lungsgrundlage. Beobachter meinen, die 
Westmächte würden z w a r an der Gesamt
s t r u k t u r ihres Planes festhalten, sich aber 
auf Diskuss ionen über Einzelhei ten e in
lassen. So könnte die Schaffung eines 
ständigen gesamtdeutschen Komitees o d 
die B i l d u n g einer K o n t r o l l z o n e Anlaß z u 
grundsätzlichen Besprechungen w e r d e n . 
Es is t i n der T a t unwahrscheinl ich, daß e i 
ne Regelung der deutschen Frage auf der 
Ebene der Außenminister erreicht w i r d . 
Was die T a k t i k der Westmächte angeht, 
so scheint eines festzustehen: Sobald die 
Einzelhei ten der Verfahrensfragen gere
gelt s ind , w e r d e n sie x der Konferenz i h r e n 
gesamten Plan unterbre i ten . I m übrigen 
aber w e r d e n sie ihre V e r h a n d l u n g s t a k t i k 
je nach der E n t w i c k l u n g der Besprechun
gen r ichten. 

Die Ber l infrage n i m m t i m C o m m u n i 
quée der v ier Außenminister eine Son
derstel lung ein, die erneut auf ihre Rech
te u n d Pf l ichten i n der ehemaligen deut
schen Reichshauptstadt h i n w e i s e n . Für 
den Fal l , daß i n Genf i n der Deutsch
landfrage keine E in igung oder überhaupt 
k e i n Fortschr i t t erziel t w i r d , i s t es mög
lich, daß m a n nach e inem — selbst p r o v i 
sorischen — modus v i v e n d i suchen w i r d , 
welcher das Verb le iben der A l l i i e r t e n i n 
B e r l i n u n d den f r e i e n Zugang zur Stadt 
gewährleistet . 

E i n amerikanischer Sprecher bestätig
te übrigens gestern erneut, das Recht der 
a l l i i e r t e n Flugzeuge, i n d e n Ber l iner L u f t 

k o r r i d o r e n i n jeder gewünschten H ö h e z u 
f l iegen. 

Die Außenminister der v ie r Westmäch
te ha t ten eine le tzte Si tzung abgehalten, 
der auch Spaak b e i w o h n t e , u n d w a r e n 
dann i n i h r e Hauptstädte zurückgeflogen, 
S taatssekretär H e r t e r b l i eb noch i n Pa
r i s , w o er u , a. noch Gespräche m i t Pre
m i e r Debree führte. Er hatte auch i n Pa
r is die elsässische Schule aufgesucht, w o 
er 1902 die Schulbank gedrückt hat te . V o r 
seinem A b f l u g stel l te er fest : „Wir w e r 
den uns nach Genf i n der Ueberzeugung 
begeben, eine Pos i t ion ausgearbeitet z u 
haben, die, w e n n auf be iden Seiten guter. 
W i l l e vorherrscht , e inen gerechten u . dau
erhaften Fr ieden i n Europa möglich ma
chen dürfte ." 

R O M . Unter Berücksichtigung der beson
deren Ste l lung I ta l iens w e r d e der i t a l i e 
nische Außenminister Pella z u Beratungen 
a m 10. M a i nach Genf eingeladen w e r d e n , 
ver lautet aus Paris. 

Die kubanischen 
Eindringlinge inPanama 

ergeben sich 
Washington . Die Untersuchungskommis
s ion der panamerikanischen Organisa t ion 
te i l te dem Vors i tzenden des Rates dieser 
Organisa t ion m i t , daß sich der größteTei l 
der kubanischen E indr ing l inge i n dem 
O r t N o m b r e de D i o i n Panama ergeben 
h a t 

Bald britische Satelliten 
Großbritannien w i l l sich a n der 

Eroberung des W e l t r a u m s bete i l igen 
L O N D O N . Die brit ische Regierung ha t 
sich entschlossen, sich a n der Eroberung 
des W e l t r a u m s z u bete i l igen. Das K a b i 
net t ha t i n der T a t a m Donnerstag die 
großen Züge eines Wel traumforschungs-
programms gebi l l igt , das z w a r »beschei
d e n " is t , aber den Start v o n künstlichen 
Satel l i ten vors ieht . 

Neuer Versuch zur 
Lösung 

der holländischen Krise 
D E N H A A G . Königin Juliana beauftragte 
den bisher igen Ministerpräsidenten L . 
Beel die Möglichkeiten für eine rasche Lö
sung der Regierungskrise z u prüfen. E i n 
ähnlicher A u f t r a g würde i h m schon e in
m a l a m 14. März übertragen. Der damalige 
Versuch ver l i e f jedoch nach wochenlan
gen V e r h a n d l u n g e n ergebnislos. 

letzte Einzelhei ten aus 

- Debre besucht Adenauer 

ße Bedeutung beigemessen u n d er scheint 
denen Recht z u geben, die glauben, daß 
die Uebere inkunf t der Außenminister vo
rige Woche i n Paris noch nicht so e inhel
l i g w a r , w i e o f f i z i e l l mi tge te i l t w i r d . H i e r -
zu schreibt der „Sunday Express" n ie 
m a n d könne die brit ische H a l t u n g den 
amerikanischen P o l i t i k e r n m i t soviel A u 
torität klarmachen w i e W i n s t o n Chur
chi l l . 

Bundeskanzler Adenauer hat seinen 
U r l a u b i n Gadenabbia beendet u n d i s t 
nach Bonn zurückgekehrt. Während sei
nes Urlaubes hatte er zahlreiche Unter 
redungen m i t führenden westeuropäi
schen Persönlichkeiten. N u n m e h r w i r d er 
am M i t t w o c h den französischen M i n i s t e r 
präsidenten Michel Debree u n d dessen 
Außenminister Couve de M u r v i l l e em
pfangen. Diese Z u s a m m e n k u n f t d ient der 
Festigung der „Axe Paris — B o n n " . Bonn 
u n d Paris s ind sich i n Bezug der k o m 
menden Konferenz e inig u n d ihre These 
über die europäische Sicherheit, beson
ders die Schaffung einer militärisch ver
dünnten Zone i n M i t t e l e u r o p a weicht 
z iemlich s ta rk v o n der durch M a c M i l l a a -
vertretenen ab. Franzosen u n d Deutsche 
s ind für e inen s tarreren K u r s u n d s i n d 
w e n i g geneigt Zugeständnisse z u machen. 

Der Schah will nicht 
auf seine Heiratspläne 

verzichten 
T E H E R A N . Der Schah v o n Persien h a t die 
Einladungen der englischen, holländi
schen u n d dänischen Königshäuser ange
n o m m e n u n d is t i n Genf e inget ro f fen .Von 
d o r t aus w i r d er am 5. M a i m i t se inem 
Pr ivat f lugzeug nach L o n d o n w e i t e r f l i e 
gen. V o r seinem A b f l u g v o n Teheran er
klärte er, sein Besuch i n L o n d o n sol le der 
Fest igung der tradit ionsgemäß bestehen
den Beziehungen des Irans z u Großbri
tannien dienen. 

Andererse i ts l ieß e in Sprecher des H o 
fes durchblicken, der Schah w e r d e versu
chen, die Schwierigkei ten, die seiner H e i 
ra t m i t der i tal ienischen Prinzessin M a 
r i a - Gabrie la v o n Savoien entgegenste
hen, z u überwinden. 

Der Sprecher sagte: „Diese H e i r a t wür
de i m I r a n m i t Genugtuung aufgenom
m e n w e r d e n , w e n n die Schwier igkei ten 
rel igiöser A r t überwunden w e r d e n könn
t e n . " 

Montgomery 
wieder in London . 

L O N D O N . Marschal l M o n t g o m e r y i s t nach 
einer Pr ivatre ise i n die S o w j e t u n i o a 
während derer er auch m i t C b r u s d i t s d i o w 
zusammentraf , w i e d e r i n L o n d o n einge
t r o f f e n . „Es g i b t j e tz t einen Schimmer 
H o f f n u n g am Ende des T u n n e l s " , sagte 
„Monty" be i semer A n k u n f t auf d e m 
Flugplatz . Z u seinem berühmten F e m -
sehinterview, das i n den U S A v i e l Staub 
a u f g e w i r b e l t hat, meinte er: „Wenn ich 
meinen Freunden jenseits des A t l a n t a : 
wehgetan habe, so möchte ich m i d i dafür 
aufr icht ig entschuldigen." Sein A u f e n t 
h a l t i n M o s k a u habe i h n manches g e l e h r t 

U . a. so l l der Marschal l M a c M i l l a n e i 
ne mündliche Botschaft Chruschtschows 
überbringen. 

Das konservat ive U n t e r h a u s m i t g l i e d 
M r s . I rne W a r d , ha t i m Unterhaus e inen 
Tadelsantrag gegen Marschal l M o n t g o 
m e r y eingebracht. Die Abgeordnete k r i 
t i s ier t auf schärfste Weise die Erklärun
gen, die der Marschal l i n seinem Fern
sehinterv iew für die Vere in ig ten Staaten 
abgegeben hatte . 
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AUS UNSERER GEGEND 

Schönes Fest der goldenen Hochzeit 
S T . V I T H . A m Freitag, dem 1 . M a i stand 
S t . V i t h unter dem Zeichen des goldenen 
Ehejubiläums der Famil ie Reinartz.Nach-
b a r n u n d Bekannte hat ten das Haus des 
Jubelpaares reich m i t Tannengrün ge
schmückt. Ueber der Straße hingenFähn-
chen u n d Gir landen . 

den Ansprachen zum Ausdruck, die von 
H e r r n Bürgermeister W . Pip, H e r r n M a -
raite , als Präsident des K g l . M u s i k v e r 
eins „Eifelklang", H e r r n N . Hi lgers als 
Präsident des Männergesangvereins„Sän-
g e r b u n d " u n d H e r r n K. Kre ins als Präsi
dent des K g l . T a m b o u r k o r p s gehalten 

D i e Enke lk inder gelei ten das Jubelpaar z u m Dankgottesdienst 

Die Feier begann m i t einem Dankhoch
amt i n der Pfarrkirche, das v o m hochw. 
H e r r n Dechanten Breuer zelebriert w u r 
de. Der Kirchenchor unter L e i t u n g v o n 
Johannes Piette bes t r i t t den m u & i k a l i - -
sehen T e i l der Feier. 

Nach dem Hochamt gra tu l ie r ten die 
M i t g l i e d e r des Kirchenfabr ikrates , des
sen Präsident H e r r Reinartz ist , dem Ju
belpaar zu Hause u n d überreichten ein 
schönes Geschenk. 

Nach Einbruch der Dunke lhe i t versam
melte sich eine stattliche A n z a h l Nach
barn , Freunde u n d Bekannte des Jubel
paares v o r dem Hause. Sie bekundeten 
dem Jubelpaar ihre Sympathie u n d l ießen 
die große Wertschätzung erkennen, deren 
sich das Jubelpaar u n d seine Famil ie i n 
unserer Stadt er freut . Dies k a m auch i n 

w u r d e n aber auch die großen Verdienste 
aufgezeichnet, die H e r r Reinartz sich i n 
der Vaterstädtischen Geschichte u n d ' i m 
Vereinsleben e r w o r b e n hat . 

Der Musikveredn,, 4 e r .Gesangverein 
u n d das T a m b o u r k o r p s er f reuten durch 
mehrere schöne Darbie tungen. Bürger
meister W . Pip überbrachte die Glück
wünsche des H e r r n Bezirkskommissars 
H o e n u n d überreichte e in w e r t v o l l e s Ge
schenk der Stadt S t . V i t h , sowie die v o m 
König Baudouin gestiftete Erinnerungs
plaket te . Die Nachbarn w a r t e t e n eben
fal ls m i t e inem schönen Geschenk auf. 

I m N a m e n des Jubelpaares dankte ab
schließend H e r r H e r m a n n Reinartz a l len 
Gratulanten, unter denen w i r auch die 
Schöffen Hansen u n d M a r g r a f f , sowie 
Stadtsekretär Lehnen bemerkten . 

Schöner Erfolg des Tontaubenschiessens 
Trotz schlechten Wetters 84 Teilnehmer 

Provinzialpokal für St.Vith 
S T . V I T H . T r o t z sehr schlechten Wetters 
haben sich am vergangenen Frei tag 84 
Schützen zum i n t e r n a t i o n a l e n W u r f t a u 
benschießen auf dem Prümerberg einge
funden, Mehrere Te i lnehmer aus Düssel
dorf , Bonn u n d Köln r i e f e n morgens an, 
daß sie wegen des dichten Nebels hat ten 
u m k e h r e n müssen. I m m e r h i n is t diese 
Te i lnehmerzahl e in recht schöner Er fo lg , 
der w i e d e r e i n m a l durch eine e i n w a n d 
freie Organisat ion unterstr ichen w u r d e . 

Bei hef t igem W i n d e stel l ten sich u m 11 
U h r die ersten Schützen den Richtern u n d 
auch der Nebel t rat i n Erscheinung. Diese 
ersten Schützen w a r e n gegenüber den am 
Nachmittag schießenden w o h l efflras be
nachteil igt , da sich der W i n d gelegt hatte 
u n d die Sicht wieder v o l l k o m m e n k l a r 
w a r ; aber das ist n u n e inmal nicht zu ver
meiden u n d die Leidtragenden müssen 
sich w o h l oder übel dami t abf inden. 

Serie auf Serie folgte i n schnellem 
Rhytmus , aber es gelang keinem, das 
M a x i m u m v o n 25 Tauben zu erreichen. 
I m m e r h i n gab es s o w o h l i n der Katego
rie A w i e auch i n B recht harte Kämpfe, 
sodaß nachher das Stechen nochmals die 
besten Schützen des Tages i n A k t i o n tre
ten l ieß. Der K a m p f der besten Belgier, 
Deutschen u n d Luxemburger w u r d e dies
m a l e indeut ig zugunsten der belgischen 
Schützen entschieden. Debaty, Detongre 
u n d E v r a r d klassierten sich nach länge
rem Stechen auf den d r e i ersten Plätzen. 

I n der Kategorie B mußte der St .Vi tber 
Club seine Siegeshoffnungen begraben. 
I m m e r h i n konnte Schloune den 3. Platz 
belegen, während Kr ings auf dem 9. l a n 
dete. E in kleines Trostpf las ter bedeutete 
jedoch der G e w i n n des Mannschafts
preises i n der Kategorie B. H i e r lag St. 
V i t h m i t 77 Punkten w e i t vor Hers ta l m i t 
49. 

I m Rahmen eines gemütlichen Tanza
bends w u r d e n alsdann i m Saal Probst die 
zahlreichen, schönen Preise ver te i l t , was 
dem Präsidenten des S t .Vi ther Clubs 
H e r r n Lenfant , Gelegr i h e i t zu einer Be
grüßungsansprache gab. 

Die Ergebnisse: 

Kategorie A . 
1 . Debaty 
2. Detongre 
3. E v r a r d 
4. Gielen 
5. André 
6. Ruf fer 
7. Chantra ine 
8. Léonard 
9. Schwartz 

10. Burette 

Kategorie B 
1 . Leduc 
2. Langohr 
3. Schloune 
4. Reynen 
5. Leidgens 
6. Flahaut 
7. V o l o n 

8. Leduc 
9. Kr ings 

10. U y t e n h o v e n 

Preis der Damen 
1 . Preaux 
2. V o l o n 

Mannschaftsschießen (Pokal d. M i n i s t e r s ] 
1 . H o r n a y 
2. Bambois 
3. Echternach 

Mannschaftsschießen Kategorie B 
1 . S t . V i t h 
2. H e r s t a l 

M e d a i l l e für den besten der Ostkantone 
Q. Kr ings 

Preis v o n Jagd u n d Pirsch 
Leidgens 

Geschlossene G meinde-
büros 

R O D T . Die Gemeinde Crumbach te i l t m i t , 
daß die Gemeindebüros i n Rodt am M i t t 
woch morgen wegen der Beerdigung des 
H e r r n Hi lgers , Gemeindesekretär i . R., 
geschlossen s ind . 

Tödlicher Verkehrsunfall 
E M M E L S . Z u e inem schweren Verkehrt-
u a f a l l i s t es i n der Nacht v o m vergange* 
nen Donnerstag auf Frei tag gekommen, 
H e r r H e r b e r t H o f f m a n n aus Emmels ist 
auf dem Nachhauseweg v o n der Arbeit 
m i t seinem M o t o r r a d tödlich verunglückt. 
Der 29jährige M o t o r r a d f a h r e r w u r d e erst 
am Frei tag früh i n einer K u r v e zwischen 
Emmels u n d Kaiserbaracke ( w o sich noch 
v o r z w e i Jahren e in tödlicher Unglücks
f a l l ereignet hatte) t o t i m Graben liegend 
v o n e inem v o r b e i k o m m e n d e n Motorrad
fahrer entdeckt. Der Verunglückte hat 
wahrscheinl ich e inen Baum gestreift und 
ist d a n n m i t v o l l e r W u c h t gegen einen 
z w e i t e n Baum gepral l t , w o b e i er sich ei
nen sofor t tödlichen Schädelbruch zuge
zogen hat . Der Verunglückte w a r verhei
ratet u n d hinterläßt e in kleines , erst ein 
«uwrtaltes Töchterchen. 

Zusammenstoß 
auf dem Venn 

ROBERTVILLE. Die Personenwagen des 
H e r r n A n t o i n e F. aus Verviers und des 
H e r r Thomas H . aus Eupen s ind amSonn-
tag abend k u r z nach 10 U h r auf der Stra
ße zwischen Rober tv i l l e u n d Brotrange 
zusammengestoßen. N i e m a n d w u r d e ver
letzt , jedoch entstand erheblicher Sach
schaden. 

Die Eröffnung der Pater-Pire-
Ausstellung in StVith 

S T . V I T H . Nach Eupen u n d M a l m e d y be
herbergt n u n m e h r S t . V i t h die Ausste l 
l u n g des Plakatwettbewerbes Pater Pire . 
A m Sonntag morgen fand die Eröffnung 
i n der T u r n h a l l e der Städtischen V o l k s 
schule statt , die sehr geschmackvoll her
gerichtet w o r d e n w a r . 

Unter den Persönlichkeiten bemerkten 
w i r den Präsidenten des Rotary Eupen-
M a l m e d y , H e r r n Ronsse aus Eupen, so
w i e die H e r r e n Peters u n d de Breyne, 
ebenfalls aus Eupen. H e r r Gobiet w a r als 
Ver t re ter des H e r r n Bezirkskommissars 
H o e n erschienen. W e i t e r w a r e n H e r r 
H o u a r t , H e r r N o t a r Remion, der hochw. 
H e r r D i r e k t o r Hi lgers v o n der Bischöfli
chen Schule, H e r r Bürgermeister Pip, die 
Schöffen u n d mehrere Ratsherren, H e r r 
Bürgermeister Backes aus Rodt, zah l re i 
che Lehrpersonen al ler Schulen unserer 
Gegend anwesend u n d nicht zu vergessen 
die Schüler u n d Schülerinnen, denen e in 
Preis zuerkannt w o r d e n w a r u n d i h r e n 
E l t e r n . 

H e r r H o u a r t eröffnet die Feier u n d be
grüßt alle i m N a m e n des Komites Pater 
Pire . Er sagte die E l t e r n seien sicher f r o h , 
die Zeichnungen i h r e r K i n d e r besichtigen 
zu können. N u r die besten Zeichnungen 
seien ausgestellt w o r d e n , d . h . n u r r u n d 
ein Zehnte l der Gesamtzahl. Er dankte 
vor a l lem dem Lehrpersonal , dessen I n i 
t i a t i v e der E r f o l g dieser A k t i o n z u ver
danken sei. Sein Dank galt auch der Stadt
v e r w a l t u n g S t . V i t h . 

H e r r Ronsse sprach alsdann v o m über
aus großen E r f o l g des Zeichenwettbewer
bes u n d berichtete auch über den so herr
lichen E r f o l g des gesamten A k t i o n zugun
sten des Pater Pire i n den d r e i Kantonen. 
M a n habe zuerst k a u m gehoff t , das not
wendige Geld für e in Haus zusammen
zubr ingen. N u n m e h r seien es mindestens 
2, viel le icht aber sogar 3 geworden. Er 
habe am Vortage i n Brüssel anläßlich ei
ner V e r s a m m l u n g al ler Rotary-Clubs Bel
giens über den E r f o l g berichtet und ein
s t i m m i g B e i f a l l geerntet. Dieses Experi
m e n t stehe bisher e inzigart ig i n Belgien 
da. H e r r Rousse er innerte daran, daß die 
meisten St .Vi ther vorübergehend dassel
be Schicksal e r l i t t e n haben, w i e die Ver
tr iebenen, letztere aber leben n u n schon 
z u m T e i l 15 Jahre i n der Fremde und kön
nen nicht mehr nach Hause zurückkehren. 

H e r r Peters übersetzte die Rede ins 
Deutsche u n d fügte seinerseits noch ei
nen D a n k an die S t a d t v e r w a l t u n g hinzu, 
an die Lehrer u n d alle diejenigen, die 
z u m Gel ingen der A k t i o n beigetragen ha
ben. 

N u n m e h r erfolgte die Ueberreicbung 
der Preise an : 
1 . Preis V i v i a n e Greisch, O u r e n 
2. Preis Gabriele Doepgen, S t .Vi th 
3. Preis Chr i s te l Leyens, A m e l 
4. Preis W i l l y Staner, Reuland. 

Bürgermeister W . Pip richtet einige 
W o r t e der Begrüßung u n d des Dankes an 
die A n w e s e n d e n u n d er innerte an den 
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Der Mann mit dem k a r i e r t e n Mantel 
A R o m a n v o n A x e l R u d o l p h ^ 
~ Copyright by: Augustin Sieber, Eberbach 

„Alfred Steiners Bekanntschaft m i t der 
E r m o r d e t e n beschränkte sich auf gele-
gentliiche Unterha l tungen . Frau Brück hat 
w e d e r be i Steiner e in Interesse für ihre 
Töchter wahrgenommen, noch bemerkt , 
daß G e r t r u d sich für den Untermieter i n 
teressierte. Sie bezeichnet Steiner als ei
n e n so l iden jungen M a n n , der v i e l arbei
tete, w e n i g Umstände machte u n d seine 
M i e t e pünktlich bezahlte. Sie k a n n sich 
nicht vors te l len , daß er die T a t begangen 
haben so l l te . " 

Kommissar H u l b e r t überflog die Ver-
nehmunigsberichte u n d w a n d t e sich an 
den d r i t t e n Beamten: „Ihre M e l d u n g , 
Jungnickel?" 

„Es i s t w i e Sie annahmen, H e r r K o m 
missar . E i n T . Müller w o h n t nicht i n dem 
Hause Hansar ing 51 u n d is t d o r t auch 
völlig unbekannt . . Die Postanweisung 
w a r also f i n g i e r t . " 

»Haben Sie schon b e i m Erkennungs
dienst vorgesprochen?" 

„Die' Untersuchung der Fingerabdrük-
ke i s t noch nicht ganz beendet. Bisher is t 
jedoch festgestellt , daß die sichergestell
ten Fingerabdrucke, sowei t sie sich an den 
Möbeln i m T a t z i m m e r befanden v o n 
Steiner herrühren. Die wenigen, an den 
K l e i d e r n der Ermordeten gefundenen 
Abdrücke scheinen indessen v o n G e r t r u d 
Brück selbst z u s tammen." 

Kommissar H u l b e r t blätterte i n den 
A k t e n u n d suchte nach einem Schriftstück. 
„Wie w a r das doch" — A h a . H i e r haben 

w i r ja das Verzeichnis. Eine Aktentasche 
w u r d e i m Z i m m e r des Steiner nicht ge
funden. Wenigstens bef indet sie sich nicht 
unter den verzeichneten Gegenständen. 
Die Liste is t doch vollständig, Sauer?" 

„Sie enthält alle Gegenstände, die i m 
Tatz immer vorhanden w a r e n . Der Sicher
hei t halber habe ich aber auch noch ein 
Verzeichnis der Gegenstände aufgefun
den, die sich i m F lur u n d i m anstoßendem 
Z i m m e r befanden. H i e r ist es." 

„Ausgezeichnet! H m — auch dabei k e i 
ne Aktentasche. Eine hellgelbe, schweins
lederne Aktentasche m i t Verschluß könn
te I h n e n doch nicht entgangen sein? M a 
chen Sie k e i n so gekränktes Gesicht I Ich 
glaube doch nicht i m Ernst, daß Sie so et
was übersehen haben I A l s o eine A k t e n 
tasche is t nicht dabei . " 

„Nein, H e r r Kommissar . A b e r Frau 
Gaßmann u n d Frau Schmidt behaupteten 
ja, daß Steiner eine solche be i sich hatte, 
als er das Haus ver l ieß . " 

„Ja. H i e r is t eine U n s t i m m i g k e i t . Stei
ner selbst behauptet , die Aktentasche 
müsse sich i n seinem Schreibtisch be f in 
den . " 

„Vollkommen ausgeschlossen", sagte 
Assistent Sauer energisch. „Den Schreib
tisch habe ich genau durchsucht. W i r ha
ben h ier also z w e i sich gegenüberstehen
de Aussagen. Die be iden Hausbewohne
r i n n e n sagen, Steiner sei m i t weichem 
H u t u n d Ulster bekle idet gewesen, als er 
das Haus verl ieß, u n d habe eine A k t e n 

tasche i n der H a n d gehabt. Steiner selbst 
behauptet , ohne M a n t e l ausgegangen zu 
sein u n d seine Aktentasche, i n der sich 
die F o r m e l n einer wicht igen E r f i n d u n g 
befanden, dahe im gelassen zu haben.Tat-
sächlich w a r er be i seiner Festnahme oh
ne M a n t e l u n d Tasche u n d t r u g eine 
Sportmütze." 

Kr iminalass is tent Sauer verzog ver
ächtlich sein Gesicht. „Auf den p l u m p e n 
Schwindel fa l l en w i r doch nicht r e i n . Das 
m i t der E r f i n d u n g ist doch eine glatte 
Falle . Steiner hat natürlich da« Bestre
ben gehabt, sich zu verändern, da er ja 
wußte daß er be im Verlassen des Hauses 
gesehen w u r d e . Er hat sich seines M a n 
tels u n d Hutes ent ledigt u n d auch die A k 
tentasche f o r t g e w o r f e n . " 

„Und die Mütze?" 
„Eine weiche Sportmütze! Die k a n n er 

zusammenkenüllt i n der Manteltasche ge
tragen u n d später aufgesetzt haben. " 

„Möglich, Sie h a l t e n also A l f r e d Stei
der i m m e r noch für den T ä t e r ? " 

„Ich wüßte nichts, das bis je tzt wäre, 
i h n z u ent lasten" , e r w i d e r t e der Assis
tent v e r w u n d e r t . „Sein A l i b i v e r s u c h is t 
gescheitert u n d . . . " 

„Halt, l ieber Sauer! So sicher is t das 
nicht . D ie Besi tzer in der Kaffeestube -
w i e heißt sie doch? — Richtig, F r a u But-
zenköffer , behauptet n u r , daß sie sich 
nicht e r i n n e r n k a n n . Es is t also nicht er
wiesen, daß Steiner nicht w i r k l i c h z u der 
fraglichen Z e i t d o r t e inen Kaifee getrun
k e n hat . V o r a l l em aber: Die Handschr i f t 
auf der Postanweisung is t nicht die H a n d 
schrift A l f r e d Steiners. O d e r er müßte e in 
Meis ter der Fälschung sein." 

„Warum sol l te das nicht möglich sein?" 
„Möglich ist vieles. A b e r es i s t w e n i g 

wahrscheinlich. E i n Mensch, der imstan
de is t , seine Handschr i f t so z u verste l len, 
daß selbst unsere Fachleute nicht so 
leicht eine UebereinMüamung entdecken 

können, p f legt seine K u n s t f e r t i g k e i t öf
ters anzuwenden, u m sich i rgendeinen 
V o r t e i l z u verschaffen. Steiner aber ist 
noch n ie i n eine Strafsache verwicke l t ge
wesen u n d hat nie i m Verdacht gestan
den, m i t i rgendeiner Fälschung etwas zu 
t u n z u haben, m i t i rgendeiner Fälschung 
etwas z u t u n zu haben. A b e r das n u r ne
benbei . M i r g ib t das M o t i v des Mordes 
noch mehr z u denken. Die f ingier te Post
anweisung muß einen G r u n d haben, u n d 
dieser G r u n d l i eg t auf der H a n d . Er ist 
weder neu noch o r i g i n e l l . Der Geldbrief -
träger sol l te ins Haus gelockt u n d über
fa l l en w e r d e n . Das i s t doch w o h l auch I h 
re Ansicht , Sauer?" 

„Daran is t w o h l nicht z u zwei fe ln ,Herr 
Kommissar . " 

„Dann überlegen Sie m a l : W i r haben 
hier einen jungen, völlig unbescholtenen 
Menschen, dem m a n nicht ohne weiteres 
eine solche T a t zutrauen k a n n . A l f r e d 
Steiner hat seinen Beruf, hat Aussichten 
auf eine A n s t e l l u n g i n Deutz, u n d bezieht 
jetzt schon eine gute Entschädigung.Schul
den hat er nicht , s o w e i t sich bisher fest
s te l len l i eß . Seine Vorgesetzten stel len 
i h m e in gutes Zeugnis aus. Er hätte sich 
fraglos m i t der Zei t eine gutbezahlte Stel
l u n g b e i den Chemischen W e r k e n Deutz 
err ingen können. N u n s o l l dieser junge 
M a n n , d e m sogar die M u t t e r der Ermor
deten einen sol iden Lebenswandel nach
rühmt, plötzlich den Entschluß fassen, ei
nen Geldbriefträger zu überfal len u n d -
als er sein V o r h a b e n entdeckt sieht - e i 
nen M o r d begehen? Das w i l l m i r nicht 
mehr i n den Kopf , meine H e r r e n . Steiner 
i s t e in in te l l igenter Mensch. Er mußte 
sich sagen, daß auch be i e inem Geldbrief 
träger keine so große Summe z u ergat
t e r n is t , d ie es v e r l o h n t , den K o p f z u r i s 
k i e r e n . " 

Assistent Sauer räusperte sich. „Ich se

he die Sache anders, H e r r Kommissar. Ein 
Berufsverbrecher hätte den Postbeamten 
lange vorher beobachtet u n d dabei fest
gestellt , daß er erst gegen Ende seines 
Bestellganges i n die Hülchrather Straße 
zu k o m m e n pflegte , also m i t h i n keine gro
ßen Summen mehr be i sich führen konn
te. Eben w e i l Steiner e in unerfahrener 
N e u l i n g auf dem Gebiet des Kriminellen 
ist , spricht die ganze Handlungsweise für ] 
seine Täterschaft . " 

Kommissar H u l b e r t schwieg einen Au
genblick grübelnd u n d richtete sich dann 
m i t e inem Ruck auf. „Also meine Her
r e n : A l f r e d Steiner erscheint hinreichend 
verdächtig. Ich w e r d e der Staatsanwalt
schaft V o r t r a g ha l ten u n d den Haftbefehl 
gegen Steiner e r w i r k e n . Sie, lieber San-
er, veranlassen zunächst e inmal , daß ei
ne möglichst genaueBeschreibung der ver
mißten Aktentasche, des Mantels u. Hn- I 
tes an alle Diensts te l len ausgegeben 
w i r d . Ersuchen Sie die Streifen, beson
ders darauf z u achten, ob einer dies« 
Gegenstände viel le icht i n der Nähe 
Wege aufzuf inden ist , die Steiner auf sei
n e m Spaziergang benutzt haben w i l l . S* 
Langenberg, setzen sich noch einmal o" 
den Chemischen W e r k e n i n Verbindm* 
Stel len Sie fest, ob d o r t i rgend etwas von I 
einer E r f i n d u n g Steiners bekannt ist. Fet
ner wäre es m i r w e r t v o l l , genaue A * 
k u n f t darüber z u erhal ten, was Steine1 

i n den le tz ten acht Tagen unternonffl« 
hat . Dehnen Sie die E r m i t t l u n g e n auf sei
ne ganzen Verhäl tnisse aus, insbesor»«'j 
re, ob ungewöhnliche Geldausgab* 
kostspiel ige Liebhabereien, Schulden »• 
Spielleidenschaft festzustel len sind. ' 
Zunächst w i l l ich selbst noch einmal ein* 
Besichtigung des Tator tes u n d der WoJ | 
n u n g der Fami l ie Brück vornehmen,"" 
z w a r sofor t . Jungnickel, Sie können gl 
m i t k o m m e n . " 

3. K a p i t e l 
Hans! U m Gottes Witt« 

denn, M ä d e l ? " Di 
[Ister Hans Esche wehr t 

i m F l u r d e r el terl 
stürmte, sanft i 

I wenigstens erst m a l 
'denn w a h r sein?" 
D a B G e r t r u d Brück 

i s t ! " 
t w o h l i m A b e o 

schnallte sein Kop] 
1 aeben d e m Tschako 

»Ja, das ist ein« 
bte. Auagerechnet in 

hab ich selber 
kt und zuerst die IM 

Wandigt." 
\ Hans? U n d die Gc 

I Gertrud?" 
[Gertrud?" Hans Esc 

"Vester etwas v e r w u n d 
dann leicht v o r die 

'hatte ich ganz verge 
1 Mulein Brück j a per; 
Aber natürlich, Hans . 1 

(ganzes Jahr S p o r t k a i 
Pmraklub. U n d die ist 

"agen, als ich die N 
las!" 
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?rkehrsunfall 
schweren Verkehrs« 

Macht v o m vergange, 
i Freitag gekommen, 
l a n n aus Emmels ist 
w e g v o n der A r b e i t 
d tödlich verunglückt 
•radfahrer w u r d e erst 
einer K u r v e zwischen 
aaracke (wo sich noch 
n tödlicher Unglücks-
tot i m Graben l iegend 
ommenden M o t o r r a d -
er Verunglückte hat 
n Baum gestrei f t und 
r Wucht gegen einen 
al l t , w o b e i er sich ei-
n Schädelbruch zuge-
unglückte w a r verhe i -
t e in kleines, erst ein 

istoß 
uf dem Venn 
e Personenwagen des 
aus Verviers u n d des 
is Eupen s ind amSonn-
i i 10 U h r auf der Stra-
j r t v i l l e u n d Brotrange 
i . N i e m a n d w u r d e ver-
tand erheblicher Sach-

£in troues Vaterherz hat aufgehört z a Stellagen t 

-Pire-
th 
räch alsdann v o m über-
des Zeichenwettbewer-

i auch über den so herr-
»esamten A k t i o n zugun- , 
e i n den d r e i Kantonen, 
k a u m gehoff t , das not-

r e in Haus zusammen-
j h r seien es mindestens 

sogar 3 geworden . Er 
i n Brüssel anläßlich ei-

; al ler Rotary-Clubs Bel-
Irfolg berichtet u n d eüa-
geerntet. Dieses Experi-
ir e inzigart ig i n Belgien 
erinnerte daran, daß die 
r vorübergehend das sel
ten haben, w i e die Vet-
e aber leben n u n schon 

i i n der Fremde u n d kön-
ach Hause zurückkehren, 
hersetzte die Rede ins 
igte seinerseits noch ed-
s S t a d t v e r w a l t u n g hinzu, 
m d alle die jenigen, die 
tr A k t i o n beigetragen ha-

Igte die Ueberreichiung 

Greisch, O u r e n 
3 Doepgen, S t . V i t h 
Levens, A m e l 

taner, Reuland. 
W . Pip richtet einige 

ißung u n d des Dankes an 
l u n d er innerte an den 

t 
Gott dem Allmächtigen, hat es in seinem unerforschlichen Rat
schluß gefallen, heute nacht um 24 Uhr, meinen geliebten, guten 
Gatten, unseren herzensguten, treusorgenden Vater und Schwie
gervater, unseren lieben Bruder, Schwager, Onkel, Paten und 
Vetter, den wohlachtbaren 

Herrn Heinrich Quirin Hilgers 
Gemeindesekretär i . R. 

Ehemaliger Sekre tär u n d Einnehmer der U . K. Crombach 
Inhaber der bürgerlichen Verdienstmedai l le I . Klasse 

Kr iegs inval ide 1914 - 18 
Mitgründer der Kriegsbeschädigten - Organisat ion Crombach . 

Inhaber der Kriegs • E r i n n e r u n g s m e d a i l l e 1914 - 18 

zu sich in sein himmlisches Reich aufzunehmen. Er starb im Alter 
von 69 Jahren, nach langem, mit großer, echt christlicher Geduld 
ertragenem Leiden, gestärkt durch den öfteren Empfang der Trö
stungen der hl. Kirche. 

Um stille Teilnahme und ein frommes Gebet bitten in tiefer 
| Trauer: 

Frau Heinrich Quirin Hilgers, Susanna geb. Hildgen, 
Josef Serexhe und Frau Gertrud geb. Hilgers, 
Jean Glissoux und Frau Katharina geb. Hilgers, 
Maria Hilgers, 
Paul Hilgers, 
sein Patenkind: Patricia, 
sowie die übrigen Anverwandten. 

Rodt, St.Vith, Brüssel, Crombach, den 1. Mai 1959. 
Die feierl ichen Exequien m i t nachfolgender Beerdigung f i n d e n statt, 

| in der Pfarrkirche zu Rodt, am M i t t w o c h , dem 6. M a i 1959 u m 10 U h r . 

Sollte j emand aus Versehen keine besondere Anzeige erhalten ha-
I Seil, so b i t te t man, diese als solche zu betrachten. 

1 P lakatakt ion: Durch die K i n d e r 
t Erwachsenen das W e r k des Paters 
f vor Augen führen. 

i Ehrenwein w u r d e gereicht u n d 
I konnte die Auss te l lung zwanglos 
fitigt werden. Es s ind einige w i r k -

Isehr gute Entwürfe darunter , s o w o h l 
\k Idee als auch i n der Ausführung. 

Kings erkannte m a n auch h i e r u n d 

da die leitende u n d inspir ierende H a n d 
des Lehrers . Das Jury hatte Zeichnungen, 
w o dies zu s tark zutage t rat , i m allge
meinen nicht berücksichtigt.was w o h l sehr 
r icht ig ist . 

A b 11.30 U h r w u r d e die Auss te l lung 
für das P u b l i k u m freigegeben u n d auch 
am Nachmittag fanden sich zahlreiche 
Zuschauer e in . 

(as Fusshallspiel zugunsten Pater Pires 
Rund 4.300 Fr. Einnahmen 

i Ergebnis dieses Spieles zwischen 
(iMannschaften der Kantone M a l m e d y 
| St.Vith is t n u r v o n zweitrangiger 

tag. Wicht ig u n d er f reul i ch is t er-
6 einmal die Tatsache, daß die Fuß

fit beider Kantone sich für dieses 
l dessen Einnahme (nach A b z u g der 

tondsspesen) d e m H i l f s w e r k Pater 
f überwiesen w e r d e n , z u r Verfügung 

iilt haben, aber auch daß zahlreiche 
mer dies z u schätzen wußten u n d 

> die 15 Fr. E i n t r i t t s g e l d bezahlten. 

So k a m e n denn auch r u n d 4300 Fr. an 
B r u t t o - E innahmen zuwege. 

Es lohnte sich aber auch, das Spiel 
selbst zu sehen. Der K a n t o n M a l m e d y 
w a r tatsächlich u m Einiges besser, ob
w o h l uns d i s Torverhältnis v o n 5-1 et
was z u hoch erscheint. Es w u r d e sehr 
schnell gespielt, u n d i n der ersten H a l b 
zeit auch beiderseits m i t v i e l Elan u n d 
Eifer . Die Grünen belagerten sofort v o n 
Beginn an Meyers Tor , der Gelegenheit 
z u einigen bravourösen Paraden erhie l t . 

Nachruf! 
Das Bürgermeister- und Schöffenkollegium der Gemeinde 
CROMBACH erfüllt hiermit die traurige Pflicht das Ableben des 
langjährigen Gemeindesekretärs, 

Herrn Heinrich Quirin Hilgers 
aus Rodt, 

Gemeindesekretär i . R, 
Kr iegs inval ide 1914 - 1918 

Ehemaliger Sekre tär u n d Einnehmer der U . K. Crombach 
Inhaber der bürgerlichen Verdienstmedai l le 1. Klasse 

Kriegser innerungsmedai l le 1914 - 1918 
Mitgründer der Kriegsbeschädigten Organisat ion Crombach 

bekannt zu geben. In musterhafter treuester Pflichterfüllung hat 
der teure Verstorbene 35 Jahre lang seine Kenntnisse im Dienste 
der Allgemeinheit gestellt. 

Berufliche Pflichterfüllung, Sorge und Liebe für seine Fa
milie, waren sein ganzer Lebensinhalt, erwarben ihm die Hoch
schätzung seiner Vorgesetzten, die Zuneigung seiner Mitbürger, 
denen er stets helfend zur Seite gestanden. 

Allzukurz war nach menschlichem Ermessen der Ruhestand, 
den er nach Erreichung der Altersgrenze in 1955 angetreten hat. 
Den schwergeprüften Angehörigen entbieten wir den Ausdruck 
unserer innigsten Anteilnahme und verbinden hiermit die Zu
sicherung, daß die Verwaltung, welcher er unschätzbare Dienste 
erwiesen, ihm ein treues und ehrendes Andenken wahren wird. 

Das Bürgermeister- und Schöffenkollegium 
der Gemeinde C R O M B A C H . 

C R U M B A C H , den 2. Mai 1959. 

A b e r nach u n d nach machten sich die 
„Schwarz - Rot - W e i ß e n " aus der U m 
k l a m m e r u n g f r e i u n d zeigten einige schö
nen A n g r i f f e , w o v o n einer m i t einem 
Bombenschuß v o n Reddmann gekrönt-
w u r d e , den der M a l m e d y e r T o r w a r t i m 
Hechtsprung zur Ecke beförderte . U n d 
k a n n k a m für die St .Vi ther Mannschaft 
k u r z v o r Halbze i t das M a l h e u r i n F o r m 
v o n z w e i durchaus vermeidbaren T o r e n . 

Das Passivum der wackeren Emmelser 
u n d St .Vi ther w u r d e i n der zwei ten H a l b 
zeit noch m i t d r e i we i te ren T o r e n belas
tet, während ein M a l m e d y e r Verte idiger 
durch e in Selbsttor für die Ehrenret tung 
der Gastgeber sorgte u n d somit deren 
mangelnder Schußkraft v o r dem Tore 
nachhalfen. Es w a r e in sehr nettes Spiel , 
zu dem H e r r Schöffe Hansen den Anstoß 
gegeben hatte . 

Gemeinderatssitzung 
in Arael 

A M E L . H i e r f i n d e t am kommenden Fre i 
tag, dem 8. M a i 1959, morgens u m 9 U h r 
eine öffentliche Si tzung des Gemeindera-
tes statt . 

Gutes 
Z U G - P O N Y 

zu verkaufen. Auskunft erteilt die Tele
fon-Nummer 16 i n Vielsalm. 

Maifeier der Christlichen 
Arbeiterbewegung inSt.Vith 
S T . V I T H . M i t g l i e d e r , Angehörige u n d 
Freunde der Christ l ichen A r b e i t e r b e w e 
gung fanden sich am A b e n d des 1. M a i 
i m Saale Even - K n o d t z u einer Feier 
zusammen, der ein guter E r f o l g beschie
den w a r . A l s Ehrengäste w a r e n der hoch
würdige H e r r K a p l a n Geelen, die Rats
herren Jacobs u n d Freres, H e r r P r o v i n -
z ia l ra t Haas u n d die H e r r e n T e f n i n u n d 
Wintgens v o n der Christ l ichen Gewerk
schaft Verviers zugegen. 

Nach einem Begrüßungswort des H e r r n 
Haas h i e l t H e r r Wintgens eine längere 
Ansprache m i t dem Thema »Fest der A r 
beit u n d Gemeinsamer M a r k t " . 

Nach diesem of f iz ie l l en T e i l der Feier 
w u r d e zu den Klängen der Kapel le „Hap-
p y - Boys" tüchtig u n d lange getanzt. 

Weitere Ergebnisse der 
Kollekte für Pater Pire 

S T . V I T H . W i r erhie l ten inzwischen f o l 
gende w e i t e r e n Ergebnisse der Kirchen
kol lek te für Pater P i re : 

. C r o m b a c h 5.276, N e u n d o r f 1.165, Em
mels 3.895, Schoppen 3.763 Fr . 

Besuch d. D L G - Ausstellung 
in Frankfurt 

A m Freitag, dem 8. Mai f i n d e t d ie Fahrt 
der Herdbuchvereine zur D L G - Ausste l 
l u n g i n F r a n k f u r t s t a t t Diese F a h r t hat 
b e i a l len Züchtern einen außergewöhnli
chen A n k l a n g gefunden. Ungefähr 200 
Einschreibungen s ind z u dieser Studien
f a h r t gemacht w o r d e n . 

H i e r u n t e r b r i n g e n w i r die endgültige 
A b f a h r t z e i t e n der Autobusse . 

I n Anbetracht der großen Bete i l igung 
w e r d e n alle Fahr t te i lnehmer gebeten, 
pünktlich z u erscheinen, da die A b f a h r t 
planmäßig erfolgen muß. 

A u t o b u s N r . 1 (Denis) 

L igneuvi l l e 
Recht 
R o d t 
Crombach 
N e u n d o r f 
,Wal lerode (Straße) 
M e d e l l (Hochkreuz) 
MedeU (Kirche) 
Meyerode 

Autobus Nr. 2 (Schaus) 

Weismes 
O n d e n v a l 
M o n t e n a u 
Deidenberg 
Eibert ingen 
A m e l (Kirche) 

3.20 U h r 
3.30 U h r 
3.40 U h r 
3.50 U h r 
4.00 U h r 
4.10 U h r 
4.15 U h r 
4.20 U h r 
4.25 U h r 

3.30 Uhr 
3.40 Uhr 
3.50 U h r 
4.00 U h r 
4.10 U h r 
4.20 U h r 

(für Schoppen u n d Möderscheid). 

Autobus Nr. 3 (Wergifosse) 

Oudler 
Grüfflingen 
M a l d i n g e n 
Espeler 
Thoramen 
S t . V i t h 
A t z e r a t h / 
M a n d e r f e l d 
Lanzerath 

A u t o b u s Nr. 4 (Zeimers) 

A m e l (Peters) 
M i r f e l d 
Mirfeld (Schröder) 
Heppenbach 
Hepscheid (Straße) 

Autobus Nr. 6 (Areas) 
Elsenborn 
Weywertz 
Bulgenbach 
Bütlingen 
Wirtefeld 
H o n s f e l d 
Hünningen 

3.15 
3.20 

Ub\ 
U h r V 

3.10 Uhr 
3.20 U h r 
3.30 U h r 
3.45 U h r 
4.00 Uhr 
4.20 U h r 
4.30 Uhr 

3.45 Uhr 
3.50 U h r 
3.55 U h r 
4.10 U h f 
4.20 Uhr 

3.40 U h r 
3.50 U h r 
4.00 U h r 
4.10 Uhr 
3.50 U h r 
4.20 U h r 
4.30 U h r 

Autobus Nr. B (Denis) 
M a l m e d y (Place A l b e r t ) 3.4S U h r 
Boussires 3.55 U h r 
R o b e r t v i l l e 4.10 U h r 
Gueuzaine 4.20 U h r 

Die Fahrt te i lnehmer , welche die A b 
f a h r t des Autobusses verpaßt haben, 
können diesen eventuel l noch gegen 4.30 ! 
U h r i n Losheimergraben erreichen. 

l e rs , H e r r Kommissar . Ein 
T hätte den Postbeamten 
äobachtet u n d dabei fest-
• erst gegen Ende seines 
n die Hülchrather Straße 
igte, also m i t h i n keine gro-
lehr b e i sich führen konn-
Steiner e in unerfahrene» 

m Gebiet des Kr iminel len 
ganze Handlungsweise » r 

L f t . " 

l u l b e r t schwieg einen Au-
Ind u n d richtete sich dann 
äc auf. „Also meine Her-
siner erscheint hinreichend 

w e r d e der Staatsanwalt
hal ten u n d den Haftbefehl 
e r w i r k e n . Sie, l i eber Satt-

I zunächst e inmal , daß ei-
änaueBesdireibung der ver
asche, des Mante ls u . Htt-
Dienststel len ausgegeben 

i Sie die Stre i fen, beson-
u achten, ob einer dieser 
vielleicht i n der Nähe d * 
d e n ist , die Steiner auf Sw
ing benutzt haben w i l l - Sie. 
etzen sich noch e inmal m» 
en W e r k e n i n Verbindung' 
it , ob d o r t i rgend etwas von 
ig Steiners bekannt ist . Fe*' 
m i r w e r t v o l l , genaue A««" 
t z u erhalten, was S t e i l * ' 
i acht Tagen unternommen 
lie die E r m i t t l u n g e n auf sei" 
irhältnisse aus, insbesonde-
ewöhnliche Geldausgabe* 
Liebhabereien, Schulden o * 
l a f t festzustel len s ind. ' 

ich selbst noch e i n m a l ein 
des Tatortes u n d der Won-
n i l i e Brück vornehmen, n° 
iungnicke l Sie können gle> 

3. Kapitel 
I Um Gottes wi l len! Ist des denn 

jte denn, Mädel? " Der Polizeiwacht-
m Hans Esche w e h r t e das Mädchen, 
I im kn Flur d e r elterl ichen W o h n u n g 

»stürmte, sanft ab. „Laß mich 
^wenigstens erst m a l verpusten . Was 

i wehr sein?" 
P Gertrud Brück tot — ermordet 

lisH" 
*t wohl i m A b e n d b l a t t ? " Hans 

«schnallte sein K o p p e l ab u . häng-
Nben dem Tschako am Kleiderstän-
|*rf, „Ja, das is t eine schlimme Ge-
*• Ausgerechnet i n meinem Revier. 

hab ich selber den M o r d f a l l 
*t und zuerst die M o r d k o m m i s s i o n 

pindigt." 
i, Bans? U n d die G e r t r u d - die ar-

Ifettrud?" 
wtrud?" Hans Esche sah seine 

' etwas v e r w u n d e r t a n u . schlug 
[fenn leicht v o r die S t i r n . „Ach so! 
I btte ich ganz vergessenl D u k a n n -
•FiSuleln Brück ja persönlich!" 
p t natürlich, Hans. W i r w a t e n doch 
liäazes Jahr Sportkameradinnen i m 
r j ^ k l u b . U n d die is t - ? Ich w a r w i e 

*8en, als ich die Nachricht i n der 
Sias!" 

J8 Esche folgte der v o r A u f r e g u n g 
*n Schwester i n das W o h n z i m -

begrüßte die E l tern , die noch 
fAbendbrot saßen. Seine Schwester 
P W e ihn m i t Fragen, bis die M u t 

energisch einmischte: „Nun laß 
[doch erst m a l essen, Chr is ta ! Er
mann e r i m m e r noch genug!" 

1 Esche nickte seiner M u t t e r be i -
*d zu, setzte sich an den Tisch u n d 
»Pperod den D u f t der Bratkar tof -

1 Speck ein. A b e r er w a r heute 
[8ssz bei der Sache. Es w a r das er-

' daß Hans Esche i n seinem Dienst 

v o r e inem M o r d f a l l gestanden hatte. 
Schon nach den ersten Bissen stockte er 
u n d sah interessiert z u seiner Schwester 
hinüber, die v o r U n r u h e u n d Erregung 
k a u m auf i h r e m S tuhl sitzen konnte . 

„Sieh m a l , daran habe ich überhaupt 
noch nicht gedacht, daß d u FräuleinBrück 
kanntest , Chris ta . Erst v o r h i n , als d u da
v o n sprachest, f i e l m i r das wieder e in . 
Was w a r sie eigentlich für ein, Mensch?" 

„Ein braves, nettes Mädel . D u hast sie 
damals doch selber kennengelernt , H a n s ! 

„Na ja . Das s ind v ier oder fünf Jahre 
her, glaub 1 ich. So 'ne A h n u n g hab ' ich 
noch. A b e r der Name w a r m i r ganz ent
fa l len . Hast d u später noch m i t derBrück 
verkehr t? " 

Eine leichte Röte färbte Christas W a n 
gen. „Wir s ind damals auseinanderge
k o m m e n . A b e r v o r einiger Zei t hab ' ich 
sie getrof fen — ganz zufällig —, u . dann -
dann w a r ich e in paarmal be i i h r z u 
Hause." 

„In der Hülchrather S t r a ß e ? " 
„Ja. Auch ihre M u t t e r habe ich dabei 

nette F r a u . " 
Hans Esche nickte. „Ja, die Frau Brück 

kenne ich auch. So v o m Sehen. A b e r hör 
m a l , Chris ta , das interessiert mich mäch
t i g , daß d u G e r t r u d Brück noch v o r k u r 
zem besucht hast. I s t d i r dabei viel leicht 
i rgend etwas an i h r aufgefal len?" 

„Wie meinst d u das, Hans?" 
„Na so — ob sie Sorgen h a t t e oderAngst 

vor i rgend j e m a n d . " 
Chris ta schüttelte den Kopf . „Davon 

habe ich nichts gemerkt . Ich w a r ja auch 
n u r kurzeZei t be i ihr , k a u m eine Stunde. 
A b e r n u n r e d ' doch endlich, Hans ! D u 
hast also das Verbrechen entdeckt?" 

Hans Esche erzählte. Je w e i t e r er i n 
seinem Bericht über die A u f f i n d u n g der 
Leiche G e r t r u d Brucks k a m , u m so stär
ker w u r d e das Z i t t e r n i n Christas Hän
den, d i e u n r u h i g auf dem Tischtuch her

u m f u h r e n . Bei der Erwähnung, , daß die 
Ermordete i m Z i m m e r des Untermieters 
Steiner aufgefunden w o r d e n sei, entrang 
sich e in unterdrückter Schreckenslaut i h 
ren L i p p e n . Hans Esche w a r f einen f r a 
genden Blick auf i h r blaß gewordenes 
Gesicht. 

„Was is t denn, Christa? Regt dich die 
Geschichte so auf?" 

Das Mädchen z w a n g sich mühsam zur 
Ruhe. „Das is t doch nicht v e r w u n d e r l i c h , 
Hans. W o ich die G e r t r u d doch gekennt 
habe." 

„Und der T ä t e r ? " w a r f Vater Esche be
dächtig e in . „In der Z e i t u n g steht, daß die 
Pol izei i h m auf der Spur i s t . " 

Hans Esche schob die Schultern hoch. 
„Das hat an sich nicht v i e l z u sagen, V a 
ter. I s t so die übliche W e n d u n g . A b e r i n 
diesem F a l l w i r d ' s w o h l nicht lange dau
ern, bis m a n den Burschen überführt hat . " 

„Wer is t es denn?" Christas A u g e n h i n 
gen starr an d e m M u n d e des Bruders . 
„Ein Einbrecher?" 

„Nee, v o n einem Einbruch k a n n keine 
Rede sein. Das konnte ich selbst b e i m 
ersten Blick feststel len. A l s Tä ter k o m m t 
w o h l n u r der Untermieter i n Frage, e in 
gewisser A l f r e d Steiner —" 

Hans Esche würgte an dem Bissen, den 
er gerade i m M u n d e hatte , u n d starrte 
verblüfft die Schwester an, die dieses 
leidenschaftliche „Nein" i h m geradezu 
ins Gesicht geschleudert hatte . 

„Wieso, ne in , Christa? Es is t jedenfal ls 
sehr verdächtig, daß . . . " 

„Es i s t doch ganz unmöglich", unter
brach sie i h n rasch. „Ich meine, H e r r 
Steiner — der Untermie ter der Brucks — 
der k a n n doch k e i n — k e i n Verbrecher u . 
Mörder sein. ! " 

„Jedenfalls haben sie i h n verha l te t . " 
E i n halberst ickter Schrei entrang sich 

dem Mädchen, „Ver — haftet? I n der -
i n seiner W o h n u n g ? " 

„Nee, auf der S t raße . A m Rhein, so
v i e l ich hör te . " Hans Esche erzählte k u r z , 
was er über die Festnahme A l f r e d Stei
ners er fahren hatte . A l s er geendet hatte , 
saß Christa ganz s tarr i n i h r e m S tuhl . 
W i e aus w e i t e r Ferne k a m ihre S t imme: 
„Das is t nicht w a h r , Hans! A l f r e d Stei
ner i s t k e i n Mörder ! " 

„Du sagst das so best immt, Christa . 
Kennst d u denn den M a n n ? " 

„Nein — ja — das heißt — ich hab ' i h n 
e in paarmal gesehen, — als ich b e i Ger
t r u d Brück w a r . A b e r e in anständiger 
Mensch ist er ganz bes t immt . " 

„Es w i r d sich j a be i der Untersuchung 
herausstel len, ob er unschuldig is t oder 
nicht. — W o w i l l s t d u d e n n h i n , Chris ta?" 

Chris ta Esche hatte sich erhoben u n d 
g r i f f mechanisch nach H u t u n d Handtasche 
die auf der K o m m o d e lagen. Der letzte 
B l u t s t r o p f e n w a r aus i h r e m Gesicht ge-
wischen. „Zur Pol izei ! I h n e n sagen, daß 
sie e inen falschen Verdacht haben, daß 
Steiner nicht der Mörder sein k a n n I " 

„Stel lst d u d i r sehr einfach vor , C h r i 
sta. A u f deinen schönen Glauben b i n 
w i r d d ie Staatsanwaltschaft den H a f t b e 
f e h l schwerlich aufheben. Da müßtest d u 
schon Beweise be ibr ingen können." 

„Das k a n n ich. H e r r Steiner k a n n das 
Verbrechen nicht begangen haben, w e i l 
er — w e i l er heute v o r m i t t a g m i t m i r z u 
sammen w a r ! " 

„Was? M i t d i r , Christa? W a n n denn?" 
„Von — v o n zehn bis zwölf U h r ! " 
„Dummes Geschwätz" , sagte Vater 

Esche ärgerlich. „Um elf U h r w a r s t d u 
doch noch h ier -zu Hause, Christa . U n d 
dann bis t d u e inkaufen gegangen u . hast 
erst noch drüben be i Kretschmars vorge
sprochen, ob d u für die k r a n k e Frau 
Kretschmar was m i t b r i n g e n solltest . Ich 
sah doch h ier v o m Fenster aus, w i e d u 
aus Kretschmars Haus herauskämest . Da 
w a r es doch bes t immt schon ha lb zwölf ." 

Hans Esche sah befremdet seineSchwe-
ster an, die , aus einem T r a u m a u f w a 
chend, w i l l e n l o s i h r e n H u t w i e d e r h i n 
legte. „Mach' keine d u m m e n Geschichten, 
Mädel ! So leichtgläubig is t die Pol ize i 
nicht. Die kr iegt es i m H a n d u m d r e h e n 
heraus, w e n n d u i h r etwas v o r s c h w i n 
d e l n w i l l s t , u n d d a n n kannst d u i n e i n « 
eklige Pastete geraten. Was fällt d i r 
überhaupt ein? Was geht dich der Stei
ner an?" 

Chr is ta hatte sich gefaßt. M i t einer mü-
den Bewegung n a h m sie w i e d e r a m Tisch j 
Platz. „Hast recht. Was geht uns schließ- i 
l ieh H e r r Steiner an. Sie w e r d e n auch so J 
herausbekommen, daß er k e i n Mörder 
ist , w e n n auch viel le icht der Schern gegen 
i h n spricht . " 

„Da siehst d u wieder , w i e vorsichtig j 
m a n sein muß, w e n n m a n Bekanntschaf
ten macht" , seufzte M u t t e r Esche. „Aber 
je tzt m a l Ruhe m i t der schrecklichen Ge
schichte) Hans, d e i n Essen w i r d ja k a l t . 
T r i n k m a l 'nen Schluck w a r m e n Kaffee 
dazu. " 

Hans Esche ließ sich eingießen und be
schäftigte sich w i e d e r m i t seinen Bratkar
t o f f e l n . A b e r sie schmeckten i h m heute 
nicht recht. I m m e r wieder f log sein Blick 
besorgt zü der Schwester hinüber, die 
blaß u n d m i t gequältem Gesichtsausdruck 
i h m gegenüber saß u n d fast geistesabwe
send A n t w o r t gab, w e n n die E l t e r n ir
gendeine Frage an sie r ichteten. " 

Hans hatte es sonst i m m e r z iemlich e i 
l i g , w e n n er i n den A b e n d s t u n d e n z u Be
such k a m . Er mußte früh z u m Dienst u n d 
verbrachte meist einen T e i l seiner abend
lichen Freizei t i m Kreise seiner Kamera
den. Außerdem w a r da noch die b londe 
Berta Z i m m e r m a n n . 

Fortsetzung folgt 
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(Michel Schmitz, geb. 1758 zu Sinzig a. Rh. u. gest. 1819 auf dem Hohen Venn) 

Bigamie heißt Doppelehe u . bezeichnet 
das Verbrechen, das j emand begeht, der 
schon verheiratet is t u n d "bei Bestehen 
dieser Ehe noch eine neue Ehe eingeht. 
Beide Tei le , s o w o h l der Verheiratete als 
auch der sich m i t diesem zu Verheira ten
de, w e r d e n i n den meisten Ländern m i t 
Zuchthaus oder Z u b i l l i g u n g m i l d e r n d e r 
Umstände m i t Gefängnis bestraft , voraus
gesetzt natürlich, daß jedem Teile das Be
stehen einer noch gültigen Ehe bekannt 
is t . W e n n ein T e i l davon nichts gewußt 
hat, b le ib t er selbstverständlich straf los . 

N u n hat es zu a l len Zei ten Fälle v o n 
Bigamie gegeben, doch s ind manche da
v o n für i m m e r unbekannt geblieben, be
sonders w e n n der eine oder andere T e i l 
i m Auslände oder w e i t ent fernt v o m Or
te seiner ersten V e r b i n d u n g lebte u n d 
dor t eine zwei te Ehe geschlossen hatte . 
So hat m a n v o r einigen Jahren nachträg
l ich (155 Jahre nach dem angeblichen Be
gehen der Tat!} den Gründer der Bara-
que Michel , der bekannten Gaststätte auf 
dem H o h e n Venn, Miche l Schmitz ausSin-

Diese Enthüllungen Grondais b i l d e t e n 
für alle Venmfreunde w i r k l i c h eine Sen
sation, u n d auf G r u n d dieser seiner Er
mi t te lungen , beruhend auf den Angaben 
der früheren Kirchenbücher u n d Stan
desamtsregister, r u f t der Verfasser aus: 

Coup de tonnerre , Michel Schmitz était 
donc bigame et i l a la issé à sa m o r t 
deux veuves (Donnerschlag, Miche l 
Schmitz lebte also i n doppelter Ehe u n d 
hinterl ieß be i seinem Tode z w e i W i t 
w e n ) . 
Gui l laume Grondai , der diese Enthüllun
gen gemacht u n d die obengenannte A b 
h a n d l u n g geschrieben hat , genießt m i t 
Recht allseits den Ruf eines ernsten For
schers, u n d so w u r d e die moralische Be
lastung des Gründers der Baraque Michel 
v o n den Vemrofreiunden z w a r m i t Be
dauern, aber als der geschichtlichen W a h r 
he i t entsprechend hingenommen. 

Bei genauerem Durchlesen der A b h a n d 
l u n g Grondais s ind m i r aber Z w e i f e l an 
der Richt igkeit der Schlußfolgerungen aus 
seinen Quel len gekommen. Der Beweis 

V o n D r . B. W i l l e m s , S t . V i t h 

auffällig u n d nicht so leicht, da i m Jahre 
1799 s o w o h l sein neuer W o h n s i t z i n Jal
hay als auch der alte i n Sinzig i n dem
selben Lande, Frankreich, l iegen). 

K u r z , es stel len sich mancherlei Be
denken bezüglich der Richt igkeit der an
geblichen Tatbestände e in . Sollte sich der 
Verfasser nicht ge i r r t u n d die i h m aus 
den A r c h i v e n erhaltenen Auskünfte 
falsch oder einseit ig gedeutet haben? 

V o r a b erhebt sich eine Frage: Is t der 
Ehemann Miche l Schmitz v o m Jahre 1779 
w i r k l i c h derselbe Ehemann Miche l 
Schmitz v o m Jahre 1799 oder hat es e twa 
i n diesem Z e i t r a u m z u Sinzig z w e i ver
schiedene Träger desselben Namens ge
geben? A u s den wenigen A n g a b e n der 
Arch ive wenden o f t vore i l ige Schlüsse ge
zogen. H i e r w i e auch b e i der A u f s t e l l u n g 
v o n Stammbäumen s ind den Forschern 
nicht selten Irrtümer unter laufen . 

W i r haben einen Miche l Schmitz-Meurer 
(Heirat 1779 i n Sinzig) u n d einen Miche l 
Sdimitz -Pot t ier (Heirat 1799 i n Jalhay) zu 
unterscheiden. W e n n beide ein u n d die-

Auszug aus dem Kirchenbuch der katholischen Pfarrei Sinzig, Jahrgang 1795 (Bistumsarchiv Trier): 

Somit ist ein Michael Schmitz, Landwirt in Westum (damals Pfarre Sinzig)am 12. Mai 1795 dort gestorben 

z ig a m Rhein , des Verbrechens der Biga
m i e beschuldigt (siehe Gui l laume Gron
d a i , Tornade sur la Fagne, Nouvel les 
Lueurs sur la Baraque M i c h e l et son 
fondateur , erschienen i n der Vier te l jahra-
scarift Hautes Fagnes, Jahrg. 1954, 
H e f t 4, u n d als Sonderdruck: Gui l laume 
Grondai , H i s t o i r e véridique de Miche l 
Schmitz, fondateur de la Baraque Michel , 
Verv iers , J. Plumhans, i m p r i m e u r , 1954). 

H i e r das Wesentl iche der Schrift G r o n 
dais, i n der sich genannte Beschuldigung 

A m 10. Oktober 1799 erscheinen v o r 
dem Gemeindebeamten i n Jalhay Miche l 
Schmitz aus Sinzig u n d Margareta Pot-
tier aus Jalhay, K a n t o n Spa, u n d schlie
ßen den B u n d der Ehe. 

Miche l zählt damals 41 u n d Margareta 
34 Jahre. Beide w o h n e n w e i t e r h i n i n Jal
hay, genauer i m Jalhay'er D o r f t e i l Her
biester, u n d zuletzt auf dem H o h e n V e n n ; 
i h r Vennhaus erhie l t später den Namen 
öaraque Miche l , also Mkhelsbaracke oder 
Michelshütte. 

Die Ehe dieses Vennsiedlers w a r m i t 
3 K i n d e r n gesegnet. 

N u n so l l aber nach der genannten 
Schrift Miche l Schmitz schon v o r 20 Jah
ren, am 3. Dezember 1779, i n seinem H e i 
mator te Sinzig eine A n n a M a r i a M e u r e r 
geheiratet u n d auch m i t i h r 3 K i n d e r ge
zeugt haben. Bei der z w e i t e n Eheschlie
ßung i m Jahre 1799 w a r Miche l nicht et
w a W i t w e r ; seine erste Frau lebte noch, 
u n d als Miche l i m Jahre 1819 i n seinein 
Vennhause verstarb, w a r e n seine beiden 
Frauen noch am Leben. 

für die Bigamie des Vennsdedlecs scheint 
m i r nicht erbracht zu sein. 

Zunächst ergab sich aus der Dars te l lung 
ein Lebenslauf v o n Miche l Schmitz, der 
der m i r ungewöhnlich, ja unwahrschein
l ich erschien u n d einie erneute Prüfung 
des ganzen Sachverhaltes nahelegte 
(meine Bedenken w e r d e n nachstehend i n 
K l a m m e r n angefügt) : 

Miche l Schmitz heiratet schon m i t 21 
Jahren (was gewiß möglich, aber für die 
damalige Ze i t doch selten w a r ) ; die er
ste Braut , A n n a M a r i a Meurer , i s t 7 bis 8 
Jahre älter (wiederum selten); die Ehe
gatten haben dann 3 Kinder , v o n denen 
ein Sohn nach dem Taufbuch Peter, aber 
i m A l t e r v o n 50 Jahren Paul geheissen 
haben sol l ( I r r t u m oder Wechsel des Na
mens? Vergleiche h i e r z u aber die w e i t e r 
unten folgende Aufklärung); v o n den 
K i n d e r n der angeblichen ersten Ehe trägt 
keines den V o r n a m e n der E l tern Michels, 
obschon diese, beide oder ein T e i l , u n 
mi t te lbar nach 1779 noch am Leben sein 
k o n n t e n (wiederum auffällig). N u n zieht 
Michel für i m m e r i n die wei te W e l t , ob
schon er Frau u n d K i n d e r i n Sinzig hat, 
oder er muß aus i rgendeinem Grunde 
f l i ehen (was w i e d e r möglich ist , aber 
doch eine seltene Ausnahme dars te l l t ) ; 
dann n i m m t er be i Lebzeiten seiner Frau 
eine zweite Frau (ungeheuerlich, dazu of
fenbar ohne besondern G r u n d , erst nach 
einem v o l l e n Jahr w i r d den Vermählten 
i n Jalhay ein K i n d geboren); h ierbe i 
täuscht Miche l die zwei te Frau u n d na
mentl ich den Standesbeamten über sei
nen Z i v i l s t a n d (besonders letzteres sehr 

selbe Person darstel len, müssen sie na
türlich dieselben E l te rn haben. N u n er
wähnt das Taufbuch v o n Sinzig n u r die 
E l t e r n des Miche l Schmitz-Portier, also 
die jenigen des Vennsiedlers ; alle Bücher 
u n d Register schweigen sich aber aus 
über die E l te rn des andern Michel 
Schmitz. Die genannte Schrift hat sie 
nicht erwähnt, u n d auch wei tere Nachfor
schungen i n T r i e r , w o die betref fenden 
Kirchenbücher sich heute bef inden, haben 

Die Baraque Michel 

D o r t heißt es: 

12 M a j i obidt Michael Schmitz A g r i c o l a i n 
W e s t u m Sepultus i n Coemeterio, also am 
12. M a i (1795) i s t Miche l Schmitz, Land
w i r t i n W e s t u m , gestorben u n d auf dem 
Kirchhof begraben w o r d e n . 

Leider fehlen be i diesem Todeseintrag 
wei tere Angaben. Indessen könnte nicht 
auch dieser i m Jahre 1795 verstorbene 
Michel Schmitz der Ehemann v o n A n n a 
M a r i a M e u r e r sein? Bisher spricht nichts 
dagegen. 

Die wei teren Nachforschungen i n T r i e r 
haben dann noch ergeben, daß die Ehe
leute Miche l Schmitz-Meurer nicht n u r 3 
sondern 6 K i n d e r hat ten u n d z w a r 

1 . Johann, getauft 29. 7. 1780, ge
s torben 10. 10. 1784. 

2. M a r i a Gudula , getauft 6. M . 
1782, gestorben M . 4. 1789. 

3. Peter, getauft 6. 10. 1765, ge
storben 24. 2. 1792. 

4f Paul , getauft 5. 2. 1788, ge
storben, 

5. Mattheus , getauft 18. 12. 1790, 
gestorben 

6. Franz, getauft 10. 10. 1793, ge
storben 

Die i n T r i e r bef indl ichen Kird» 
eher reichen n u r bis z u m Jahre 1798,1 

tere Auskünfte b r i n g e n wohl die! 
desamtsregister der französischen 
der nächsten preussischen Zeit, die 
heute i m Staatsarchiv z u Koblenz b 
den. 

Vorstehende Ausführungen 
schon niedergeschrieben, da erhielt 
v o n Koblenz den photographisáen 
zug der H e i r a t s u r k u n d e des 
wähnten Paul Schmitz, geb. 5. 2.1788 
Sohnes des Michel Schmitz-Meurer. 
raus ergibt sich, daß der am 12.1 
S inzig verstorbene Michel Schmitz« 
lieh der Ehemann der A n n a Maria) 
rer gewesen is t . Es ha t also in der 
l iehen Z e i t d o r t z w e i verschiedene 
ger desselben V o r - u n d Zunamens ¡ 
ben, u n d der Vennsiedler Michel Sá 
is t nicht identisch m i t dem Mi 
Schmitz, der i m Jahne 1779 die Aras 
r i a M e u r e r geheiratet hat . Der i 
ruhende V o r w u r f der Bigamie ists 
hinfällig. Der Gründer der Baraque 
chel ha t deshalb w i e d e r u m als ein el 
w e r t e r M a n n z u gelten. 

Umreissen w i r n u n seinen Lebe« 

w i e er sich uns heute darbietet. 

Auszug aus dem Standesamtsregister der Gemeinde Westum bei Sinzig (Staatsarchiv Koblenz, Abt 6) 
Sinzig, Heiraten 1823) : 

'A / 

tofani ¿gf* >+, 

v^&m*&íérJ*^^fe**as«iMSí>(iii«' ^ ^ » „ « g i . ^ ^ ¿y/** 

• Gemeinde Westum Nr. 8. 
Heute den 1. Mai 1823 um 5 Uhr nachmittags sind vor mir Burgermeister Beamten des Zivilstandes 
Gemeinde Westum im Kreise Ahrweiler, Reg.-Bez. Koblenz, erschienen Paulus Schmitz, 34 Jahre alt, Ta| 
löhner, ledigen Standes, wohnhaft und geboren zu Westum am 5. Februar 1788, ehelicher und groß" 
riger Sohn des zu Westum am 12. Mai 1795 verstorbenen Michael Schmitz und der noch lebenden 
Westum wohnenden Maria Meurers, 70 Jahre alt, hier gegenwärtig u. einwilligend, u. die Maria Agnes Fu* 
Danach ist nicht der Vennsiedler, sondern der am 12. Mai 1795 verstorbene Michael Schmitz der Val 
des am 5. 2 1788 geborenen Paul Schmitz und der Ehegatte der Anna Maria Meurer (Eheschließung vi 

Schmitz-Meurer in Sinzig 1779). 

Kapeile Fischbach 

z u k e i n e m Ergebnis geführt. Deshalb r u h t 
die ganze Schlußfolgerung der A b h a n d 
l u n g Grondals auf schwankendem Boden. 
I n Sinzig, zu dem auch- der V o r o r t 
W e s t u m damals noch gehörte, k a n n es 
w a h r h a f t i g i n e inem Z e i t r a u m v o n 20 
Jahren (1779 bis 1799) z w e i Träger des
selben V o r - u n d Zunamens, also z w e i 
verschiedene M i c h e l Schmitz, gegeben 
haben. 

Es besteht somit n u r die Möglichkeit, 
aber keineswegs die Gewißheit , daß es 
sich be i be iden Ehen (1779 u n d 1799) u m 
e in u n d dieselbe Person gehandelt hat . I n 
Zweifelsfäl len g i l t aber der alte Rechts
satz, daß das U r t e i l n u r zugunsten des 
Angeklagten ausfal len k a n n ( in dubio 
p r o reo) . 

W i r k o m m e n der Ehrenret tung des der 
Bigamie Beschuldigten noch einen Schritt 
näher , w e n n w i r für die fragliche Ze i t 
w i r M i c h i n Sinzig einen zwei ten Miche l 
Schmitz nachweisen können. U n d da t e i l t 
uns das T r i e r e r Bistumsarchiv auf A n f r a 
ge m i t , daß tatsächlich e in zwei ter Miche l 
Schmitz a m 12. M a i 1795 z u Sinzig ge
s torben i s t (Kirchenbuch der katholischen 
Pfarre i Sinzig, A b t . 560,276 Nx. 5, Jahr
gang 1795, Seite 96). 

CURRICULUM V I T A E 
des Michel Schmitz vom Hohen Venn 

Michel Schmitz v o m H o h e n V e n n is t 
w e d e r der He i l ige , den i m Laufe der Jah
re die Legende aus i h m zu machen i m 
Begriffe w a r , noch weniger aber der Lan
desflüchtling u n d große Sünder, d e n m a n 
jüngst i n i h m z u entdecken geglaubt hat . 
Unser Wissen u m sein Leben u n d W i r 
ken is t ger ing. W i e die meis ten Sterb
lichen verd ient er k e i n besonderes Lob 
u n d auch k e i n e n begründeten Tadel . W i e 
es scheint, haf te t seinem Wesen aber ein 
gewisser abenteuerlicher Z u g an. . 

Bisher hat sich die Forschung v i e l m i t 
diesem bescheidenen Erdenbürger be
schäftigt, w o h l dadurch angeregt, daß 
sein Haus so w e l t v e r l o r e n i n der unend
lichen V e n n - Einöde dastand und die 
A u f m e r k s a m k e i t des Wanderers auf sich 
lenkte . V o n seinem Gründer wissen w i r 
aber k a u m mehr als einige äußeren Le
bensdaten (Geburt, He i ra t , Kinder , Wech
sel des Wohnsi tzes u . a.). I m übrigen 
s ind w i r auf V e r m u t u n g e n angewiesen. 

(Dichtung u n d W a h r h e i t ) 

u n d da k a n n sich jeder die Gest̂  
seines Lebens ausmalen, wie es 
l i e b t . M a n denke n u r a n den Rd 
L u d w i g M a t h a r „Das Schneidellei» 
H o h e n V e n n " (1932L 

a. V o n der Geburt b is zum 41. ^ 

j ähre (ab 1758). 

Die H e i m a t v o n Michel Sehn* 
Sinzig, nahe an Rhein und Ahr $ 
a l l w o die Tä ler des Rheines und* 1 

ineinander übergehen. Sinzig $ 
ter, bedeutender O r t . Zur Pfai« 
gehörte früher als Fi l ia le auch * 
W e s t u m , etwas, aöher den Hang»' 
E i fe l h inauf gelegen. Dann f°läe 

herrliche Waldbestände. 

Fortsetzung 
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Das sowjetische Fernsehprogramm 
Agitprop-Spezialisten am Planungstisdi and am Mischpult 

Der nachfolgende Bericht des bekann
ten Fernsehkommentators M i k e W a l -
lace v o n der amerikanischen R u n d -
funkpräzeptor Tschesnokow stammt 
aus „The N e w Y o r k Times Magazine" 
v o m 18. Januar 1959. 
„Jedes Fernsehprogramm sollte den 

Menschen bessern. Unser H a u p t z i e l be
steht d a r i n , das K u t u r n i v e a u der Bevöl
k e r u n g z u heben." Z u diesen V o r t r e f f l i 
chen P r i n z i p i e n bekannte sich unlängst 
i n meiner Anwesenhe i t der mächtigste 
Fernsehmanager der W e l t — D i m i t r i j 
Tschesnokow, Vors i tzender des Staat l i 
chen R u n d f u n k - u n d Fernsehkomitees der 
S o w j e t u n i o n . Dieser würdigte, pf l ichtbe
wußte Phi losophieprofessor hat darüber 
z u wachen, daß 200 M i l l i o n e n Sowjet 
menschen über R u n d f u n k u n d Fernsehen 
weisungsgemäß i n f o r m i e r t , unterha l ten -
u n d beeinflußt w e r d e n . 

E r s a ß m i r i n M o s k a u an einem der 
obl igaten grünbespannten, m i t Obstsaft
flaschen bestückten Konferenztische ge
genüber, f l a n k i e r t v o n seinem Pressere
ferenten u n d einem Uebersetzer. I m Ver 
laufe unseres dreistündigen Gespräches 
gab er A u s k u n f t auf die Fragen, die ich 
fünf Tage zuvor schrif t l ich eingereicht 
hatte , w o b e i er einen ungezwungenen, 
meist geradezu herzl ichen T o n anschlug. 

„Welche Aufgabe hat das sowjetische 
Femsehen/?" fragte ich i h n . „Was h o f f t 
I h r e Regierung m i t der Programmgestal 
tung z u erreichen?* 

„Wenn m a n Zweck u n d Z i e l des sow
jetischen Fernsehens auf eine knappe 
F o r m e l b r i n g e n s o l l " , an twor te te Tsches
n o k o w , „so könnte m a n sagen, es muß 
hel fen , den A u f b a u einer k o m m u n i s t i 
schen Gesellschaft i n der UdSSR v o r a n 
zutre iben . " 

Daraus erklärt es sich auch, daß das 
Femsehen unter a l len Unterhal tungsdar
b ie tungen i m Sowjetstaat diejenige ist , 
b e i der das P u b l i k u m a m wenigs ten auf 
seine K o s t e n k o m m t u n d a m meisten Pro
paganda h i K a u f n e h m e n muß. Genau ge
n o m m e n spiel t das Werbefernsehen n i r 
gendwo eine größere Rol le als i n der So
w j e t u n i o n : Es macht unablässig für e in 
u n d denselben, .Art ikel Reklame - für das 
Sowjetsystem. Das Resultat is t e in t r i 
stes Fernsehprogramm. 

„Wie steht es aber m i t der U n t e r h a l 
tung?" fragte ich Tschesnokow. „Man hat 
m i r h ie r i n M o s k a u gesagt, für Vorträge, 
Propoganda u n d Dokumentarsendungen 
sei v i e l zuvie l , für Vergnügungs- u n d U n 
terhal tungsprogramme dagegen zuwenig 
Zei t vorgesehen." 

E r lächelte nachsichtig. „Diese Behaup
tungen s ind m i r bekannt , doch s ind sie 
unbegründet. H i e r haben Sie unseren 
P r o g r a m m p l a n für die Woche v o m 10. bis 
18. November , das is t die Woche nach 
den O k t o b e r f e i e r n . I n der Festperiode 
selbst haben w i r e in ziemlich leichtes 
P r o g r a m m gebracht, so daß unsere Unter 
haltungsreserven einigermaßen erschöpft 
s i n d . " 

Das Publikum hat nichts zu lachen 

Das P r o g r a m m der laufenden Woche, 
das er m i r erläuterte, umfaßte über 60 
Sendestunden für die be iden Moskauer 
Kanäle . Den Moskauer Fernsehern w u r 
de i n dieser Ze i t geboten: z w e i Sportsen
dungen, z w e i Studioübertragungen v o n 
Fernsehspielen, acht mehr oder weniger 
lange Konzerte u n d n e u n Fi lm-Theaters 
i m „Unterhaltungstei l" , der e twa 30 der 
60 Standen beanspruchte. Die andere 
Hälfte bestand aus sogenannten „infor
m i e r e n d e n " Sendungen - Vorträgen, Re
portagen aus F a b r i k e n u n d Kolchosen, 
Dokumentär- u n d Nachrichtensendungen 

Da ich neugier ig w a r zu erfahren, was 
Tschesnokow unter e inem „ziemlich leich
t e n " Festwochenprogramm verstand, sah 
ich m i r dieses genauer an. A m 1 . N o v e m 
ber, dem Samstag i n der M i t t e der aus
gedehnten Gedenkveranstal tungen, galt 
folgender Sendeplan: 
K a n a l 1 : 
16,00 P ionierversammlung. Direktüber

tragung aus dem Sportpalast v o n 
einer Konsomol -Oktober fe ier . 

16.00 Fi lm-Feature für K i n d e r (tsechi-
sche P r o d u k t i o n ) 

13.20 Abendnachrichten 
19.30 Wissen ( wöchentliche technisch-

wissenschaftliche Reportage) 
20.05 Fernsehf i lm „Ivan der Schreckli

che" (2. Tei l ) 
21.25 A k t u e l l e Wochenschau 
21.40 Unser K l u b {aus der russischen 

Musikgeschichte) 
K a n a l 2: 
20.15 Tagesschau 
20.35 M u s i k der Nationalitäten (aus ver

schiedenen Sowjetrepubl iken) 
24.30 Fi lm-Feature „Wolga, W o l g a " . 

A u f den ersten Blick könnte man dies 
für ein recht solides, passables Programm 
hal ten . Doch w e r es selbst auf dem B i l d -

V o n M i k e Wallace 

schirm erlebt hat , kann ermessen, wie 
stark alle Programme, m i t denen die so
wjetischen Fernsehtei lnehmer gefüttert 
w e r d e n , auf propagandistische W i r k u n g 
abgestellt s ind . 

„Gibt es be i I h n e n auch etwas z u la 
chen?" fragte ich wei ter . „Was t u n sie 
für das Lustspie l , für den H u m o r ? " 

Tschesnokow e r w i d e r t e : „Wenn ein 
sogenanntes humoristisches Programm 
weder S inn noch Vers tand hat, dann hat 
es meiner M e i n u n g nach m i t H u m o r 
nichts zu t u n . Es muß einen Zweck haben, 
es muß eine Unzulänglichkeit i n n e r h a l b 
der Gesellschaft, e inen gesellschaftlichen 
Mißstand anprangern. W i r ha l ten nichts 
v o m Lachen bloß u m des Lachens w i l l e n . " 

Kabelverbindung mit Westeuropa bis E n 
de i960 

Tschesnokow schätzt die Z a h l der So
wjetbürger , die i m Empfangsbereich der 
sowjetischen Fernsehsender w o h n e n , 
auf 50 M i l l i o n e n , das is t e in V i e r t e l der 
Gesamtbevölkerung. 55 Sender produzie 
ren e in eigenes Programm unter V e r w e n 
dung v o n F i l m e n , die sie hauptsächlich 
aus M o s k a u beziehen; h i n z u k o m m e n 36 
Relais-Sender. I n der ganzen S o w j e t u 
n i o n s ind bisher höchstens 800 k m Koa-
x i l k a b e l i n Gebrauch. A l l e r d i n g s is t die 
K a b e l v e r b i n d u n g zwischen K i e w u n d 
M o s k a u bereits fert iggestel l t u n d so l l 
i m Sommer 1959 i n Betr ieb genommen 
w e r d e n . W i e ich i n Warschau er fuhr , 
k a n n der dort ige Sender bereits Program
me aus Westeuropa über Kabe l beziehen. 
Das polnische Fernsehen rechnet damit , 
daß die V e r b i n d u n g zwischen Warschau 
u n d K i e w noch v o r dem Jahresende 1960 
zustande k o m m t . 

I n der S o w j e t u n i o n g ib t es ke ine Fern
sehstars. Begabte Künst ler aus anderen 
Bereichen — Bühne, Ballett , Konzer tmus ik , 
F i l m — geben v o n Ze i t z u Ze i t b e i m Fern
sehen hochdotierte Gastvorste l lungen. 
A b e r das Fernsehen hat beispielsweise 
keine festverpf l ichteten Starschauspieler, 
u n d es kennt auch keine laufenden Sen
dereihen, die Woche für Woche fortge
setzt w e r d e n . 

A m besten verdienen b e i m s o w j e t i 
schen Fernsehen die S k r i p t - A u t o r e n , die 
Fernsehdramen zur Verherr l i chung der 
m o d e r n e n Sowjethelden verfassen — der 
A r b e i t e r , Studenten, Wissenschaft ler .Kol-
chosbauern u n d Friedenspartisaaien. Ihre 
Stücke s ind i n der Regel auf z w e i Stun
den bemessen; das A u t o r e n h o n o r a r be
trägt 20.000 bis 25.000 Rubel (nach dem 
o f f i z i e l l e n Umrechnungskurs 21.000 bis 
26.250 D M ) , doch w i r d k e i n Reprisenho
n o r a r gezahlt. Das le i tende Personal ver
dient weniger als b e i m F i l m oder am 
Theater . Der Moskauer Fernseh-Inten-
dant I w a n o w bezieht beispielsweise ein 
Monatsgehal t v o n 1600 Rubel . 

Anleitung durch die Partei 

Ich fragte Tschesnokow: „Muß m a n 
M i t g l i e d der kommunist i schen Parte i 
sein, u m einen wicht igen Posten i m Fern
sehen bekommen z u k ö n n e n ? " 

„Das ist nicht notwendig", antwortete 
er, „aber da die Kommunist ische Parte i 
die V o r h u t der Gesellschaft i s t , wäre es 
merkwürdig, w e n n sie nicht auf a l l en A r 
beitsgebieten einschließlich des Fernse
hens A n l e i t u n g geben könnte. Die jenigen 
denen d ie Interessen des Volkes a m m e i 
sten am Herzen l iegen, s i n d al le i n der 
Parte i . Deshalb s ind die Spi tzenposi t io
nen m i t Par te imi tg l i edern besetzt, im 
Fernsehen w i e i n a l len anderen Berei 
chen." 

Nachdem m i r Tschesnokow bestätigt 
hatte, daß i m Fernsehen keine K r i t i k an 
führenden Regierungsmitgl iedern gedul 
det w i r d , kehr te ich w i e d e r z u m A u s 
gangspunkt unseres Gespräches zurück. 
„Ist aber wenigstens K r i t i k an I h r e m 
Fernsehprogramm zulässig? W i e ich höre , 
hat das P u b l i k u m vieles auszusetzen - es 
wünscht eine Belebung des sowjetischen 
Fernsehens, weniger Vorträge u n d m e h r 
A b w e c h s l u n g . " 

Der Präsident setzte w i e d e r sein ge
duldiges Lächeln auf : „Oh ja, natürlich, 
sie haben i m m e r etwas auszusetzen. W i r 
bekommen auch h i n u n d w i e d e r ein paar 
Briefe . A b e r ich glaube, i m großen gan
zen s ind die Leute doch z u f r i e d e n . " I n 
M o s k a u hatte m a n m i r indessen berichtet, 
daß i m Jahre 1957 insgesamt 50 000 Be
schwerdebriefe eingegangen seien. 

A b e r das is t der springende P u n k t i m 
sowjetischen Fernsehen w i e i n so v ie len 
anderen Fragen des Sowjetlebens. Der 
Große Bruder sagt: „Ich glaube, die Leu
te s ind z u f r i e d e n " , u n d d a m i t basta. Es 
g ib t k e i n K o n k u r r e n z p r o g r a m m , das m a n 
einschalten könnte . Es g ibt auch k e i n Sy
stem zur Feststel lung der Publ ikumsreak
t i o n , u n d wirtschaft l iche Gesichtspunkte 
spielen be i der Programmgestal tung über
h a u p t keine Rol le , so daß auch k e i n 
P u b l i k u m s s c h w u n d eine A e n d e r u n g be
w i r k e n würde. 

W a r u m Fernsehgeräte so billig sind. 
Tschesnokow u n d seine Kol legen s i n d 

verständige, r o u t i n i e r t e Fachleute, die 
i h r Möglichstes t u n , u m die Programme 
schmackhafter zu machen. Doch richtungs
weisend für die gesamte Planung w i r d 
nach w i e v o r jener Leitsatz sein, den 
Tschesnokow auch be i unserem Gespräch 
m i t der größten Selbstverständlichkeit re
z i t i e r t e : „Die wicht igste u n d unabdingba
re F u n k t i o n des sowjetischen R u n d f u n k -
schaffenden besteht i n der Unterstützung 
der Partei , der kommunist i schen Ideolo
gie u n d der aktue l len Regierungspol i t ik . " 

Z w e i f e l l o s dürfte schon i n z w e i bis 
d r e i Jahren die große M e h r h e i t der Sow
jetbürger zu den Fernsehtei lnehmern zäh-
lene. Die Fernsehempfänger gehören z u 
den wenigen elektromechanischen oder 
elektronischen Geräten deren Preise 
künstlich so stark reduzier t w u r d e n , daß 
sich b a l d jede Fami l ie ihre Anschaffung 
leisten k a n n . Of fenbar betrachten die ge
genwärtigen Machthaber das Fernsehen 
nicht als einen Luxus , den m a n dem 
m a n d e m Sowjetbürger noch e in paar 
Jahre lang vorentha l ten sollte, sondern 
als e in entscheidendes Element ihres ge
samten Propaganda-Apparates . 

Die Finanzlage d. Hohen Behörde 
Die H o h e Behörde der M o n t a n u n i o n hat 

Frage des Abschlusses v o n Rohstof fab-
dieser Tage i h r e n f inanzie l len Bericht für 
das Jahr 1958 veröffentlicht. Dieser Be
richt g ibt u . a. ein B i l d v o n dem U m f a n g 
u n d der V e r w e n d u n g der E innahmen der 
H o h e n Behörde sowie den i m Jahre 1958 
durchgeführten A n l e i h e - u n d Kredi tope
ra t ionen . 

Die v o n der H o h e n Behörde v o m W e r t 
der Kohle u n d S t a h l p r o d u k t i o n der 6Län-
der erhobene Umlage, deren Erhebungs-
satz v o n 0,35 Prozent beibehalten w u r d e , 
erbrachte i m Jahre 1958 e in A u f k o m m e n 
v o n 28,2 M i o Rechnungseinheiten. Diesen 
Einnahmen standen Ausgaben der H o h e n 
Behörde i n Höhe v o n 18,2 M i o Rechnungs
einheiten gegenüber, denen die a u f G r u n d 
der französischen Währungsmaßnahmen 
v o m 28. Dezember 1958 erforderl ichen 
Wertber icht igungen i n Höhe v o n 5,5 M i o 
Rechnungseinheiten hinzugerechnet wer
den müssen. 

Die i m Jahre 1958 getätigten Ausgaben 
für die F inanzierung v o n Forschungsvor
haben (1,6 M i o Rechnungseinheiten) u n d 
v o n Anpassungsmaßnahmen für entlas
sene A r b e i t e r (0,9 M i o Rechnungseinhei
ten) stel len n u r einen k l e i n e n T e i l der 
für diese Zwecke vorgesehenen M i t t e l 
dar, deren Restbetrag i n den fo lgenden 
Rechnungsjahren verausgabt w e r d e n dürf
te. A m 31. Dezember 1958 bestanden 
nämlich noch Zahlungsverpf l i chtungen i n 
Höhe v o n 15,6 M i o Rechuungseinheiten 
für Forschungsvorhaben u n d i n Höhe v o n 
15,7 M i o Rechnungseinheiten für Anpas-

sungsmaßnahmen (davon 8,7 M i o Rech
nungseinheiten für die eigentliche Anpas
sung u n d 7 M i o Rechnungseinheiten für 
die Erleichterung der Finanzlage der K o h 
lenbergwerke durch d ie Uebernahme ei 
nes Tei ls der Lagerhaltungskosten) . I m 
Rahmen der Maßnahmen gegen die K o h 
lenkrise hat die H o h e Behörde beschlos
sen, einigen Kohlenbergwerken , deren 
Haldenbestände ungewöhnlich hoch s i n d , 
die Umlage vorübergehend z u s tunden 
b z w . zurückzuzahlen. 

Gleichzeit ig m i t diesen haushaltstech
nischen Maßnahmen hat die Hohe Behör
de i m Jahre 1958 ihre A n l e i h e - u n d K r e 
di topera t ionen fortgesetzt. Die be i w e i 
t em wichtigste Maßnahme w a r die Bege
bung einer A n l e i h e v o n 50 M i o D o l l a r 
auf dem amerikanischen K a p i t a l m a r k t , ' 
deren Er trag z u den Selbstkosten i n F o r m 
v o n K r e d i t e n an Unternehmen der Ge
meinschaft zur Erleichterung i n d u s t r i e l l e r 
Inves t i t ionsvorhaben weitergegeben w u r 
de. (28 M i o i n Deutschland, 13,5 M i o i n 
Frankreich u n d 8,5 M i o i n I ta l i en) . 

Die E innahmen der H o h e n Behörde aus 
der Anlage i h r e r M i t t e l bel iefen sich i m 
Jahre 1958 auf 5,8 M i o Rechnungseinhei
ten. Diese M i t t e l , die z u sehr n iedr igen 
Zinssätze als Kredi te weitergegeben w u r 
den, haben es i m V e r e i n m i t den zusätz
l ichen K a p i t a l i e n , die v o n den Banken der 
6 Länder auf den Märkten der Gemein
schaft aufgebracht w o r d e n s i n d , ermög
licht die F inanzierung der Programme des 
Arbe i te rwohnungsbaus m i t sehr günsti
gen Laufzei ten u n d Zinssätzen fortzuset-

Metallwirtschaft 
im Konjunkturtief 

B. Die westliche W e l t hat i m vergangenen 
Jahr weniger M e t a l l erzeugt, aber auch 
weniger M e t a l l verbraucht . Ging die Er
zeugung der sechs großen NE-Meta l le , 
A l u m i n i u m , Ble i , Kupfer , Z i n k , Z i n n u n d 
Nicke l 1958 gegen das V o r j a h r insgesamt 
u m 800.000 T o n n e n zurück, so f i e l der Ver
brauch u m weniger als 700.000 Tonnen. 
Seit 1956 is t i n der M e t a l l w i r t s c h a f t der 
west l ichen W e l t l a u f e n d ein Erzeugungs
überschuß festzustel len der i m Jahre 1957 
nach den A n g a b e n der Metallgesellschaft 

i n i h r e m Jahresbericht 1957-58 r u n d 1 Mil. 
T o n n e n betragen hat . Es k a n n deshalb 
nicht überraschen daß die Weltmetallvor
räte i n den letzten Jahren v o n Jahr 211 
Jahr gestiegen s ind. Insgesamt belief sich 
die Vorra tszunahme i n den letzten drei 
Jahren unter Berücksichtigung der Regie-
rungskäufe u n d Abgaben aus den staat
lichen Stocks auf etwas über 1 Million 
T o n n e n w i e der nachstehenden Zusam
menste l lung entnommen w e r d e n kann: 

D I E M E T A L L B I L A N Z D E R W E S T L I C H E N W E L T ( : ) 

( in 1.000 metr . t . nach M e t . Gesellschaft) 

Erzeugung 
Verbrauch 
Erzeugungsüberschuß 
Zugänge(: :J 
Zunahme der z i v i l e n Vorräte 

1956 
14600 
13900 

700 
500 
200 

1957 
14500 
13500 

1000 
550 
450 

1938 
13700 
12800 

980 
600 
400 

(:) A l u m i n i u m , B le i , Kupfer , Z i n k , Z i n n u n d Nicke l 
(::) abzüglich der Aus l ie fe rungen z u den Regierungsvorräten 

. E N T W I C K L U N G DER M E T A L L P R E I S E 
( in US-cens je l b ) 

1. O k t 16. März 

A l u m i n i u m 
deutsches 25,2 23,2 25,2 23,3 
kanadisches 25,0 22,5 25,0 22,5 
östliches 22,6 21,3 23,6 19,8 

B le i 
L o n d o n 11,1 8,8 11,2 8,5 
N e w Y o r k 14,0 11,5 14,0 10,8 

K u p f e r 
L o n d o n 24,0 32,1 32,6 20,0 
Eng. & M i n i n g Journal U S A 26,5 31,8 31,8 23,5 
Eng. & M i n i n g Journal E x p o r t 23,9 30,8 31,3 19,4 

Z i n k 
L o n d o n 8,9 9,5 9,7 7,6 
East St.Louis 10,0 11,0 11,5 10,0 

Z i n n -
Singapore 92,3 102,9 102;9 83,1 

A m stärksten zurückgegangen is t der 
Preis für kanadisches A l u m i n i u m u . z w a r 
u m r u n d 10 Prozent bis M i t t e März dieses 
Jahres, der deutsche Preis v e r l o r 7,5 Pro
z e n t der Preis für östliches A l u m i n i u m , 
de unter den PreiseH für kanadisches u n d 
deutsches A l u m i n i u m l iegt , g ing u m 4,4 
Prozent zurück. Der Bleipreis v e r l o r seit 
Jahres i n L o n d o n 20,7 u n d i n N e w Y o r k 
dem 1 . Oktober 1957 bis M i t t e März dieses 
17,9 Prozent, der K u p f e r p r e i s stieg i n 
L o n d o n u m 33,8 Prozent, der a m e r i k a n i 
sche Inlandspreis u m 20,0 Prozent, der Ex
p o r t p r e i s i n den U S A u m 28,9 Prozent. 
Der Z i n k p r e i s konnte i n L o n d o n u m 6,7 
Prozent steigen i n den U S A u m 10,0 Pro
zent u n d der Z innpre i s i n Singapore 
u m 11,5 Prozent. 

I m H i n b l i c k auf den V e r f a l l der W e l t 
metal lpreise i m vergangenen Jahr hat das 
Sekretariat der U N 1958 in ternat iona le 
Konferenzen e inberufen, auf denen die 
k o m m e n für Ble i , Z i n k u n d K u p f e r zur 
Debatte s tand. Diese Konferenzen ver l ie 
fen prakt isch ohne e in greifbares Ergeb
nis . Für K u p f e r h i e l t m a n solche A b k o m 
men für überflüssig u n d für B le i u n d Z i n k 
sol len w e i t e r e Tagungen i m laufenden 
Jahr abgehalten w e r d e n . Ob sie zu einem 
Ergebnis führen w e r d e n , scheint jedoch 
heute noch z w e i f e l h a f t z u sein. Jedenfalls 
ver t re ten die Metal lerzeuger w i e die M e 
tal lverbraucher den S tandpunkt , daß eine 
f r e i w i l l i g e Anpassung der Erzeugung an 
den Verbrauch einer staatlichen Regelung 
vorzuziehen sei. H i e r spielen w o h l die 
Er fahrungen der Kriegs jahre m i t der 
staatlichen Einmischung i n die M e t a l l 
wir t schaf t eine Rol le i n der ablehnenden 
H a l t u n g der an der M e t a l l w i r t s c h a f t i n 
erster L i n i e interessierten Kreise . 

Der amerikanische Protektionismus 

U n t e r dem Rückgang der Meta l lpre ise 
i n den Jahren 1957-58 hat besonders die 
amerikanische M e t a l l i n d u s t r i e gel i t ten , 
deren Produkt ionskos ten r e l a t i v hoch l i e 
gen. Die amerikanische Regierung hat 
z u m Schutz der amerikanischen Erzeuger 
erneut z u m M i t t e l der P r o t e k t i o n gegrif
fen. Die Maßnahmen der amerikanischen 
Regierung s i n d aber selbst i n den V e r e i 
n igten Staaten heute noch umstr i t ten .Die 
Regierung hat z u m Schutze des inländi
schen Ble i - u n d Zinkerzbergbaues am 1 . 
Oktober für die E i n f u h r v o n Blei u n d 
Z i n k i n Erzen u n d als M e t a l l Quoten i n 
Höhe v o n 80 Prozent der i n den Jahren 

1953 bis 1957 i m Durchschnitt eingeführ

ten Mengen festgesetzt. Der seit Jahren 
ausgesetzte Z o l l auf die E i n f u h r von 
K u p f e r ' w u r d e m i t W i r k u n g v o m 1. Juli 
1958 erneut i n Höhe v o n 1,7 cts je lb ein
geführt. U m die W i r k u n g dieser protek-
Monistischen Maßnahmen zu m i l d e r n wer
den gegenwärtig i n Regierungsstellen u. 
parlamentarischen Instanzen Anträge be-
handelt .die eineStützung der inländischen 
M e t a l l w i r t s c h a f t durch Einfuhrzölle aber 
auch durch Käufe für die strategischen 
Reserven u n d i m Austausch gegen land
wirtschaft l iche Ueberschüsse der Verei
n ig ten Staaten vorschlagen. Es liegt auf 
der H a n d , daß Maßnahmen w i e in den 
Vere in ig ten Staaten, die die Metallein
fuhr erschweren, auf den internationalen 
Metal lmärkten z u einem verstärkten 
Ueberangebot f u h r e n können. 

Gewisse H o f f n u n g e n für die weitere 
E n t w i c k l u n g der Meta l lwir t schaf t der j 
westl ichen W e l t setzt m a n auf die EWG. 
Entsprechend den Best immungen des Ver
trages zur Gründung dieser Organisation 
s ind m i t W i r k u n g v o m 1 . Januar 1959 die 
ersten Ermäßigungen der Zölle für den 
Handelsverkehr der Partnerländer unter
einander i n K r a f t getreten. Die Verhand
lungen zur B i l d u n g einer „Freihandels
zone", welche die nicht zur E W G gehö
renden Länder der OEEC (Organization 
f o r European Economic Cooperation) 
einschließt, ha t ten bisher keinen Erfolg-
U m die Bestrebungen zur Bildung der 
Freihandelszone zu fördern, haben sich 
die Länder der E W G entschlossen, die 
Ermäßigung der Einfuhrzölle weitgehend 
auf die OEEC-Länder auszudehnen. 

Sowei t die E n t w i c k l u n g i n der letzte» 
Zei t seit der Abfassung des Berichtes der 
Metallgesel lschaft erkennen läßt, schei
nen ledigl ich die Maßnahmen des Zinn-

rats eine gewisse Stabi l is ierung derZinn-
Wirtschaft der west l ichen W e l t zur Folge 
gehabt zu haben. Der Kupfermarkt «er 
i n den le tzten Wochen sehr l a b i l und die 
latente Ueberzeugung an Blei und Zink 
i n der west l ichen W e l t seit Jahren läßt iß 
Zusammenhang m i t den protektionisti' 
sehen Maßnahmen der amerikanischenKe-
gierung vorerst w e n i g H o f f n u n g für e"1' 
Besserung am Ble i - u n d Zinkmarkt * 
Selbst die A l u m i n i u m - u n d Nickelerze«-
ger haben nach Jahren einer guten K0"' 
j u n k t u r gegenwärtig m i t Absatzschwiei* 
kei ten zu kämpfen. 
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»tag, den 5. Moi 1959 
S T . V I T H E R S t i T V M 

S P O R T , S P I E L U N D T E C H N I K mm* mm 

dit 1957-58 r u n d 1 M i l . 
lat. Es k a n n deshalb 
aß die W e l t m e t a l l v o r -

Jahren von Jahr zu 
. Insgesamt belief sich 
;e i n den le tzten drei 
k s i d i t i g u n g der Regie-
Dgaben aus den staat-
etwas über 1 M i l l i o n 
lachstehenden Zusam-
mmen w e r d e n kann: 
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Belgien 
L National - Division 

Iferviers — Waterschei 
äi - Anderlecht 

hot - Standard 
Liege 

[ - A n t w e r p 
— Liers e 

- O l y m p i c 
Berdiem 

lit 28 18 
28 18 
28 15 
28 13 
28 13 
28 11 
28 12 
26 12 
28 10 
28 10 
28 7 

4 
6 
4 
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10 
10 
11 
12 
11 
13 

•ets 
bond 

I t i m i 

28 
28 
28 
28 
28 

11 IO 
13 6 
13 7 
14 6 
16 
20 

0-0 
0- 2 
1 - 1 
0- 2 
2- 1 
5-1 
1 - 1 
3- 4 

68 22 42 
53 27 40 
57 29 39 
53 38 34 
58 32 31 
43 41 29 
51 41 29 
58 58 28 
48 52 27 
44 58 25 
41 59 24 
46 62 24 
30 44 23 
49 71 22 
36 72 17 
33 62 14 

Q. National • Division 

;î - Boom 3-3 
ti - White Star 1-3 
.eroi SC. - R. Malines 2-0 
iig - C. Bruges 0-0 
Ilalines - FC. Renaix 1-2 
irages - C o u r t r a i 3-0 
-Diest 1-1 

Stolas - A l o s t 1-1 

II Provincia le D 

L a Calamine — Spa 

Plombières - A l l . Welkenraedt 

Plombières 
A l l . Welkenraedt 
La Calam. 
M a l m u n d a r i a 
Battice 
Spa 
F a y m o n v i l l e 
Pépins ter 
Raeren 
Chenatte 
T h e u x 
A u b e l 
O v i f a t 
Sourbrodt 
Waimes 
Gemmenich 

England 
Pokal - Finale 

N o t t i n g h a m Forest — L u t o n T o w n 

Deutschland 
SÜD 

F r a n k f u r t - BC. A u g s b u r g 
V . Aschal fenburg - SSV Reut l ingen 
FCB. München - 1 FC. Nürnberg 
SPVGG Fürth - V F B Stuttgart 
U L M 46 - Schweinfurt 05 
K. Offenbach — 1860 München 
Kar lsruhe SC. - VFR. M a n n h e i m 
S V W . M a n n h e i m - FSV F r a n k f u r t 

4-4 

1-1 

30 21 5 4 87 34 46 
20 19 5 6 72 35 44 
30 17 5 8 78 41 42 
30 16 7 7 87 55 39 
30 17 8 5 72 40 39 
30 16 8 6 92 45 38 
30 16 9 5 77 51 37 
30 15 9 6 69 52 36 
30 13 9 8 77 56 34 
30 12 13 5 50 62 25 
30 9 15 6 51 69 24 
30 10 19 1 48 82 21 
30 4 18 8 40 94 16 
30 5 19 6 46 88 16 
30 3 23 4 37102 10 
30 4 25 1 42 109 9 

2-1 

4- 0 
1 - 0-
2- 5 
1 - 0 
0-1 
2- 3 
5- 5 
2-2 

B E R Ü H M T E M A N N E R D E R T E C H N I K 

(17.3.1S34) Gottlieb DAIMLER c « . * » « » 

I n der württembergischen Stadt Schorn
d o r f w u r d e am 17. März 1834 Got t l ieb 
Daimler als der zwei te Sohn des Bäcker
meisters ' u n d Weingärtners Johannes 
Daimler geboren. Nach dem Besuch der 
Lateinschule sollte Got t l ieb auf Wunsch 
des Vaters Ratsschreiber i n Schorndorf 
w e r d e n . Doch der Sohn, der eine ausge
sprochene zeichnerische Begabung u n d 
große Liebe zu h a n d w e r k l i c h e m Schaffen 
hatte, w a r anderer M e i n u n g . Die Schreib
stuben seiner Heimats tadt erschienen i h m 
zu eng u n d z u dumpf . 

Der Vater gab den B i t ten nach u n d 
Got t l ieb t ra t i m Jahre 1848 i m A l t e r v o n 
14 Jahren bei e inem Büchsenmachermei
ster als L e h r l i n g e in . D r e i Jahre später 
legte er seine Gesellenprüfung ab u n d 
verfer t igte als Gesellenstück z w e i sehr 
gut ausgearbeitete doppelläufige Pisto
len m i t z isel ierten Beschlägen. Der junge 
Geselle arbeitete b a l d darauf i n Stut t 
gart i n der Büdisenmacherei v o n W i l k e 
u n d w a r später i n der Werkzeugmaschi
nenfabr ik Grafenstaden i m Elsaß tätig. 

Nach der Rückkehr i n die He imat , be
suchte Got t l i eb D a i m l e r i n den Jahren 
1857 bis 1859 die Polytechnische Schule 
i n Stuttgart , die spätere TechnischeHoch-
sdiule . M a n w a r damals i n Württemberg 
dabei , eine eigene I n d u s t r i e z u schaffen, 
u n d suchte tüchtige junge Leute z u för
dern u n d zu unterstützen. Durch seinen 
Fle iß u n d seinen Eifer harte der junge 

„Stereo" - Raumklanghören im eigenen Heim 
i von neuen Er f indungen i n der 

skanischen Industr ie , v o m scharfen 
fciewerb der Großfirmen untereinan-
|:ie Rede ist , e rwar te t m a n wohl z u -

i es h ierbe i u m die naturgetreue 
ibe einer Bachkantate oder eines 

Ktsdien I m p r o m p t u s geht. D a r u m 
^handelt es sich hier . H a t sich die 

bereits i n den zwanziger 
ein K o n s u m f a k t o r erster O r d -

J>;erwiesen, so hat sie nach dem z w e i -
|iVeltkrieg m i t der Langspielplatte e i -

igeszug ohnegleichen angetreten u . 
iMusikhören i m eigenen H e i m gera-
í revolutioniert. M i t der Einführung 

o-Methode, die das musikalische 
terlebnis i n die A u f n a h m e u n d W i e 
tze einbezieht, steht sie vor e inem 

i und neuen A n f a n g . 

t in den Katalogen amerikanischer 
die i m .Raumklang" w e i t e r 

kgesmrititen s i n d als ihre europä-
< Konkurrenz, s ind b i s heute hödis-
N2000 Titel unter Stereo - Wiederga-
l'wachnet, e in Bruchte i l der über 

II Nummern monaurale , das heißt 
ge" Langspie lplat ten umfassen-

iVerkaufslisten. Bis Ende v o r i g e n Jah-
liini in den U S A r u n d 5 Prozent Ste-
T Platten verkauft worden. Hersteller 
jHiadler s ind jedoch der Ansicht , daß 

ion in z w e i Jahren 90 Prozent der 
für die Raumklang-Platte ent-

i werden. Freilich bedarf es dazu 
'größeren Umstellung auf Seiten des 

«oten; denn m i t dem Erwerb des 
; musikalischen M e d i u m s allein ist 

t getan. Die für die Raumtondar-
! charakteristische klangtorive „Tie-

i nur durch entsprechende Wie-
«iarichtungen, wie doppel te Ver -
' und Lautsprecherkombinationen, 
•»gen gebracht w e r d e n . Diese U m -
1 sind re lat iv kos tspie l ig ; i n den 

* machen sie über 100 D o l l a r aus. 

f " bedeutet „S tereo"? Das W o r t 
"'aus dem Griechischen und heißt 
"j • Unsere Großeltern k a n n t e n be-

* Steroskop, e in optisches Gerät, 
«en Hil fe man einen räumlichen 

™c von Gegenständen, die v o n 2 
"Wenen Standpunkten aus anvis ier t 

IU konnten, v e r m i t t e l t bekam. I n 
[ *« Weise ermöglicht die Stereo-
^ das räumliche Hörerlebnis , i n d e m 

musikalische Folge über z w e i 
^gleichzeitig aufnehmen k a n n u n d 
1 "Te spätere zweikanal ige Ueber-
*8 eine naturgetreue plastischeWie-

ermöglicht. M i t H i l f e dieses Ef-
wnnen die verschiedenen Orche-

fcttumeiUe i n ihrer Plazierung aku-
Senauso „geortet" w e r d e n w i e i m 
'»aal. Beispielsweise w e r d e n die 
'Mi Konzertbesucher post ier ten er-

L Geigen und Flöten auch v o m Plat-
1 6 1 entsprediend wahrgenommen. 

n * gilt von den Hörnern u n d Po-
1 auf der rechten Seite. Dieser Ef-

grob gesagt, dadurch erzielt , 
1 auf der l i n k e n Seite bef indl ichen 
ájente durch das Unke u n d die auf 

durch das rechte M i k r o f o n 

aufgenommen u n d dann entsprechend 
aus dem l i n k e n oder rechten Lautspre
cher übertragen w e r d e n . A b e r nicht n u r 
i m O r t e n der e inzelnen M u s i k i n s t r u m e n 
te l iegt der Fortschri t t , v i e l wesentlicher 
is t die be i der H i - F i - Anlage schon 
feststellbare, be i der Stereo - Methode 
noch intensiver gewordene Transparenz 
u n d Br i l l anz des Klangbi ldes . 

Es hat einige Zei t gedauert, bis m a n 
die für die zweikanal ige A u f n a h m e not 
w e n d i g e n Platten entwickeln u n d herstel
l en konnte . Nach langjährigen Versuchen 
is t es den Technikern gelungen, die A u f 
zeichnungen beider I n f o r m a t i o n e n (Ka
näle) i n einer einzigen Schallplattenri l le 
unterzubr ingen , die jedoch n u r m i t einer 
Saphir- u n d Diamantspitze abgetastet 
w i r d . A l l e r d i n g s is t h i e r z u ein neuer Ste
reo - Tonabnehmer erforderl ich, der i n 
Lage ist , die beiden voneinander getrenn
ten K l a n g r i l l e n s i m u l t a n abzutasten. Der 
neue Tonabnehmer muß z w e i K r i s t a l l -
(beziehungsweise dynamische] Systeme 
besitzen, deren Auslenkr ichtungen gegen
einander i m W i n k e l v o n 90 Grad u n d zur 
Plattenoberfläche i m W i n k e l v o n 45 Grad 
stehen. Da außerdem der Abtas t radius 
in fo lge der k le ineren Ri l lenbre i te v e r k l e i 
ner t u n d auch der Auf lagedruck des Ste
reo - Abtasters reduzier t w o r d e n ist , er
g ib t sich, daß e in A b s p i e l e n der Stereo -
Platte m i t den bisher gebräudilichenTon-
armen nicht möglich is t . Umgekehrt kön
nen aber d ie neuen Stereo-Plattenspieler 
die a l ten N o r m a l - u n d Langspielplat ten 
abspielen. 

Dieses zweikanal ige A u f n a h m e - u n d 
Wiedergabesystem bedingt für die Raum
tondarb ie tung z w e i Verstärker u n d z w e i 
Lautspredierkombinat ionen . Die letzteren 
müssen i n i h r e m dynamischen Bereich u . 
i n i h r e n Frequenzen gut aufeinander ab
gest immt sein. Außerdem er forder t das 
räumliche Hören nicht n u r eine besonde
re Aufnahmefähigkeit u n d -bereitschaft 
des Musikl iebhabers , sondern auch des
sen genaue Plazierung i m Raum, damit er 
opt imale K l a n g w i r k u n g erleben k a n n . Es 
empf ieh l t sich, daß die Zuhörer möglichst 
h intere inander i n der M i t t e zwischen den 
beiden Lautsprechern u n d zu diesen i n 
einem A b s t a n d v o n ungefähr zweie inhalb 
M e t e r n sitzen. 

Stellen Stereo-Schallplatten höhere A n 
forderungen an das M a t e r i a l als gewöhn
liche Platten? Die Fachleute verneinen 
dies. E i n großer T e i l des heute v e r w e n 
deten Mater ia ls besteht aus Kunststof
fen, v o r a l lem V i n y l i t u n d Styren, die bei 
de hervorragende Wiedergabequali täten 
aufweisen. Da die Ansprüche des P u b l i 
kums außerordentlich gestiegen s ind, u n 
t e r n i m m t die I n d u s t r i e jede n u r mögliche 
Anstrengung, u m eine wei tere Qualitäts
steigerung i n bezug auf Wiedergabe u n d 
Lebensdauer der Platte z u erzielen. Die 
v o n den F i r m e n eingerichteten Versuchs
anlagen u n d elektroakustischen Labora
t o r i e n verfügen über alle erdenklichen 
Preß- u n d Spri tzeinr ichtungen z u m Her
stel len u n d Erproben neuer P la t tenwerk-
stoffe , die e in M a x i m u m a n Wiedergabe

qualität u n d ein M i n i m u m anOberflächen-

geräuschen aufweisen. 

Ist n u n m i t der sich anbahnenden Ste

reo - E n t w i c k l u n g das Ende der al ten m o -

nophonen Platten gekommen? S i n d die 

N o r m a l - u n d Langspie lplat ten w e r t l o s 

geworden? Das is t keineswegs der Fa l l . 

Die „alten" Langspie lplat ten w e r d e n w e i 

ter i h r e n künstlerischen u n d dokumenta

rischen W e r t behalten. W e r auf F u r t -

wängler, Toscanin i oder Kle iber schwört, 

w i r d auch i n Z u k u n f t nicht h o f f e n können, 

ihre In terpre ta t ionen auf Stereo zu hö

ren. H i e r w i r d er auf die älteren A u f n a h 

men zurückgreifen müssen, u n d für i h n 

w e r d e n diese, w e n n sie auch technisch 

nicht an die neusten R a u m k l a n g d a r b i e 

tungen heranreichen, auch i n Z u k u n f t u n 

entbehrl ich b le iben. 

C o q y r i g h t Monsanto Magazine 

Piiester rettete Hostien 
vor dem Feuer 

Er e r l i t t schwere Verbrennungen — Peter

u n d Paul-Kirche v o n Tschenstodiau in 

Flammen 

W A R S C H A U . Schwere Verbrennungen 

e r l i t t der polnische Priester Jan Barcik, 

als er aus seiner i n F lammen stehenden 

Peter- u n d Paul-Kirche i n Tschenstodiau 

die Hos t ien des hei l igen Abendmahles i n 

Sicherheit brachte. 

Das Feuer i n der Kirche brach während 

der Frühmesse aus. A n s t a t t die Feuer

w e h r zu alarmieren, begannen die Gläu

bigen die i n der Kirche aufbewahrten 

Kostbarke i ten ins Freie z u schleppen. Pa

ter Barcik verließ das brennende Gottes

haus als letzter u n d mußte i n ein K r a n 

kenhaus gebracht w e r d e n . Die nach 15 

M i n u t e n e intref fenden Feuerwehren be

nötigten nahezu z w e i Stunden u m des 

Brandes H e r r z u w e r d e n . 

Künstliche Zähne 
Dentofix hält sie fester! 

D e n t o f i x b i l d e t e in weiches, schützendes 
Kissen, hält Zahnprothesen so v i e l fester, 
sicherer u n d behaglicher, so daß m a n 
m i t v o l l e r Zuversicht essen, lachen, n ie
sen u n d sprechen kann , i n v ie len Fäl len 
fast so bequem w i e m i t natürlichen Zäh
nen. D e n t o f i x v e r m i n d e r t die ständige 
Furcht des Fallens, Wackeins u n d Rut
schens der Prothese u n d verhütet das 
W u n d r e i b e n des Gaumens. D e n t o f i x ist 
leicht alkalisch, v e r h i n d e r t auch üblen Ge
bissgeruch. Nur 34 Franken. Wichtig ! I 
Reinigung u n d Pflege H u e r Prothese ge
schieht zweckmäßig durch da« hochwer
t ige D e n t o t i x i n - Gebissreinigungspulver. 
I n A p o t h e k e n u n d Droger ien erhältlich. 

Student die A u f m e r k s a m k e i t des Präsi
denten der württembergischen Z e n t r a l 
stelle für Gewerbe u n d H a n d e l erregt u . 
erhie l t nach Abgang v o n der Schule, nach 
dem er w i e d e r i n Grafenstaden seine T ä 
t i g k e i t aufgenommen hatte, e in s taat l i 
ches Reisest ipendium. Es w a r dies eine 
hohe A n e r k e n n u n g für seine Leistungen, 
w o r a u f der junge Ingenieur sehr stolz 
w a r . 

A u f G r u n d dieses St ipendiums reiste 
Da imler nach Frankreich u n d England u . 
w a r i n den Jahren 1861 bis 1863 i n M a 
schinenfabriken als A r b e i t e r , V o r a r b e i 
ter u n d Meis ter tätig. Diese Zei t , beson
ders i n dem damals i n d u s t r i e l l v o r b i l d l i 
chen England, War für die V o l l e n d u n g sei
ner beruf l ichen A u s b i l d u n g v o n außer
ordent l ichem V o r t e i l . Nach Deutschland 
zurückgekehrt, k o n n t e er i n den näch
sten Jahren seine reichen Kenntnisse i n 
den Maschinenfabr iken i n Geisl ingen u n d 
Reut l ingen u n d schließlich be i der K a r l s -

' ruher Maschinenbau A G i n Kar lsruhe 
v e r w e r t e n . 

I m Jahre 1872 ber ie f i h n Eugen Langen 
als technischen Lei ter zu der v o n O t t o 
u n d Langen soeben gegründeten Gasmo-
t o r e n f a b r i k Deutz. Da imler richtete d o r t 
i n größerem Umfange die Hers te l lung der 
atmosphärischen Gasmaschine ein u n d 
hol te sich zu seiner Unterstützung i h m 
v o n seiner früheren Tätigkeit her be
kannte Arbeitskräfte , darunter W i l h e l m 
Maybach, den er i n Reut l ingen kennen u . 
schätzen gelernt hat te , u n d m i t dem er 
v o n n u n an stets zusammen ble iben so l l 
te. 

I n dieser Ze i t entwickel te O t t o den 
V i e r t a k t m o t o r , an dessen Zustandekom
men jedoch Daimler maßgeblich bete i l ig t 
war . A l s „Otto-Motor" is t diese Maschi
ne dann später bekannt geworden . I m 
Jahre 1882 löste Da imler se ineVerbindung 
m i t der Gasmotorenfabr ik u n d kehr te 
nach Württemberg zurück, u m sich ganz 
seinen eigenen Plänen w i d m e n zu kön
nen. 

I n Cannstatt be i S tut tgart e r w a r b D a i m -
ler i n der Taubenheimstraße e in Haus 
m i t großem Park u n d errichtete d o r t e i 
ne kle ine W e r k s t a t t m i t K o n s t r u k t i o n s 
büro. Maybach, der i h m v o n Deutz i n 
zwischen gefolgt w a r , t ra t i n Cannstatt 
als K o n s t r u k t e u r ein. Daimler w o l l t e , n u n 
völlig unabhängig u n d selbständig, eine 
Verbrennungskraftmaschine entwickeln , 
die geeignet sein sollte z u m Einbau i n je
des Fahrzeug, i m Boote u n d später auch 
i n Flugzeugen u n d Luftschi f fen . Dieses 
Z i e l konnte n u r dadurch erreicht w e r d e n , 
daß man die Drehzahl , die be i den v o r 
handenen Vier taktmaschinen 150 bis 180 
U - m i n betrug erhöhte u n d das Gewicht i m 
Verhältnis zur Leis tung wesent l ich ver
r ingerte . Dem stand das damalige Ver 
fahren der Zündung mi t te l s Zündflamme 
entgegen, das hohe Drehzahlen nicht z u 
l ieß, w e i l der Sperrschieber, der die 
Zündflamme jewei l s z u m Beginn des A r 
beitshubes freigeben mußte, nicht so 
schnell bewegt w e r d e n konnte u n d die 
Abdichtung auch erhebliche Schwierigkei
ten bere iNte . 

Die v o n K a r l Benz angewendete elek
trische Zündung w a r noch nicht soweit 
entwickel t , u m 500 Zündungen i n der M i 
nute zu bewältigen, die für 1000 Umdre
hungen i n der M i n u t e notwendig w a r e n , 
die Da imler be i seinem V i e r t a k t m o t o r zu 
erreichen strebte. 

Erst m i t der E r f i n d u n g der Glührohr
zündung, die D a i m l e r ab 18. Dezember 
1883 unter dem DRP N r . 28.022 geschützt 
erhiel t , w a r der schnellaufende Motor Ta t 
sache geworden. I m November 1885 fuhr 
Daimler i m Park seines Hauses sein er
stes A u t o m o b i l . 

Die Werkstat träume i n der Tauben
heimstraße w a r e n für den i m m e r größer 
werdenden Betrieb z u k l e i n geworden . 
I m Jahre 1886 eröffnete D a i m l e r deshalb 
i n Cannstatt auf d e m Seelberg, einen 
k l e i n e n Fabr ikbetr ieb , der 25 A r b e i t e r u . 
9 Angestel l te beschäftigte. Boote, Fahr
zeuge, insbesondere auch Schienenfahr
zeuge, w u r d e n m i t d e m i m m e r mehr ver
besserten „Daimler-Motor" ausgerüstet . 
I m Jahre 1889 gab Daimler Bauerlaubais 
für seine M o t o r e n an die Gründer der 
F i r m a Panhard u n d Levassor i n Paris, 
w o d u r c h die E n t w i c k l u n g des K r a f t w a 
gens i n Frankreich sehr gefördert w u r d e . 

Die Bestellungen auf Daimler-
Motoren und Daimler-Wagen nah
men immer größeren Umfang an, so 
daß man aus Kreisen der Industrie 
und Wirtschaft an Daimler heran
trat mit dem Vorschlag, sein Unter
nehmen zu vergrößern uad auf eine 
breitere wirtschaftliche Grundlage 
zu stellen. Daimler stimmte dem zu 

und im Jahre 1890 wurde die Daim
ler-Motoren-Gesellschaft gegründet. 
Jedoch stellten sich schon nach eini
ge Monaten Schwierigkeiten in der 
Zusammenarbeit heraus, so daß 
Daimler und Maybach, die sich ent
täuscht sahen, aus der Gesellschaft 
wieder austraten. 

Im Jahre 1891 richtete sich Daim
ler im ehemaligen Hotel Hermann 
in Cannstatt in der Badstraße eine 
neue Versuchswerkstatt ein, in der 
er, nun wieder unabhängig mit May
bach zusammen, sich ausschließlich 
der Verbesserung des Motors wid
mete. 

Mit der Daimler-Motoren-Ge
sellschaft, die die Mitarbeit seitens 
der bewährten Kräfte von Daimler 
und Maybach sehr vermissen muß
te, wurde im Jahre 1895 eine Ver
ständigung erzielt. Daimler trat in 
den Aufsichtsrat ein, und Maybach 
wurde technischer Direktor. 

Die Entwicklung ging jetzt sehr 
schnell vorwärts. Daimler - Wagen 
und Daimler-Motoren waren sehr 
geschätzt und wurden überall ge
kauft. Besonders hervorgetan in der 
Werbung für die Daimler-Wagen 
hat sich der österreichisch-ungari
sche Generalkonsul in Nizza, Emile 
Jellinek, der von einer Besprechung 
für den neuen Automobilsport be
sessen war, und es auch verstand, 
andere zu begeistern und zum Kau
fe von Wagen zu veranlassen. Er 
stellte an die Fabrik immer höhere 
Anforderungen, so daß der im Jahre 
1900 unter gemeinsamer Mitwir
kung von Gottlieb Daimler, seinen 
Sohn Paul Daimler und Maybach 
herausgekommene Wagen eine aus
gesprochene Spitzenleistung dar
stellte. Man gab diesem Wagen den 
Namen „Mercedes", so genannt 
nach der Tochter Mercedes des be
geisterten Sportmannes Jellinek, 
der durch seine unermüdliche Wer
bung und seine Anregungen einen 
großen Anteil an dem Zustande
kommen dieses Wagens hatte. 

Im Deutschen Museum in Mün
chen ist durch die vorhandenen 
Stücke die Entwicklung der Moto
ren, Zweiräder und Wagen von 
Daimler von 1883 bis 1900 im ein
zelnen gekennzeidiet. 

Bemerkenswert waren die über
raschenden Lösungen, die Daimler 
für die zum größten Teil völlig neu
en technischen Aufgaben gefunden 
hat. Abgesehen von der Glührohr
zündung, die den Schnellauf über
haupt erst ermöglichte, hat er schon 
den Gedanken der zusätzlichen La
dung vorgenommen. Er benutzte 
den Arbeitshub des Kolbens, um 
ein vorher unter dem Kolben ange
saugtes Gemisch zu verdichten, und 
führte durch ein im Kolbenboden 
befindliches Ventil dieses Gemisch 
dann zusätzlich in den eigentlichen 
Arbeitszylinder. 

Die weitere Entwicklung seines 
Lebenswerkes konnte Gottlieb 
Daimler nicht mehr erleben. Er 
starb am 6. März 1900 in Cannstadt 
kn Alter von 66 Jahren. 

So steht Daimler im Anfang der 
Entwicklung des Kraftwagens; sei
ne Erfindungsgabe und seine Pio
nierarbeit sind richtungsgebend für 
den Kraftwagenbau der ganzen 
Welt geworden bis in unsere Zeit 
hinein. Der Verein deutscher Inge
nieure hat im Jahre 1902 in Cann
statt ein Denkmal für Gottlieb 
Daimler errichtet mit der Inschrift 
„Dem Schöpfer des Daimler Mo
tors, der im November 1885 in die
sem Garten sein erstes Automobil 
gefahren hat." 
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Millionengeschäfte mit Sucht und Elend 
Verbrecher im Frack — Internationaler Kampf gegen den 

Rauschgifthandel — Zwei Kongresse in Paris 
P A R I S . I n Paris tagten zwei Kongresse 
hinter verschlossenen Türen. Unter den 
Fittichen der O. I . P. C . (Interpol) verei
nigten sich 60 Polizeidelegierte aus 32 
Ländern, um über die Bekämpfung des 
Rauschgiftschmuggels und -konsums zu 
beraten. A n der zweiten Tagung nahmen 
Leute teil, die das Gift herstellen, schmug
geln und gewaltig an ihm verdienen. Je
der Kongreß versuchte den anderen zu 
bespitzeln. Die Rauschgiftkönige trafen 
sich im Hinblick auf die Interpol - Tagung 
und beratschlagten, wie man den Bekäm
pfungsmaßnahmen der Internationalen 
Polizei entgegentreten kann. 

TMur kindl iche Gemüter können fragen, 
w a r u m I n t e r p o l nicht einfach den K o n 
greß der Gegenpartei hochgehen ließ u n d 
die H e r r e n m i t den dicken D i a m a n t r i n 
gen an den Fingern verhaftete , um m i t ei
nem Schlag den i l legalen Rauschgifthan
del zu zerschlagen. Das geht nicht, w e i l 
diese Könige des „Schnees" ehrenwerte 
Bürger s ind, Steuern zahlen u n d meisten
teils eine weiße Weste besitzen. Z w e i 
felsohne verdanken sie ihre V i l l e n u n d 
Cadillacs, ihre Farmen i n K a l i f o r n i e n u . 
Weekendhäuser an der R iv iera dem He
r o i n u n d K o k a i n , aber beweisen k a n n 
man ihnen nichts. Sie s ind nach außen 
h i n so unantastbar für die Pol ize i w i e 
seinerzeit A I Capone. 

Die W e l t des ungesetzlichen Rausch
gifthandels hat eine k o m p l i z i e r t e Struk
t u r und eigene Gesetze. Polizeimäßig ge
sprochen,; besteht n u r die oberste u . u n 
terste Schicht aus „Ortsansässigen" . Die 
Kle instverte i ler , bei denen man ein paar 

Kurz u. interessant 
Ein südafrikanischer Farmer, dessen 

Pflanzungen v o n A f f e n h e r d e n verwüstet 
w u r d e n , fand ein verblüffend einfaches 
M i t t e l , um die Plagegeister loszuwerden . 
Der Farmer l ieß A f f e n fangen u n d die 
Tiere von oben bis unten m i t weißer 
Farbe anstreichen — dann d u r f t e n sie w i e 
der laufen . Die Unglücksaffen setzten zu 
i h r e m Stamm zurück u n d erregten eine 
w i l d e 'Panik unter den Artgenossen. — 
Schließlich w a n d e r t e das ganze A f f e n v o l k 
i n e in anderes Gebiet ab, u m w e i t e r e r 
Affenschande zu entgehen. 

Die erste Begegnung m i t der W e l t der 
A r t i s t i k hatte der junge George Pearco i m 
Palast - Theater, e inem Varietee i n sei
ner Heimats tadt Leicester. Es wuchs i n 
i h m der Wunsch, selber A r t i s t zu w e r d e n . 
Dieser Wunsch ging i n Erfüllung. N u r e in 
Wunsch b l ieb i h m noch. E i n m a l w o l l t e er 
gern i m Palast - Theater auf treten. A b e r 
das b l ieb i h m versagt. Jetzt w i r d das ehr
würdige alte Varietee abgerissen. A l s die 
Einr ichtung versteigert w u r d e , e rwarb Ge
orge für 130 D M die sechs Meter hohe 
Neonschrif t „Polace Theatre" . Er w i l l sie 
an seinem Häuschen anbr ingen. 

E i n Student der Jurisprudenz an der 
berühmten Universität O x f o r d wälzte 
Dutzende v o n verstaubten Büchern, u m 
ein altes, noch gültiges Gesetz z u f i n d e n , 
das er zu seinem V o r t e i l v e r w e r t e n könn
te. Nach e i f r igem Suchen entdeckte er 
schließlich eine V e r o r d n u n g aus d e m M i t 
telalter, der zufolge jeder K a n d i d a t auf 
einen akademischen Grad v o n O x f o r d e in 
Recht hat, v o n der Stadt v ier L i ter Fre i 
bier zu verlangen. Er strengte' verschie
dene Prozesse an, bis er schließlich ge
w a n n u n d sein Freibier t r i n k e n konnte . 
Er hatte al lerdings die Rechnung ohne 
die S tadtverwal tung v o n O x f o r d gemacht. 
Sie .verurte i l te i h n z u einer Geldstrafe 
v o n 55 D M . Die Stadtväter ha t ten ihrer 
seits ein altes, heute noch gültiges Ge
setz ausgegraben, das al len Studenten 
verbietet , ohne i h r Schwert die Straße z u 
betreten. 

E inen Spaß machte sich v o r z w e i Jah
ren. W i l l i a m Waimes auf F lamborough an 
der ostenglischen Küste. Er w a r f eineFla-
schenpost m i t seiner Adresse i n d i e N o r d -
see. Jetzt i s t sie m i t der r ichtigen Post 
z u - i h m zurückgekehrt, m i t e inem w i n z i 
gen Schiff d a r i n — eingebaut v o n einem 
M a n n , der die Flasche an der Elbmün
dung aufgefunden hatte . 

„Prisen" kaufen k a n n , setzen sich aus 
Ke l lnern , Port iers , Halbwel tex is tenzen u . 
k le inen Leuten zusammen. Sie s ind die 
Infanter ie der ganzen Organisat ion u n d 
haben be i Razzien die größten Ausfäl le . 
Al les , was zwischen i h n e n u n d den He
r o i n - Königen w i r k t u n d m i t Rauschgift 
handelt , wechselt häufig den W o h n o r t . 
Das fängt bei den Seeleuten an, d i e O p i -
u m aus dem Fernen Osten einführen, u n d 
hört be i den Grossisten u n d Halbgross i 
sten auf. Großverteiler , die v o r z w e i Jah
ren noch i n Buenos A i r e s saßen, handeln 
heute i n L o n d o n u n d nächstes Jahr i n 
K a i r o . Die N a t u r der Sache u n d die I n 
t e r p o l - Ueberwachung b r i n g t das m i t 
sich. 

Keine andere Verbrscl ierbandie arbei
tet soviel m i t falschen Namen w i e die 
Rauschgifthändler. Jeder Ortswechsel , der 
der Pol ize i k u n d i g w i r d , ist m i t einem 

neuen „alias" verbunden . Das zeigen die 
v o n der O . I . P. C. geführten Dossiers. 
Ebenso häufig wechseln die Sdwnuggel-
methoden, da jede nach einer gewissen 
Ze i t v o m Z o l l aufgedeckt w i r d . Die Be
kämpfung paßt sich dieser Beweglichkeit 
an. Amerikanische Detekt ive k o m m e n 
nach Europa, europäische nach N o r d a f r i 
ka, afrikanische nach den U S A . N u r durch 
enge internat ionale Zusammenarbei t 
b le ibt m a n dem Gegner auf den Fersen. 

Ein besonderes K a p i t e l b i l d e t die 
U e b e r w a d i u n g des Mohnanbaues, der das 
R o h o p i u m l ie fer t . Nachdem einige östli
che Länder f r e i w i l l i g die P r o d u k t i o n e in
geschränkt haben, kümmert m a n sich u m 
die he imlichen M o h n f a r m e n i n Europa u . 
A m e r i k a . Größte A b n e h m e r v o n Rausch
gi f t s ind immer noch die reichsten u . die 
ärmsten Länder. I n diesen so l l das G i f t 
Hunger u n d Elend betäuben, i n jenen ver
botene Genüsse verschaffen. W o k e i n 
übertr iebener Lebensstandard u n d w e n i g 
Arbe i t s los igke i t herrscht, i s t der M a r k t 
für Rauschgifthändler schlecht. 

Tauchet fanden ein Königsschiff 
Die vor 330 Jahren gesunkene „ W a s a " w i r d geborgen — Sie soll Museum werden 

S T O C K H O L M . Die Bergungsarbeiten an 
der „ W a s a " , dem schönsten Schiff des 
Schwedenkönigs Gustaf A d o l f , das 1628 
i n den Gewässern v o n Stockholm gesun
k e n w a r , s ind jetzt w i e d e r aufgenommen 
w o r d e n . Der erste Hebungsversuch s o l l 
i m Spätsommer erfolgen, die endgültige 
Bergung h o f f t m a n bis 1960 durchführen 
z u können. D a n n soH die „ W a s a " i n ei
nem Dock aufgestel l t u n d z u m N a t i o n a l 
museum hergerichtet w e r d e n . 

Der 50 Meter lange Dreimaster w a r 
das größte, schnellste u n d teuerste Schiff 
der damal igen schwedischen F lot te . A b e r 
schon auf seiner Jungfernfahrt am 10. A u 
gust 1628 sank es. Mit diesem Flaggschiff 
verlor der König 400 Mann Besatzung, 64 
Kanonen u n d die ganze Ausrüstung. Bis 
v o r d r e i Jahren kannte m a n den genauen 
O r t des Unglücks nicht. D a n n w u r d e e in 
Bericht des damaligen Reichrates an Gu
staf A d o l f gefunden, nach dessen A n g a 
ben der A m a t e u r - Archäologe Anders 
Franzen die Stelle e r m i t t e l n konnte , an 
der Marinetaucher das Wrack auch auf 
A n h i e b fanden. I n e t w a 30 M e t e r Tiefe 
l iegt es t ief i n Sand u n d Lehm u n d is t 
offenbar unzerstört . Sein Gewicht w i r d 
auf 750 Tonnen geschätzt. Z u seiner Ber
gung bedarf es wegen der Saugkraft des 
Schlammgrundes einer H e b e k r a f t v o n 
1000 T o n n e n u n d eines Kostenaufwandes 

v o n fünf bis sechs M i l l i o n e n K r o n e n . 
Die v o r z w e i Jahren begonnenen A r 

bei ten am Wrack sol len je tz t zu Ende ge
führt w e r d e n . I n 32 M e t e r Tiefe bohren 
fünf Taucher sechs T u n n e l unter dem 
Schiffsboden hindurch , die eine Länge 
v o n je 22 M e t e r n haben. Die Männer , die 
in Schichten arbeiten, s ind m i t Spül
schläuchen ausgerüstet, die den Sand u . 
Schlamm unter dem Wrack beseit igen.Ein 
dicker Schlauch saugt das losgelöste E r d 
reich ab. Starke Seile, die a n z w e i über 
dem Wrack schwimmenden Pontons be
festigt s ind , ha l ten das Schiff u n d ver
h i n d e r n sein Nachrutschen i n den freige
spülten Meeresboden und die Gefährdung 
der Taucher. 

I m Spätsommer h o f f t man, die B o h r u n 
gen so w e i t vorangetr ieben zu haben,daß 
m i t der Hebung begonnen w e r d e n k a n n . 
Gel ingt es, das Wrack f re izubekommen, 
so l l es erst e inmal einige Monate an Sei
len unter Wasser hängenbleiben. Angeb
l ich is t die Untersuchung des Schiffsin-
n e r n unter Wasser besser durchführbar. 

Die endgültige Bergung is t erst für das 
Jahr 1960 vorgesehen. D a n n h o f f t man, 
aus der Schiffsausrüstung wicht ige H i n 
weise nicht n u r auf den Stand der Schiff
f a h r t i m 17. Jahrhundert , sondern auch 
auf die Lebensweise der V o r f a h r e n z u 
gewinnen . 

In einem Gummiball in die Tiefe 
100.000 D M läßt sich Jean Lussier einen Rutsch über die Niagara-Fälle kost 

Heiraten auf Geschäftskosten 
Die Dame vom Heiratsbüro und der rei che Gutsbesitzer — Prozeß um Liebe 

PARIS . Julienne w a r S tenotypis t in i n e i 
n e m Heiratsvermittlungsbüro. V o n mor
gens bis abends hatte sie nicht anderes 
z u t u n , als K a r t e i k a r t e n auszufüllen, die 
das A l t e r , das Aussehen, die Vermögens
verhältnisse u n d die Wünsche he i ra ts lu
stiger Damen u n d H e r r e n enthie l ten. 

Besonders gern füllte Julienne die b l a u 
en K a r t e n aus, denn sie w a r selbst noch 
nicht verheiratet . Eines Tages h i e l t sie ei
n e n Br ief i n Händen, i n dem ein Gutsbe
sitzer eine passende Partie suchte. Er hat
te Geld u n d w a r i m passenden A l t e r . Ju
l ienne l ieß den Br ief i n i h r e r Handtasche 
verschwinden. Sie legte keine Kar te ikar 

te an. Abends schrieb sie dem H e r r n u n d 
schickte ein B i l d m i t . Schon b a l d darauf 
reiste der Bewerber an, u n d sie heirate
ten wenige Tage später. 

So w e i t w a r alles i n O r d n u n g . Doch die 
Chef in k a m h in ter Juliennes M a n i p u l a t i o 
nen, u n d das Hohe Gericht w u r d e be
müht. D ie Angeste l l te habe einen reichen 
Brautwerber unterschlagen u n d d a m i t das 
Geschäft schwer geschädigt. Juliennes 
Chef in forder te 20.000 Francs Schadener
satz. 

Julienne fand jedoch einsichtsvolleRich-
ter. Sie w u r d e freigesprochen. 

Flammenmord aus Eifersucht 
Furchtbare Tat eines verschmähten Liebhabers in Andalusien - E r zeigte keine 

Reue 

M A D R I D . I n A n d a l u s i e n brennt Liebe 
dem Spr ichwort nach heißer als das he i 
ßeste Feuer. Selbst verschmähte" Liebe. 
Das hat das grausige Schicksal der Bau
ernfami l ie Rodriguez i n dem Landstädt
chen Loja bei Granada i n diesen Tagen 
v o n neuem bewiesen. 

Jahrelang hatte der Bauernsohn A n t o 
nio Morales Rey u m N a t i v i d a d , die ältes
te Tochter des Narbarhofes , gefreit , aber 
seine W e r b u n g stieß auf A b l e h n u n g . Da 
faßte der Dreiundzwanzigjährige den 
grauenvol len Plan, sich an der ganzen 
Famil ie des Bauern Rodriguez z u rächen. 
Er drang nachts i n den H o f ein, erbrach 
die Türen des Wohnhauses u n d begoß 
Möbel , Fußboden u n d T r e p p e n m i t Pe

t r o l e u m u n d setzte das Gebäude inBrand . 
Ehe die i m ersten Stockwerk schlafenden 
Besitzer das Feuer w a h r n e h m e n k o n n 
ten, s tand das Haus i n Flammen, u n d nur 
m i t Mühe gelang es herbeigeeil ten Nach
barn , den Brand zu löschen. Die E l te rn 
Nat iv idads hat ten jedoch so schwere 
Brandverletzungen er l i t t en , daß die A e r z -
te sie nicht mehr zu re t ten vermochten. 
N a t i v i d a d Rodriguez u n d ihre jüngere 
Geschwister, die auf das Dach u n d v o n 
dor t aus ins Freie flüchten konnten , ka
men m i t mehr oder weniger schweren 
Brandverletzungen davon. A n t o n i o M u 
rales Rey stellte sich nach seiner T a t der 
Pol izei , ohne die geringste Reue z u zei-

N i A G A R A . Die Pol ize i v o n Niagara (On-
tar io) w i l l das gesetzliche V e r b o t des Be
fahrens der Niagara-Fälle auch gegenüber 
Jean Lussier i n A n w e n d u n g br ingen.Die-
ser beabsichtigt, i n einer G u m m i k u g e l 
v o n z w e i Meter Durchmesser den F a l l zu 
bezwingen. Sie besteht aus einer 30 Zen
t imeter dicken Schale aus Kautschuk, de
r e n beide Hälften aneinandergeschraubt 
w e r d e n , u n d i s t i n n e n m i t Schaumgummi 
gepolstert . Die H e r s t e l l u n g kostet angeb
l ich 25.000 Dol la r , also mehr als 100 000 
D M . Der Sturz über den F a l l so l l v o m 
Fernsehen u n d F i l m aufgenommen w e r 
den. 

Lussier i s t 1929 schon e i n m a l den N i a 
gara i m eisernen F a ß herabgefahren u n d 
einer der wenigen , denen das W a g n i s 

Auf dem Mond 
wird bald Erz befördert 

Behauptet Professor Dr. Oberth - Hündin 

Laika starb an gewöhnlichem Hitzschlag 

R H E Y D T . „Es g ibt keine Gefahr mehr für 
die Wel t raumschi f fahr t , m i t der die Tech
n i k nicht f e r t i g w e r d e n k a n n " , erklärte 
Professor D r . O b e r t h , der „Raketemva-
ter," i n e inem I n t e r v i e w über die Ver
w i r k l i c h u n g der Weltraumflugpläne. „Die 
sowjetische Hündin Laika is t nicht an 
irgendwelchen unbekannten Strahlen ge
storben, sondern ledigl ich an der unge
nügend temper ier ten Raketenkabine. Sie 
erlag e inem ganz gewöhnlichen H i t z 
schlag u n d nichts anderem", sagte der 
greise Ingenieur-Professor, der i m N o 
vember 1958 aus den U S A nach Deutsch
l a n d zurückkehrte. 

Ueber die wei tere E n t w i c k l u n g der 
Raumtechnik sagte O b e r t h , es sei beab
sichtigt, W e l t r a u m s p i e g e l z u bauen u n d 
i m U n i v e r s u m stehenzulassen. Deren Re
f lexs t rah lungen könnten die Hochs u n d 
die Tiefs beeinf lußen u n d jede gewünsch
te Wet ter lage schaffen. Gebündelt könn
ten die Reflexe k o n z e n t r i e r t als H i t z e 
k r a f t auf bel iebige Endziele gelenkt w e r 
den. M a n vermöge dami t Eisberge z u 
schmelzen - oder auch eine Stadt z u ver
brennen. 

Für i h n stehe es fest» daß b a l d auf dem 
M o n d Erz gefördert u n d verhüttet würde, 
sagte Professor O b e r t h . Die technischen 
Voraussetzungen dafür würden b a l d ge
geben sein. 

»Speeches and Songs« 
wurde beschlagnahmt 

Staatsanwalt wendete Gesetz gegen Ver
wendung von Kennzeichen verbotener 

Organisationen an 

NUERNBERG. Die Nürnberger Staatsan
waltschaft hat sämtliche i n Nürnberg v o r 
handenen Exemplare der amerikanischen 
Schallplatte „Speeches and Songs of N a 
zi Germany" , die eine A u s w a h l der Re
den H i t l e r s , Görings, Goebels u . anderen 
des 3. Reiches, sowie „zackige" SA-
u n d SS-Lieder enthält, besdi lagnahmen 
lassen. W i e die Staatsanwaltschaft m i t 
te i l te , w u r d e n die Schallplatten auf 
G r u n d des Bayerischen Gesetzes gegen 
die V e r w e n d u n g v o n Kennzeichen verbo
tener Organisa t ionen" aus dem Jahre 
1952 beschlagnahmt. Das T i t e l b i l d der 
Plattentasche zeigt H i t l e r , der i n Beglei
t u n g v o n R u d o l f Heß, K e i t e l u n d A d m i r a l 
H o r t h y e in Spalier v o n S S - M ä n n e m 
durchschreitet. 

Reden macht zahnkrank 
L O N D O N . Schweigen is t nicht n u r Gold , 
sondern schützt auch die Zähne. Das w e 
nigstens sagen Berichte des br i t ischen 
Zahnärzte - Verbandes u n d der Fachzeit
schrift „British D e n t a l Journa l " . U n t e r s u 
chungen sol len ergeben haben, daß die 
Zähne v o n Personen, die v i e l reden, be
sonders v o m V e r f a l l bedroht s ind , w e i l 
sie die E i n w i r k u n g der L u f t w e i t schwe
rer zu spüren bekommen als das Gebiß 
der „großen Schweiger". Ebenso-gefähr 
det seien Menschen m i t vorstehenden 
Zähnen u n d Personen, die aus Gewohn
hei t durch den M u n d atmen. 

Veibrecherehe 
- M U E N C H E N . Nachdem erst v o r w e n i 
gen Wochen der 37jährige O t t o Speckner 
aus München als gefährlicher Gewohn
heitsdieb u n d -betrüger zu v ier Jahren 
Zuchthaus u n d anschließender Sicherungs
v e r w a h r u n g v e r u r t e i l t w o r d e n w a r . s t a n d 
je tzt seine 34jährige Ehefrau M a r i a vor 
dem gleichen Gericht. Völlig unabhängig 
v o m Fami l ienoberhaupt hatte desse I 
z w a r nicht bessere, aber durchaus eben
bürtige Hälfte sich ebenfalls einige Dieb
stähle u n d Betrügereien geleistet, wofür 
die schon sechsmal vorbestraf te Frau 3 
Jahre Zuchthaus erhie l t . Leidtragende 
s ind vier unmündige Kinder , die n u n 
durch staatliche Fürsorge großgezogen 
w e r d e n müssen. 

glückte. Die Z a h l der Todesopfer i 
den Niagara-Fahrern beträgt 186. Z\i 
r i sk ier te der Kanadier L l o y d H i l l 
Fahrt i m Faß u n d w u r d e nach geglück 
Landung verhaf te t u n d bestraft. Sein B 
der hatte 1951 be i dem V e r s u d , denlj 
i n einer Tonne zu überstehen, d a s ] 
ben eingebüßt. 

Versuche m i t aufblasbaren Gummiii 
nen u n d Kugeln hatte es früher : 
geben, doch zerplatzten Fahrzeuge i 
dem Wasserdruck der 7 000 K u b i k m J 
pro Sekunde oder an Felsen. E in .e i l 
ger M a n n bezwang den Niagara sdityj 
m e n d : Kendal l , der dabei eine dicke 1 
te i l ige K o r k s c h w i m m w e s t e trug. L u d 
i s t der älteste a l ler Niagara - Fahret,! 
w i r d 1961 siebzig Jahre alt . 

Die Tage der »Boweiy« 
sind gezählt 

New Yorks Elendsviertel soll 

schmucken Stadtteil mit Parks weidj 
N E W YORK. Die Tage eines der 
rühmtesten" E lendsvier te l der Well, j 
„Bowery" i m Z e n t r u m v o n New 
s ind gezählt. Ja. fünf b is acht Jahren * 
den - w e n n d ie Piene der Stadtvet 
tunig v e r w i r k l i c h t w o r d e n sind 
schmutzigen Straßen m i t ihren o 
Cafe-Häusern, „Lqden" m i t K l e i d u n g ! 
fünfter H a n d , Schnapskneipen u n d l ä j 
obdachlosen T r i n k e r n u n d D i e b e n i 
noch Geschichte sein. 

Die -wenigsten N e w Yorker iviJ 
überhaupt etwas v o n der Existenz ä 
ses Stadteils m i t seiner Einwohnern 
v o n „wandelnden T o t e n " , deren eins 
Lebensinhalt aus ewigen Diebereien I 
steht, u m sich etwas Geld für Sdinaps| 
verschaffen u n d vie l le icht sogar i 
ger i n e inem der unvorstellbar sduJ 
zigen W o h n h e i m e le is ten zu k ö n n e r J 
M i l l i o n e n s ind zur Verfügung < 
w o r d e n , u m den E i n w o h n e r n der I 
eine neue H e i m a t z u schaffen und I 
E lendsvier te l i n e inen schmucken SM 
t e i l m i t Fabr iken , Kinderspielplätzen J 
Parks u m z u w a n d e l n . 

Erforschung der Eisströ 
im Himalaya 

Deutsche Karakorum - Expedition il 
reist - Auch Sprachen der Bergvil 

werden studiert 
M U E N C H E N . Die „Deutsche 
E x p e d i t i o n 1959" hat München 
Bahn verlassen. V o n Genua aus we: 
die acht Te i lnehmer unter Leitung 
Münchener Geologen D r . Hans Jos 
Schneider m i t dem Schiff weitem; 
Z w e i pakistanische Wissenschaftler 
len i n der Gruppe i n Karatschi ans 
Ben. Z i e l der E x p e d i t i o n ist die 
schung d e r Eisströme i n dem 
arktischen Gletschergebiet der Erde: 

H i m a l a y a . Geologische u n d geograpl 
Untersuchungen des Karakorum und 
forschung der bisher umbekannten 
d i e n der Bergvölker s ind weitere A: 
ben. 

Außer D r . Schneider, der auch lWj 
der deutsch - österreichischen Karate 
E x p e d i t i o n t e i lnahm, gehören als Ss 
der ehemalige deutsche Skimeister,1 

Bogner aus München u n d als bergsi 
rischer Lei ter der Salzburger Dipl« 
genieur R u d o l f Bardodej der Gruppj 
Außerdem machen die Reise mit 
Baumert Vermessungsingenieur an 
Technischen Hochschule München, 
H e r m a n n Berger, Indologe an der 
sität Münster , der die Sprachen i 
w o h n e r Zentralasiens beherrscht, 
A l p i n i s t e n F r i t z Lobbichler von 
erischen Bergwacht u n d Dr. 
Neureutiher. 

M i t der neuen E x p e d i t i o n so 
A r b e i t e n fortgesetzt w e r d e n die ^ 
gönnen w o r d e n w a r e n . I m 
s ind noch e t w a 25 Prozent« des g« 
Gebirgsmassivs völlig vergletschert 
den b isher igen Beobachtungen $f 
diese Gletschermassen jährlich 
50Q Meter u n d erreichen mitunter o* 
stensteppen der Tä ler . 

Die E x p e d i t i o n w i r d v o n der D 
H i m a l a y a - S t i f t u n g i m Deutschen 
vere in , der Deutschen Forschung*?] 
schaft u n d dem Oesterreicbischen 
vere in f inanzier t . Ledigl ich Bogne' 
n i m m t seine eigenen Kosten. En* 
tember w i l l die Expedi t ion W'*' 
München sein. 

A l t e Z e i t u n g « ' 
M A K U L A T U R 

Z U V E R K A U F E N 

P r e i s : 2 , 5 0 F r . 

Dia S t V i t h e r Zeit 
tag* und samstag! 

N u m m e r 52 

Sehnsucht nach de 
Z U E R I C H . Jounali 
gierten Staaten n 
lieh ber ichten und 
ren, n icht n u r gro 
auf sich — sie setz 
Leben aufs Spiel , 
vorstechendsten F 
Studie „Die Press« 
die soeben v o m 1 
ins t i tu t (IPI) i n Zü 
de. Das I n s t i t u t vt 
rende Z e i t u n g e n i i 

Unter den Berui 
handelten Länder -
sdten Staaten bis 
ist „ein Geist der 
vollständige Bevoj 
durch d e n Staat" f 
Beispiele w e r d e n < 
berichtet. I n Ungar 
terdrüdeung der F, 
list u n d Dramatik« 
Kollege G y u l a Obe 
be einer Untergruni 
es i n der später erl 
- „gegen d i e Regi 
UdSSR gerichtete : 
I i und Obersovsky 
zum T o d e verur te 
Urtei l auf lebensl 
Zuchthausstrafe ret 

I n P o l e n schirieb 
„Srybuna L u d u " , 
mutig, der A u f s t a i 
1936 sei nicht , w i e 
tete, auf die Tätigk 
tea, s o n d e r n auf c 
dingungen der A r 
Diese Erklärung k i 
Stellung. 

Polen g i b t das B 
fen z u . I n den me 
Regierung auf der 
M U S - L e n i n i s m u s b 
der Verfassung o 
Vorhandensein e i l 
In den A u f f a s s u n g 
Presse u n d i n d e n 
kontralle Stimmer 
weitgehend mite ins 

B U C H D R U C K E R E I DOEPGEN 

Malmedyerstraße 13 

RARJS. D e r Ständig 
seitter jüngsten Rur 
einigtenStaaten auc 
a f r i k a n i s c h e L u f f 
*> i n Colorado Spr 
lieh verzichteten d i 
"ad Kanada zugun 
8"ag auf einen Tei 
» A t e und büdete 
Streitkraft, die eh» 
°Mndo unters teht , 
schnitte w e r d e n a b i 
sehen und amerika; 
feitet, unabhängig \ 
zung i h r e r T r u p p e i 
stem arbei tet seit ei 
los und hat die eur 
Windruckt. Seine 

ständigen V e r l 
« a Zeit für A l a r m 
""ea. v e r b u n d e n m 

Warnanlagen sc 
« e b e n . U m die 
da« über eine bes ( 

graphische Pos i t ion 
S^en die Vereinig 

müitärischenUel 
T e ü e i h r e r Souver 
""«alten für die Bei 
^ t ä t l i c h e Zugestäi 

D i e i n A m e r i k a 
für die i n t e g i 

j*«en für Europa 
^aa rechnet deshal 
» d e r L u f t v e r t e i d i 
N * T C - b a l d w t e d e i 
pfcdena sie seit 1 
" M u s i s c h e n W i d e 
J ^ a w a r . Beso 

j r * « f r drängen zur 
°-er n a t i o n a l e n 

* « e i d i g u n g b e i gei 
•»«hebliche fluni 


