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6. Jahrgang 

Sowjetisches Raumschiff „Korable I I" gestartet 
Das Sowjetexperiment hat den Zweck: 1) Lebensbedingungen von Lebewesen 
in Weltraum zu ergründen, 2) die Sicherheitsbedingungen einer Weltraum
reise zu ergründen, und 3) das System zu kontrollieren, das die Rückkehr der 
Weltraumpassagiere zur Erde sichert. 

MOSKAU. - E in sowjetisches W e l t 
raumschiff, mi t z w e i Hunden an Bord 
startete in der Sowjetunion, te i l t die 
,Tass"-Agentur mi t . 

Das neue Weltraumschiff w i r d ein 
Erdsatellit werden, der i n einer Entfer
nung von etwa 320 k m u m die Erde 
kreisen dürfte. Seine Aufgabe ist, die 
Möglichkeiten einer R ü c k k e h r der Ka
bine zur Erde zu erforschen. 
Die Kreisbahn des Weltraumschiffes, 
das zu einem Satell i ten der Erde die 

„Discoverer XIV" 
auf seiner Kreisbahn 
Stützpunkt Vandenberg (Kalifornien). 

Die Tatsache, daß der amerikanische Sa
tellit „Discoverer X I V " eine Woche nach 
der erfolgreichen Bergung der Kapsel 
des „Discoverer X I I I " , auf eine Kreis
bahn um die Erde gebracht werden 
konnte, hat die Kreise der amer ikani 
schen Luftfahrt m i t g r o ß e r Genugtuung 
erfüllt, Ihrer Ansicht nach w i r d die 
Kapsel des neuen Satel l i ten wahrschein
lich über Alaska a u s g e s t o ß e n werden . 
Der Start des neuen Erdtrabanten, der 
ursprünglich für 20.30 U h r M E Z vorge
sehen war, hatte u m 15 M i n u t e n ver
zögert werden m ü s s e n . Der Start er
folgte fast zur gleichen Ze i t w i e der 
Abschuß des Satell i ten des Heeres, 
«Kurier I " , der jedoch einige Augen
blicke später i n der Luf t explodier te . 
Obglei chdas Ver te id igungsminis te r ium 
keine näheren Angaben ü b e r die I n 
strumente an Bord d e s „ D i s c o v e r e r X I V " 
lachte, wird angenommen, d a ß es Ge
täte sind, die es erlauben werden, die 
strategischen Satelli ten „ S a m o s " und 
«Midas" zu starten. 

Discoverer X I V umkreis t die Erde i n 
38,5 Minuten. Der erdfernste Punkt sei
ner Bahn beträgt 807 k m und der erd
nahste 186 km. Nach seiner Bahn zu 
urteilen, wi rd die Bergung der Kapsel 

sein. 

Umkre isung 90 M i n u t e n sechs Zehntel . 
A m Aequator b e t r ä g t die Neigung 65 
Grad. Die Kabine is t m i t einer Rund-
und Fernsehfunkanlage zur Beobachtung 
des Verhaltens der an B o r d be f ind l i 
chen Tiere a u s g e r ü s t e t . Sie ve r füg t w e i 
ter ü b e r einen Sender (19.995 Ki loherz) . 

Der Moskauer Rundfunk k ü n d i g t e an, 
d a ß alle Apparate gut funkt ionieren . 

K O P E N H A G E N . Genau dre i Stunden 
nach der off iz ie l len A n k ü n d i g u n g des 
Startes des 2. sowjetischen W e l t r a u m 
schiffes „ K o r a b l e I I " und i m gleichen 
Augenblick, i n dem die schwedische 
Radio-Kontrol ls te l le i n Eenkoeping als 
erste i n der W e l t Signale des Raum
schiffes auffing, gaben dre i sowjetische 
Gelehrte, unter ihnen Professor Sedow, 
die am astronnautischen K o n g r e ß i n 
Stockholm tei lnehmen, eine improvis ie r 
te, „n icht -of f iz ie l le" Pressekonferenz. I n 
einer kurzen einlei tenden E r k l ä r u n g 
sagte Sedow, be i dem neuen W e l t r a u m 
schiff handle es sich u m ein Rout ine-
Exper iment imRahmen des sowjetischen 
Wel t raum-Programms, d. h . u m eine 
neue Phase der Vorbere i tung der Ent
sendung eines Menschen i n den W e l t 
raum. Das Exper iment sei m i t dem ame
rikanischen „ D i s c o v e r e r " - E x p e r i m e n t e n 
vergleichbar. Die sowjetischen I n s t r u 
mente seien jedoch fortschri t t l icher als 
die amerikanischen. 

Das jetzige Sowjetexper iment habe 
den Zweck: 1) Die Lebensbedingungen 
v o n Lebewesen i m W e l t r a u m zu e r g r ü n 
den; 2) Die Sicherheitsbedingungen ei
ner Wel t raumreise festzustellen; 3) Das 
System zu kon t ro l l i e ren , das die Rück
kehr der Weltraumpassagiere zur Erde 
sichert. 

Die anderen sowjetischen Wissen
schaftler te i l ten m i t , d a ß „ K o r a b l e I I " 
4.600 kg schwer i s t und an Bord nicht 
nur zwe i Hunde, sondern auch kleinere 
Tiere — Kaninchen, Rat ten und E in -
zellen-Lebewesen — seien. Es seien I n 
strumente an Bord , die die sowjetischen 

Gegen die „November-Krise" 
General Norstad.Obarbefehlshaber der 

NATO-Streitkräfte, reiste i n al ler Eile 
"ach Washington. Sein oberster Vorge
setzter in Amerika, P r ä s i d e n t Eisenho-
wr, verkürzte seinen Ferienaufenthalt 
® der At lan t ikküs te . I n Konferenzen 
"tjt Staatssekretär Herter , V i z e p r ä s i d e n t 
Nixon und einigen anderen Mi t a rbe i t e rn 
s°Wie in einer formel len Sitzung des 
»Nationalen Sicherheitsrates", dem ober
sten militärischen Gremium des Landes, 
sMlen eingehend die Probleme der 
•November-Krise" besprochen werden , 
fiter diesem Schlagwort versteht man 
*j Amerika die Methode des K r e m l -
*«s Chruschtschow, der g e g e n w ä r t i g 
f»e diplomatischen Offensiven auf den 
Herten Gang umschalten und ein T r o m 
melfeuer von Drohungen, Warnungen, 
«belgerassel, Beleidigungen u n d S t ö r -
Covern auf die freie W e l t l o s l ä ß t , 
«teilbar mit dem Z ie l , i m November, 
wenn wegen der amerikanischen P r ä -
»dentschaftswahlen die Regierung i n 
Washington „ lahmgelegt" ist, einen ent
ladenden Vors toß gegen den Westen 

führen. Darauf w i l l sich Amer ika , 
as heißt die no chamtierende Regie-

2 Eisenhower, vorbereiten. 

^Chruschtschows Offensiven haben i n 
1 1 letzten Wochen ein beunruhigendes 

eir,mPi a n S e n o m m e n - Dabei i s t es nicht 
halt I S ° S 6 ^ r r a k e t e n r a s s e l n c l e r I n -
_ als vielmehr das ü b e r s t ü r z e n d e 

m P ° - Kongo, Kuba, Ber l in , Flugzeug-
™schenfälle, Attacken gegen de Gaulle, 

ffl«nhower und Adenauer, A b r ü s t u n g s 
over, UNO-Manöver und so wei te r 

~ as im Westen b ö s e n Eindruck macht. 
^Bschtsdiows Tak t ik scheint auf eine 
zuTl S " u n d A b n u t z u n g s s d r l a c h t h i n -
PetiocT' h a a r s d l a r f anges te l l t auf die 
Wahn/' ^ ^ e r Amer ika wegen des 
C f a m p f e s und des a n s c h l i e ß e n d e n 

Berufswechsels nicht langfr is t ig zu 

p lanen u n d k a l t b l ü t i g zu agieren ver
mag. 

Freil ich ist eine solche K a l k u l a t i o n 
Moskaus wahrscheinlich i r r i g . Selbst i n 
dem bevorstehenden W i r b e l der Innen
p o l i t i k w i r d A m e r i k a k a u m völ l ig l ahm
gelegt sein:Erstens w i r d der W a h l k a m p f 
schon wei tgehend m i t dem Hinwe i s a u f 
den russischen Druck geführ t , so d a ß 
die O effentlichkeit immer wach und 
vorberei te t b le ib t , und zweitens werden 
die Amer ikane r gerade durch Chruscht
schows Absicht v e r ä r g e r t sein und i h m 
das Konzept zu versalzen suchen. Beide 
P r ä s i d e n t s c h a f t s k a n d i d a t e n erhal ten auf 
Eisenhowers A n w e i s u n g sämt l i che der 
Regierung z u f l i e ß e n d e n Geheiminforma
t ionen, beide haben die no twendigen 
Kontakte zum Staatsdepartement und 
zum Pentagon, dami t i m N o t f a l l e in Z u 
stand nat ionaler Harmonie u n d ein r e i 
bungsloser Regierungswechsel erreicht 
werden k ö n n t e . W e r auf inner-ameri 
kanische Differenzen spekulierte, ha t 
sich auch schon i n der Vergangenheit 
des ö f t e r e n g r ü n d l i chverrechnet. 

Dennoch n i m m t man i n A m e r i k a 
Chruschtschows Offensive sehr ernst. 
A l s Geste, als Warnung , als Demonstra
t ion , als u n m i ß v e r s t ä n d l i c h e s Zeichen 
dafür , d a ß A m e r i k a nicht passiv zu
sieht, w i e Chruschtschow die ganze W e l t 
unter Druck setzt, und d a ß Washing ton 
seine V e r b ü n d e t e n nicht i m Stiche las
sen w i l l , hat die amerikanische Flot te 
z u n ä c h s t e inmal die V e r s t ä r k u n g ihrer 
S t r e i t k r ä f t e i m Mi t t e lmeer durch den 
mäch t . ' j en S u p e r - F l u g z e u g t r ä g e r „ S a r a -
t o ° a " angeordnet. Z u m zwei ten hat, w i e 
e_ ßt , S t a a t s s e k r e t ä r Her ter den P r ä -
s i u ^ . i e n ersucht, nicht mehr zu prote
stieren, w e n n der K o n g r e ß die Kred i t e 
für die Landenver te idigung erh.oht.Fach. 
leute glauben, d a ß die Bewi l l i gung neu
er M i l i t ä r a u s g a b e n eine Sprache is t , die 
Chruschtschow a m besten, versteht. 

Stat ionen ü b e r das Verha l ten der Tiere 
unterrichten, 

A m Samstag abend meldete der Mos
kauer Rundfunk t r iumphie rend , d a ß die 
beiden Hunde geborgen werden konn
ten und das Exper iment also v o l l und 
ganz gelungen ist . 

Astronauten-Kongreß . 
wählte Präsidium für 1961 

S T O C K H O L M . Die Vol lve r sammlung 
des in ternat ionalen Astronautenkongres
ses w ä h l t e das P r ä s i d i u m für das Jahr 
1961. Professor Sedow, (Sowjetunion) 
wurde erneut zum P r ä s i d e n t e n g e w ä h l t . 
Joseph Peres (Frankreich), M . Shepherd 
( G r o ß b r i t a n n i e n ) , Pickering (USA), Pes-
cek (Tschechoslowakei), Stads (DDR), 
w u r d e n zu V i z e p r ä s i d e n t e n g e w ä h l t . Die 
Generalversammlung hatte zuvor die 
DDR als M i t g l i e d i n die internat ionale 
F ö d e r a t i o n aufgenommen. Der n ä c h s t e 
K o n g r e ß so l l i m Oktober 1961 i n N e w 
Y o r k tagen.Das Sekretariat w i r d wei ter
h i n i n Paris seinen Sitz haben. 

Sicherheitsrat stellt sich hinter „H" 
Vertagung ohne Resolution 

N E W Y O R K . Die am Samstag nach
mi t tag begonnene Sitzung des U N O -
Sicherheitsrates wurde am Montag mor
gen nach 1 3 s t ü n d i g e r Debatte auf un
best immte Ze i t vertagt, ohne d a ß ein 
Besch luß g e f a ß t w o r d e n is t . I m m e r h i n 
w u r d s deutl ich, d a ß der Rat i n seiner 
g r o ß e n Mehrhe i t die H a l t u n g H a m -
m a r s k j ö l d s b ü l i g t , was einer M i ß b i l l i 
gung der A n w ü r f e Lumumbas gegen 
den G e n e r a l s e k r e t ä r gleichkommt. Ob 
Lumumba n u n seine „ w a h r e n Freunde" 
w i e er sich a u s d r ü c k t e zc H i l f e ru fen 
w i r d , ist noch nicht fest, da Jus mon-
tag mi t t ag noch keine off iziel le Reak
t i o n auf die Sicherheitsratssitzung e?-
folgt war . Der sowjetische Delegierte 
Kutznezow hatte w ä h r e n d der Debatte 
H a m m a r s k j ö l d heft ig angegriffen u n d 
die These Lumumbas ver te idigt , w o 
nach „ H " die kü rz l i ch getroffenen K o n 
go-Resolutionen nicht richtig angewen
det habe. Der sowjetische Delegierte 
brachte einen Resolutionsvorschlag ein, 
der die Bi ldung einer Beratergruppe, 
die H a m m a r s k j ö l d zur Seite gestell t 

werden sollte, vorsah. Schl ießl ich xpß 
Kutznezow aber selbst diesen Vor 
schlag zu rück . 

Mehrere Ver t re ter , darunter der A m e 
rikaner Cabot Lodge w ü r d i g t e n die 
belgische Handlungsweise bezüg l i ch des 
Abzuges der T ruppen . 

Zehn Jahre Freiheitsentzug 
für Powers 

M O S K A U . I m Säu lensaa l des Mos

kauer Gewerscbaftshauses sind die Lich

ter erloschen. Nach einem dre i täg igen 

P r o z e ß wurde der amerikanische Fl ie 

der Powers von einem sowjetischen 

Mißsärgericht zu zehn Jahren Freiheits

entzug verurteilt. Drei Jahre davon m u ß 

er im GeS5ugnis verbringen. Der Rest 

der Strafe« der m ö g l i c h e r w e i s e i n 

Zwangsarbeit &&st«hS, ®o$ * s m Urtei l 

zufolge auf ander» W«Sse ^ssfctt wer

den. 

Glaube, Sitte und Heimat 
Ein würdiges Fahnenweihfest bei der Schützenbruderschaft 

S T . V I T H . W ü r d i g und sehr harmonisch 
ver l i e f am Sonntag das Fahnenweih
fest der St.Sebastianus- und Rochus 
S c h ü t z e n b r u d e r s c h a f t S t .Vi th . Die Fe i 
ern waren schlicht gehalten w o r d e n u n d 
dies unterstr ich den i n t i m e n Charakter 
der Festlichkeiten, an denen die 
St .Vither B e v ö l k e r u n g sichtbar g r o ß e n 
A n t e i l nahm. A u ß e r dem M u s i k v e r e i n 

Prozession. Der Ve re in hatte — m i t 
einiger Berechtigung — beschlossen, die
ses Jahr nicht mehr aufzutreten, w e i l er 
eine gewisse Interesselosigkeit seitens 
der B e v ö l k e r u n g festgestellt hatte. A m 
Sonntag zeigte der „ E i f e l k l a n g " , d a ß 
er viel le icht mehr denn je i n der Lage 
ist, uns ausgezeichnete M u s i k z u bie
ten. M a n sah den Mus ikan ten förml ich 

Scnützenmeis ter W . Düsse ldorf übergibt Fähnrich L . Clohse die neue Fahne 

A u e l , der sowohl durch seine ausge
zeichneten Darbietungen als auch durch 
seine Spielfreudigkei t auff ie l , w a r e n 
keine a u s w ä r t i g e n Vereine geladen. Es 
w a r ein Festtag, an dem sich alle 
St .Vi ther Vereine e i n m ü t i g betei l igten. 
Nicht nu r die S c h ü t z e n b r ü d e r , sondern 
auch die B e v ö l k e r u n g , wa ren sichtbar 
stolz auf die herrl iche Fahne, die der 
weitaus ä l t e s t e V e r e i n unserer Vater
stadt nunmel r sein eigen nennen kann, 
M a n merkte so r icht ig , d a ß unsere 
B e v ö l k e r u n g , der man oft (und nicht 
ganz zu Unrecht) Interesselosigkeit i n 
Vereinsdingen nachsagt, dieses Fest au3 
ganzem Herzen mit fe ier te . Dies i s t eine 
sehr ermutigende Tatsache i m Hinb l i ck 
auf die kommende sehr wicht ige Feier
l ichkei ten der n ä c h s t e n Jahre. E i n w e i 
teres Plus w a r d ie M i t w i r k u n g des 
K g l . Musik-vereins „ E i f e l k l a n g " be i der 

die Freude am Spiel an und so d ü r f t e 
m a n nicht ganz fehl gehen, w e n n m a n 
behauptet, d a ß der w o h l wichtigste 
Ve re in unserer Stadt ba ld wieder a k t i v 
w i r d , w i e i n al ten Zei ten. 

Graue W o l k e n h ingen ü b e r der Stadt, 
als die Bruderschaft morgens vo r dem 
Bruderschaftslokale antrat . S c h ü t z e n 
meister W . D ü s s e l d o r f z i t ier te die d re i 
Grundpr inz ip ien der Bruderschaft, 
„ G l a u b e , Sitte u n d He ima t" als er dem 
F ä h n r i c h L . Clohse die3 w u n d e r s c h ö n e 
Fahne ü b e r g a b , die T r a d i t i o n und Fo r t 
schrit t so glücklich i n sich vere int . Sie 
i s t e in wirk l iches Symbol nicht nu r der 
e h r w ü r d i g e n Geschichte unserer Stadt, 
sondern auch des unbeugsamen Lebens
wi l l ens unserer B e v ö l k e r u n g , , die sich 
auch durch die schwersten P r ü f u n g e n 
nicht mutlose machen l ä ß t . 

Das K g l . Tambourkorps S t .V i th Holte 
die Bruderschaft ab u n d geleitete sie 
zur Kirche, w o d ie Fahne neben der 
Kommunionbank Aufs t e l lung nahm. 
Hochw. Dechant Breuer zelebrierte das 
Hochamt für die Lebenden u n d Ver 
storbenen der Bruderschaft u n d h i e l t 
eine sehr bemerkenswerte Ansprache, 
die w i r an anderer Stelle i m W o r t l a u t 
wiedergeben, w e i l sie so recht die 
historische u n d r e l i g i ö s e Bedeutung der 
Feier w i d e r g i b t . Nach seiner Ansprache 
segnete hochw, Dechant Breuer die 
Fahne. Sehr feierl ich k l ang i n der v o l l 
besetzten Kirche d ie v o m gemischten 
Kirchenchor unter der Le i tung v o n 
Johannes Piette vorgetragene v i e r s t i m 
mige Messe. D i e a n s c h l i e ß e n d an das 
Hochamt folgende Rochusprozession sah 
w i e d e r e inmal eine sehr g r o ß e Betei
l igung der B e v ö l k e r u n g . A u f einem B l u 
menteppich nahm w ü r d e v o l l das A u e r -
hei l igste seinen W e g durch die Fah-
n e n g e s c h m ü c k t e n S t r a ß e n . Vie le Fahnen 
h ingen an den H ä u s e r n , jedoch kann, 
m a n nicht umhin , festzustellen, d a ß i n 
der H a u p t s t r a ß e noch viele H ä u s e r nicht 
geflaggt hatten.Etwas mehr S o l i d a r i t ä t s 
u n d E h r f u r c h t s g e f ü h l vo r dem A l l e r h e i -
l igs ten k ö n n t e r u h i g öffent l ich gezeigt 
werden . Ers tmal ig sahen w i r i m Hoch
amt u n d auf der Prozession unseren 
neuen Kaplan , hochw. Ernst Servais. 

Das K g l . Tambourkorps geleitete die 
Bruderschaft durch ein dichtes M e n 
schenspalier z u m Bruderschaftslokal, 
H o t e l Pip-Margraff , w o nach einem 
g e m ü t l i c h e n F r ü h s c h o p p e n ein gutes 
Festessen servier t wurde . Un te r den 
E h r e n g ä s t e n bemerkten w i r hochw. De
chant Breuer, Schöffen Hansen und die 
Ratsherren Jacobs und Ter ren . Selbst
v e r s t ä n d l i c h w a r e n auch B ü r g e r m e i s t e r 
W . Pip u n d Schöffe P. Marg ra f f an
wesend, die Mi tg l i ede r der Bruderschaft 
s ind. 

E i n Festzug kann durch seine L ä n g e , 
aber auch durch seine Zusammensetzung 
imponieren . Der am Sonntag w a r be
merkenswer t , w e i l sich alle hiesigen 
Vereine m i t Fahnen daran betei l igten, 
w o h l aber auch, w e i l herrl icher Son
nenschein herrschte, eine ganz g r o ß e 
Seltenheit i n diesem Jahre. W ä h r e n d die 
Nat iona lhymne e r t ö n t e legte S c h ü t z e n 
meister W . D ü s s e l d o r f einen Kranz a m 
Ehrenmal nieder. 

Lange ha t m a n auf d e m Sportplate 
nicht mehr so v i e l P u b l i k u m gesehen. 
W ä h r e n d die ersten Sterne geschossen 
wurden , fand auf dem Rasen ein F u ß 
ba l l sp ie l statt, das endlich wieder e in
m a l einen St .Vi ther Sieg sah. Eigent
l ich is t dies nicht zu ve rwunde rn , da 
die erste Garn i tu r des RFO gegen die 
Altherrenmannschaft desselben Vereins 
spielte. Sehr v i e l Betr ieb herrschte an 
den Bier- u n d W ü r s t c h e n s t ä n d e n und 
auch der Preisvogel für das P u b l i k u m 
fand lebhaften Zuspruch. Sieger wurde , 
bereits zum zwe i t en Male H e r r E r i d i 
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Die Folgen der Kongo-Katastrophe für die belgische Wirtschaft 
! Kummer 99 Seite 

S a c h v e r s t ä n d i g e haben berechnet,wel
che R ü c k w i r k u n g ein vö l l ige r oder ein 
te i lweiser Ver lus t des Kongo als Inter
e s s e n s p h ä r e auf. die belgische Wirtschaft 
a u s ü b t . Daraus ergibt sich, d a ß die F o l 
gen eines Gesarr.;verlusfces autgefangen 
werden k ö n n e n , wenn Belgien sich bei 
seinem SSaatsausgaben B e s c h r ä n k u n g e n 
aufenlagC. M s Pr ivatwir tschaf t hat be
reits vo r einigen Jahren mi t einer U m . 
säcfialrung- ihrer T ä t i g k e i t vom Kongo 
ncaaäb andenen Gebieten begonnen, aber 
es w i r d ' noch eine Zeit lang dauern, bis 
diese Umste l lung vol lzogen sein w i r d . 

I m allgemeinen kann festgestellt wer
den, da-ß. vor a l lem der belgische Staat 
i m Zusammenhang mi t seinen Budget-
e i n k ü n f t e n aus dem Kongo und einige 
Sektanem der Pr ivatwir tschaft , deren T ä 
t igkei t einseit ig auf den Kongo gerich-
t ä s warn;, einige schwierige Jahre der A n 
passung durchmachen m ü s s e n . Die bel
gische: Wirtschaft kann sich durch eine 
energische Anstrengung, die ü b r i g e n s i n 
manchen Sektoren schon unternommen 
w ü r d e , rasch v o n den ' Folgen eines vö l 
ligen, oder te i lweisen Verlustes des 
Kongos erholen. 

I n erster L in ie sieht man sich dem 
Problem g e g e n ü b e r g e s t q l l t , die aus dem 
Kongo: z u r ü c k k e h r e n d e n Belgier i n die 
belgische Gemeinschaft aufzunehmen. Es 
i s t auffallend, d a ß v o n den Ende 1957 
g e z ä h l t e n belgischen S t a a t s a n g e h ö r i g e n 
i m Kongo nu r 30 000 M ä n n e r sind, die 
sich auf die verschiedenen Sektoren w i e 
folgt ver te i len : 10 000 Beamte, 3 000 
M a s i o n a r e und 17.000 Pflanzer oder 
Eassonal i n Pr ivatbetr ieben. Die Auf 
nahme der Beamten, die nach einer vor
l ä u f i g e n Berechnung i m Kongo durch-
SE&ni t t l i ch ein Jahresgehalt v o n 300 000 
I J E T : bezogen, ist durch ein Gesetz ge
regelt. Es ist aber klar , d a ß dieses Ge
setz nicht auf eine so p lö tz l i che Massen-
r ü c k k e h r berechnet w a r u n d deshalb er
g ä n z t werden m u ß . I n Belgien selbst 
zahlt der Pr ivatsektor dem Personal v o n 
Kolonialgesellschaften r u n d eine M i l 
l ia rde Franken an G e h ä l t e r n pro Jahr 
aus. 

Seit dem Anfang der Kolon i sa t ion hat 
Belgien i m Kongo 148 M i l l i a r d e n i n 
vest ier t . Davon w u r d e n 62,1 M i l l i a r d e n 
i n Pr ivatunternehmen angelegt, 16,9 M i l 
l i a rden betrafen b e h ö r d l i c h e Invest ie
rungen und 11,2 M i l l i a r d e n Inves t ierun
gen halboff iz ie l ler K ö r p e r s c h a f t e n , da
run te r das Transpor twesen. V o n 1952 -
1955 invest ier ten die Pr ivatwir tschaf t 
u n d der Staat i m Rahmen des Zehnjah
resplans 55 M i l l i a r d e n . 

Der W e r t der an den B ö r s e n von B r ü s 
sel und A n t w e r p e n not ie r ten Effekten 
v o n Kolonialgesellschaften belief sich i m 
Dezember 1955 auf 99,7 M i l l i a r d e n , da
v o n 69,7 M i l l i a r d e n für die Unterneh
men in Katanga. I m Juni des laufenden 
Jahres war der B ö r s e n w e r t der be lg i 

schen Gesellschaften i m Kongo auf 32,7 
M i l l i a r d e n gefallen, davon 23,3 M i l l i a r 
den für Katanga. Dies bedeutet, d a ß sich 
i n dem B ö r s e n w e r t die d ü s t e r s t e n Per
spekt iven für die belgischen Belange i m 
Kongo abzeichneten. Die B ö r s e erhiel t 
den ersten Schlag. Manche amerikanische 
Gruppen beur te i l ten indessen die Lage 
nicht so pessimistisch. Das amer ikan i 
sche Bankhaus Lazard i n N e w Y o r k 
kaufte M i t t e 1959 noch ¿5.000 A k t e n 
U n i o n Min ie re . 

Interessant ist das V e r h ä l t n i s der A k 
t iva , die v o n Belgien dem kongolesischen 
Staat ü b e r t r a g e n wurden , zur H ö h e der 
öf fen t l i chen Schuld des Kongos. Z u 
n ä c h s t e inmal ü b e r g a b Belgien dem 
Kongo G e b ä u d e , F l u g p l ä t z e , Schulen, 
S p i t ä l e r usw. i m Wer te v o n r u n d 50 
M i l l i a r d e n . Ueberdies wurde das A k 
tenpaket der B e t r " -;ung des kongole
sischen Staates c:i den ko lon ia len P r i 
vatgesellschaften .voraus Belgien dem 
ehemaligen C !gouvernement M i t 
tel verschaffte) aa l 37,3 M i l l i a r d e n ge
schä tz t . I m Jahre 1955 erbrachte dieses 
Ak t i enpake t 1,215 M i l l i a r d e n an D i v i 
denden, i m Jahre 1957 1,895 M i l l i a r d e n 
und i m Jahre 1959 1,198 M i l l i a r d e n . 

D e m g e g e n ü b e r be l äu f t sich die öffent
liche Schuld auf 54,2 M i l l i a r d e n , w o v o n 
7,067 M i l l i a r d e n v o n Belgien garantiert 
s ind. Es is t aber die Frage, ob bei einer 
eventuellen Einstel lung der S c h u l d a b l ö 
sung durch die kongolesische Regierung 
nicht doch auch die Verpf l ichtung h i n 
sichtlich der nicht - garant ier ten A n l e i 
hen v o n Belgien ü b e r n o m m e n werden 
m ü ß t e n , w e i l diese h a u p t s ä c h l i c h i n Bel
gien aufgelegten An le ihen v o n den I n 
vest ierern als belgische Anlagen betrach
tet werden . Die Invest ierer h ä t t e n daher 
einen moralischen Anspruch auf V e r g ü 
tung. 

Die Steuereinnahmen der belgischen 
Staatskasse aus Gewinnsteuern, i n Bel
gien und i m Kongo ausgezahlten D i v i 
denden und Tant iemen sowie die i n d i 
rekten Einnahmen erreichten i m Jahre 
1956 3,6 Prozent der Gesamteinnahmen 
des belgischen Staates. E in g r o ß e r T e i l 
der belgischenStaatsausgaben w i r d durch 
Anle ihen gedeckt. 

Auch ü b e r die R ü c k w i r k u n g e n durch 
den Ver lus t des Kongos auf die Zah
lungsbilanz w u r d e n Berechnungen an
gestellt, aber hier besteht ein enger Z u 
sammenhang m i t der Entwick lung des 
belgisch - kongolesischen Handels. Der 
belgische Expor t nach dem Kongo re
p r ä s e n t i e r t e i m Jahre 1956 einen W e r ! 
v o n 6,9 M i l l i a r d e n , w ä h r e n d der I m 
por t kongolesischer Produkte nach Bel
gien sich auf einen W e r t von 12,1 M i l 
l i a rden belief. I m Jahre 1959 ging der 
Expor t auf 4,4 M i l l i a r d e n zurück und 
der I m p o r t verminder te sich auf 9,7 M i l 
l ia rden. Der belgische Expor t nach dem 
Kongo b e t r ä g t noch 2,7 Prozent des bel

gischen Gesamtexports, w ä h r e n d ein 
Prozentsatz von 4 bis 5 als no rma l be
trachtet w i r d . Dies bedeutet, d a ß die 
belgische Wirtschaft schon seit einigen 
Jahren neue Absatzgebiete gefunden 
hat. 

Was die Einfuhr betr i f f t , ist das Pro
b lem ziemlich einfach. In manchen K r e i 
sen e r k l ä r t man sogar, ein I n t é r e s s é an 
einer Umschaltung nach anderen Gebie
ten zu haben, Dies g i l t zum Beispiel 
für den Bananenimport . M a n behauptet, 
d a ß die Bananenschiffe i n A r u b a eine 1 

garantiert vol le Ladung haben und die 
Ware v o n guter Q u a l i t ä t sei, w ä h r e n d 
dies i m unteren Kongo, w o die Belgier 
die ganze Ernte kaufen, nicht der Fa l l 
sei. 

Die Einfuhr von Kupererzen o d e r B l ö k -
ken Kupfer ist ke in M o n o p o l der K o n 
gos. Die Tochtergesellschaft der Un ion -
Min ie re , die M é t a l l u r g i q u e de Hoboken 
kann die Meta l le anderswo kaufen. So 
gibt es zahlreiche Beispiele dafür , d a ß 
die belgische Wirtschaft sich rasch an 
die v e r ä n d e r t e n V e r h ä l t n i s s e anzupas
sen vermag. * 

Ein Vergleich m i t der n i e d e r l ä n d i s c h e n 
Erfahrung i n Indonesien lehrt , d a ß H o l 
land die Umste l lung i n v ier bis fünf 
Jahren vo l lb r ingen konnte, o b w o h l I n 
donesien einen v i e l g r ö ß e r e n Beitrag 
für das n i e d e r l ä n d i s c h e Nat iona le inkom
men leistete als der Kongo für Belgien. 
H o l l a n d gelangte zu diesem Ergebnis 
durch eine starke Disz ip l in , die von den 
Belgiern vermut l ich nicht i n gleichem 
M a ß e erwarte t werden darf. Nichtsdes
toweniger legt man sich Rechenschaft 
ü b e r die Notwend igke i t ab, eine nat io
nale Anstrengung wie unmit te lbar nach 
dem Kriege zu unternehmen, als Bel
gien zu den ersten L ä n d e r n i n der Reihe 
der w e s t e u r o p ä i s c h e n „ W u n d e r " ge
h ö r t e . 

Der Kongo ha t m i t 20 bis 25 M i l l i a r 
den Francs zum Nat iona le inkommen 

Indonesien bricht 
Beziehungen zu Holland ab 
D J A K A R T A . P r ä s i d e n t Sukarno, der den 
Abbruch der diplomatischen Beziehungen 
m i t Ho l l and bekanntgab, betonte, d a ß I n 
donesien jetzt i n der Af fä re West - Neu-
Guineas „ a n d e r e Methoden als Verhand
lungen oder Bi t ten anwenden w i r d " . 

Deichbruch fordet t 20 Tote 
T O R R E L A V E G A . Durch den Bruch einer 
Sperrmauer eines Stausees wurde die 
kleine spanische Ortschaft Reovinco 
vo l lkommen ü b e r f l u t e t . Die bisherige 
Bilanz be läu f t sich auf mindestens 20 
Tote. Zahlreiche Fami l ien w u r d e n durch 
die Z e r s t ö r u n g der Ortschaft obdachlos. 

Belgiens beigetragen, das sind u n g e f ä h r 
3,5 bis 5 Prozent. Was die Niederlande 
betr i f f t , bel ief sich seinerzeit der Bei
trag Indonesiens zum n i e d e r l ä n d i s c h e n 
Na t iona le inkommen auf 8 bis 9 Pro
zent. I m Jahre 1958 haUe der n i e d e r l ä n 
dische Expor t einen W e r t von 12,2 M i l 
l ia rden Gulden, davon gingen Waren i m 
Betrage von 110 M i l l i o n e n Gulden oder 
0,9 Prozent nach Indonesien. I m Jahre 
1950 hatte sich der W e r t des n i e d e r l ä n 
dischen Gesamtexports auf 5,3 M i l l i a r 
den Gulden belaufen, davon warenPro-
dukte i m Wer te v o n 301 M i l l i o n e n Gul

den oder 5,6 Prozent nach Indonesier 
a u s g e f ü h r t worden . Die Erfahrung l e(, t i | 
also, d a ß die Handelsbeziehungen nidi' 
p lö tz l ich m i t ' e i n e m Sprung, sondern all. 
m ä h l i c h z u r ü c k g e h e n . 

Bei al len diesen Betrachtungen darf i 
auch nicht aus dem Auge verloren wet-
den, d a ß ein aggressives Vorgehen d« | 
kongolesischen Regierung gegen die bei-1 
gisehen Wirtschaftsintressen die Kredit. 
Würd igke i t der kongoles'echcn Regle, 
rung i n starkem M a ß e beslntrcchtigen 
w ü r d e , und das kann bestimmt nicht die 
Absicht des jungen Staates sein. 

Cemal Gürsel 
Gestern: „Hände weg von der Politik!" 

Heute: Marschbefehl in Richtung 

Diktatur ? 

„235 Generale und Admi ra l e i n den 
Ruhestand versetzt. - Umbesetzungen in 
den Kommandoste l len der t ü r k i s c h e n A r 
mee. - Die g r ö ß t e . S ä u b e r u n g ' seit Be
ginn der M i l i t ä r r e v o l t e . - Errichtung von 
Revolu t ions t r ibunalen und Standgerich
ten.'" So und ähn l ich waren die Meldun
gen ü b e r s c h r i e b e n , die i n den letzten 
Tagen v o n A n k a r a aus i n alle Wel t 
gekabelt wurden . — Meldungen, die den 
für jede Gewal tanwendung ü b e r e m p f i n d 
lichen Nerv der We l tö f f en t l i chke i t t ra
fen. Auch ein kleiner D ik t a to r b le ib t 
ein Dik ta tor . Sollte diese Binsenwahr
heit jetzt i n der T ü r k e i , gleichsam ü b e r 
Nacht zu einer b i t te ren poli t ischen Rea
l i t ä t geworden sein? 

I n den ersten Wochen nach demSturz 
der Regierung Menderes sah es so aus, 
als g ä b e es für die freie W e l t keinen 
Grund, ü b e r die neue Entwick lung i n 
der T ü r k e i i n Unruhe zu geraten. Die 
M i l i t ä r r e v o l t e wa r fast unb lu t ig ver lau
fen und Ruhe und Ordnung waren a l 
le ror ten rasch wiederhergestel l t . Der 
neue Mann , General Cemal G ü r s e l , gab 
der W e l t bezüg l i ch der r ichtigen Schrei
bung und Aussprache seines Namens 
zwar noch R ä t s e l auf, b e m ü h t e sich i n 
des unve rzüg l i ch , keine Unkla rhe i t en 
ü b e r das r e v o l u t i o n ä r e Z i e l und ü b e r 
seine p e r s ö n l i c h e n Absichten aufkom
men zu lassen. Noch Ende M a i , zwe i 
oder drei Tage nach der M a c h t ü b e r n a h 
me, e r k l ä r t e er in einer Pressekonfe
renz, d a ß er gar keine politische A m 
bi t ionen habe und d a ß er beabsichtige, 
sich zu gegebener Zei t wieder z u r ü c k z u 
ziehen. A u f derselben Linie lag dann 
auch die weitere E r k l ä r u n g , d a ß er be i 
den Neuwahlen nicht zu kandid ie ren 
w ü n s c h e . Beruhigend w i r k t e vor a l lem 
aber die Versicherung, d a ß die T ü r k e i 
auch we i t e rh in i m Verband der N A T O -
Staaten verble iben werde. 

A b e r es gab auch schon i n jener A n 
fangsphase der Revolu t ion einige sehr 

Zwei schwarze Figuren aui dem Schachbrett der Welt 
Ich hatte auf der B r ü s s e l e r Konferenz 

der „ t ab l e ronde" Gelegenheit, m i t bei
den zusammenzukommen: Patrice L u -
mumba und sein katangesischer Gegen
spieler, Tschombe. 

K e i n g r ö ß e r e r Gegensatz als die b e i 
den heut igen erbi t ter ten Opponenten i m 
r e v o l u t i o n ä r a u f g e w ü h l t e n Kongo. 

Schon physisch war der Gegensatz auf
fa l lend. 

Lumumba is t schmal, n e r v ö s , z i t t e rnd 
vor Ungeduld, w i e ein ü b e r z ü c h t e t e s 
Rennpferd; Moise Tschombe i s t massiv 
ruhig und v o n einer etwas v u l g ä r e n 
Bonhommie w i e ein etwas zu erfolgrei 
cher G e s c h ä f t s m a n n . Er steckt unroman
tisch und sehr spekulat iv immer i n l u 
k r a t i v e n Geschä f t en und die Po l i t i k i s t 
ein Geschäf t , w i e jedes andere auch. 
Wenn auch manchmal viel le icht etwas, 
r i skanter als die ü b r i g e n Geschäf te . . 

Lumumba hat etwas Schleichendes.Fe-
derndes an sich, u n w i l l k ü r l i c h d r ä n g t 
sich einem der Vergleich m i t der U n 
berechenbarkeit einer Katze auf. 

Patrice Lumumba is t zweifel los ein 
Mensch v o n sehr hoher Intel l igenz. 

E r faß t , o b w o h l sein Bildungsgang r u 
d i m e n t ä r genug ist - w e n n auch für 
kongolesische M a ß s t ä b e schon sehr be
merkenswer t — m i t einer enormen W e i t 
sicht auch kompl iz ie r te Dinge v o l l auf 
und w e i ß sie sich i n v e r b l ü f f e n d e r 
Schnelle zu assimilieren. 

E r hat e in sehr p r ä z i s e s W e l t b i l d u n d 
w e i ß es k l a r u n d e indr ingl ich vor sei
nem G e g e n ü b e r auszubreiten. 

Patrice Lumumba, sympathisch oder 
unsympathisch, Po l i t ike r von Q u a l i t ä t 
oder ge f äh r l i che r Neuropath, i s t ohne 
Zweifel eine bedeutende politische Per. 
sön l i chke i t des heutigen Kongo. 

Joseph Kasavubu, v o n dem man sich 
vorher sehr v i e l versprochen hatte, ent
täuscht. 

Das ist i m Grunde ein Phlegmatiker, 
e in Mann, der seinen Komfor t l iebt , der 
ungern R i s iken eingeht. 

Patrice Lumumba, er, l i eb t die R i s i 

ken. Er t r ä u m t v o m Abenteuer, er ist 
fanatisch, aber er ist auch ein Mann , 
der m i t letztem Raffinement seine Ge
fühle vertuschen kann. 

Paradoxon unserer Ze i t : Dieser Fünf-
u n d d r e i ß i g j ä h r i g e , der vo r einem Jahr 
noch i m G e f ä n g n i s von Stanleyvi l le s a ß 
und der die W e i ß e n h a ß t , w e i l er sich 
noch immer g e d e m ü t i g t u n d i n Ket ten 
fühlt , ist der e u r o p ä i s c h s t e v o n allen 
kongolesischen Po l i t i ke rn . 

Sein geistiges W e l t b i l d is t modern , 
m o b i l , sehr wei tgre i fend. Keine Spur 
v o n der verspiel ten L ä s s i g k e i t der A f r i 
kaner, sondern er hat die ehrgeizigen 
Metahys ik des Eroberers, der v o n den 
Vere in ig ten Staaten von A f r i k a unter 
kongolesischer F ü h r u n g t r ä u m t . 

In te l lek tue l le r durch und durch k ö n n 
te er an einem Stammtisch des Cafe 
Flore i n Paris eine ausgezeichnete F igur 
machen. Aber er hat nicht nu r Ehrgeiz, 
sondern auch eine zu fü rch tende Energie, 
eine Q u a l i t ä t , die sehr v ie len In te l lek
tuel len leider abgeht. Er ist der einzige 
unter der kongolesischen F ü h r e r s c h a f t , 
der einen nationalafr ikanischen Stand
p u n k t hat. 

A l l e anderen denken i n ü b e r h o l t e n 
und zukunftsleeren Z e i t r ä u m e n . Sie s ind 
K i w u i s t e n , Katangesen, Kasaiisten oder 
M ä n n e r v o m Unteren Kongo. 

Sie sind lokale S t a m m e s h ä u p t l i n g e 
und i h r Hor izon t sch l ieß t sich an der 
Urwaldgrenze ihrer He imatprov inz . 

Patrice Lumumba ist Kongolese und 
Afr ikaner , er denkt nach unserem Be
gr i f fen. 

Dem Manne kann man nicht ü b e r den 
Weg t rauen ? 

Wahrscheinl ich nicht. 
Er ist ohne Skrupel und bedenkenlos 

bereit , alles, selbst das Abwegigste , zu 
tun , um zu seinen Zie len zu kommen? 

Das ist durchaus mögl ich . Ich fürchte 
es. 

Der D ik ta to r des Kongo von morgen? 
Das ist w o h l die akuteste Gefahr. 
E in ge fäh r l i che r Mensch - nicht nur 

für den Kongo? 
Das dü r f t e le ider s t immen. 
Was nicht aus sch l i eß t , d a ß , w e n n 

morgen W a h l e n i m Kongo stat tf inden 
w ü r d e n , nicht gefä l sch te Wahlen , son
dern re la t iv kor rek te — das W o r t „ r e 
l a t i v " spielt eine beherrschende Rolle 
i n A f r i k a — Patrice Lumumba einen 
ü b e r w ä l t i g e n d e n Durchbruch, erzielen 
w ü r d e . . . 

Er is t schon heute der Chef der we i t 
aus g r ö ß t e n kongolesischen Partei - er 
w ü r d e dann wahrscheinlich die absolute 
Mehrhe i t i m Parlament von L e o p o l d v i l -
le h in te r sich haben. 

Denn, A n t i p a t h i e h in , A n t i p a t h i e her, 
dieser u n e r m ü d l i c h diskutierende Zie
g e n b ä r t i g e m i t v i e l unverdauter Ideo lo
gie hat die Logik der Dinge und der 
En twick lung für sich . . . 

M a n w i r d noch v i e l v o n i h m h ö r e n , 
wenn nicht e in p e r s ö n l i c h e s Drama i m 
ü b e r h e i z t e n Kongo - Kessel seiner E x i 
stenz ein j ä h e s Ende setzt . . ' . 

Patrice Lumumba w i r d , ohne unvor
hersehbaren Unfa l l , morgen oder ü b e r 
morgen der unbestr i t tene Chef des a f r i 
kanischen Kont inents sein, der sich zu 
regen beginnt . 

Was den augenblicklichen Chef der 
Regierung der Provinz von Katanga an
geht, so kann man sich be i i h m we
sentlich k ü r z e r fassen. 

Moise Tschombe ist i n mancher Be
ziehung, wesentl ich sympathischer als 
sein n e r v ö s e r , r e s s e n t i m e n t ü b e r l a d e n e r 
Gegenspieler von Leopoldv i l l e . 

Abe r auch sehr v i e l uninteressanter u . 
a l l t äg l icher . 

Es ist anzunehmen, d a ß sein»- Rolle i n 
der afrikanischen Po l i t i k nu r sehr v o r 
ü b e r g e h e n d e r Na tu r sein w i r d . 

Charmanter S c h ö n r e d n e r , gut F reund 
m i t jedermann ( a u ß e r m i t Lumumba) , ist 
dieser Schwarze eine bis zur K a r i k a t u r 
getreue Kopie eines erfolgreichen w e i 
ß e n G r o ß b ü r g e r s , der i n den Aufs ich ts 

ratssi tzungen seines Konzerns, neben 
den Div idenden , kleine Kompl imen te an 
alle Kollegen und G e s c h ä f t s f r e u n d e ver
te i l t . 

Moise Tschombe k a m i n die Po l i t ik , 
w e i l er für die „ U n i o n M i n i e r e " , zu de
ren Ver t rau ten er zäh l t , eine ausgezeich
nete Figur auf dem kongolesischen 
Schachbrett zu sein schien . . . 

Wohle r fah ren i n al len Geschäf ten , 
ü b e r a l l zu Hause, w o , i n mehr oder w e 
niger konventabler Form, „ b u s i n e s s " ge
macht w i r d , hat ü b r i g e n s Moise Tschom
be» die Schecks der M i n e n - U n i o n ke i 
neswegs nö t ig , um sich solvent zu ha l 
ten. 

Er is t ü b e r h a u p t nicht der T y p des 
Strohmannes, w e n n er auch i m A u f t r a 
ge der M i n e n - U n i o n in die politische 
Arena gestiegen ist . v . 

Er s tammt aus einer sehr reichen Fa
mi l i e und er hat seine Studien i n e i 
ner Weise vo l lenden und a b s c h l i e ß e n 
k ö n n e n , die für kongolesische V e r h ä l t 
nisse geradezu e inmal ig war . 

Tschombe ist auch ein er fahrenerWel t -
reisender, er hat, woh l subven t i cn i e r t 
v o n seinem reichen Vater , ganz Europa 
kennengelernt . 

Vie le ha l ten i h n für k o r r u p t , aber ke i 
ner streitet i h m eine a u s g e p r ä g t e Per
sön l i chke i t ab. 

Uebrigens fehlt es i h m nicht an M u t , 
er w e i ß , d a ß er jetzt va banque spielt 
und wahrscheinlich das einzig mög l i che 
happy end ein A s y l i n B r ü s s e l oder i n 
Paris oder i n N e w Y o r k ist. 

E in A s y l ü b r i g e n s , das nicht durch f i 
nanziel le Sorgen belastet w ä r e . Er hat 
wen ig 'S inn für nat ionale Romant ik , er 
t r ä u m t nicht, wie der v o n seinem Gel
t u n g s b e d ü r f n i s gejagte Lumumba , von 
der z u k ü n f t i g e n Macht des aufsteigen
den A f r i k a . 

Realist, der er ist, ohne jeden senti
mentalen Komplex , denkt er an die 
P r o s p e r i t ä t seiner reichen Provinz u n d 
n a t ü r l i c h auch an die seine. Das ist 
ü b r i g e n s no rma l . K. B. 

drastische M a ß n a h m e n . Bereits am l 
Juni h ö r t e man, d a ß sämtliche Abge. 
ordneten der t ü r k i s c h e n Demokratische« 
Partei, der ehemaligen Regierungspartei, 
insgesamt 419 Personen, innerhalb ei
ner Nacht verhaftet wurden. Das war 
der Beginn einer Verhaftungswelle, die 
seither nicht abgeebbt ist und deren 
A u s m a ß sich nicht ü b e r s e h e n läßt.Gleldt. 
zei t ig w a r ein generelles Betätigungs
verbot für alle Parteien ausgesprochen 
worden , das auch die republikanisch 
Opposi t ionspar te i des 79jährigen pen
sionier ten Generals und ehemaligen 
S t a a t s p r ä s i d e n t e n Ismet Inönü traf. 

I n den j ü n g s t e n Meldungen wird nicht 
mehr v o n Verhaftungen gesprodien, son
dern von „ S ä u b e r u n g e n " in der Ar
mee, was jedoch u m keinen Grad we
niger drakonisch k l ing t . Das Wort 
„ S ä u b e r u n g " ist ein altes Lieblingswort 
s ä m t l i c h e r Dik ta tu ren , hinter dem sich 
alles mögl iche verbergen kann und zu
meist auch verbi rg t . Es sei nötig ge, 
wesen, so h e i ß t es i n der amtlichen 
Darstel lung, eine „Ver jüngung der tür
kischen S t r e i t k r ä f t e " herbeizuführen. Im 
Zuge dieser Ve r jüngungsope ra t i on wnr. 
den 235 t ü r k i s c h e Generale und Admi
rale aus dem ak t iven Dienst entlassen 
und i n den Ruhestand versetzt. Danach 
m ü ß t e es also i n der Armee von ver. 
k a l k t e m M i l i t ä r nu r so gewimmelt ha
ben. Ferner seien zahlreiche Umbeset
zungen i n den Kommandostellen vor
genommen worden . Gleichzeitig hall 
die Regierung des General Gürsel aber 
auch ein Gesetz beschlossen, das d!t 
B i ldung von „Revolut ionst r ibunalen" u. 
Standgerichten vorsieht , und zwar zum 
Zwecke der „ A b u r t e i l u n g von Vergehen 
gegen.den Geist der nationalen Einheit",, 
Gegen die Ur te i le dieser Gerichte gebe 
es keine Berufung. 

Es bedarf keiner n ä h e r e n Erläuterung, 
weshalb man gerade i n der letztgenann
ten M a ß n a h m e einen Schritt erblidcep 
m u ß , der m i t demokratischen Einrichtun
gen nichts mehr zu tun hat. Die Demo
kra t ie kennt keine Standgerichte, außer 
i n der Endphase eines bereits halbver
lorenen Krieges. A l l diese e^nädmeioen-
den M a ß n a h m e n stehen in krassem Wl-
derspruch zu den E r k l ä r u n g e n und Ver
sicherungen, die G ü r s e l bei Uebernah. 
me der Staatsgewalt abgegeben hat. Sia 
stehen i n einem noch schärferen Gegen
satz zu seinem f r ü h e r e n persönlichen 
Standpunkt , den er bei jeder militäri
schen Aufgabe m i t geradezu fanatischem 
Eifer durchzusetzen suchte: „Politik ge
h ö r t nicht i n die Armee!" DieserGrund-
satz wurde i h m pe r sön l i ch zur Klippe, 
als er sich weigerte , den Wünschen dei 
f r ü h e r e n M i n i s t e r p r ä s i d e n t e n Mende
res zu entsprechen und gewisse politi
sche E r w ä g u n g e n auch beim Ausbau der 
Armee zu be rücks i ch t igen . Als der Ge
neral , der sich i m Ersten Weltkrieg wie
derhol t ausgezeichnet hatte und seil 
1958 den Oberbefehl ü b e r die Land
s t r e i t k r ä f t e füh r t e , daraufhin ..beur
laubt" wurde , r i e f er i n seiner Abschieds, 
rede m i t erhobener Stimme: „Soldaten! 
Nochmals — H ä n d e weg von der w 
l i t i k ! " Soll te der General Cemal Gür
sel jetzt seiner eigenen, so unnachgiebig 
ver te idigenden Generall inie untreu ge
w o r d e n sein und den Marschbefehl In 
Richtung D ik t a tu r er tei l t haben? 

[Glaube, Sitte u. J 
Fortsetzung von Seite 1 

Blies. Der Bedeutung des 1 
t war auch das Preisvi 

jer Bruderschaft. So spanr 
jange nicht mehr gewesen, 
folte A. Freres den vö l l ig 2 
Vogel herunter. E r w ä h n e n v 
lusgezeichnnete Platzkonzer 
Lusikverein A u e l und das 
lourkorps. E in so harmo 

Die Festanspiadie 
liebe S c h ü t z e n b r ü d e r l 
Euer Fahnenweihfest ve rd 
lere Beachtung. G e h ö r t I h r 
Berein an, der m i t den Ge 

Jtadt und dem kirchlichen 
längsten verbunden war . 

I Man muß schon bis ins M 
jückgreifen, u m das G r ü i 
Eures Vereins zu" ermi t te ln , 
fceit der S c h ü t z e n b r u d e r s c h a i 
jnd 16. Jahrhundert. Die 
lellschaften verfolgen den 
llitglieder i m A r m b r u s t - u 
Ichießen zu ü b e n , Gesellig] 
jgiöses Leben z u pflegen, 
latron war der h l . Sebast: 
pinführung der stehenden I 
jhrhundert ve r lo r en die ! 
lellschaften an Bedeutung. 

Jebung erfuhren sie durch d 
Her Schü tzenb rude r scha f t e r 

Kolonisten und Eigentümer aus Leo? 
Tracongo-Limete ü b e r n i m m t die Sicher
stel lung Ihrer G ü t e r : Auto , Kunstgegen
s t ä n d e , usw. Geben Sie uns die Immo
b i l i e n bekannt, die Sie zu verkaufe« 
w ü n s c h e n (Preis und Bedingungen)^ 1-
achten ü b e r Ihre Bes i t z tümer durch I» 
Paris und B r ü s s e l homologierten Archi
tekten. A u s k ü n f t e : H . Flemal, 4, R« 
Spinois, Montignies-sur-Sambre. Tel 

Ch. 32.23.86 w ä h r , der Bürostunden. 
abends Char leroi 31.52.33, 

Kolonis t sucht logierendes 
M ä d c h e n 

guter Lohn, Fami l i enansch luß , k6"1 

W ä s c h e . Sich wenden: 44 bis, Aven« 
Hanlet , Verv iers oder Tel . 103.24. 

J u n g e s 

gesucht. 
Brüsse l . 

Dienstmädchen 
- 306, Rue Vanderklnde» 

- Te l . 44.33.54. 

»Und hatte die K ü h n h e : 
f< d e r Baron habe sie e 
«inen sich denken, was $ 
awester zu Tode getro 
ommen fassungslos, der 
I e i c h - Ohne Ueberlegun 
as t-est verlassen. Meine 
•st daran glaubte, d a ß 
» d w i e schlecht gehanc 
, r o B - Gerlingen sofort 
ffn. 1 ^ wa r auch ko r 
1 der Nacht noch zur Ba 
a * Ober . H o l l m a r i 

gefahren. Der W e g 
Wer zum Dor f i m Seh 

S ^ a l t e Haus - alles k< 

fe S ? W e 9 t e r i s t 8 d 

a b e ^ h e ich jetzt al l , 
f überzeugt, d a ß es nich 
' b t r e i * dieser Frau, d 
™ v ° n meinen neuen 
™ versuchen w o l l t e , ei l 
1 erzwingen." 

^ - Z o m sah gedanke 

•14 weiß n i c h t , aber i 

4iß P E S E N B A R O N N I 

t / l B - E r ist damals I er v 6 X m a d l i n a " M * schienen, aber 

C r ^ W S t ><* 
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AUS UNSERER GEGEND 

•Glaube, Sitte u. Heimat 
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Ls, Der Bedeutung des Tages ange
bt war auch das P r e i s v o g e l s c h i e ß e n 
K Bruderschaft. So spannend ist es 
Inge nicht mehr gewesen. Schl ießl ich 
jlte A. Freres den völ l ig z e r s t ü c k e l t e n 

•ogel herunter. E r w ä h n e n w i r noch das 
Lgezeidmnete Platzkonzert durch den 
lusikverein Auel und das Kg l . Tam-
taikorps. Ein so harmonisches Fa

milienfest haben w i r lange nicht mehr 
gesehen. 

Der f röhl iche Heimzug durch die 
Stadt gab dem Pub l ikum und auch v i e . 
len vorbeifahrenden Fremden nochmals 
Gelegenheit, den S c h ü t z e n ihre S y m . 
pathie zu bekunden. 

Hoch ging es dann beim abschlie
ß e n d e n S c h ü t z e n b a l l i m Bruderschafts-
lokale her und damit ging ein Fest 
zu Ende, das als wohlgelungen i n die 
an g r o ß e n Ereignissen reidie Geschichte 
unserer Vaterstadt eingehen w i r d . 

DieFestanspiaclie des hochw. Herrn Dechanten Üieuer 
[lebe Schützenbrüder I 

Fahnenweihfest verdient beson-
|t:e Beachtung. Gehör t Ih r doch einem 
leiein an, der mit den Geschicken der 

und dem kirchlichen Leben am 
Ingsten verbunden war. 
I Man muß schon bis ins Mi t t e la l t e r zu-
Bckgreifen, um das G r ü n d u n g s d a t u n i 
lies Vereins zu' ermit te ln . Die Glanz-
t der Schützenbruderschaft w a r im 15. 

16, Jahrhundert. Die S c h ü t z e n g e -
Idlscfaaften verfolgen den Zweck, ihre 

im Armbrust- und B ü c h s e n -
zu üben, Geselligkeit und re-

Uses Leben zu pflegen. Ih r Schutz-
jation war der h l . Sebastian. M i t der 
Snführung der stehenden Heere im 17. 
hthtffldert verloren die S c h ü t z e n ge-
illsdiaften an Bedeutung. Eine Neube-

mg erfuhren sie durch die G r ü n d u n g 
Schützenbruderschaften mit ihrer 

Zielsetzung: Glaube, Sitte und Heimat 
Diese Zielsetzung „Glaube , Sitte und 

Heimat" ist auch die eure, meine lieben 
S c h ü t z e n b r ü d e r . M a n kann sie den M o t i 
ven eurer neuen schönen Fahne entneh
men: 

1. Da ist z u n ä c h s t auf eure Fahne 
das B i ld des h l . Sebastian ersichtlich, 
jenes Soldatenheiligen, der unter Kaiser 
Diok le t i an als Oberst der Palastwache 
das ganze Ver t rauen des Kaisers g e n o ß , 
aber als unerschrockener Chris t den 
Z o r n des Kaisers erfahren m u ß t e und 
h e l d e n m ü t i g für seine christliche Ue-
berzeugung i n den T o d ging. Eure Fah
ne zeigt ihn , w i e er an einem Baum 
angebunden, mauretanischen Bogen
schü t zen ausgeliefert und von Pfeilen 
durchbohrt wurde . 

Die S c h ü t z e n b r u d e r s c h a f t e n haben i h n 
zum Patron g e w ä h l t , u m nach seinem 

Nach dem i v e i s v o g e l s c h i e ß e n 

Abmarsch zur Kirche 

V o r b i l d Christengesinnung und Solda
tentugend- zu verbinden. Sie sind so die 
V o r l ä u i e r unserer heutigen Laienbewe
gung der katholischen A k t i o n , von der 
die Kirche jene kraf tvol le F r ö m m i g k e i t 
und Einsatzbereitschaft für den Glau
ben erwartet , die al le in imstande ist, 
die Gefahren, die i n der heutigen Zeit 
unserem Glauben drohen, abzuwehren. 

2. Die zweite Zielsetzung gi l t den 
ü b e r l i e f e r t e n guten Sitten und Ge
b r ä u c h e n . Zu al len Zeiten hat es Sün
den und Fehler gegeben. F r ü h e r jedoch 
empfand man die S ü n d e noch a l j 
S ü n d e und b ü ß t e für sie. Heutzutage 
jedoch w i r b t man geradezu für das Bö
se. A n allen S t r a ß e n e c k e n , an Zeitungs
kiosken, in Kinos und i n I l lus t r ie r ten , 
bei der um sich greifenden Entartung 
i n Kle idung und Benehmen lauert die 
Versuchung. 

Unsere Zeit braucht Menschen, die 
den M u t haben aus christlicher Ueber-
zeugung eine Bresche zu schlagen für 
Sauberkeit und Anstand i n der Ö f f e n t 
l ichkeit handelt . 

A u f eurer s c h ö n e n Fahne sehe ich 
abgebildet: Weint raube und K o r n ä h r e , 
die symbolische Darstel lung des A l l e r -
heil igsten Altarssakramentes mi t der 
Beschriftung: Confraternitas Sacramen-
t i : Bruderschaft des H l . Sakramentes. 

Stand des eucharistisdien Krongresses 
i n M ü n c h e n nicht unter dc:n L e i t w o r t : 
für das Leben der Weit? W e n n Sitten-
losigkei t die V ö l k e r verdi rb t , so ist das 
eucharistische Brot das He . Igmi t te l zur 
si t t l ichen Genesung der V ö l k e r . 

3. Die dr i t t e Zielsetzung gi l t der 
„ H e i m a t " . Ich sehe auf eurer Fahne das 
B i l d des Keiligen Rochus, der als Pest
heil iger h ö c h s t w a h r s c h e i n l i c h i m 14 
Jahrhundert durch die Brudersdiaft a b 
zwei ten Schutzpatron angeruien w u r 
de, um die Pest, die i n jener Zeit auch 
i n unserer Gegend w ü t e t e , von der 
Stadt und ihren Bewohnern abzuweh-

) ren. 
Ich seh auch das St .Vither Stadlwap

pen abgebildet auf e.iie Fahne und 
denke daran, was unsere Stadt i m Lau
fe der Jahrhunderte alles gel i t ten hat 

an kriegerischen Ereignissen, F e u e r b r ü n 
sten, ja mehrmaliger totaler Z e r s t ö r u n g , 
wie i m Jahre 1689 durch die Truppen 
Ludwigs X I V , von Frankreich und 1944 
durch Fliegerangriffe. 

I n euren Statuten steht vermerkt , d a ß 
die Bruderschaft a l len gegen die K i r 
che und die Stadt S t .Vi th gerichteten 
A n m a ß u n g e n entgegenwirken w ü r d e . 

Liebe S c h ü t z e n b r ü d e r ! W e n n Ih r den 
Kampf für den hei l igen Glauben und 
für die christlichen Sit ten, dann ver-
w i r k l i d i t I h r ja v o n selbst das dr i t te 
W o r t Eures Leitgesetzes; das da lau
tet: für die Heimat . Dann seiner H e i 
mat dient derjenige am meisten, der für 
ih r wahres W o h l Sorge t räg t . U n d das 
wahre W a h l l iegt b e g r ü n d e t i n der 
christlichen G l a u b e n s ü b e r z e u g u n g und i n 
dem Leben aus diesem Glauben. 

Darum, meine l ieben S c h ü t z e n b r ü d e r , 
b le ibt euren Idealen t reu. Indem ich 
nun eure Fahne segne, erflehe ich Got
tes Segen auf eure B e m ü h u n g e n , euren 
Glauben zu ver teidigen und für die 
christlichen Sit ten einzustehen und so 
die Heimat zu schü tzen . 

Kind ertrunken 
M A L M E D Y . Ein ä u ß e r s t bedauernswer
ter U n f a l l ereignete sich am Samstag 
morgen i n Malmedy . Der 3 j ä h r i g e A l a i n 
N i n a i n aus Outre lepont f ie l be im Spie
len i n die Warche, die an diesem Tage 
starke S t r ö m u n g füh r t e , w e i l man W a s 
ser aus dem Stausee von Rober tv i l le ab
gelassen hatte. Erst nach l ä n g e r e m Su
chen wurde das K i n d mehrere hunder t 
Meter f l u ß a b w ä r t s , i n der N ä h e der 
Gerberei Lang, i m Wasser l iegend auf
gefunden. Leider bl ieben alle Wiederbe
lebungsversuche erfolglos.DasKind starb 
kurz nachdem es aufgefunden worden 
war, i m Malmedyer Krankenhaus. 

Zusammenstoß 
S T . V I T H . Z u einem Zusammen
s t o ß zwischen einem P k w aus H ü n n i n 
gen (bei St .Vith) und einem aus Lüt t ich 
k a m es am Sonntag morgen gegen 11.30 
Uhr i n der L u x e m b u r g e r s t r a ß e . A n be i 
den Fahrzeugen entstand erheblicher 
Sachschaden, w ä h r e n d g lück l i che rwe i se 
n iemand verletzt wurde . 

150 Kg Butter entwendet 
L I G N E U V I L L E . I n der Nacht zum 
Samstag 9 i n d Diebe i n die M o l k e r e i L i g 
neuvi l le durch ein offen gelassenes • 
Fenster eingedrungen und haben, w i e 
anderntags festgestellt wurde , 150 kg . 
Butter gestohlen, die bereits i n Kis ten 
verpackt waren . Die Malmedyer Gen
darmerie hat die üb l i chen Ermi t t lungen 
vorgenommen. V o n dem oder den Die
ben fehl t bisher jede Spur. 

Kind angefahren. 
L I G N E U V I L L E . I n Reculemont w u r d e n 
zwe i M ä d c h e n , die unvorsichtigerweise 
auf der Chausee m i t dem Fahrrad h i n 
und herfuhren, v o m P k w des B. aus 
ReculSmont angefahren. Eines d e r M ä d -
chen zog sich h ierbei einen Beinbruch 
zu, s o d a ß sie ins Krankenhaus nach 
Malmedy gebracht werden m u ß t e . 

F^baH-Resultate 
D E U T S C H L A N D 

B E R L I N 
Spandauer SV - Tenni sBorussia . 1-0 
Tasmania 1900 - Berl iner SV 92 2-3 
Wad;er 04 - BFC S ü d r i n g 0-1 
Kickers 1S00 - V i k t o r i a 89 1-0 
Hertha Zehlendorf - Har tha BSC 4-1 

N O R D 
Hamburger SV - A l t o n a 93 4-1 
Werder Bremen - VFB Lübeck 3-1 
Hannover 98 - Hols te in K i e l 3-1 
Conc. Hamburg - Bremerhaven 93 2-2 
E. Braunsdiwe.g — V F V Hi ldesh . 2-2 
V F L O s n a b r ü d < - Bergedorf 85 1-2 
Vi-R N e u m l i n j . c r - FVi-B Oldenb. 0-0 
FC St.Pauli - l . i h . a r SV 7-1 

T ~2 

V F L Eodiura - t W L o l i n j s n 2-1 
M ä r b u r g e r uPV - FC K ö m 2-6 
FC Sdralke 04 - Bor. M . Gladb. 2-4 

H a m b o r n 07 — Meidericher SV 0-0 
T S V M a r l H ü l s - Rotw. Essen 0-0 
Pr. M ü n s t e r - Ro tw. Oberhausen 2-2 
Westf. Herne - Bor. D o r t m u n d 3-2 
V i k t . K ö l n - A l e m . Aachen 4-8 

S U E D - W E S T 
Saar 05 SaaShr. - KF Pirmasens 2-1 
E. Kreuznach — Bor. Neunkirchen 1-1 
Ph. Ludhigsh. - VFR Frankenthal 1-0 
Mainz 05 - Sportfr . S a a r b r ü c k e n 2-3 
TUS Neuendorf - SV Niederlahnst . 1-0 
FC Saarbr. - SC Ludwigshafen 3-1 
Tura Ludwigshafen - E. T r i e r 4-0 
FC Kaiserslautern - W o r m . Worms 2-1 

S U E D 
FSV Frankfur t - SPVG F ü r t h 1-0 
U l m 46 - SSV Reut l ingen 3-2 
SV W a l d h o f - Bayern M ü n c h e n 4-4 
VFB C ; u t i 0 a r t r Schweinfurt 05 2-0 
K. OLcnbach - E. Frankfur t 2-1 
K. Odenbach - J. Regensburg 6-0 
Karlsruher SC - FR Mannhe im 1-0 
M ü n c h e n 60 - Bayern H o f 2-5 

Der Erbe 
von Groß-Gerlingen 

Roman von Otfrid von Hanstein 
Copyright bei Sieber-Verlag, Eberbach a. Neckar (Baden) 

H Fortsetzung 

Und hatte die Kühnhei t , zu behaup-
*• Mr Baron habe sie eingeladen. Sie 
™Kn sich denken, was geschah. Meine 
fester zu Tode getroffen, ich v o l l -
»n>en fassungslos, der Baron kreide-

e l*. Ohne Ueberlegung haben w i r 
f t e s t verlassen. Meine Schwester.die 
«daran glaubte, daß der Baron i r -
™«vie schlecht gehandelt, e r k l ä r t e , 
1 0 ' Gerlingen sofort verlassen zu 

Ich war auch kopflos. W i r sind 
¡ ' 7 "och zur Bahn gelaufen u. 
r Ober . Hollmar i n mein altes 
> gefahren. Der Weg zur Bahn und 

»kalt T DCrf lm Schnees turm' d a s 

"eln'̂ oA 8 ~ a l l e s k a m z u s a m m e n . 
m bdiwester ist schwer erkrankt . 

1 sehe ich jetzt alles anders. Ich 

st T z , e i l g t ' d a ß e s n i d l t s a l s e i n n e u -
B

 e l d l d i e s e r Frau, die wahrschein-
i d °n meinen neuen Erfolgen w e i ß 

Owingen" W ° U t e ' ^ V e r s ö h n u n 8 
r ' z om sah gedankenvoll vor sich 

nicht, aber ich sehe i n be
fliß E

 B a r ° n n i c h t r e d l t k l a r > 

5 jv r i s t damals sozusagen als 
r e t l . e x m a * i n a nlötzlich als Re t 

i f f — • 
forden 3 1 ^ e K t j e t z t a u f m e r k 3 a m 

„Sie hal ten hinter dem Berge." 
„ S a g t e n Sie m i r nicht einmal, d a ß 

zwischen dem Baron und Ih re r Gat t in 
vor Ihrer Hochzeit gewisse Beziehungen 
bestanden haben?" 

„Er hat m i r sein Ehrenwor t gegeben, 
das er damals als er sehr gegen seinen 
W i l l e n , um M a u d warb , vo l lkommen 
unter dem Einf luß seines verzweifel ten 
Vaters stand, der vor dem Zusammen
bruch war ." 

Wieder wa r der A n w a l t bedenklich. 
„Ist Ihnen bekannt, d a ß der Baron 

auch s p ä t e r m i t Frau M a u d zusammen
getroffen ist?" 

„ G a n z recht. I n Ber l in , als er mich 
aufsuchen wo l l t e und sie traf." 

„Das meine ich nicht." 
Der seltsame Ausdruck i m Gesicht 

des A n w a l t s machte Waldemar aufhor
chen, 

„ S p r e c h e n Sie deutlich." 
„Nicht wahr , nachdem Sie beide den 

Vert rag gemacht haben und Sie und 
I h r F r ä u l e i n Sdrwester nach G r o ß - Ger
l ingen ü b e r s i e d e l t e n , ist der Baron nach 
Ber l in gereist?" 

„Um seine Geschäf te zu ordnen. U n d 
dann nach Nice, um dor t m i t dem Ver
treter der Kruppwerke zusammenzutref
fen, den er aber nicht fand." 

Des A n w a l t s St imme war fest. 
„Es ist Ihnen aber w o h l nicht be

kannt , d a ß der Baron i n Nice m i t Frar 

M a u d zusammentraf? D a ß er sie i n i h 
rem Hote l aufsuchte?" 

Waldemar sprang auf. 
„Das is t nicht mögl ich." 

„Es ist besser, d a ß Sie vo l lkommen 
k la r sehen. Es wa r i n Nice, ein Ver 
treter der F i rma Krupp ist zu dieser 
Ze i t ü b e r h a u p t nicht dor t gewesen und 
- er is t A r m i n A r m m i t Frau M a u d 
gesehen worden ." 

„ A u s g e s c h l o s s e n . " 
„ W a r t e n Sie einen Augenblick." 
Der A n w a l t schloß seinen Schreib

tisch auf und entnahm seiner Mappe ei
ne kleine Photographie, die er Walde
mar h inh ie l t . 

„ S e h e n Sie selbst. H ie r ist ein Ver 
g r ö ß e r u n g s g l a s . 

Waldemar glaubte zu erstarren. Eine 
Hotelhal le - viele Menschen — eine 
Treppe und auf ih r - A r m i n A r m -
ganz deutlich erkannte er m i t dem Ver
g r ö ß e r u n g s g l a s M a u d und Bodo. 

„ W o h e r haben Sie dieses Bi ld?" 

„Sie wissen, d a ß der Z u f a l l immer 
der beste Gehilfe des A n w a l t s ist . M e i n 
Freund, der Berl iner K r i m i n a l k o m m i s 
sar Dr . Sch lü te r , w a r zufä l l ig i n Nice, 
um einen gerissenen in ternat ionalen 
Hochstapler dingfest zu machen. Der 
Kommissar hatte auf dem vergeblichen 
S ü h n e t e r m i n i n Ber l in , dem Sie nicht 
beiwohnten, Ihre Ga t t in gesehen und 
ich hatte i h m einiges e r z ä h l t . A l s er 
nun Frau M a u d i n Nice am A r m eines 
Her ren sah, glaubte er, m i r einen Ge
fal len zu erweisen, w e n n er die beiden 
sofort auf der Platte seines immer 
dienstbereiten Lichtbildapparates fest
h ie l t . " 

„Ich b i n v o l l k o m m e n fassungslos." 
„ E b e n wegen dieser Entdeckung, die 

ich erst gestern i n die H a n d bekam, w e i l 
der K r i m i n a l r a t erst jetzt v o n seiner 
Verbrecberjagd heimkehrte , w o l l t e ich 
heute zu Ihnen nach Groß- - Gerl ingen." 

. H a b e n Sie eine E r k l ä r u n g ? " 

„Jedenfa l l s ein paar Gedanken; Es 
geht aus diesem Zusammentreffen ganz 
k la r hervor, d a ß der Baron noch i n 
Verb indung mi t Frau M a u d steht." 

Waldemar s chü t t e l t e immer wieder 
den Kopf. 

„ A b e r - w a r u m dann diese K o m ö d i e 
mi t meiner Schwester?" 

„Es ist sehr schwer, i n fremden Her
zen zu lesen, solange der Radioapparat 
noch nicht so v o l l k o m m e n ist, auch die 
•Gedankenwellen zu lesen. Es ist durch
aus mögl ich, d a ß der Baron Ihre Schwe
ster l iebt und dennoch i n einem gewis
sen Bann dieser Frau g e g e n ü b e r s t e h t . " 

„Das begreife ich nicht." 
„ L a s s e n Sie uns e inmal ganz n ü c h t e r n 

nachdenken. Sie haben "den Baron Bodo 
v o n Gerlach seinerzeit i m Felde ken
nengelernt, und es ist ü b e r jedenZwei-
fel erhaben, d a ß er damals ein tapferer 
Off izier war ." — „Er hat m i r das Le
ben gerettet" — „Gut . „ W i r wissen w e i 
ter, d a ß nach dem Zusammenbruch auch 
Her r v o n Gerlach den Offiziersrock aus
zog und — ja — was er eigentlich i n 
den Jahren, die zwischen jenem Zusam
menbruch und dem jetzigen Wiederse
hen gelegen, getrieben hat, davon w i s 
sen w i r wenig . Tatsache ist nur, d a ß er 
i n ziemlich v o r g e r ü c k t e n Jahren seinen 
Assessor gemacht hat. Bekannt is t da
gegen, d a ß sein Vater e in sehr leicht
sinniger Mensch war , der sein s c h ö n e s 
Famil iengut verwirtschaftete u n d ein 
be t r äch t l i ches V e r m ö g e n am Spieltisch 
vergeudete. D a ß er auch s t ä n d i g e r 
Stammgast i n Monte Carlo war . Eben
falls w e i ß ich, d a ß der alte Baron in 
der Tat vo r dem v ö l l i g e n Zusammen
bruch stand, ehe i h m ganz unvermute t 
die Erbschaft G r o ß - Ger l ingen zuf ie l . 

Zugegeben, d a ß Baron Bodo sich da
mals als er um Ihre Ga t t i n w a r b , d e m 
Vater opfern w o l l t e , aber eine dera r t i 
ge Werbung konnte doch nu r s ta t t fän
den, w e n n der Baron die damaligeMaud 

Hastings kannte. Ich habe mich auch da
nach erkundigt und erfahren, d a ß H e r r 
von Gerlach i n der Tat ein h ä u f i g e r 
Gast i m Hause Hastings war , und d a ß 
zum wenigsten ein sehr heftiger F l i r t 
zwischen den beiden bestand, d a ß auch, 
die junge Dame den Baron entschieden 
auszeichnete. 

Sie selbst wissen ja leider, welche 
Anziehungskraf t diese Frau auf M ä n 
ner a u s z u ü b e n vermag. M a n hat ja für 
diese re in auf dem Sinnenrausch be
stehende Gewal t manchen Weibes ü b e r 
den M a n n den Ausdruck Sex A p p e a l 
g e p r ä g t und - seien w i r ganz offen: 
Auch bei Ihnen, verehr ter Her r Dok
tor, w a r ja diese g r o ß e Liebe i n W i r k 
l ichkei t nur, w e n n auch Ihnen selbst u n 
b e w u ß t , ein Sinnenrausch denn ich 
w e i ß ja am besten d a ß Sie eine innere, 
seelische Befriedigung niemals an der 
Seite Ih re r Gat t in gefunden haben, u n d 
d a ß Sie, nachdem Sie ih ren Charakter 
erkannten, auch ü b e r w u n d e n haben." 

Der A n w a l t sah bei diesen W o r t e n 
Waldemar fest an, als w o l l t e er sug . 
gestiv w i r k e n , und dieser senkte s tumm 
den Kopf . 

„Ich w i l l i n keiner Weise den Stab 
ü b e r Bodo v o n Gerlach brechen. I m 
Gegenteil, Ich glaube best immt, d a ß , als 
der Zufa l l i h n i n Ih ren Weg führ te , der 
bessere T e i l i n seiner Natur wach w u r 
de. Er hat e in Lebemannsdasein g e f ü h r t 
und viel le icht inner l ich darunter geli t
ten. Bei Ihnen, i n dem Zusammenhang 
m i t Ih re r prachtvol len Schwester, i s t 
dieser bessere T e i l i n i h m mächt ig ge
worden . Er ist p lö tz l ich i n den Besitz 
eines V e r m ö g e n s gekommen und die 
neue Zei t i s t auch an i h m nicht spur
los v o r ü b e r g e g a n g e n . Er hat m i t s e i . 
ne in Ge ld etwas schaffen w o l l e n und -
so k a m er z « Ihnen. Glaubte viel le icht 
m i t d e » Vergangenheit a b s c h l i e ß e n zu 
k ö c o e n und — w e n n diese Frau m i t i h -
se i dämonischen Macht nicht gewesen -
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D A S R U N D F U N K P R O G R A M M 

NACHRICHTEN 
B R U E S S E L 1: 7.00, 8.00, 11.60 (Wetter-

and Straßendiens t ) . 12.55 (Börse), 13.00. 
16.00 (Börse), 17.00, 19.30. 22.00 und 
22.55 Uhr Nachrichten 

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

W D R Mittelwelle: 5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 
8.55, 13.00, 17.00, 19.00, 21.45 und 24 
Uhr Nachrichten. 

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

Sendung in deutscher Sprache für die Be
wohner der Ostkantone: 17.20 bis 17.45 
(Sender Namür). 

BRÜSSEL I 
Mittwoch, 24. August 1960. 

Bis 9.10 w i e montags, 9.10 Meis te r des 
Streichquartetts, 10.00 Regionalsendun
gen, 12.00 Kle iner B a l l für G r o ß m a m a , 
12.15 M i t und ohne Mus ikbox , 12.40 
Schallplatten, 13.15 F ü r Kinder und Ju
gendliche, 13.18 Schallplatten, 14.30 Cho
p i n v o n A bis Z, 15.30 Zampa . Ouver
t ü r e v . Hero ld , 15.40 Feui l le ton, 16.07 
M e l i . M e l o , 17.10 Schallplatten, 18.02 
Soldatenfunk, 18.30 Jazz, 18.55 Fest

spiele i n Lüt t ich , 20.00 T h e a t e r s t ü c k v o n 
G. Simenon, 22.10 Konzer t m i t Barock
musik . 

Donnerstag, 25. August 1960. 

Bis 9.10 w i e montags, 9.10 Sinfonisches 
Programm, 10.00 Regionalsendungen, 
12.02 Bonjour musique, 12.30 Leichte 
Mus ik , 13.15 Nachmittagskonzert , 14.03 
Belgische Mus ik , 15.15 Die C h ö r e des 
INR, 15.40 Feui l le ton, 16.07 Konzer t 
Georges Bizet, 16.30 H . Segers und sein 
Orchester, 17.10 Schallplatten, 17.20 A . 
Tansmann spielt eigene Klav ie rkompo
si t ionen, 18.02 Soldatenfunk, 18.55 M u 
sik für alle, 20.00 Les Jeux de Ja Chan
son et du Hasard, 20.30 Eine Novel le 
von H . M u n r o , 20.55 Leichte Mus ik , 21.30 
Jazz i n den Ferien, 22.10 Freie Zei t . 

WDR Mittelwelle 
Mittwoch, 24. August 1960. 

7.10 Tanz- und Unterhal tungsmusik, 7.45 
Fernsehen — ein Parkplatz für Kinder ? 
Frauenfunk, 8.10 Unterhal tungsmusik, 
12.00 M u s i k für Bläse r , 13.15 M u s i k zur 
Unterha l tung am M i t t a g , 16.05 Dvorak -
Suk, 16.35 Kinde r funk : Das Schlaraffen
land, szenische Kantate, 17.05 K r i t i k e n , 

Ministranten im Lager 
Eine fröhliche Schlußfeier 

S T . V I T H . 88 Mi n i s t r a n t e n aus der E u -
pener, Malmedyer u n d St .Vi ther Ge
gend haben sich am Dienstag zu einem 
v e r t ä g i g e n Lager i n der Bischöf l ichen 
Schule S t .Vi th eingefunden. Unter der 
Lei tung v o n Seminaristen aus unserer 
Gegend bietet dieses Zusammensein den 
M e ß d i e n e r n Erholung, Auffr ischung u . 
auch eine A r t Exerz i t ien . A m Frei tag 
abend fand i m Speisesaal der Bischöf
lichen Schule die Sch lußfe ie r i n A n w e 
senheit v o n hochw. D i r ek to r Hi lgers , 
hochw. Kap lan und P r ä s e s A l a r d und 
mehrerer Professoren statt. 

Nach einer kurzen B e g r ü ß u n g ro l l t e 
e in sehr t emperamentvol l vorgetragenes 
und buntes Programm ab, zu dem die 
M e ß d i e n e r Applaus spendeten, der fast 
die Trommelfe l le zum Platzen brachte. 
T ü n n e s und Schäl brachten einen lu s t i 
gen Sketch m i t a l le r le i K u n s t s t ü c k e n , 
dann an twor te ten z w e i „ S t u m m e " m u 
sikalisch auf a l le r le i Fragen. Sogar der 
Papst und seine Schweizergarde t ra ten 
i n Erscheinung, als ein schrulliger A m e 
r ikaner 10 000 D o l l a r bot, u m i n der 
Messe das „ I ta missa est" durch „ T r i n k t 
Coca Cola" zu ersetzen. Inzwischen 
hatte sich „Bol le ganz kös t l i ch a m ü s i e r t " 
w o r a u f einer be i A l l e rhe i l i gen seinen 
stolzen Bartschmuck lassen m u ß t e . Bei 
der R e l i g i o n s p r ü f u n g wurde v o n der 
„Hochze i t z u Kanada" gesprochen. Das 

mimische F u ß b a l l s p i e l m i t G e r ä u s c h k u 
lisse endete i n tobendem Applaus , w ä h 
rend der Ratgeber für Stadt und Land 
m i t Pferdekuren gegen Kopfschmerzen, 
Appe t i t los igke i t und Warzen aufwar
tete. M i t Begeisterung wurde das Lied 
v o n Kolumbus mitgesungen, s o d a ß eine 
Bonbonver te i lung zur S t ä r k u n g n o t w e n 
dig wurde . Nicht a l l täg l ich ist , z u se
hen, w i e einer durch eine Postkarte 
kriecht, w o h l aber die a n s c h l i e ß e n d ge
zeigte Geschichte v o n T ü n n e s und 
Schäl am Rhein. Vielsprachig exerzierte 
dann die Fremdenlegion. Danach f raß 
ein L ö w e einen seiner B ä n d i g e r nach 
dem anderen, bis er schl ießl ich v o n dem 
kle ins ten selbst aufgegessen wurde . Ge
sanglich w o h l t ö n e n d war die Oper von 
de r . Z i p f e l m ü t z e und dann t ra t zum 
Schluß ein s t immgewal t iger v o l l s t ä n d i 
ger, v ie r s t immiger Gesangverein auf. 

Nach Dankes Worten an hochw. Di rek 
tor Hi lgers , den hochw. P r ä s e s A l a r d 
und die „ K ü c h e " wurde gemeinschaft
l ich das L ied „ G u t e n Abend , gut ' 
Nacht". Hochw. P r ä s e s A l a r d erinnerte 
i n kurzen W o r t e n an den S inn dieses 
Lagers, dessen letzter Tag i m Zeichen 
des Priestertums stand und bat an
s c h l i e ß e n d hochw. D i r e k t o r Hi lgers , a l 
l en anwesenden seinen Segen zu er
te i len. 

Referate, Informat ionen , 17.45 M u s i k — 
M u s i k und n u r M u s i k , 19.20 F ü r u n d 
wide r das Latein , Vor t r ag , 19.30 Fran
zös i sche Suite, 20.10 Scheharazade, Ko
m ö d i e v o n Jules Supervielle, 21.55 Zehn 
M i n u t e n Po l i t i k , 22.05 A u f e in W o r t , 
22.10 Jazz m i t dem Orchester K u r t Edel -
hagen, 22.30 M u s i k des Rokoko, 23.15 
Zur s p ä t e n Stunde, 0.10 Vesco d 'Orio 
m i t seinem Ensemble, 0.20 M u s i k nach 
Mit ternacht . 

Donnerstag, 25. August 1960. 

7.10 F r ü h m u s i k , 7.45 N e w Look i m spa
nischen Familienrecht, Frauenfunk, 8.10 
M o r g e n s t ä n d c h e n , 12.00 K u r t Wege spielt 
zur Unterhal tung, 13.15 Mi t t agskonzer l 
aus Hannover, 16.05 Beethoven: Kon
zert für Klav ie r , u n d Orchester, Es-dur, 
16.30 F r a n z ö s i s c h e Barockmusik, 17.05 
Berl iner Feui l le ton, 17.35 Darf 's eine 
W o h n u n g m i t Bad sein?, 17.50 Gut auf
gelegt, 19.15 X V I I . Olympische Som
merspiele i n Rom 1960, Berichte und 
Reportagen, 19.40 Lieder v o n Friedrich 
Sucher am Vorabend seines 100. To
destages, 20.40 Melod ie und Rhythmus. 
21.55 Zehn M i n u t e n Po l i t ik , 22.05 A u f 
ein W o r t , 22.10 „Der l iebe Got t" , 23.15 
M u s i k v o n A . Haba, 23.40 Olympische 
Sommerspiele i n Rom. 

UKW WEST 
Mittwoch, 24. August 1960. 

12.45 M u s i k am M i t t a g , 14.00 M u s i k v o n 
V i v a l d i , 15.05 Orgelmusik, 15.45 Froher 
Funk, 16.30 M u s i k und Lieder, 17.00 
Blaskonzert , . 18.30 Abendmusik , 20.00 
Sinfoniekonzert , 22.15 Bei uns zu Gast, 
23.05 Tanzmusik . 

Donnerstag, 25. August 1960. 

12.45 Munte re Weisen, 14.00 M u s i k der 
guten Laune, 15.05 S c h ö n e Lieder, 15.45 
I m Rhythmus, 18.00 M u s i k v o n Lehar, 
18.30 V o n Schallplatten, 20.15 Aus Ze i t 
schriften, 20.30 Vi r tuose M u s i k , 21.15 
Der Zebrastreifen, 21.30 I m Dre iv i e r t e l 
takt . 

Prophylaktische Fürsorge 
ST.VITH. Die nächste kostenlose 
Beratung findet statt, am M i t t 
woch, dem 24. August ypn 9.30 
bis 12.00 Uhr Neustadt. Tals t raße. 

Dr. Grand. Spezialist 

Mütterberatung inMalmedy 
MALMEDY. Die Müt terbera tung 
findet am Freitag, 26. Aug. 1960 
von 2—4 Uhr nachmittags in der 
Fürsorgestelle, Rue Abbe Peters 19 
in Malmedy statt. Die Fahrtkosten 
werden vergütet . 

Ausschreibung! 
In der Gemeinde Recht ist eine vakantgewordene Stelle einet 
Lehrperson zu besetzen. 

Schriftliche Bewerbungen unter Beifügung: 

a) eines handgeschriebenen Lebenslaufes in deutscher Sprache, 
b) eines Führungs- , Zivismus- und Nationalitätszeugnisses, 
cj einer beglaubigten Abschrift des Diploms über die Befähi

gung zur Erteilung des Unterrichtes i n deutscher Sprache. 
d) eines ärztlichen Attestes, 

sind per Einschreiben bis zum 26. August 1960 an die Gemein
deverwaltung Recht einzureichen. 

Gehalt nach dem gesetzlichen Tarif. 

Recht, den 10. August 1960 
Für das Kol legium: 

Der Sekretär , I . V . 

Schnitzler 

Der Bürgermeister, 

Theissen 
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raSarlhoEomäus-Fest in Breitleldi 
Am Mittwoch, den 2 4 und Sonntag, den 2 8 . August ab 7 Uhr 

• 

H A iL IL i m
 S a a 8 e M e y e r i n

 B f e i i { e |0 
Es ladet freundlichst ein: Das Tanzorchester und der Will 

F E R N S E H E N 
BRÜSSEL u. L U I T I C H 
Mittwoch, 24. August i960. 
19.30 F ü r die Frau, 20.00 Tagesschau, 
20.35 Varieteesendung, 21.05 Besuch i m 
Schloß v o n Roeulx, 21.40 L e k t ü r e für a l 
le, 22.25 Tagesschau. 

Donnerstag, 25. August 1960. 
16.30 Erö f fnung der Olympischen Spiele 
i n Rom, 19.30 Sendung für die Jugend, 
19.45 Internat ionales Jugendmagazin, 
20.00 Tagesschau, 20.30 F ü r die Jugend, 
20.40 W i e is t das Leben schön . F i l m , 
22.35 Tagesschau. 

LANGENBERG 
Mittwoch, 24. August 1960. 
17.00 W i e spielen R e i s e b ü r o , 17.20 E in 
Spaziergang i m Berl iner Zoo, 18.45 H i e r 
und heute, 19.25 Intermezzo: Testf lug, 
20.00 Nachrichten und Tagesschau, 20.20 
Stockholm — ohne Beispiel , e in D o k u 
mentarbericht, 21.00 I n s t i k t ist alles, ei
ne Geschichte aus Soho, 21.45 K l a n g 
s t rukturen, Lsry _ Saschot - Ensemble, 
Paris. 

Donnerstag, 25. August 1960. 

16.30 E r ö f f n u n g der X V I I . Olympisii 
Sommerspiele i n Rom, eine Eurovisid 
sendung des Italienischen Fersehecs I 
R A I , 18.45 H i e r und heute, 19.25 Inlaf 
mezzo: Dot to , 20.00 Nachrichten undl| 
gesschau, das We t t e r morgen, 20.20! 
rieht v o n den Olympischen Sommersp 
len i n Rom, 20.25 Der Mensch und s 
ne Erde, V o r s t o ß i n die Tiefe, 21.15 D| 
Ve rwand lung , eine Fernsehstudie. 

LUXEMBURG 
Mittwoch, 24. August 1960. 

19.47 Telechansons, 19.58 Wetterfertl 

20.00 Tagesschau, 20.20 Le Fils dejej 

sonne, F i l m , 21.45 Tagesschau. 

Donnerstag, 25. August i960. 

16.30 Aus Rom: Eröffnung der OlyW 
sehen Spiele i n Rom, 19.47 Teledd 
sons, 19.58 Wetterkar te , 20.00 Tage] 
schau, 20.35 Die Olympischen 
Filmresumee, 20.55 Rayes des vivai 
F i l m , 22.20 Tagesschau. 

es i s t mögl ich , d a ß er an der Seite I h 
rer Schwester e in braver Mensch gewor
den w ä r e . 

E in ung lück l i che r Z u f a l l l i eß i h m 
M a u d Hastings wieder i n den W e g t re
ten. Ich w e i ß , w i e sie selbst e r schü t 
ter t wurde . Ich w e i ß , d a ß auch Sie w i e 
der l e iden! I n jedem Falle i s t es er . 
wiesen, d a ß er diese F rau i n Nice 
aufsuchte. Viel leicht , u m für immer A b 
schied zu nehmen. Al l e s mögl i ch . Sie 
selbst sagten mir , d a ß Frau M a u d i h m 
für die Einladung gedankt hat. Sie w a r 
also eingeladen. Vie l le icht auch n u r oh
ne ernste Absicht . Ich denke, d a ß dieser 
M a n n ebenfalls m i t sich k ä m p f t . D a ß 
er loskommen m ö c h t e v o n dieser Frau, 
d a ß er gerade die Ver lobung m i t Ih re r 
Schwester so beschleunigte, sie i n so 
öffent l icher Weise bekanntgeben w o l l t e , 
u m sich selbst einen W a l l zu setzen, 
und d a ß diese Person, die selbstver
s t änd l i ch jetzt, n u n er reich ist , i h n 
nicht locker l ä ß t , durch den Abenteurer 
Finkenstein v o n der bevorstehenden 
Ver lobung unterr ichtet wurde und mi t 
Absicht diesen Skandal hervorr ief , u m 
i h n für immer v o n Ihrer Schwester zu 
t rennen." 

Waldemar hatte einen zusammenge
knif fenen M u n d . 

„ D a s hat sie erreicht. N u r schade, d a ß 
meine arme Schwester d a r ü b e r zu Grun 
de geht." 

„Nicht so pessimistisch. Eine Lungen
e n t z ü n d u n g ist ganz g e w i ß eine schwe
re Krankhei t , aber sie ist doch eine 
starke Natur ." 

„Sie geht seeliscV zu Grunde. Gerriu 
l i eb t i h n . Hat sich ; . >chen und Monate 
gegen diese Liebe gewehrt und n u n —" 

„Auch Sie haben ü b e r w u n d e n . " — 
„Mir ha l f meine A r b e i t und —" 
Der A n w a l t legte i h m die H a n d auf 

die Schulter. 
„ Ih r h i l f t die Liebe zu ih rem Bruder." 
Waldemar l i e f auf und ab. 

„ W a s nun? Es i s t doch s e l b s t v e r s t ä n d 
l ich , d a ß ich unter diesen U m s t ä n d e n 
m i t dem Baron nicht l ä n g e r zusammen
arbei ten kann . Nicht wahr , das sehen 
Sie doch ein? U n d was dann? Ich habe 
m i t den M ä n n e r n , die sich n u n für me i 
ne gelungene Sache interessieren, Ver
t r ä g e geschlossen. Sol l ich jetzt das 
W e r k i m Stich lassen? M e i n Lebens
werk? Kann ich es a l le in w e i t e r f ü h r e n ? 
Nein , denn nach unseren Vere inbarun
gen g e h ö r t es Gerlach und m i r gemein
sam. Ist m i t seinem Gelde zum Ziele 
ge führ t . Ich habe keine Macht, i h n aus-
zuschalten.und er kann ohne mich nichts 
machen. W i r s ind aneinander gekettet 
und dennoch ist es ganz ausgeschlos
sen, das w i r uns noch e inmal gegen
ü b e r t r e t e n . Ich b i n v o l l k o m m e n rat los. 
Sol l ich den Mann , der me in Leben i m 
Kriege u n d mein W e r k jetzt gerettet 
hat, vo r die Pistole fordern? Sol l ich 
m i t dem Manne, der das ganze Lebens
glück meiner Schwester vernichtet hat , 
e twa Tisch an Tisch arbeiten? Das s ind 
alles u n m ö g l i c h e Dinge." 

P lö tz l i ch lachte Born gre l l auf. 
„ U n d w ä h r e n d ich hier sitze und m i r 

den K o p f zermartere, w ä h r e n d meine 
arme Schwester da droben i m Kranken
z immer m i t dem Tode r ing t , sitzt v o r 
aussichtlich der Her r Baron Bodo v o n 
Gerlach m i t meiner Frau, denn jetzt 
t r ä g t sie j a noch meinen Namen, i m 
Sch loß G r o ß - Gerl ingen be im F r ü h 
s tück und freut sich ü b e r den gelunge
nen Streich. Was sagen Sie dazu?" 

D o k t o r Z o r n w a r sehr ernst. 
„ W i r wissen weder, was sich i n z w i 

schen i m Schlosse ereignet hat, noch 
w i e sehr e twa auch H e r r v o n Gerlach 
le idet ." 

„ W e i l er gestern gleichfalls b l amie r t 
ist , nicht wahr?" 

„Ich w i l l Ihnen etwas sagen. N a t ü r 
l ich m ü s s e n w i r handeln , aber auch 
nicht v o r e i l i g . Ich hat te die Absicht w i e 

ich Ihnen sagte, • heut zu Ihnen nach 
G r o ß - Gerl ingen zu fahren. Ich werde 
jetzt also h i n ü b e r g e h e n und den Ba
r o n aufsuchen. Die Hauptsache ist, d a ß 
w i r k la r sehen." 

„Ich m u ß Ihnen von ganzem Herzen 
danken. Ich selbst werde n a t ü r l i c h hier 
bleiben, u m jeden Augenbl ick i n der 
N ä h e meiner Schwester zu sein." 

„Ich denke, Sie gehen i n das H o t e l 
„ D e u t s c h e r H o f " . Da werden Sie gut 
aufgehoben sein und, w e n n ich heute 
abend z u r ü c k k o m m e , hoffe ich Ihnen ei
ne best immte u n d hoffent l ich gute 
Nachricht ü b e r b r i n g e n zu k ö n n e n . " 

„ W e n n ich bis dahin nicht den Ver
stand ver lo ren h ibe." 

Nachdem der Landra t vergebens ver
sucht hatte, Bodo von Gerlach ve rnünf 
t ig zuzureden und i rgendwie zu bewe
gen, sich i h m ai zuvertrauen, w a r er 
gegangen und Bc/_lo hatte eine schlaf
lose Nacht v e r b l i c h t . Kaum, d a ß das 
A u t o des Landr;; s fortgefahren, nahm 
er den Pelz und eilte zur Fabr ik und 
zu- 'Borns V i l l a a i n ü b e r . Es w a r eine 
v o l l k o m m e n ins j l k t i v e Handlung.denn 
er w u ß t e , d a ß i • jetzt , i n der Nacht, 
ganz g e w i ß n i d t be i Waldemar ein
dr ingen konnte , aber er hatte das Ge
fühl , als w ü r d e das Licht aus i h r en 
Fenstern, i h n 1; ruhigen. Der Fabr ik
hof w a r n a t ü r l . i I toteneinsam u n d — 
i n der V i l l a ke in Licht. Eine halbeStun-
de vorher hat ten Waldemar und Gerda 
das Haus ver last n . 

Bodo erschrak. Cein Licht? I m ganzen 
Hause k e i n Lieh) W i e w a r das 2u er
k l ä r e n ? Es wa r doch undenkbar, d a ß 
Bruder u n d Sch I ;ster e twa nach diesen 
Erlebnissen sei/ ;fen? 

Der A n b l i c k / :ses v o l l k o m m e n dunk
l e n Hauses cf ägte i h n noch mehr . 
W ä h r e n d der / achtstunden l i e f er ba ld 
i n seinem Zi( mer auf u n d ab, rannte 
dann wieder zur V i l l a h i n ü b e r , kehr te 

he im und sah m i t s t i l lem, machtlosem 
G r i m m zu dem Fenster hinauf, h in te r 
dem M a u d , . der einzige Gast, der i m 
Hause geblieben, jetzt schlief. 

Endlich wurde es Tag und be i dem 
ersten Schimmer war Bodo bereits wie 
der d r ü b e n . Jetzt waren i m E r d g e s c h o ß 
ein paar Fenster geöffnet . Bodo atmete 
auf. Die T ü r w u r d e geöf fne t und das 
M ä d c h e n , das Gerda damals vorgefun
den und i n Dienst behalten hatte, k a m 
heraus. 

„ S i n d die Herrschaften schon aufge
standen?" 

Er b e m ü h t e sich ruh ig zu fragen, aber 
er sah, d a ß das M ä d c h e n selbst er
schreckt war . 

„ S i n d die Herrschaften nicht d r ü b e n 
i m S c h l o ß ? " 

„ W i e k o m m e n Sie darauf?" 
„Es is t n iemand i m Hause, das Schlaf

z immer u n b e r ü h r t . Al le rd ings , das Ge
sellschaftskleid des g n ä d i g e n F r ä u l e i n s 
l iegt auf dem Bett . Sie scheinen h ie r ge
wesen und wieder gegangen zu sein." 

Einen Au.ßsnbl ick glaubte Bodo, die 
Erde wanke unter seinen F ü ß e n , dann 
aber hat te er sich w i e d e r i n der Ge
w a l t . Es w a r ja nicht n ö t i g , durch das 
M ä d c h e n noch mehr i n a l ler M ä u l e r zu 
kommen . 

„ G a n z recht. Der H e r r D o k t o r und das 
g n ä d i g e F r ä u l e i n w o l l t e n heut nach 
Breslau. Es is t mögl ich , d a ß sie das 
A u t o des H e r r n Oberbergrates benutzt 
haben und mi tgefahren s ind." 

Z u m Glück hat te das M ä d c h e n die 
ganze Nacht oben i n ih re r Kammer fest 
geschlafen u n d w a r noch m i t niemanden 
v o n der Dienerschaft i m Schlosse zu -
s ammengekommen. 

„ B l e i b e n Sie h i e r u n d sorgen Sie c 
für, d a ß alles i n Ordnung ist . W c 
scheinlich k o m m e n die H e r r s c h a f t , 
b a l d z u r ü c k . " 

Er g ing i n das Fabr ikkon to r , i n dem 
noch n iemand v o m Personal war . A u f 

dem Schreibtisch suchte er vergebe 
i rgend einen Brief . Das Auto, das 
Fabr ik g e h ö r t e , stand unbenutzt in ( 
Garage. Waldemar und Gerda 
fo r t ! M i t t e n i n der Nacht fort! # 
konn ten sie sein? A n den letzten Eise 
bahnzug dachte er nicht. Wußte ¡»1 
nicht, das i m Hause i n Ober - HolteJ 
noch die paar M ö b e l waren, konnte iJ 
gar nicht annehmen, daß sie etwa oj 
leere Haus aufgesucht hatten. Wo W 
sie hin? Wo? Wo? Nein, daß beide e 
- U n s i n n ! Dazu w a r Waldemar zu 
sonnen. 
. M i t einem Gefüh l namenloset 
kehr te Bodo i n das Schloß zurüdt. I 
stand i h m noch etwas Schweres f 
Er sah den al ten Heinrich, den 
gen, der noch v o n der Dienerschaft 1 
al ten Barons ü b r i g geblieben, » 
Diele . , ..a 

„Heinr ich , kommen Sie einmal 
me in Zimmer ." , 

Der A l t e nickte m i t dem Kopi 
folgte schweigend. 

„Heinr ich , ich denke, Sie sind 
v e r n ü n f t i g e r Mensch. Sie und d* ' 
deren s ind gestern Zeugen von un 
geworden, ü b e r die ich Ihnen. Keine 
k l ä r u n g geben kann und will . 

Das Lakaiengesicht blieb unb 
„Ich erwar te v o n Ihnen allen, i 

ke inen Tratsch i n der Gegend 
tragen u n d den M u n d halten. . 
Ih r Schaden nicht sein. Nehmen w 1 
und geben Sic auch den andero^ 
sich jetzt t reu ;-.nd verschwiege 
dem werde ich L J nicht vergessen-

„Is t die g n ä d i g e -'rau schon au-
N a t ü r l i c h w u ß t e der unbewegt 

wer gemeint war . „ 
„ H a t eben i h l Bad befohlen. 
„Ich erwar te i 2 -näd ige * » u 

zum F r ü h s t ü c k . ' 
„ S e h r w o h l . " 

Fortsetzung foV 

Nur noch wenige Taj 
W n den X V I I . O lympis 
spielen dem g r ö ß t e n un 
ten sportlichen Ereignis, 
wurde. Rom erwar te t mi 
und Zuschauer, als irgen 
Olympiade anzulocken 1 

Die Vorbere i tungen si 
liehen abgeschlossen. D i 
nehmer s ind bereits i n 
sieben H ü g e l e ingetrof 
sportbegeisterte Amer ike 
und Asiaten t re ten i n d i 
Sdiiffsreise nach Rom 
am Tiber w i r d w ä h r e n d 
mehr Interesse auf sich 
politischen Brennpunkte 
Die Olympische Idee ha 
fe der Zei t gewandel t , 1 
verbindender K e r n hat c 
wegs gel i t ten. M a n ma< 
daß der Olympische Fri 
von so kurzer Dauer i 

„Es ist wich t iger an d 
Spielen te i lzunehmen, a 
Es ist wicht iger ,gut gf 
siegt zu haben." Die 
stellte der Baron Pierr i 
der B e g r ü n d e r der mo 
sehen Spiele auf. Diese] 
heute noch. 

Die Spiele i n R o m w 
her Dagewesene w e i t i 
stellen und die I tal ie 
wenig stolz darauf. D e i 
Organis a t iohskomite e s 
Unmenge v o n Z a h l e n 1 
man sieht es i h m an, 1 
freut, wenn sie auf d 
druck machen. Ueberau 
Sports sich t re f fen i s t i i 
von der O lympiade 1 
von der Geschichte di 
Wettkampfes meis t seh 

Die ' ersten Olympiscl 
den i m Jahre 776 v . C 
Sie bestanden led ig l i ch 
rennen ü b e r 180 M e t e l 
waren n u r Griechen i 
Sieger w i n k t e hohes 
Fairneß i m K a m p f w u 
gewertet w i e die Leis 
teurstatus der T e i l n e h i 
überwacht . U n t e r der 
schaft i n Griechenlani 
Olympischen Spiele i i 
Charakter eines K a m 
394 v. Chr. w u r d e n s i 
boten. 

Der f r anzös i sche Bar 
erweckte die Olympis t 
neuem Leben, denn e 
Mittel der V ö l k e r v e r s t 
lang ihm neun N a t i o i 
wegen, ihre Mannschf 
1896 geplanten Olymp: 
entsenden . Coube r t i i 
Einfall hat m e h r Erfol 
meisten Ideen, m i t de 
an das Prob lem der 
gung herangingen. 

Kri t iker der O l y m p i 
sen darauf h i n , das es 
Status der Tei lnehme: 
sehr we i t her sei, ab 
nur für die O l y m p i a 
Viele Spor td isz ip l inen 
idealistischen A n h ä n g 
sehen Idee bedauer n 
schäftlichen Aspek t e 
mehr i n den V o r d e 
an. krasses Beispie l 

D>e Waage bestimm 

Zu den w o h l gröJ 
Trainer der i n R o m 1 
« r aus a l le r W e l t \ 
Wachung des Küchen 
Athleten sich den da 
sen in den S p e i s e s ä l e 
u ° r f e s al lzu reichlich 
z u m Beispiel i n de i 
Saanaischen Manns t* 
°aß genau u m 12 Uhj 
« e Waage m u ß . F a l l 
« eines Tages zuviel 
W l r d die Speisenfolge 
S t ü r z t , und der T r a i 
" « J u t e n Tag eigenh 
«ut den vorgeschriebi 

Damen: Wie Goldfis 

Einige O l y m p i a t e i l r 
Z ? n s a n f t e n Protest 
S « 8 sie sich i n a l ler 
« a a r e waschen, sehne 
£ n legen lassen mi 
h e » s - Salon i m Do 
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sch suchte er ver# 
Brief. Das Au to , das zwl 
s, s tand unbenutzt in der! 
lemar u n d Gerda waren! 
n der Nacht fort! Wohial 
2in? A n den letzten Eisen.! 
ite er nicht . W u ß t e aucfcl 
Hause i n Ober - Hollmarl 
M ö b e l waren , konnte also! 
ehmen, d a ß sie etwa das! 
fgesucht hat ten. Wo waren! 
Wo? Ne in , d a ß beide etwaj 
izu w a r Waldemar zu 

G e f ü h l ' namenloser Angst! 
i n das Sch loß zurück. Je®! 
ich etwas Schweres bevor.! 
al ten Heinr ich , den E u » l 

i v o n der Dienerschaft de I 
i ü b r i g geblieben, in " e r l 

©ÌYMPÌA^É I f 6 0 
Olympisches Feuer am Tiber 
Die Jugend der Welt wartet auf das Maitzeichen 

zum friedlichen Wettkampf 
Nur noch wenige Tage trennen uns 

von den X V I I . Olympischen Sommer, 
spielen dem g r ö ß t e n und kostspieligs
ten sportlichen. Ereignis, das je geplant 
milde. Rom erwartet mehr Tei lnehmer 
und Zuschauer, als i rgend eine f r ü h e r e 
Olympiade anzulocken vermochte. 

Die Vorbereitungen sind i m wesent
lichen abgeschlossen. Die ersten T e i l 
nehmer sind bereits i n der Stadt der 
sieben Hügel eingetroffen und viele 
sportbegeisterte Amerikaner , Aust ra l ie r 
und Asiaten treten i n diesen Tagen die 
Sdüffsreise nach Rom an. Die Stadt 
an Tiber wi rd w ä h r e n d der Olympiade 
mehr Interesse auf sich ziehen als alle 
politischen Brennpunkte des Erdballes 
Die Olympische Idee hat zwar i m Lau
fe der Zeit gewandelt, aber ihr v ö l k e r 
verbindender Kern hat darunter keines
wegs gelitten. Man mag nur bedauern 
daß der Olympische Friede immer nur 
von so kurzer Dauer ist . 

,Es ist wichtiger an den Olympischen 
Spielen teilzunehmen, als zu gewinnen. 
Es ist wichtiger ,gut g e k ä m p f t als ge
siegt zu haben." Diesen Leitspruch 
stellte der Baron Pierre de Coubert in , 
der Begründer der modernen O l y m p i 
schen Spiele auf. Dieser Satz g i l t auch 
heute noch. 

Die Spiele i n Rom werden alles bis
her Dagewesene w e i t i n den Schatten 
stellen und die I ta l iener s ind nicht 
wenig stolz darauf. Der Pressechef des 
Organisationskomitees w e i ß m i t einer 

je von Zahlen aufzuwarten und 
sieht es ihm an, w i e sehr er sich 

freut, wenn sie auf die Z u h ö r e r E in
druck machen. Ueberau w o Freunde des 
Sports sich treffen i s t i n diesen Wochen 
von der Olympiade die Rede, aber 
von der Geschichte dieses sport l ichen 
Wettkampfes meist sehr l ückenha f t . 

Die1 ersten Olympischen Spiele w u r 
den im Jahre 776 v . Ghr. ausgetragen. 
Sie bestanden ledigl ich aus e inem W e t t 
rennen über 180 Meter . Z u r Tei lnahme 
waren nur Griechen zugelassen. D e m 
Sieger winkte hohes- Ansehen. Die 
Fairneß im Kampf wurde ebenso hoch 
geweitet wie die Leis tung. Der A m a 
teurstatus der Tei lnehmer wurde s t r i k t 
überwacht. Unter der r ö m i s c h e n H e r r 
schaft in Griechenland gewannen die 
Olympischen Spiele i m m e r mehr den 
Charakter eines Karnevals . I m Jahre 
394 v. Chr. wurden sie schl ießl ich ver
boten. 

Dec französische Baron de Coubert ine 
erweckte die Olympische Idee 1894 zu 
neuem Leben, denn er sah i n i h r e in 
Mittel der V ö l k e r v e r s t ä n d i g u n g . Es ge
lang ihm neun Nat ionen dazu zu be
wegen, ihre Mannschaften z u der für 
1896 geplanten Olympiade i n A t h e n zu 
entsenden . Coubertins idealistischer 
Einfall hat mehr Erfolg gehabt als die 
meisten Ideen, mi t denen die Pol i t iker 
aa das Problem der V ö l k e r v e r s t ä n d i 
gung herangingen. 

Kritiker der Olympischen Spiele w e i 
sen darauf hin, das es m i t dem Amateur 
Status der Teilnehmer oft nicht mehr 
sehr weit her sei, aber das g i l t nicht 
nur für die Olympiaden, sondern für 
viele Sportdisziplinen ü b e r h a u p t . Die 
idealistischen A n h ä n g e r der O l y m p i 
schen Idee bedauer niauch das die ge
schäftlichen Aspekte der Spiele immer 
"jehr in den Vordergrund r ü c k e n -
*» krasses Beispiel d a f ü r w a r die 

W a h l v o n Squaw Valey als Austrags-
tragsort für die letzte Win te ro lympiade 
aber daran äst nichts zu ä n d e r n 
ebensowenig wie daran, d a ß politische 
Ueberlegungen bei einigen Teilnehmer
l ä n d e r n eine immer g r ö ß e r e Rolle spie
len. v 

M e h r Menschen denn je werden d i r e k t 
oder i n d i r e k t an dem Spiel antei lha
ben. Das internat ionale Olympische 
Komitee hat 1300 Kar t en für die Ver
treter der Presse, des Femsehens, der 
Wochschauen und des Rundfunks be
rei tgetei l t . Sie wa ren bereits Ende 1958 
vergeben und schon damals stand fest 
d a ß etliche Tausende weitere Reporter 
nach Rom kommen w ü r d e n . Das F e m 
sehen w i r d w ä h r e n d der Spiele jeden 
Tag vier Stunden Ausschnit te aus den 
W e t t k ä m p f e n ausstrahlen. E twa 300.000 
Sportfreunde aus aller W e l t werden i n 
Rom erwartet , 50.000 v o n ihnen werden 
sich m i t den S t e h p l ä t z e n b e g n ü g e n m ü s 
sen do chdas dü r f t e ihre Begeisterung 
kaum d ä m p f e n . 
w e n n alles vo rbe i ist we rden w i r r u n d 
110 M i l l i o n e n M a r k ausgegeben haben" 
e r k l ä r t e l e tz th in einer der le i tenden 
Her ren Her ren des i tal ienischen O l y m 
pischen Komitees, „ a b e r w i r sind sicher 
d a ß sich diese a u s g ä b e lohnt . " Der 
g r ö ß t e T e i l der Kosten w i r d ü b r i g e n s 
aus den Einnahmen des italienischen 
F u ß b a l l t o t o s gedeckt der sich dank der 
Totoleidenschaft der I ta l iener als eine 
fast une r schöpf l i che Geldquelle erweist . 

Die R ö m e r sind m i t Recht stolz auf 
ihre Sportanlagen, die sie für die Spie
le geschaffen haben, aber, u m m i t 
Ben A k i b a zu sprechen: Es i s t alles 
schon einmal dagewesen. Der Circus 
M a x i m u m i m alten Rom f a ß t e 385.000 
Zuschauer. Dagegen nehmen sich die 
250.000 Platzkarten, die für insgesamt 
13 Sportstadien Roms w ä h r e n d der O-
lympiade zur V e r f ü g u n g stehen, recht 
bescheiden aus. 

Antike Arenen - moderne Sportpaläste 
Den Sportlern folgen die Bürokraten - Größten Gewinn macht die Post 

Die i tal ienischen Archi tek ten z ä h l e n 
zu den besten Europas. Ih r S t i lgefühl 
ist bewundernswer t . A l s die W a h l auf 
Rom 1 als Austragungsor t für die X V I I . 
O lympiade f i e l , machten sie sich an die 
A r b e i t , u m neue Stadien und Arenen 
zu entwerfen. Es h ä t t e der Gedanke na
hegelegen, die neuen Bauten dem S t i l 
der A n t i k e anzupassen, aber diese ein
fäd le L ö s u n g behagte einigen der A r 
chitekten nicht. Sie w o l l t e n etwas Neu
es, noch nie_Dagewesenes schaffen. So 
entstand unter anderem der g r o ß e 
Sportpalast [Palazzo dello Sport) , e in 
gewagter Kuppelbau ohne Pfeiler und 
S t ü t z e n , der 20 000 Zuschauer faß t . 

Das g r o ß e Olympias tadion , das 100 000 
Menschen Platz bietet, wurde bereits 
1953 ein; uht. Es w i r d Schauplatz der 
Eröffnung. , und der Sch lußfe ie r sein, 
d a r ü b e r hinaus aber auch der Aus t ra 
gungsort der leichtathletischen W e t t k ä m 
pfe. Seine Aschenbahn z ä h l t zu den be
sten der W e l t . Weder tagelanger Son
nenschein noch s t ä r k e r e r Regen k ö n n e n 
ihre Q u a l i t ä t beeinflussen, denn unter 
i h r l iegt ein raffiniertes Be- und Ent
w ä s s e r u n g s n e t z . 

Das „ S t a d i o dei M a r m i " , i n dem die 
Hockeyspiele ausgetragen werden, 
s tammt noch aus dem Jahre 1939. Die 
Z u s c h a u e r r ä n g e sind aus Marmor , eben
so w i e die 60 ü b e r l e b e n s g r o ß e n Statuen, 
die sie s ä u m e n . Neben seinem Eingang 
steht e in Obelisk, dessen Inschrif ten bei 
einem A u s l ä n d e r Staunen erregen, denn 
sie verherr l ichen Musso l in i . Die I t a l i e 
ner gehen achtlos daran vorbe i und die 
B e h ö r d e n haben es nicht der M ü h e w e r t 
gefunden, dieses Ueberbleibsel aus der 
Zei t des Faschismus zu beseitigen. Das 
w ü r d e , so meinen sie nur ü b e r f l ü s s i g e 
A r b e i t verursachen. W e r sich' etwas 
Schlechtes dabei denke, sei selber daran 
schuld, i n I t a l i en jedenfalls sei dieser 
T e i l der Vergangenheit b e w ä l t i g t . 

Das Olympische D o r f is t e in moder
ner G e b ä u d e k o m p l e x . Es bietet Platz für 

die r u n d 8 000 ak t iven Tei lnehmer u n d 
deren Begleiter. Die einzelnen H ä u s e r 
stehen auf Betonstelzen. Bei der Pla
nung k a m es nicht nu r darauf an, den 
Spor t le rn und i h r e n Be t reuem eine 
komfor tab le Un te rkunf t zu schaffen, son
dern auch darauf, Bauten zu pro jekt ie 
ren, die nach den Spielen anderen 
Zwecken dienen k ö n n e n . Nach einigen 
Umbauten w e r d e n sie 1500 Beamtenfa-
mal ien als Wohnungen dienen. 

Weniger imBrennpunk t steht das nicht 
minder wichtige „ J o u r n a l i s t e n d o r f " m i t 
seinen U n t e r k ü n f t e n , den 600 Telefo
nen, 60 Fernschreibern und 10 Telefoto-
sendern, die für die schnellste Ueber-
m i t t l u n g der Berichte und Bi lder sorgen 
werden . 

Rom ist i n jeder Hinsicht g e r ü s t e t . Es 
bietet den Spor t l e rn die modernsten 
Sportanlagen, den Zuschauern eine U n 
zahl von Ablenkungen, den G e s c h ä f t s 
leu ten eine einmalige Chance. Den g r ö ß 
ten G e w i n n v o n der Olymiade w i r d e i 

ne I n s t i t u t i o n machen, die m a n gemein
h i n gar nicht m i t dem Sport i n Ver
b indung b r ing t : die Post. Bei der letz
ten Olympiade i n Melbourne verkaufte 
die australische Bundespost a l le in 130 
M i l l i o n e n Sondermarken und leitete 
d re i M i l l i o n e n W o r t e i n der F o r m v o n 
telegraphischen Tex ten wei ter . Die 
Olympischen Spiele i n Rom werden 
auch diesen Rekord m ü h e l o s brechen. 

Die Olympischen Spiele wande ln i m 
mer mehr i h r Gesicht. Neue Sportar ten 
werden aufgenommen, jede Olympiade 
w i r d g r ö ß e r , e indrucksvoller und kost
spieliger. Doch a m Anfang steht immer 
die gleiche schlicht feierliche Zeremonie 
i m Zeustempel i n O lympia , w o die Fak-
k e l e n t z ü n d e t w i r d , die das einst heil ige 
Olympische Feuer z u m Austragungsort 
der Spiele b r ing t . Diesmal geht der W e g 
ü b e r A t h e n u n d Neapel zur Stadt der 
sieben H ü g e l , w o sich i n dieser un
fr iedl ichen Ze i t die Jugend der W e l t 
z u m fr iedl ichen W e t t k a m p f versammelt, 

Rom und Olympia 

„Miß Olympia'' treibt keinen Sport 
Hinter den Kulissen der großen Spiele 

Die Sieger be i den olympischen W e t t 
k ä m p f e n stehen noch nicht fest, wenn
gleich viele Propheten und Wahrsager 
es bereits ganz genau wissen wo l l en , 
aber d a f ü r gibt es schon seit Mona ten 
eine „ O l y m p i a s i e g e r i n " , n ä m l i c h die 
„Miß O l y m p i a " . Sie wurde i n Rom 
nach einem h e i ß e n Wet tbewerb g e k r ö n t 
und hat g e g e n w ä r t i g ihre g r o ß e Zei t . 
Die Photographen r e i ß e n sich u m sie 
und bannen sie i n zahllosen sport l ichen 
Posen auf ihre Fi lme. W e n n die Spiele 
aber erst e inmal beginnen, w i r d sie a l 
ler Voraussicht nach s t i l l i m Hin te r 
grund verschwinden und den Spor tka
nonen Platz machen. „Miß O l y m p i a " is t 
ein h ü b s c h e s Filmsternchen. Sie gibt sel
ber zu, d a ß sie abgesehen v o n den 
Pflichtstunden i n der Schule, nie Sport 
getrieben hat. 

„ S e i e n Sie froh, d a ß Sie unsere Sor
gen nicht haben", s t ö h n t e der Chef des 

Olympischen Organisat ionskomitees. 
„Sie glauben gar nicht, was uns alles 
zugemutet w i r d . Da kamen ein paar 
Schallplattenproduzenten und e r k l ä r t e n 
uns, sie w o l l t e n w ä h r e n d der Spiele e i -

In Rom notiert 
kommen Sie einmal mit » | Di e W a a g e b e s t i m m t E s s e n . P o r l i o n e n 

nickte m i t dem Kopf *4 
igend. . I 

ich denke, Sie sind o j 
M e n s * . Sie und die I 

gestern Zeugen von ums • 
ber die ich Ihnen keine « j 
en k a n n u n d w i l l . " 
engesicht b l i eb unbewegt 
:te v o n I h n e n allen, d a j | 
sch i n der Gegend her • 
den M u n d halten. ^ I 
nicht sein. Nehmen Sie I 
Sic auch den andern. J 
•eu ; 'nd v e r s c h w i e g e n ^ 
ich L J nicht vergessen. 
;nädigc 7 r au schon aUi. 
w u ß t e der unbewegte » 

t war . „ 

! i h r Bad befohlen. j 
irte i".!3 g n ä d i g e Frau 
ück." 
ihl." 

Z u den wohl g r ö ß t e n Sorgen der 
«ainer der in Rom befindlichen Sport-
'er aus aller Wel t g e h ö r t die Ueber-
*aüiung d e s Küchenze t te l s , da einige 
™«ete n sich den dargebotenen G e n ü s -

en in d e n Spe isesä len des olympischen 

amTn a l l Z U r e i d l I i c i l hingeben. Das hat 
™ Beispiel in der ungarischen und 

fa l schen Mannschaft dazu geführ t , 
d i » \ ? , e n a U U m 1 2 U h r m i t t a g s jeder auf 
£ 6 Waage muß. Falls er dann i m Lau-

Hir iU* T a g S S Z U v i e l angenommen hat, 
<M die Speisenfolge für i h n energisch 

n ä * T ' U n d d e r T r a i n e r b r i n g t i h m 

Bisten Tag e igenhänd ig das Table t t 

a e n vorgeschriebenen Port ionen. 

D«nen: Wie Goldfische i m A q u a r i u m 
^inige Olympiateilnehmerinnen haben 

en sanften Protest dagegen erhoben, 
Haar S l d l m a l l e r Ö f f e n t l i c h k e i t die 

« e waschen, schneiden oder i n W e l 
te c i l a S S e n m ü s s e n - ° e r Schön-

• Salon im Dorf l iegt mi t t en i m 

Einkaufszentrum, und vo r den g r o ß e n 
Spiegeln gibt es keine V o r h ä n g e , so 
d a ß die Kund innen meinen, sie k ä m e n 
sich vo r w i e Goldfische i m A q u a r i u m . 

Auch für Alexeij Krumintsch ein Bett 

Die Sowjetdelegation hat u m ein Ex
tra - Bett für einen ihrer i n Rom w e i 
lenden Tei lnehmer gebeten u n d es auch 
erhalten. Es handel t sich u m den be
kannten Basketballer A lexe i j Krumintsch 
der die stattliche L ä n g e v o n 2,18 Me
tern aufweist und der i n einem norma
len Bett die Beine ü b e r die Bettkante 
h ä n g e n lassen m ü ß t e . Jetzt schlummert 
der Riese geruhsam i n einem 2,40 Me
ter langen U n g e t ü m v o n Bett. 

20C ' servefahnen für Diebe 

L i lom wehen 7500 Fahnen aller Na-
tione . Abe r bereits nach wenigen Ta
gen \ ;a ren 50 Flaggen v o n S o u v e n i r j ä 
gern erbeutet. W i e gut, d a ß man noch 
200 Fahnen, eigens für Diebe, i n Reser
ve hat. 

ne „ S c h l a g e r - O l y m p i a d e " veranstalten. 
Das Tol ls te allerdings w a r der Wunsch 
e in sch l äg ige r Fabr ikanten, m i t den Spie
len eine „ L a n d w i r t s c h a f t s m a s c h i n e n . 
Olympiade" aus der Taufe zu heben. 

Die g r ö ß t e n A u s w ü c h s e k ö n n e n w i r 
ja verh indern , aber es is t unmög l i ch , je
den M i ß b r a u c h der Olympischen Idee 
u n d des Symboles der fünf Ringe aus
zuschalten. Manchmal m ü s s e n w i r sehr 
energisch werden w i e bei dem Fabr ikan
ten, der die Te igwaren für das O l y m 
pische D o r f l iefer t . Er stellte den A n 
trag, sich als „ O l y m p i a l i e f e r a n t " be
zeichnen zu d ü r f e n . Er dachte, er k ö n 
ne dami t das Geschäf t seines Lebens 
machen." 

I n der Ewigen Stadt w i r d es w ä h 
rend der Spiele v o n Pol iz is ten w i m m e l n 
u n d zwar nicht n u r v o n Uni fo rmie r t en . 
Der P o l i z e i p r ä f e k t w e i ß , d a ß die Lang
finger u n d die k le inen B e t r ü g e r ganz 
I tal iens sich eine Hochkonjunk tur ver
sprechen. Dementsprechend i s t der U r 
laub für die Kr imina lbeamten für die 
Zei t v o m 25. Augus t bis z u m 11 . Sep
tember gestrichen w o r d e n . Die O r d 
n u n g s h ü t e r Roms werden V e r s t ä r k u n 
gen aus a l l en g r ö ß e r e n S t ä d t e n I ta l iens 
erhalten. 

Die g e f ä h r l i c h s t e n Taschendiebe der 
L i e b e n h ü g e l s t a d t m ü s s e n m i t e inem 
Zwangsur laub auf Staatskosten rech
nen. „Sicher i s t sicher", sagt die Pol izei . 

I n einem Albe rgho i n San Giacomo 

Roncole an der S t r a ß e nach Modena 

s a ß e n fremde G ä s t e . Sie fragten nach 

dem Weg ü b e r Bologna. Rom w a r i h r 

Z i e l und die Olympischen Spiele. Die 

Fremden h ä t t e n auch sagen k ö n n e n , sie 

w o l l t e n nach R i m i n i oder i n die deut

sche Kolon ie Riccione an der A d r i a : es 

h ä t t e die gleiche W i r k u n g be i den A l 

bergho - Leuten gehabt, n ä m l i c h gar 

keine. 

F ü r I t a l i en s ind dieSpiele ke in Marsch 
auf Rom, ähn l i ch dem des Duce, des
sen Name, i n Stein verewigt , die Be
sucher am Olympias tad ion an den Fa-

5 schismus erinnern.-swjndis?undr ' . i t e> . die s 
R ö m e r die selbstherrl ichen S ö h n e der 
Stadt i .am T ibe r s ind ^ d i e s e - S p i e l e - n u r 
ein angenehmes Geschenk — l ä n g s t tau
sendfach verdiente Gabe. D a ß i h r R o m 
diese Spiele ausrichtet, i s t so selbst
v e r s t ä n d l i c h w i e das Gar iba ld i - Denk
m a l auf dem Gianicolo oder der Be
such des Gastes i m Colosseum. W o gibt 
es — a u ß e r A t h e n — eine Stadt, i n der 
A n t i k e u n d Moderne so ineinanderf l ie
ß e n w i e gerade i n Rom? Cadillacs und 
Jeeps fahren durch die T r i u m p h b ö g e n 
und an den M a u e r n der r ö m i s c h e n K a i 
ser entlang, die zu i h r em R u h m nicht 
genug t u n konn ten und für die E w i g 
ke i t bauten. A m Colosseum werden die 
M a r a t h o n l ä u f e r starten. Es is t e in sym
bolischer Beginn, ein Lauf aus der A n 
t ike i n die Gegenwart. Denn den L ä u 
fer e rwar te t e in glattes, dunkles Band: 
Asphal t , M a ß unserer Zei t . 

Quer durch die Stadt a m rechten T i 
berufer f ü h r t Roms O l y m p i a s t r a ß e . Die 
Flaggen der Na t ionen wehen v o n den 
H ä u s e r n ü b e r ihre dunkle Decke m i t 
den w e i ß e n geometrischen L in i en . Sie 
ist hineingeschlagen i n die Stadt w i e 
m i t e inem A x t h i e b - u n d sie w i r k t , als 
sei sie schon immer da. S t a h l r o h r ü b e r 
g ä n g e werden F u ß g ä n g e r ü b e r die Mas
se der Wagen f ü h r e n , w e n n sich die 
Besucher Roms u n d der Spiele z w i 
schen Mussol in is Obel isk, an. dem man 
ü b e r den T ibe r ins olympische D o r f 

abbiegt, u n d der Piscina delle Rose, 
dem k le inen Schwimmstadion zusam
menfinden. 

M i t jener eleganten und unvergleich
lichen Leicht igkei t , m i t der die R ö m e r 
ihre A u t o s steuern u n d m i t der die 
Barmixer i m Pressezentrum Domus pa-
cis den Kaffee ü b e r die Theke schie
ben, hat der R ö m e r geplant u n d gebaut. 
W o gestern noch Schlotter lag, der die 
Schuhe zu zerfetzen drohte , w o der 
Kalks taub aufwi rbe l t e be im leichtesten 
W i n d s t o ß , i s t heute Erde au fgeschü t t e t , 
und e in b r a u n g e d ö r r t e r G ä r t n e r speist 
den durs t igen Boden m i t Wasser. Ueber-
morgen w i r d dunkles , fettes Gras aus 
der Erde s p r i e ß e n . Dem R ö m e r is t v i e l 
geschenkt, der Gast aus dem germani
schen N o r d e n m u ß es i m m e r wieder 

-erkennen, ^ n ^ o i ' - x i s u u r 

Rpm,^ T r e f f p u n k t . e i n e r g a n z e n W e l t , 
ha t die Grenze -erreicht, w o die In te r -
n a t i o n a l i t ä t fast wieder f a m i l i ä r e Z ü g e 
annimmt . Derjenige, d e n man englisch 
anspricht, a n t w o r t e t f r anzös i sch , au f 
deutsch b e k o m m t m a n eine italienische 
A n t w o r t , u n d versucht m a n sich i n der 
Sprache des Gastgeberlandes, dann pas
siert es, d a ß e inem freundl ich e rwide r t 
w i r d : „ W e s h a l b sprechen sie eigentlich 
nicht deutsch?" 

I n einer S e i t e n s t r a ß e an der Piazza 
d i Spagna, einer Schlucht vo l l e r Bars 
und Nachtlokale, h ä n g e n i n dichten Rei
hen die Fahnen der L ä n d e r ü b e r der 
Fahrbahn. Sie s i n d aus Blech. A u f der 
V i a Ven i to , der P r a c h t s t r a ß e Roms, f a l -
n ieren d ie M ä c h t i g e n u n d die S c h ö n e n , 
viele Reiche u n d w e n i g A r m e . Abends 
erst, w e n n sich K ü h l e ü b e r R o m gelegt 
hat, füllt sich diese Al l ee , und w i e der 
Jüng l ing , der Banjo spielend m i t seiner 
Muse zwischen d e n Kaffeetischen auf 
dem B ü r g e r s t e i g wande l t , eine Selten
hei t auch für R o m is t , so werden die 
A k t i v e n dieser Ob/mpischen Spiele ra
re G ä s t e jenes Bereichs sein. Vie l le ich t 
werden sie z u m Fon tana d i T r e v i ge
hen u n d eine M ü n z e ü b e r die Schulter 
ins Wasser w e r f e n u n d sich Glück w ü n 
schen. Dann aber so l l t en sie schnell z u m 
rechten Tiberufer : zu rückkeh ren . 

Denn das Herz Cflympia schlägt dor t . 

„Die Olympiade m u ß sich auszahlen", 
sagen die Hote l ie rs der E w i g e n Stadt. 
Uebe l nehmen kann m a n i h n e n das 
kaum, denn sie s ind ja schl ießl ich Ge
s c h ä f t s l e u t e . F r ü h e r w a r der Hochsom
mer i n R o m die „ t o t e Ze i t " , aber das 
ha t sich schon v o r Jahren g e ä n d e r t , 
vornehml ich dank der Tour i s t en aus den 
U S A und den n ö r d l i c h e n Te i l en Euro
pas. Die Zimmerpre ise i m Jul i und 
Augus t zogen dementsprechend an. Nach 
dem Gesetz v o n Angebo t u n d Nachfrage 
werden w ä h r e n d der olympischen Spie
le die Preise noch we i t e r steigen. Z w a r 
b e m ü h t sich das Komi tee , A u s w ü c h s e 
zu verh indern , aber i n der ersten H o 
telkategorie m u ß m a n für e in Einbet t 
z immer ohne Bad u n d m i t Ha lbpens ion 
i m m e r h i n 60 D M bezahlen. Bei der ge
g e n w ä r t i g e n Hochkon junk tu r in Europa 

\ erscheint v ie len G ä s t e n dieser Preis 
nicht e inmal za teuer, 

Probe hinter verschlossenen Türen 
Es soll bei der Eröffnungsfeier in Rom keine Panne geben 

53 Minuten für Einmarsch 
W ä h r e n d die I ta l iener i h r t r ad i t i one l 

les Ferragosto feiern und i n w a h r e n 
Karawanen i n die Berge, an die Seen 
und ans Meer fahren, l äu f t i n R o m die 
olympische Organisa t ion z u m g r ö ß t e n 
T e i l we i te r . Unbemerk t v o n der Oef-
fentl ichkeit f inden täg l ich h in te r den 
verschlossenen T ü r e n des Olympias ta
dions die Proben für die E r ö f f n u n g s 
feier am 25. Augus t statt. 

Be i dem S inn der I ta l iener für der
artige feierliche A n l ä s s e so l l dieser Tag 
der erste g r o ß e H ö h e p u n k t werden .Und 
so w i r d alles Erdenkliche getan, d a ß es 
keine Panne g ib t . Die Stadiontechniker 
arbei ten ebenso auf Hochtouren w i e der 
g r ö ß t e T e i l der M i t w i r k e n d e n . 

Insgesamt so l l die E rö f fnungs f e i e r 
zweie inhalb S t ü n d e n dauern. Das o l y m 
pische P r o t o k o l l d ient als Grundlage. 
A l l e i n der Einmarsch der A th l e t en , der 

auf insgesamt 4000 v o n der Gesamt
zahl 6500 b e s c h r ä n k t b le ib t , is t auf 53 
M i n u t e n angesetzt. Vi ier M i l i t ä r k a p e l l e n 
und der Chor der w e l t b e r ü h m t e n A k a 
demie Nazionale d i Santa Cecil ia m i t 
450 M i t g l i e d e r n b i l d t m den mus ika l i 
schen Hin t e rg rund . 6200 Brief tauben 
s ind bereits i n Rom, u m die Kunde v o n 
der E r ö f f n u n g der Spiele unmi t te lbar 
nach der v o n S t a a t s p r ä s i d e n t Gronchi 
gesprochenen Fornurf hinauszutragen. 
Eine 9 0 p f ü n d e r A r t i l l e r i e - Batterie 
p r o b t bereits m i t sechs G e s c h ü t z e n den 
Salut v o n d re i S c h ü s s e n . Auch Gian 
Carlo Peris, der 19 jä l i r i ge Schüler , der 
am E r ö f f n u n g s t a g als letzter L ä u f e r der 
Riesenstaffel das i m H a i n v o n O l y m p i a 
e n t z ü n d e t e he i l ige F e i r ins Stadion 
t ragen u n d die F l a m m i n der Bronze
schale e n t z ü n d e n w i r d , w o sie bis zur 
Sch luß fe i e r brennt , ü h t bereits i m Sta
d ion , 
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Der wahre Jal^l) 
Fröhlichkeit für Millionen • Willy Millowitsch in seiner ersten Film-Hauptrolle 

Willy Millowitsch, Renale Ewerl und Jane Tilden spielen Hauptrollen in dem Filmschwank „Der 
wahr» Jakob". Wir erleben Willy Millowitsch als Bürgermeister des Moselstädtchens Plünderich, 
wo er als braver und sittsamer Bürger gilt. Fotos: Corona/UPA 

Wenn das Wort „ V o l l b l u t - K o m i k e r " noch nicht erfunden 
wäre , auf Willy Millowitsch, der in dem C o r o n a / U F A - F i l m 
„Der wahre Jakob" seine erste Filmhauptrolle spielt, trifft es 
bestimmt zu. Dieser Volksschauspieler, dessen herzhaften und 
köst l i chen Humor jeder versteht, auch wenn der Willy ein b i ß 
chen KöU'sch spricht, ist gar nicht treffender mit einem Wort 
zu schildern. E r und sein Theater gehören zu Köln wie der 
Rhein und der Dom. Durch seine zahlreichen, s tändig ausver
kauften Gastspiele in vielen Städten hat sich Willy Millowitsch 
längs t einen Namen auch weit über die Grenzen seiner Hei
matstadt hinaus gemacht. Ke in Wunder also, daß sich auch der 
F i l m seiner bemächt igte . Als Bürgerme i s t er eines Mose l s tädt 
chens sehen wir Willy Millowitsch in dem Filmlustspiel „Der 
wahre Jakob", zu dem Gustav Kampendonk das Drehbuch 
nach dem gleichnamigen Schwank von Arnold und Bach 
schrieb. Der Streifen erzählt die Erlebnisse des Bürgermei s t er s 
Struwe aus PUinderich an der Mosel in Köln, das er mit seinem 
G e m e i n d e s e k r e t ä r (Franz Schneider) besucht und wo er ganz 
von dem Nachtclubstar Yvette (Renate Ewert) eingefangen 
wird. Weitere Hauptdarsteller Jane Tilden, E ike Pulwer, Hans 
v. Borsody, Hans Leibelt, Hans Olden, Gunnar Möl ler u. a. 

Michael M i l l o w i t s c h , der U r g r o ß v a t e r v o n 
W i l l y M i l l o w i t s c h , m u ß ein O r i g i n a l 
gewesen sein. W ä h r e n d seine beiden 

B r ü d e r als ehrbare B ü r g e r das Ansehen und 
d ie A ch tu ng der K ö l n e r genossen, zog er 
abends m i t der L a u t e durch die W i r t s h ä u s e r 
de r Stadt , u m Bal laden u n d Spot t l ieder zu 
singen. 

Eines Tages h ä n g t e Michae l die Lau te und 
dazu seine B ä n k e l s ä n g e r e i an den Nagel und 
e r ö f f n e t e e in Theater . Z u n ä c h s t wa ren es n u r 
Handpuppen , s p ä t e r Stockpuppen, die m i t 
i h r e n Faxen g r o ß u n d k l e i n erfreuten. Michael 
ve r s t and sein H a n d w e r k ; r a f f in i e r t baute er 
sein Theater an der g r o ß e n Sch i f f sb rücke 
auf, deren M i t t e l t e i l jedesmal heraufgezogen 
w u r d e , w e n n e in Schiff au f dem Rhe in an 
K ö l n vorbe i fuhr . Die Passanten w a r e n dank
bar , d a ß i h n e n Michae l M i l l o w i t s c h die W a r t e 
zei t m i t seinem Puppenspiel v e r k ü r z t e , und 
w a r f e n ge rn e inen Kreuze r i n den H u t des 
„ T h e a t e r d i r e k t o r s " . 

So entstand die Millowitsch-Bühne 
Genau h u n d e r t Jahre s p ä t e r , u m die Jahr 

hunder twende , wagte sein Enke l den Sprung 
v o n der P u p p e n b ü h n e z u m r icht igen Theater. 
I m „ R e i c h s h a l l e n - T h e a t e r " begann die erste 
M i l l o w i t s c h - B ü h n e , die dann s p ä t e r i n die 
Schildergasse ü b e r s i e d e l t e . W i l h e l m M i l l o 
wi t sch w a r n ich t n u r D i r e k t o r , Regisseur und 
erster Schauspieler, er schrieb sich auch seine 

seine Chancen gewachsen, seitdem er sich auch 
von der „ g r o ß e n L e i n w a n d " herunter an 
sein P u b l i k u m wendet! U n d welche Freude 
ist es fü r seine Freunde, i h n stat t i m B r i e f 
marken fo rma t e inmal i n L e b e n s g r ö ß e zu 
sehen! 

Die Rol le des „ w a h r e n Jakob" ist W i l l y 
M i l l o w i t s c h auf den L e i b geschneidert. Er 
spielt einen ehrbaren B ü r g e r m e i s t e r m i t N a 
men Peter S t r u w e aus dem M o s e l s t ä d t c h e n 
P l ü n d e r i c h , das Eingeweihte unschwer als 
P ü n d e r i c h erkennen werden. Dieser Peter 
S t ruwe b e t r ä g t sich zu Hause w o h l ä u ß e r s t s i t t 
sam (darauf besteht n ä m l i c h ein reicher E r b 
onkel!), s ch l äg t aber auf einer Dienstreise nach 
K ö l n heft ig ü b e r die S t r ä n g e (eines Nacht
lokales!). 

Volksschauspieler und Volksregisseur 
Der F i l m „Der wahre Jakob" f ü h r t e W i l l y 

M i l l o w i t s c h m i t R u d o l f S c h ü n d l e r zusammen, 
der den St re i fen inszeniert hat. S c h ü n d l e r 
k o m m t v o m Kaba re t t und ist d a m i t der ge
gebene Regisseur f ü r M i l l o w i t s c h - F i l m e . E r 
sagt seihst dazu: 

„W; nben das l i terar ische Kaba re t t u n d 
ein s ikhaftes F i lmlus t sp i e l mi te inander 
gerne. i? A u f den ersten Bl ick w i r d m a n 
w o h l sagen: Gar nichts! Abe r das ist n icht 
wahr . Es g ib t sehr s tarke Paral le len zwischen 
beiden." R u d o l f S c h ü n d l e r ist Schauspieler 
und Regisseur zugleich u n d m u ß es wissen. 

Bürgermeister Struwe (Willy Millowitsch) und sein Sekretär 
Böcklein (Franz Schneider) haben ein schlechtes Gewis
ien, als sie von einer „Dienstreise" wieder zurückkehren. 

S t ü c k e selbst. Meis t w a r e n das Parodien auf 
d ie Operet ten und T h e a t e r s t ü c k e der Zei t . U m 
M i t w i r k e n d e brauchte sich der P r inz ipa l keine 
Sorgen zu machen, denn die m ä n n l i c h e n D a r 
s te l ler h i e ß e n Peter, Kaspar, W i l h e l m u n d 
K a r l M i l l o w i t s c h , die weib l ichen Rol len sp ie l 
t en M u t t e r Emma und ih re S c h w i e g e r t ö c h t e r 
Else und Hi lde . 

A l s W i l h e l m 1909 s tarb und seine F r a u das 
Theater w e i t e r f ü h r t e , w a r es bereits eine nicht 
m e h r wegzudenkende I n s t i t u t i o n von K ö l n 
geworden. Zusammen m i t Peter, dem ä l t e 
sten Sohn, lei tete sie es durch den ersten 
W e l t k r i e g und die Inf la t ion . Peters Sohn W i l l y 
schien aus der A r t zu schlagen, er wo l l t e 
Ingenieur werden. Die Schwier igkei ten der 
In f l a t i on zwangen i h n jedoch dazu, auf der 
B ü h n e zum B r o t e r w e r b der Fami l ie be izu
t ragen, und nach und nach machte i h m die 
Schauspielerei i m m e r mehr S p a ß , 

„ M e i n erstes Auf t r e t en war furchtbar", er
z ä h l t e W i l l y M i l l o w i t s c h . „Ich m u ß grausig 
gewesen sein. Die Zei tungen schrieben dann 
auch, ob ich es nicht ma l m i t einem richt igen 
B e r u f versuchen wol l t e . " Dann aber begann 
sein Vater zu k r ä n k e l n , Es k a m vor, d a ß 
W i l l y in einem S tück Im zwei ten A k t die 
Rol le seines Vaters weiterspielte. Ba ld avan
cier te W i l l y zum Hauptdarstel ler , u m dann 
d ie T r a d i t i o n seiner Famil ie wei terzut ragen 

Seinen erfolgreichen Eroberungszug hat 
W i l l y M i l l o w i t s c h bishe» von dem k e i n e n 
B i l d s c h i r m aus g e f ü h r t . Wie sehr bind n u n 

kabare t t -h is tor i sch gewordene „ S c h a u b u d e " 
als sein eigener D i r e k t o r und Regisseur. 

Ursula H e r k i n g war i n seinem Ensemble 
die B e r ü h m t e s t e , keineswegs aber sein „ S t a r " . 
Denn S c h ü n d l e r sagt: „Eines- k a n n ich n i r 
gendwo ausstehen: Stars. Die H a u p t r o l l e 
macht sich i n der Gage bemerkbar , i n der 
A r b e i t g ibt es n u r Kol legen ." 

Al s die „ S c h a u b u d e " das wi r t schaf t l i ch u n 
ruhige Jahr 1950 nicht ü b e r l e b t e , meldete sich 
der F i l m . Der erfahrene Produzent Peter 
Os te rmayr ve r t r au te dem R e g i e - D e b ü t a n t e n 
seinen ersten A u f t r a g an („Der Geigenbauer 
von M i t t e n w a l d " ) . Er hat te es n ich t zu be
reuen. Die Er fahrungen des beschlagenen K a 
bare t t -Mannes ta ten auch von der L e i n w a n d 
herab ihre W i r k u n g e n . A u ß e r d e m fand der 
ehemalige Schauspieler seinen Kol legen 
g e g e n ü b e r n a t ü r l i c h auf A n h i e b den r i c h t i 
gen Ton . 

S c h ü n d l e r kehr te zwischendurch i m m e r 
wieder ~um K a b a r e t t z u r ü c k , zum Beispiel 
zu den b e r ü h m t e n B e r l i n e r „ S t a c h e l s c h w e i n e n " , 
bei denen seine beiden Inszenierungen „ N e i n 

Erbonkel Eduard (Hans Leibelt) ist längst mit allen wie
der versähnt. Kein Wunder, wenn sich Ihm gegenüber Yvette 
(Renate Ewert) so charmant und „diplomatisch" benimmt. 

Denn er t r a t sowohl i m K a b a r e t t als auch i n 
hei teren F i l m e n u n d T h e a t e r s t ü c k e n m i t sehr 
erfolgreichen Inszenierungen hervor . 

W e n n er von seiner Lau fbahn e r z ä h l t , be
gegnen dem Z u h ö r e r so z ieml ich a l le Namen , 
die i n der hei teren Muse einen gu ten K l a n g 
haben. Ot to W a l l b u r g , Theo L ingen , H i l d e 
H i ldeb rand , La i e Andersen, W a l t h e r G r o ß 
und Werner Finck waren nu r einige der 
Par tner des i n Le ipz ig geborenen u n d aus
gebildeten Schauspielers. F r i t z L a n g entdeckte 
i h n fü r den F i l m , Er ich Kaestner f ü r das 
Kabare t t . W i l l i Schaeffers machte i h n 1937 
zum k ü n s t l e r i s c h e n Le i te r seines „ K a b a r e t t s 
der K o m i k e r " . Nico Dostals Operet te „ M a n i n a " 
brachte S c h ü n d l e r als Regisseur i m Ber l i ne r 
„ A d m i r a l s - P a l a s t " heraus, ebenso Theo M a c k 
ebens „ K ö n i g i n einer Nacht" i m „ M e t r o p o l -
Theater" Sachkenntnis i n Frage des He i t e 
ren w i r d i h m also w o h l n iemand absprechen 
k ö n n e n . So r e s ü m i e r t er seine Erfahrungen: 

„ U e b e r a l l sonst kann sich der Regisseur i n 
A n n ä h e r u n g s w e r t e n an das heranpirschen, 
was er a u s d r ü c k e n w i l l . B e i m Kaba re t t und 
Schwank :edoch g ib t es das nicht, Da ,sitzen' 
eine Po'nte, ein Bl ick , eine Geste von A n f a n g 
an o •• - ü b e r h a u p t nicht, Das macht die 
Arbei t dort so schwer, aber auch so spannend." 

F ü r diese Auffassung der engen V e r w a n d t 
schaft zwischen Kabare t t und v o l k s t ü m l i c h 
lust igem F i l m Ist Rudol f S c h ü n d l p r s Nach-
kr leßsschaf fen ein u n u m s t ö ß l i c h e ' E 'weis. 
1946 g r ü n d e t e er i n M ü n c h e n die schon 

Fred (Hans von Borsody), der sich in den Park eines Mäd
chen-Internats geschlichen hat und dabei ertappt wurde, 
landet schließlich direkt in Lottes (Eike Pulwer) Armen. 

oder n icht N e i n " u n d „ D i e W u c h t a m Rhe in" 
j e e in Jahr l ang auf dem P r o g r a m m standen. 
Zwischen Theater, Fernsehen und F i l m teil te 
sich n u n seine Arbe i t sk r a f t . Nach a l l dem 
lag es auf der Hand , d a ß m a n sich Rudolf 
S c h ü n d l e r holte , als es d a r u m ging, fü r den 
W i l l y M i l l o w i t s c h - F i l m „ D e r w a h r e Jakob" 
den r i ch t igen Regisseur zu f inden . 

Jedes Jahr im Sommer geben die Filmverleihgesellschaften ihr Programm für die kom
mende Spielzeit bekannt. Das Publ ikum erfährt , welche Fi lme und Darsteller es im Herbst 
und im Winter auf der Le inwand seines Stammkinos sehen wird. Die U F A hat jetzt ihi 
sorgfäl t ig a u s g e w ä h l t e s und bedacht geplantes neues Programm veröffent l icht , das alle 
Spielarten des F i lms umfaßt . Der packende Gegenwartsfilm ist ebenso vertreten wie da» 
Lustspiel und der musikbetonte Unterhaltungsfilm. Außer dem auf dieser Seite aus führ
lich gebrachten F i l m „Der wahre Jakob" stellen wir Ihnen hier bereits drei weitere neue 
U F A - F i l m e vor. 

D I E F A S T N A C H T S B E I C H T E ist 
eine spannende, a l le in von ih ren 
s tarken Kont ras ten her ü b e r a u s 
e f f ek tvo l l gestaltete Geschichte, 
die von C a r l Zuckmayer s tammt, 
der dem deutschen F i l m schon vie
le gute u n d erfolgreiche Stoffe ge
l i e f e r t hat. Dieser St re i fen, der m i t 
einem M o r d beginnt , ist dennoch 
k e i n K r i m i n a l f i l m i m h e r k ö m m l i 
chen Sinne. Denn es geht h ie r nicht 
a l l e in u m die A u f k l ä r u n g eines 
Verbrechens, sondern i n erster L i 
n ie u m menschliche H i n t e r g r ü n d e . 
Hol lywood-Regisseur W i l l i a m D ie -
te r le inszenierte diesen U F A - F a r b -
f i l m u . a. m i t Hans S ö h n k e r , G i t t y 
Daruga, G ö t z George, Ber ta Drews, 
F r i ed r i ch D o m i n u n d Chr i s t ian 
W o l f f . 

S T E F A N I E I N R I O . Es g i b t n ich t 
a l l zu v ie le F i l m t i t e l , d ie e in L ä 
cheln auf al le Gesichter zaubern, 
sobald sie n u r genannt werden . 
„ S t e f a n i e " g e h ö r t dazu. Der F i l m 
besucher, der diesen Namen h ö r t , 
w i r d sofort an das p f i f f ige Gesicht 
der j ungen Sabine S in jen denken. 
E r w i r d sich an einen F i l m e r i n 
nern , der so schwerelos u n d f r ö h 
l i ch war , w i e man es heutzutage 
n u r selten f indet . Die U F A drehte 
n u n einen F a r b f i l m u m die w e i t e 
ren Erlebnisse der k le inen Stefa
nie. Neben Sabine S in jen u n d 
Carlos Thompson sehen w i r A n 
d r é a Parisy, F r a n ç o i s e Rosay, Pe
ter Vogel , Rainer Penkert , G e r o n i -
mo M e y n i e r u n d C a r l Wery . 

H E L D I N N E N . M i t diesem St re i 
fen geht der deutsche F i l m ganz 
neue Wege. Die bekannte und sehr 
beliebte K o m ö d i e „ M i n n a von 
B a r n h e l m " w i r d musikal isch auf
gelockert und i n moderner Fas
sung p r ä s e n t i e r t . Der F i l m ist 
keine Fortsetzung von „ H e l d e n " 
und nicht e twa auch s c h w ä c h e r , 
w e i l es „ n u r " Frauen sind. I m Ge
gente i l ! Sei tdem die W e l t besteht, 
hat j a eigentl ich i m m e r das s c h w ä 
chere Geschlecht gesiegt — mit 
Wi tz u r d Charme, m i t Geist und 
V e r f ü h r u n g , m i t „ h ö h e r e r D i p l o 
mat ie" und dem b e r ü h m t e n „ge
wissen Etwas" Johanna von Koc-
zian, Mar i anne Koch, Paul Hub-
schmid und Wal t e r G i l l e r sind di • 
TVfigpr dpr H«jm(wll*<i, 
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I N S E L N , G Ö T T E R U N D D Ä M O N E N 

Vor nunmehr zehn Jahren wurde die zentral regierte „Republik Indoite&n" ausgeru
fen und eine neue Verfassung proklamiert. Doch Indonesien hat bis heute keine innere 
Stabilität gefunden. Sollte es Peking gefallen, dann könnte es jederzeit einen Bürger
krieg im Reiche der 3000 Inseln entfess?ln. Kenner der Strategie Maos befürchten, daß er 
sich vielleicht die günstige Gelegenheit nicht entgehen lassen wird, zumal da' der Westen 
in Afrika und Kuba „vollauf beschäftigt" ist. 

Nennt m a n den Kongo u n d Indonesien 
i m gleichen Atemzug, dann scheint 
das i m ersten Augenbl ick abwegig, 
denn der Kongo ist das H e r z s t ü c k 
Afr ikas , w ä h r e n d Indonesien aus 

einem Konglomerat von Inse ln i m Pazif ik 
besteht, Beide aber haben eines gemeinsam: 
ihre koloniale Vergangenheit . Der Kongo er
schien den meisten Menschen bis z u m Tage 
seiner U n a b h ä n g i g k e i t als e in Ganzes, wobei 
man immer ü b e r s a h , d a ß er aus mehreren 
Stammesgebieten bestand, i n denen V ö l k e r 
leben, die untereinander oft n u r sehr w e n i g 
Aehnlichkeiten haben, deren Interessen nicht 
selten mite inander ko l l i d i e r t en . Ledig l ich die 
Kolonialverwal tung schuf die K l a m m e r , die 
das Ganze zusammenhiel t . 

In Indonesien lagen die Dinge ä h n l i c h . D o r t 
handelte es sich u m ein r iesig g r o ß e s I n s e l 
gebiet, dessen Bewohner sich n u r d a r i n e in ig 
waren, d a ß sie genug v o m Kolonia l i smus 
hatten. Sie b e k ä m p f t e n i h n m i t Er fo lg und 
wurden f re i . Es zeigte sich indessen nach 
einiger Zeit , d a ß es m i t dem Sieg ü b e r die 
Holländer nicht getan w a r . Es entwickel te sich 
kein Nat ionalempfinden, die einzelnen Tei le 
der Republik begannen sich auf i h r e eigenen 
Interessen zu besinnen. W ä r e n nicht die I n 
donesier i m Gegensatz zu den Kongolesen 
von Natur aus v i e l f r iedl icher , dann h ä t t e es 
auch i m Reiche Sukarnos schon vo r gerau
mer Zeit eine Explos ion gegeben. 

So, wie die Dinge l iegen, versucht die Z e n 
tralregierung i n D j a k a r t a noch i m m e r als 
Sprecher fü r die 3000 Inse ln aufzutreten. Der 
Bürgerkr ieg is t off iz ie l l beendet, ohne es 
wirklich zu sein. D a ß Sukarno noch Staats
oberhaupt ist, v e r d a n k t er der Armee , die 
bisher keine L u s t gehabt hat , i h n zu s t ü r 
zen, obgleich i h r das sehr le ichtfal len d ü r f t e . 
Der Gegensatz zwischen dem zur Schau ge
tragenen Opt imismus der Zen t ra l reg ie rung 
und der W i r k l i c h k e i t Ist ungeheuer g r o ß . 

Schnell reich werden 
Genau g e z ä h l t ha t sie n iemand, die 3000 , 

Inseln, von denen m a n i m m e r i m Zusammen
hang m i t Indonesien spricht , ebenso w e n i g 
wie die 87 M i l l i o n e n E inwohner , die i n den 
offiziellen S ta t i s t iken erscheinen, aber auf e in 
paar mehr oder weniger Inse ln oder eine D i f 
ferenz von ein paar hunder t tausend E i n w o h 
nern kommt es nicht an. I n Indonesien n i m m t 
man es m i t den S ta t i s t iken noch nicht so 
genau, was n icht unbed ing t e in Nachte i l sein 
muß. 

Nachteilig is t f re i l i ch d ie A n f ä l l i g k e i t so 
mancher Beamten. Z w a r g ib t sich die Regie
rung einige M ü h e , d ie K o r r u p t i o n , das E r b 
übel des zehn Jahre a l ten Staates, zu be
kämpfen, aber das ist n ich t so einfach. 

Ganz besonders g r o ß is t die E r b i t t e r u n g 
über jene Z u s t ä n d e auf Sumat ra . D i e B e w o h 
ner dieser g r o ß e n Inse l stehen auf dem Stand
punkt, d a ß i h r F l e i ß I n V e r b i n d u n g m i t dem 
Reichtum Sumatras das ä r m e r e und ü b e r 
völkerte Java e insch l i eß l i eh der k o r r u p t e n 
Regierung finanziere. Sumatra w ü r d e sich l i e 
ber heute als morgen aus der Repub l ik 
lösen und seine eigenen Wege gehen. Es k a m 
zu einer Rebell ion, die mehrere Jahre 
dauerte. Dabei zeigte es sich, d a ß die A u f 
ständischen i n Sumatra nicht s tark genug 
waren, um eine e n d g ü l t i g e Entscheidung her 
beizuführen. Es zeigte sich aber auch, d a ß 
die Zentralregierung i n D j a k a r t a nicht i n der 
Lage war, die A u f s t ä n d i s c h e n entscheidend 
zu schlagen. Die Rebel len b l ieben das H a u p t 
problem Indonesiens. 

Die „Fünfte Kolonne" 
Ein weiteres g r o ß e s P rob lem Indonesiens 

sind die i m Inselreich lebenden Uebersee-
Chinesen. Obgleich sie n u r etwa zwei Prozent 
der B e v ö l k e r u n g ausmachen, k o m m t ihnen 
große Bedeutung zu. Die Indonesier s i nd ' es 

von N a t u r aus gewohnt, das Leben von dei 
leichten Seite zu nehmen. I h r k a u f m ä n n i s c h e s 
Geschick ist gering, sehr i m Gegensatz zu 
dem der Chinesen So konnte es nicht aus
bleiben, d a ß die chinesischen Kauf leute es 
bald zu b e t r ä c h t l i c h e m Rei ' . i . im brachten 
H ä t t e die Regierung nicht i m vergangenen 
Jahr drastisch eingegriffen, dann w ä r e der 
E inf luß der Chinesen ge fäh r l i ch g r o ß gewor
den. 

Sukarno brachte ein Gesetz durch, das die 
wir tschaf t l ichen E n t f a l t u n g s m ö g l i c h k e i t e n der 
Chinesen i n Indonesien ganz erheblich e in 
engte. Peking schwang sich p lö tz l ich zum Be
s c h ü t z e r der D i s k r i m i n i e r t e n auf. Sei tdem 
sind die Beziehungen zwischen den beiden 
H a u p t s t ä d t e n gespannt. Selbst die Chinesen 
Indonesiens, die nicht schon vorher m i t Pe
k i n g l i e b ä u g e l t e n , sahen i n Mao plö tz l ich 

W I E E I N B U D D H A 
sieht dieser bejahrte Priester der Brahmanen 
aus, der auf einem Tempelfest auf der Insel 
B a l i seine Opfergaben der Got the i t da rb r ing t . 

i h r en F ü r s p r e c h e r . Heute g ib t es i n der In se l 
r epub l ik eine chinesische „ F ü n f t e Kolonne" , 
die zu u n t e r s c h ä t z e n le ichts innig w ä r e . 

Zieht man noch i n Betracht, d a ß es von 
einem Ende Indonesiens bis zum anderen so 
we i t ist wie von New Y o r k "bis nach West-
afr iha. d a ß zwischen den einzelnen Inse ln 
u n e r «ßliche W a s s e r w ü s t e n liegen, dann 
kam um sich u n g e f ä h r eine Vors te l lung da
von machen, wie schwer, wenn nicht gar 
aussichtslos es ist, einen so g r o ß e n Staat z u 
sammenzuhalten und H e r r der mannigfachen 
Probleme zu werden. • 

Auch wenn man den Kolonia l i smus ver
w i r f t , der in unsere Zeit einfach nicht mehr 
p a ß t , m u ß man zugeben, d a ß Indonesien u n 
ter der h o l l ä n d i s c h e n Herrschaft we i t w e n i 
ger Sorgen hatte. Schon heute sieht so m a n 
cher indonesische Po l i t ike r ein, d a ß eine f ö 
derat ive Ve rb indung der einzelnen Inseln w e 
sentlich vor te i lhaf te r gewesen w ä r e als die 
zentralistische L ö s u n g Offiziel l w ü r d e es 
keiner dieser M ä n n e r zugeben, aber et l ichen 
von ihnen sind inzwischen doch Zwei fe l ge
kommen, ob es sehr weise war , die B i n d u n 
gen zum ehemaligen M u t t e r l a n d so restlos zu 
lösen . 

Un te r den indonesischen Inseln hat B a l i 
schon i m m e r eine Sonderstel lung e ingenom
men. Den W e i ß e n galt es als irdisches Para
dies, als e in w a h r gewordener T r a u m , als 
eine Insel , auf die sich der „F luch der E r b 
s ü n d e " nicht erstreckte. 

D I E H I N T E R F R O N T D E R S T R A S S E „ G A D J A M A D A " 
i n Djakar ta , die zum Chinesenvierte) der Hauptstadt der Republik Indonesien führt . D j a 
kar ta l iegt an der N o r d w e s t k ü s t e von Java und ist Hauptausfuhrplatz für Tee. Die Stadt zähl t 
rund drei Millionen Einwohner. Die Wohn- und Geschäftsvierte l zeigen modernen Bausti l . 

N ü c h t e r n e r gesehen unterscheidet B a l i vo r 
a l lem der Glaube von dem Rest Indonesiens: 
Es ist die einzige bedeutende Insel der Repu
b l i k , w o sich der Hinduismus gegen den A n 
s t u r m des I s l am hat behaupten k ö n n e n . Die 
Balinesen glauben noch heute an G ö t t e r und 
D ä m o n e n , deren Wiegen i m fernen I n d i e n 
standen. 

W i r m ö g e n diesen Glauben für p r i m i t i v 
hal ten , was er zweifellos auch ist, aber die 
Balinesen sind In ihrer P r i m i t i v i t ä t g lückl ich. 
Sie haben es gelernt , m i t ih ren G ö t t e r n u n d 
D ä m o n e n zu leben. 

B a l i g e h ö r t auch zu den wenigen nennens
wer t en indonesischen Inseln , auf denen es 
keine Rebellen g ib t , vor a l lem, w e i l d ie B a l i 
nesen so ziemlich al le Anordnungen der Re
g ie rung i n D jaka r t a h innehmen w i e N a t u r 
ereignisse, denen man sich ebenso un t e rwer 
fen m u ß w i e den Launen der Geister, 

So haben es sich die Bal inesinnen ange
w ö h n t , den O b e r k ö r p e r zu v e r h ü l l e n , w e i l es 
befohlen wurde . Sie f inden das sogar neuer
dings schick, ohne das Wor t zu kennen, ohne 
sich d a r ü b e r Gedanken zu machen, d a ß der 
S inn des Gebotes nach offizieller Ve r l au tba 
r u n g d a r i n bestand, die „ n a t i o n a l e W ü r d e " 
zu f ö r d e r n . M i t der „ W ü r d e " vere inbar h i e l t 
es die Regierung offenbar, d a ß auf B a l i „ g a -

•fi v:v.N* 
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D I E I N S E L W E L T I N D O N E S I E N S 
ist der Rest einer ehemaligen Landbrücke zwi
schen Australien und Asien. Sie bildet heute 
die 10 Jahre bestehende Republik Indonesien-

M O S C H E E I N M A L A N G 
auf Java. Die rund 88 000 Einwohner zäh lende 
Stadt ist ein Zentrum der Landwirtschaft auf 
«eser wichtigen, sehr stark bevölkerten Insel. 

F I S C H F A N G U N D R E I S E R N T E 
auf einem Feld. Durch die Reisfelder führen kleine Kanäle , in denen Fische ausgebrütet 
werden. Drei Monate arbeiten die Leute auf den „Sawahs" genannten Reisfeldern, um den 
Reis zu ernten und gleichzeitig die Fische zu fangen. Auch die Frauen arbeiten häufig mit. 

r a n t i e r t echte" T ä n z e f ü r Tour i s t en vorge
f ü h r t werden, aber die T ä n z e r machen sich 
auch d a r ü b e r keine Gedanken — sie tanzen 
einfach gerne, auch f ü r die Fremden. 

B a l i ist heute f re i l i ch nicht mehr d ie 
M ä r c h e n i n s e l , von der noch so mancher K i n o 
besucher t r ä u m t , aber seinen Reiz und e inen 
gu ten T e i l seines Zaubers ha t es bewahr t . 

M a n sagt Sukarno nach, d a ß er zu v i e l 
C h a r m habe und zu wen ig durchgre i fen 
k ö n n e . Das ist gar nicht so ve rwunde r l i ch , 
denn Sukarno ist e in Sohn Bal is , jener Inse l , 
die w o h l nie einen echten D i k t a t o r h e r v o r 
b r ingen w i r d . 

Wechselvolle Geschichte 
I n das L ich t der Weltgeschichte t r a t das 

heutige Indonesien i m Jahre 1595, als die 
H o l l ä n d e r F u ß auf den sogenannten Sunda-
Inse ln f a ß t e n , Sie g r ü n d e t e n 14 Jahre s p ä t e r 
Batav ia , das heut ige D j a k a r t a . I m Laufe der 
Ze i t v e r g r ö ß e r t e n die H o l l ä n d e r i h r en I n s e l 
besitz auf Kosten der Spanier und der P o r t u 
giesen. Die Compagnie generale des Indes 
Orientales, die als V o r l ä u f e r der n i e d e r l ä n d i 
schen Ko lon i a l r eg i e rung ü b e r das damal ige 
In su l inde herrschte, zeichnete sich k a u m durch 
M i l d e aus. 

I m 18. J ah rhunde r t ger ie t Insu l inde ebenso 
w i e die Nieder lande v o r ü b e r g e h e n d i n eng
lische H a n d . Ers t 1815 e rh ie l t H o l l a n d seinen 
Besi tz wieder z u r ü c k , a l lerdings m i t der A u s 
nahme eines Teiles von T i m o r und Borneo. 
A n die Stelle der Compagnie generale t r a t 
indes die h o l l ä n d i s c h e Regierung, die n i ch t 
n u r ' an der Ausbeutung, sondern auch der 
We i t e r en tw ick lung der Ko lon ie interessier t 
war . F ü r Insu l inde begann eine Ze i t des W o h l 
standes. A l l e rd ings haben die H o l l ä n d e r — 
w i e s p ä t e r die Belgier i m Kongo — bis fast 
z u m Ende i h r e r Kolonia lher rschaf t b e w u ß t 
darauf verzichtet , eine E l i t e von eingeborenen 
P o l i t i k e r n und Verwal tungsbeamten h e r a n 
zuziehen, was sich i n beiden F ä l l e n r ä c h t e . 

1941 e r k l ä r t e N i e d e r l ä n d i s c h Ind ien z u 
sammen m i t dem M u t t e r l a n d Japan den K r i e g , 
doch schon ein Jahr danach besetzten die J a 
paner das Inselreich. Damals begann der S te rn 
Sukarnos zu steigen, A u f den Wunsch der 
Japaner b e t ä t i g t e er sich als P a r t e i e n g r ü n d e r . 
Ehe die Japaner besiegt abzogen, e rnannten 
sie Sukarno schnell z u m P r ä s i d e n t e n der 
„ I n d o n e s i s c h e n Republ ik" . 

Die z u r ü c k k e h r e n d e n H o l l ä n d e r gedachten 
Sukarno zum Kol l abora t eu r abzustempeln, 
doch der b l ieb u n g e r ü h r t . I h m sei, so sagte 
er, es n u r u m die E r r i n g u n g der F r e ihe i t 
f ü r sein V o l k gegangen. T a t s ä c h l i c h w a r seine 
v o r ü b e r g e h e n d e Zusammenarbe i t m i t den Ja 
panern n u r e in takt ischer Schachzug gewesen. 

Der K a m p f u m die U n a b h ä n g i g k e i t v o m 
M u t t e r l a n d dauerte bis 1949. D a n n sah H o l 
land ein, d a ß es die Kolon ie n icht mehr h a l 
ten konnte . Die Personalunion, die I ndone 
sien, wenn auch locker, an Ho l l and b inden 
sollte, f i e l 1950 auseinander. Das L a n d gab 
sich die Staatsform einer zentral ist ischen R e 
p u b l i k . Die Regierung b e m ü h t e sich, a l le E r 
innerungen an die ko lon ia le Vergangenhei t 
zu t i lgen . Obgleich sie h o l l ä n d i s c h e Bera te r 
u n d K a p i t a l d r ingend b e n ö t i g t h ä t t e , v e r t r i e b 
sie die H o l l ä n d e r . Die e rwar t e t en Folgen 
l i e ß e n n icht lange auf sich w a r t e n . 

„Gelenkte Demokratie" 
D j a k a r t a e r i nne r t m i t seinen K a n ä l e n u n d 

einigen a l ten H ä u s e r n noch I m m e r etwas an 
das al te Ba tav ia aus der H o l l ä n d e r z e i t , a l l e r 
dings n u r dann, w e n n m a n ganz genau h i n 
schaut, denn i n den le tz ten 15 Jahren ha t 
sich seine E inwohne rzah l a n n ä h e r n d v e r d r e i 
facht. Der Wohnungsbau is t t r q t z a l le r B e m ü 
hungen m i t der E n t w i c k l u n g n icht m i t g e 
kommen . 

Suka rno ha t den Begr i f f der „ g e l e n k t e n 
Demokra t i e " g e p r ä g t Diese „ L e n k u n g " n i m m t 
manchmal recht seltsame Formen an. A l s d ie 
S t a d t v e r w a l t u n g der Indonesischen Haupts tad t 
m i t der mangelnden Sauberkei t der S t r a ß e n 
unzufr ieden war , setzte sie e in t ä g l i c h e s 
S t r a ß e n - Z w a n g s r e i n i g e n ein, an dem sich 
jeder B ü r g e r zu bete i l igen hat. 

Z u r gelenkten Demokra t i e g e h ö r t auch d ie 
Auszeichnungspflicht f ü r die Preise i n den 
G e s c h ä f t e n , die z ieml ich streng ü b e r w a c h t 
w i r d . Der E r f o l g entsprach a l lerdings n icht 
den E rwar tungen , denn die meisten begehr
ten Waren verschwanden aus den Schaufen
stern. M a n f indet sie sei tdem auf d e m b l ü h e n 
den Schwarzen M a r k t . 



Nommer 99 Seife 8 S T . V I T H E R Z E I T U N G Dienstag, den 23. AugU8| 

p i , SfcVither Zeitung ers 
stags und samstags mit c 

Englands größter Rennbahnschwindel aufgeflogen 

Die gedopten Pferde des Sir Gordon Richards 
In Großbritannien, in dem Pferde

rennen seit dem 16. Jahrhundert veran
staltet werden und in dem ein gewisser 
Teil der Bevölkerung zwar die Namen 
der erfolgreichsten Jockeys und sämtli
chen Siegerpferde kennt, aber nicht mit 
Bestimmtheit anzugeben vermag, wie der 
derzeitige Außenminister heißt, ist die 
Aufdeckung eines Betrugsmanövers auf 
dem Turf eine Sensation, die die wich
tigsten politischen Ereignisse in den 
Schatten stellt. 

Wenn diese Betrugsmanöver außer
dem noch Persönlichkeiten wie denHer-
zog von Norfolk, Sir Gordon Richards 
und den Trainer der Churchill Pferde, 
Walter Nightingall zu Polizeizeugen 
werden läßt, wird es zum Tagesgespräch 
- wie es heute in Großbritannien der 
Fall ist — nachdem zahllose Fälle von 
„Doping" von Rennpferden aufgedeckt 
wurden. 

„Doping" die Zuführung von Reizmit
teln zur Erhöhung oder Lähmung der 
Leistungsfähigkeit, ist keine Erfindung 
unserer Tage. Neu ist lediglich, daß heu
te die willkürliche Beeinflussung von 
Rennpferden nicht mehr von irgendei
nem Außenseiter, sondern von großen 
und kapitalkräftigen Syndikaten betrie
ben wird, und chemische Mittel zur An
wendung gelangen, die vielfach selbst 
den überwachenden Behörden unbekannt 
sind. 

„Doping" ist zumindest in Großbri-
tanien ein lohnendes Geschäft, da 47 
v. H. der Bevölkerung wetten und jähr
lich Hunderte von Millionen Pfund Ster
ling auf der Rennbahn und in den Bü
ros der Buchmacher ihre Besitzer wech
seln. Dazu kommt, daß steuerrechtlich 
Gewinne, die" auf dem" Turf gemacht 
werden, nicht als Einkommen angege
ben werden müssen und das besonders 
von der Unterwelt so beliebte „schwar
ze Geld" darstellen. Findet die Polizei 
bei einem Verbrecher größere Geldbe
träge, gibt dieser stets an, sie stammen 
ans Rennbahngewinnen. Das Gegenteil 
au beweisen, ist meist sehr schwer. 

„Doping" vermag Pferde zu beschleu
nigen oder ihre Kräfte zu lähmen.Buch-
macher, Rennbahnbetrüger und andere 
Kreise verdienen, wissen sie vor Start-
begiim, daß das mutmaßliche Sieger-
pferd nicht gewinnen wird, sondern ein 
Außenseiter, das Rennen macht oder 
unmittelbar vor dem Start ein Pferd 
plötzlich aus dem Rennen gezogen wer
den muß, weil es schläfrig wankt, un
natürlich transperiert oder sich vor 
Schwäche kaum auf den Beinen zu hal
ten vermag. Das „Frisieren'' von Pfer
den ist müheloser, einfacher und ge
winnbringender als Raubmord, Ein
bruch und Sichmuggel, denn mit Hilfe 

E m p ö r t r i e f M r s . D o r o t h y W i l l i a m s 
bei der Pol izeis ta t ion i n Davenpor t , . Iowa 
(USA), an. Sie hatte i n einem öffen t l i 
chen Park ein Sonnenbad genommen, 
als i h r p lö tz l i ch e i n Junge m i t seinem 
Fahrrad ü b e r den R ü c k e n gefahren war . 

Pech hatte e in S t r ä f l i ng , de r ans dem 
G e f ä n g n i s v o n Denver ( I ISÄ) ausgebro
chen war . Er versteckte sich i n e inem 
g r o ß e n B e h ä l t e r , der einer Wasxhanstalt 
g e h ö r t e . M i n u t e n s p ä t e r wurde er au f 
einen Lastwagen aufgeladen. Der Steäf-
l i n g hatte jedoch falsch ka lku l ie r ! . Der 
B e h ä l t e r wurde i n einer Waschanstalt 
geöffnet , die sich i n dem zwe i t en Ge
fängn i s der Stadt befindet. 

eines einzigen skrupellosen Siallbur-
schen und einer unscheinbaren Pille 
können 80.000 Pfund verdient werden. 

Scotland Yard und der Rennbehörde 
sind diese Möglichkeiten bekannt und 
daher befinden sich seit Monaten Spe-
zialdetektive auf sämtlichen Rennbah
nen. Trainer haben bewaffnete Wächter 
in ihren Pferdeställen, Interpol wurde 
eingeschaltet und im Jockey Club finden 
laufend Konferenzen statt, um Maßnah
men gegen Rennbahnschieber zu tref
fen. Ein Trainer dessen Pferd wegen 
ungewöhnlichen Laufens auffällt und 
dessen Pferd einer Speicheluntersuchung 
unterzogen wird, die positiv den Be
weis erbringt, daß dem Tier chemische 
Mittel verabreicht wurden, verliert au
tomatisch seine Lizenz. Nur in den Ver
einigten Staaten haben die Trainer nicht 
vor jedem Rennen zu zittern, da dort 
jedes Pferd vor Rennbeginn von einem 
Tierarzt untersucht wird. 

Der britischen Polizei gelang es nun, 
einer Gruppe von Rennbahnschiebern 
das Handwerk zu legen und fünf Be
teiligte befinden sich hinter Schloß und 
Riegel. Man weiß, daß man nicht das 
Haupt der Bande erwischt hat, trotzdem 
ließen die Voruntersuchungen vor dem 
Magistratsgericht der Stadt Newbury er
kennen, daß es sich um das größte Be
trugsmanöver auf dem britischen Turf 
handelt. Die polizeilichen Ermittlungen 
erbrachten, daß ein Verbrechersyndikat 
auf 11 Rennbahnen und 17 Gestüten ihr 
Unwesen trieb. Der Beginn der Unter
suchungen führte zunächst zu Recher
chen auf dem Gestüt von Sir Gordon 
Richards nachdem ein Von ihm gemel
detes Pferd, „Sanctum", im Apr i l nicht 
wie" 'ein Adler üb er die Strecke flog, 
sondern stattdessen wie eine Schildkrö
te kroch. Zwei Tage später wurde der 
einstmalige Stallbursche Bertie Rogers 
aus Compton in der Grafschaft Berks
hire von unbekannten Tätern fast zu 
Tode geschlagen. Als die Polizei, die 
seine Beziehungen zur Unterwelt kann
te, ihn verhörte, bekräftigte sich ihr 
Verdacht, daß Rogers der Drogenliefe
rant sei, der „Sanctum" auf dem Ge
wissen habe. Die Polizei lud Rogers zu
nächst nur zu Bekundungen vor. Einer 
Aufforderung zu einer dritten Verneh
mung kam Rogers nicht mehr nach, son
dern erschoß sich. In seinem Hause wur
den Briefschaften, Drogen und Injek
tionsnadeln gefunden und beschlag
nahmt.. Auf-Grund dieser Korrespondenz 
kam dann der „Dopingring" ans Tages
licht. Der 66jährige Rogers, der als pen-' 
sionierter Stallbursche Kraftfahrer ge
worden war und bei der britischen 
Atombehörde in Harwell Beschäftigung 
fand, war ein Unterführer des Syndika
tes, Sein Liferant war ein Drogist, Har
ry Ttuck, der ihn seit 40 Jahren mit 
Koffein versorgte, das Rogers an sei
ne Helfer verteilte. Vor allem an einen 
Jockey Bert Woodage vom Gestüt Sir 
Gordon Richards und an dessen Pferde
pfleger William Gorman, die zugaben, 
Koffein und andere Mittel in Heu ver
steckt bestimmten Rennpferden verab
folgt zu haben. Die Namen der Pferde, 
die Belebungsmittel erhalten sollten, 
wurden ihnen von Rogens angegeben. 
Die Folge dieser Behandlung war, daß 
beispielsweise das Pferd „All Aglow", 
das am 10. Juli 1058 mit Mühe und Not 
Dritter geworden war, bei seinem näch
sten Rennen am 2. Oktober spielend 
siegte. Die Wetten standen 13-2. „Ho
nest Boy" war am 18. Juli 1958 Vierter 
geworden. &-1 standen die Wetten zu 

seinem nächsten Rennen am 4. Juli, bei 
dem das Pferd turmhoch gewann. „Lon
don Cry" siegte niemals bis sieh Wi l 
liam Cormann des Pferdes annahm, aber 
dann siegte es dreimal hintereinander. 

„Koffein ist ein harmloses Mittel" , er
klärten die Angeklagten, „das nur be
lebend wirkt und keinen körperlichen 
Schaden zur Folge hat!" Die Polizei 
weiß jedoch, daß nicht nur Koffein und 
Curare verwandt wurden, sondern auch 
heimlich aus Frankreich eingeschmug
gelte Mittel. Außerdem wurden mit Hi l 
fe des Selbstmöders Rogers den Pfer
den auch sogenannte „Stopper" verab
folgt, die aus dem Laboratorium der 
Atombehörde stammen und die Tiere 
schläfrig machten und sie langsamer 
laufen ließen. 

Die Angeklagten: Jockey Bert Woo
dage, Pferdepfleger Edmund Murphy, 
Drogist Harry Tuck, Robert Mason und 
James Boyce werden sich in Kürze vor 
einer Strafkammer zu verantworten ha
ben. Sie befinden sich seit Monaten un
ter Polizeiaufsicht und daher hatte sich 
das Syndikat anderer Mitarbeiter zu be
dienen, da die peinliche Panne des 
Selbstmordes von Rogers und dessen 
Folgen das Geschäft nicht beeinflussen 
durften. Es kann natürlich ein Zufall 
sein oder die Polizei ist heute beson
ders erfolgreich, aber allein während 
der vergangenen fünf Monate wurden 
fast ein Dutzend weiterer Anschläge auf 
Rennpferde festgestellt. 

Das mit 100 000 Pfund bewertete Sie
gerpferd „Sing Sing" des Oberst W i l 
liam Stirling aus Newmaret wurde 
durch Curare betäubt und mußte unmit
telbar vor Rennbeginn gestrichen wer
den. Das Pferd „Whistle Me" des Mr. 
David Robinson, ebenfalls aus Newmar-
ket, fiel einem Anschlag mit einem bis
her unbekannten Betäubungsmittel zum 
Opfer. Lord Ranfulys „Damson" wurde 
durch Drogen an zwei Rennen behin
dert. Im Juli hatte sich der TrainerWal-
ter Nightingall aus Epsom an Scotland 
Yard zu wenden, da einige seiner bes
ten Rennpferde außer Form schienen, 
und wenige Wochen später war es der 
Duke of Norfolk, der polizeiliche Hilfe 
in Anspruch nehmen mußte, weil seine 
Pferde „Red Letter" und „Skymaster", 
die als Favoriten galten und auf denen 
besonders hohe Wetten standen, un. 
placiert ihre Rennen verloren. Im Trai

ning waren sie erstklassig 'gewesen, aber 
im Rennen versagten sie vollständig. 

Auf vier anderenRennplätzen und sie
ben weiteren Gestüten laufen die Un
tersuchungen. Sechs Pferdepfleger ha
ben zu Beginn der polizeilichen Er
mittlungen ihre Stellung aufgegeben 
und sind spurlos verschwunden. Ein 
Trainer hat inzwischen Selbstmord 
verübt, und auf der Polizeibehörde 
von neun verschiedenen Grafschaften 
türmt sich das ständig wachsende Un-
tersunchungsmaterial. Die Polizei hat 
festgestellt, daß sich eine Reihe von 
Pferdepflegern seit knapp zwei Jah
ren in ungewöhnlich guten finanziel
len Verhältnissen befinden. Sie ver
dienen in der Regel 8 bis 10 Pfund, 
pro Woche, aber geben in Londoner 
Vergnügungsstätten das Vielfache ihres 
Wochenlohnes an einem Abend aus, 
sie fahren teure Autos werfen mit den 
Banknoten um sich und verkehren in 
teuren Lokalen in der Gesellschaft 
von zweifelhaften Buchmachern und 
Mitgliedern der Unterwelt. 

Das Vorverfahren vor dem Magistrats 
richter, das in Newbury begann, sah 
fünf Angeklagte auf der Anklage
bank, denen Betrugsmanöver in der 
Zeit zwischen Januar 1958 bis August 
1959 zum Vorwurf gemacht wird 
Es ist kein Geheimnis, daß damit 
nur ein Kleiner Teil der verbrecheri
schen Kreise kaltgestellt wurden, daß 
mit weiteren Anklagen gegen andere 

Personen zu rechnen ist und die 
lizei das Haupt der Bande noch 
finden hat. Niemand glaubt, daß 
depfleger, Stallburschen odei 
Unterweltler das Syndikat bilden 
über glänzende Informationen vei 
Beziehungen und Geld besitzt und 
vorzügliche Organisation unterhält, 
Syndikat findet zunächst einen ft; 
dann wird ein Pferd auserwählt, 
seiner Obhut unterstellt ist. Das 
wird genau beobachtet und eines Ts 
wenn es zu einem Rennen gemeldei 
bestimmt das Syndikat ob es sis; 
oder verlieren soll. Je nachdem erhäl 
dann kurz vor dem Start eine t 
bungspille oder ein Lähmungspd; 
Das Syndikat weiß damit wie es 
Wettgelder anzulegen hat um die 
mögliche Quotenauszahlung zu 
Dieser Vorgang spielt sich heute 
Epsom, morgen inBirghxon übermoi 
in Goodwood, dann in Schottland i 
Yorkshire ab. Favoriten versagen i 
müssen plötzlich aus dem Rennei 
zogen werden. Außseiter siegen 
die Masse der sportbegeisterten 
schauer und Wetter zahlt die Zedii 
künstlich beeinflußten Rennen, 
Zeche zahlt ferner der Gestütseigi; 
mer, dessen Tierbestand ruiniert 
und genauso der Trainer der sti 
mit einer Lizenzentziehung zu rei 
hat, weil gedopte Pferde auf britis 
Rennbahnen zum Nutzen einer 
cherbande laufen! 
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Don Poynters Weg zum Reichtum 
Originelle Ideen führen auch heute noch 
in Amerika zum Erfolg - und zu einem 
beachtenswerten Bankkonto! Don Poyn
ters Karriere beweist dies auf überzeu
gende Art . 

Die betriebsame Stadt Cincinnati ist 
der Wohnsitzt des jungen Werbebera
ters der für die Leonard Sive & Asso
ciates Agentur arbeitet. Doch in seiner 
Freizeit arbeitet er an Ideen, die an 
Originalität nichts zu wünschen übrig 
lassen 

Besonders erfolgreich war Poynters 
Idee einer Zahncreme mit Whiskyge
schmack. Es gab kaum einen Komiker 
Amerikas, der es verfehlte über dieses 
ungewöhnliche Produkt zu scherzen, was 
natürlich einer großartigen Gratis- Re
klame gleichkam. Bisher wurden mehr 
als eine Mill ion Tuben von dieser ein
zigartigen Zahncreme verkauft! Sie kam 
in drei „flavors" auf den Markt und 
war in den gebräuchlichsten Whisky-

Berühmte Füße stets auf Lager 
I n Florenz starb Sal-vatore Ferragamo 

der Schuhmacher dessen Name ein i n 
ternationales G ü t e z e i c h e n geworden ist 
Er w a r das Haup t der b e r ü h m t e n Flo
rent iner Schuhindustrie, die v o n sich 
behauptet das sie für elegante Damen 
Model le schafft die s chön s ind w i e 
A s c h e n b r ö d e l s Gokipantof fe l und weich 
w i e Handschuhe. 

Ferragamo, ein untersetzter M a n n m i t 
buschigem grauen Haar, der Ze i t seines 
Lebens seinen heimatl ichen Dia lek t 
sprach hatte be i seinem Vater i n der 
N ä h e v o n Neapel das Schumacher— 
bandwerk er lernt . A l s junger M a n n 
wander te e r nach A m e r i k a aus und 
siedelte sich i n K a l i f o r n i e n an. D o r t 
lernte er d a ß ein Schuhmacher, w e n n 
er der ü b e r w ä l t i g e n d e n Indus t r i ekon-
kur renz s tandhal ten w o l l t e , n u r eine 
Chance hatte — den Luxus . Ferragamo 
wurde der Hof l ie ferant der H o l l y w o o d -
El i t e . 

W e i l der Meis te r fü r das Zuschnei

den und N ä h e n seiner Schuhe Leute 
brauchte die sich Ze i t l i e ß e n , die Freude 
an ih re r A r b e i t hat ten, und die nicht 
auf das Geld sahen, u n d w e i l a u ß e r 
dem ein a u s l ä n d i s c h e r Schuh be i den 
Snobs i n A m e r i k a den g r ö ß e r e n A n 
klang fand ging er nach I t a l i en und 
nahm die F u ß a b d r ü c k e seiner b e r ü h m 
ten Kunden m i t . So k a m es i n der Nach, 
kriegszeit zu e inem unvors te l lbaren 
Boom i n Ferragamo- Schuhen. V o n R i -
t a H a y w o r t h bis Greta Garbo, v o n der 
Begum Aga K h a n bis zur Herzogin v o n 
W i n d s o r passierten u n z ä h l i g e Frauen 
die gediegenen aufgemachten Bu t ike i n 
Florenz, w o der Meis te r m i t C h i r u r -
g e n h ä n d e n die F ü ß e a b t ä s t e t e , e inem 
S e k r e t ä r Not izen d ik t i e r t e und dann 
G i p s a b g ü s s e nahm. A u s seinen W e r k 
s t ä t t e n kamen Modeneuhei ten, w i e das 
Fesselband, der Glasabsatz, der u l t r a 
d ü n n e Stockei und der heute wiede r i n 
Mode gekommene halbhohe R o k o k o -
Absatz. 

arten (Rye, Bourbon und Scotdi) 
haben. Der gesetzlichen Vorschrift 
wegen mußte der Alkoholgehalt a 
Prozent beschränkt bleiben, doch 
neue Fabrikat wurde ein richtiger 
seller, obwohl es zwei Dollar.ein Mi 
faches alter anderen Zahncremen 
tete. 

Viele kauften die Zahncreme mit i 
Whiskygeschmack aus Neugierde. to( 
r-e gaben sie als originelles Gesd» 
Jedenfalls: der Umsatz läßt nichts 
wünschen übrig. Don Poynter 
nichts mit der Herstellung zu 
sondern fand eine renonüerte Fi 
die in seinem Auftrag die Erzeugt 
übernahm. 

Durch diesen Erfolg angespornt to 
te Poynter ein ähnliches Produkt 
den Markt: ein Mundwasser mit V 
kygeschmack. Auch dieser Artikel 
zahlreiche Käufer. 

Wer in USA Kleidungsstücke zum 
nigen gibt erhält sie in einem sogen, 
ten „Garment Bag" aus Papier 
Don Poynter nahm mit Walt Di*1 
Fühlung, erhielt dessen Z u s t i n » 
und ließ diese „Garment Bags' 
Disney Figuren geschmückt erzeig 
Kinder liebten es sie auszuschneü 
und die verschiedenen Schöpfungen Ii 
genialen Zeichners zu sammeln, 
Umstand der dem Absatzes des neu 
Produktes sehr förderlich war. 

Doch Don Poynters (bisnun) orig«| 
ste Kreation war eine Hot-Water
eine Wärmeflasche, für deren Fo 
Jayne Mansfield - Hollywoods „Sex« 
be" — als Vorbild diente. 
Jayne Mansfield, die „Publicity" 
Art so lange sie ihrer Karriere 
abträglich ist wohl zu schätzen i * 
gab schnell ihre Zustimmung dazu, 
kann mit Sicherheit angenommene 
den, daß sie außerdem für . 
meflasche a la Jayne Mansfield 
Tantieme bekommt 

Mittlerweile arbeitet Don p°y n t*' 
neuen Projekten. A n originellen Hü 
scheint es ihm nicht zu mangeL 

V.: 

3AKWANGA. Im Verla 
sekonferenz hat der Prä 
vinz Kasai, Albert Kalo: 
ihre Unabhängigkeit erl 
einem bevorstehenden K 
gesprochen. Es wi rd en 
mumba versuchen wird, 
abtrünnige Provinz zu b 
erklärte, er werde, falls 
sei, den Katanga um n 
ersuchen. Es komme da 
nem Bürgerkrieg, sonc 
Feldzug zwischen zwei 
werde hoffentlich die 

BRUESSEL. Aus Kreise 
gungsministeriums verl 
belgischen Einheiten, d 
Albertville befinden, aj 
gesetzt werden mußten 
hof zu beschützen, der 
und Bogen bewaffnete 
angegriffen wurde. Auf 
werden keine Verluste 
rend es bei den Einj 
Verletzte gab. 

Es wird hinzugefügt 
sehen Truppen, die Ka 
Tagen verlassen solle 
Stelle behalten wurden 
gewißheit bezüglich c 
gents der UNO, da n 
ob diese Truppen zurüc 
oder nicht. Dies änd 
wird im Ministerium 
zugsplan der belgisch 
katanga. Sobald die U 
die Aufrechterhaltung 
währleisten, werden 
Truppen abziehen. 

BRUESSEL. Die Vei 
sehen CSP und Li l 
der seit längerer Zc 
Umbildung der Regi 
nicht zum Abschluß 
Man erwartet, daß di 
Ende dieser oder Ai 
Woche bekanntgegebe 

Erstminister Eyske] 
Regierungsprogramm 
neue Regierung wei 
September dem Pari 

Wie andererseits \ 
Staatshaushaltsplan f 
höher liegen als der c 

-BONN. Erst vor weni 
politische Beratungsa 
schauer Paktes offizi 
von Marschalls Anc 
zum Oberfehlshaber i 
Warschauer Paktes 
sächliche Kommandos 
schon früher stattgefi 

1. Mai trat die i 
führung in folgende 
Malinowskij, Gret 
Tschujkow und and 
neue Rangfolge und 
des sowjetischen 
schließen ließ. 

Andrej Antonowiti 
<& im Jahre 1903 bei 
Das Fehlen der ü b 
zeidi in seiner of 
Schreibung läßt dai 
« wahrscheinlich n 
Herkunft" sein dür: 
den Sowjets immer 

Seit 1919 d i e n t e 

damaligen „Roten A 
«i die kommunis t i s 
^vie r te 193s die 
demie und 1941 die 
aeralstabsakademie, 
»eits in Finnland e 
geführt hatte. 1943 -
°e? der 1. Garde-Ar 
Pol durchbrach, die 
?ertB und die Karpa 
^egsende war Gre 


