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Spaak verteidigt Belgien vor der U N O 

Vind". Der alls Fischer hat 
Del in die Hande von Ver-
Jfa Film Hanra/L. Winkler] 

I B E R L I IM 

G e d ä ' c h t n i s k i r c h e u n d 
i t e i n die H i n t e r h ä u -
: auf dem K u r f ü r s t e n -
lach der anderen Seite 
u n d steht • an diesem 

et das Schicksal zweier 
r g r o ß e n Stadt B e r l i n 
weigete i l t ist, t r i t t n u r 
i g . Ob Ost- oder West 
en sprechen die M e n -
he, und i n i h r e m D e n -

es keine t rennende 
nur s e l b s t v e r s t ä n d l i c h , 
n rascher Folge wech-
rd nu r zu e inem F ü n f > 

Der wei taus g r ö ß t e 
aufnahmen. 
den Dreharbe i t en , i n 
r l i n e r die K a m e r a i n 
r ten , w o sie mi tg ingen , 
sne fü l l t en , ha t t en sich 
n i n Picheiswerder n u r 
;efunden. Denn es w a r 
idstagen, d ie ka lender -
mm standen, w a r n ich t 
n. I m m e r wieder zogen 
id Wal te r G i l l e r w ä h -
die M ä n t e l an. D r e h -

len ohne weiteres zu, 
» rechende Mengen A l -
.arl , wie Ha rdy i n d i e -
I junge Ehe m i t C h r i -
rade 1 8 j ä h r i g e n B u r g 
ron Fr ied l dargeste l l t 
lacks erhal ten hat , t r i f f t 
aulchen (Wal te r G i l l e r ) 

ng gemeinsam als G e 
s tber l iner M a r k t h a l l e n 
das aus Rostock nach, 
! M ä d c h e n Chr i s t i ne ge
ler seit langem i n de r 
imann als K e l l n e r a r 
te Westmark ve rd i en t 
Vege ist, m i t H i l f e se i -
iliehen Ersparnissen das 
zu erwerben, hat ge-
n t t ä u s c h u n g seines L e -
lann w i l l zwar seine 
1 e r nicht an i h n , son-
, bei dem Geld ' keine 

d a f ü r einige tausend 
["isch legen w i l l . G r u n d 
gen zu lassen u n d den 
u e r s ä u f e n . 
ese lange Szene w i e d e r -
var ein G l ü c k , d a ß de r 
s e n k ü m m e l " n ich t echt 

ten der f r ü h e M o r g e n 
ichwierigen Passagen i m 
ske, einer unserer hoff-
isistehten, der f ü r den 
rictror Vicas d ie Regie 
y K r ü g e r , der fü r d i e -
izent zeichnet, s ind m i t 
r Nacht zufr ieden. 
Tage stand die K a m e r a 
;ren Platz, u m das t a u -
eser g r o ß e n Stadt e in* 
i Menschen s t e l l ve r t r e -
>en u n d l ieben . 

IsEW YORK. A u ß e n m i n i s t e r Spaak 
L vor dem Sicherheitsrat der U N O 
L einstündige g r o ß e Rede gehalten, 
[ te er energisch alle V o r w ü r f e ü b e r 

ngebliche belgische Einmischung 
3 Kongo zurückwies . 

an Sicherheitsrat w a r ein von Cey-
Uberia und der V A R v e r f a ß t e r 

ßdiließungsentwurf vorgelegt worden , 
E; dem G e n e r a l s e k r e t ä r das Recht zu-
fcriAt, im No t f a l l Gewal t anzuwenden, 
* der Söldner u n d anderer feindlichen 
Sanente in Katanga habhaft zu wer-

I Der erste Redner war der liberische 
Regierte Nathan Barnes, der den Ent-
iließungsentwurf b e g r ü n d e t e . Er er-
Ürle, daß dieser dazu dienen sol l , den 

[joistischen Machenschaften a u s w ä r t i g e r 
preisen e in Ende zu machen, die be-
k) den Tod Lumumbas und Hammar-
pds verursacht haben.Das Eingreifen 

Ausländer sei die W u r z e l a l l en 
lebels im Kongo und m ü s s e ausge
lotet werden. 

I Er erklärte, der v o n der Untersu-
kommission ü b e r den-Tod Patrice 

laiumbas veröffent l ichte Bericht werfe 
„noch unheilvolleres L i c h i " auf 

Jiidiombe. Die Notwendigke i t , die aus-
Hidische Intervent ion i n Katanga zu 
Isolieren und zu beenden" sei offen- > 

ig. Es sei dr ingend, d a ß •• !e U N O j 
iä kongolesische Zentra l regis rucg v o l l I 

ne M i l i t ä r a k t i o n , die das Gegenteil von 
dem ,was man w ü n s c h t e , b e w i r k t habe. 

Der f ranzös i sche Delegierte sprach 
dann „von den zumindest bedauerlichen 
In i t i a t i ven gewisser UNO-Beamte" und 
betonte a b s c h l i e ß e n d , „durch Ueberzeu-
gung und nicht durch Gewalt w i r d die 
Wiedereingl iederung Katangas i n die 
kongolesische Gesamtheit erziel t wer
den." 

A n s c h l i e ß e n d verteidigte der belgische 
A u ß e n m i n i s t e r Spaak die Po l i t i k seiner 
Regierung i n der Kongo-Frage. Er w a r f 
die Frageauf, ob die gegen Katanga ent
fesselte M i l i t ä r o p e r a t i o n v o n Hammer-
sk jö ld gewol l t worden sei, w o f ü r ke in 
Beweis vorl iege: „ M a n kann befürch
ten", so sagte er, d a ß diese Operat ion 
an O r t und Stelle beschlossen wurde, 
ohne d a ß das Generalsekretariat von 
den Gefahren, die m i t i h r verbunden 

sich dann für eine unparteiische inter
nationale Untersuchung ü b e r die Er
eignisse des 13. September i n Katanga 
ein. Spaak w a r f auch die Frage auf, ob 
es nicht die Pflicht des Sicherheitsrates 
sei, Tschombe dazu zu veranlassen, d i ^ 
Verhandlung m i t der kongolesischer 
Zentralregierung wiederaufzunehmen. 

Der A u ß e n m i n i s t e r Kongos, Bomboko. 
der Spaak antworte te , e r k l ä r t e , das 
kongolesische V o l k sei berei t mi t Bel
gien zusammenzuarbeiten: Sein Land 
k ö n n e jedoch wegen der „ D o p p e i p o l i r i k " 
Belgiens ke in Ver t rauen haben. 

Er e r k l ä r t e wei ter , die kongolesische j 
Zentralregierung sei zur W i e d e r v e r s ö h - 1 
nung m i t Tschombe bereit , aber dieser 
stelle einer solchen W i e d e r v e r s ö h n u n g j 
we i t e rh in Hindernisse entgegen und w e i - ; 
gere sich, die A u t o r i t ä t der Zentralre-

Kroll überschritt seine Befugnisse 
Von Bonn nicht ermächtigt worden, dem Kremlchef 
persönliche Ansichten und Standpunkte darzulegen 

waren, in fo rmie r t wurde . " Spaak setzte f gierung anzuerkennen. 

S O N N . Nach d e r Unterredung z w i 
schen Bundeskanz ler A d e n a u e r und 
d e m deutschen Botschafter in Moskau 
Hans Kroll , w u r d e e in Kommunique 
herausgegeben in d e m insbesondere 
darauf h ingewiesen w i r d , daß d ie 
Bundesregierung fort fahre, g e m e i n 
sam mit ihren west l ichen Partnern, 
e ine Lösung des Deutschland- und 
Berl in-Problems auf G r u n d l a g e e ines 
A b k o m m e n s zu f inden . 

Es w i rd in d e m Kommunique her
ausgestel l t , daß Botschafter Kroll von 
der Bundesregierung nicht ermächtigt 

! w a r , Chruschtschow bei seiner Unter-
j redung v o m 9. November persönliche 
1 Ans ichten und Standpunkte darzu le-

Der Weg zu den loten bleibt versperrt 

t 

Volkspol iz is ten im Morgengrauen oh
ne ersichtl ichen G r u n d Steine über j 
d ie Mauer und beschädigten e ine [ 
G a s l a t e m e und e inen Autobus . S ie ! 
w u r d e n von f ü n f Tränengasgranaten 
der Westber l iner Polizei ver t r ieben j 
In d e n Morgenstunden ge lang es l 
auch e i n e m Volkspol iz is ten, unbe
merkt von se inen Kameraden in vo l 
ler Bewaf fnung nach West-Berl in zu 

haber nicht doch noch zu einer ! " Eu re Freiheit ist unser Au f t rag" tra- f l iehen. Damit ist in d e n letzten 2 4 

Ost-Berlin gibt keine Passierscheine 
für Friedhofsbesuche am Totensonntag i 

B E R L I N . Die Bewohner Berl ins können die Gräber ihrer Toten auf 
den Fr iedhöfen zu beiden Seiten d e r Mauer voraussieht: ich auch am 
Totensonntag nicht besuchen* Bis z u r Stunde h a b e n entsprechende Be
mühungen der evangel i schen Ki rche b e i d e n Ostber l iner Behörden keinen 
Erfolg gehabt . 

! W e n n sich d ie Sowjetzonen-Macht- | Das Mauerstück, das d i e Inschrift 

m e n s c h l i c h e n Entscheidung durchr in- ' gen w i r d , soll a m Freifagnachmittag 
gen sol l ten, w e r d e n die Gräber am j fert iggestellt se in . Nach A n g a b e n d e s 
Sonntag ungesehmückt b le iben . West- j Kuratoriums sol len an d e m Mahnmal 

| d direkt u n t e r s t ü t z e . Das „Rückgra t ' 
gimes Tschombe sei nicht nu r das 

lliiangesische V o l k , sondern die aus
ländische U n t e r s t ü t z u n g . Barnes e r k i ä r -

, die Söldner seien Verbredier und 
Isiäien als solch« behandelt werben. 
I i : forderte'Belgien aui , t a tk rä f t ig gegeu 
jk Söldner aufzutreten und M a ü n a i -
|a» gegen die „Bei ' sv . ' e rküunlos ' ' tfon 
lOiätUtatiga >u ergi-sü 'aa, ü b e r deren 
litai'jBitSt" t s g e n ü b s r den Sesch iüsse r ' 

UNO Bf!in%3 sein Et staunen z u m 
|At!<ta bracht.«. 

1 Der iaBZsUische Ystixeter Ajraaad Ms 
|md H'klSrt«, cv.b T'reakseica v o n A n - . 

H u d e n * A t r * « W s e n B e h ö r d e n das I » e s Fr iedisotss in oer Bernauer Straße 
»jo, and YO«> •«:':«>;. P r ä s i d e n t Kasa- i im Norde.-1 Ber l ins hatten v ie le Ber

l i k , » tu« tinta&tAunmg g e w ä h r t ha- i l iner in ce-.i !atzten Wochen und Ta
l k Er biRrfits ne» Wuusch zum Aus- i gen B lumen u n d Kränze f ü r ihre ver-
I t o , d&2 Mi a«xa kongolesischen j storber,en Angehör igen niedergelegt , 

m ö g e , „al le Prov in- , d ie nun unerreichbar hinter der hohen 

berl iner haben ledigl ich d ie Möglich
keit, k leine Kränze und anderen G r a b 
schmuck i r , Postpaketen an d ie Fr ied-
ho f sve rwa i luncen zu schicken oder 

Kränze f ü r d ie O p f e r der Mauer nie
dergelegt w e r d e n . A l s Mahnmal ist 
auch das Holzkreuz in der Bernauer 
Straße an einer Stel le aufgestel l t wor

über F leurop n-'.nen Auf t rag zu er- d e n , an d e m ein Flüchtl ing ums Le 
tei len- A r n o< mauerten E ingang ei-

|Hn, die die KoKgurai<ublik i m Augen 
Pdi ihrer t l n a u h ä n g i g k e i t z ä h l t e , u m 

zu vereinen". 
Er forderte die Kor-goregierung auf,, 

fo« Souveränität nicht zu verleugnen, 
lud das würde ä e r Fa l l sein, w e n n die 
P O sich sn die Stelle der Regierung 
I« dar Ausübung einer ih re r wesent-

«ten Aatgshea saute. 
E; Bfeneütc c.n.i>m, d a ß Frankreich es 

l'stWten habe, auf seinem Gebiet Sö ld -
j'W für Kataagii i n z u w e r b e n . 

feard tadelte dann die i m September 

Mauer ruhen. 

i üa auch am Volkstrauertag nie-
; mänd zu den Gräbern seiner A n g e -
1 hörigen in Ost-Berlin kann, hat das 
i Kuratorium Unteilbares Deutschland 
i gestern d ie Westber l iner aufgeru fen, 
! a m Volkstrauertag Blumen an d e m 
! Kreuz in der Bernauer Straße oder 
] an e inem symbol ischen Stück Mauer 
j n iederzu legen, das der Hochschular

beitskreis der Organisat ion in der Stra 

N Oktober von der UNO unternomme- [ ße des 17 Juni aufbaut 

Ischombe ließ Lumumba 
„hinrichten" 

UnoAusschuß fordert gerichtliche Schritte gegen die 
Mörder des Kongo-Premiers 

NKVV YORK. E in m i t der Untersu-
N der U m s t ä n d e , die zum T o d des 
7™ren kongolesischen M i n i s t e r p r ä -
%tea Patrice Lumumba f ü h r t e n , be
sagten Ausschuß der Vere in ten Na

hst gefordert, „ so ba ld als 
gerichtliche Schritte gegen die 

den Tod Lumumbas v e r a n t w o r t l i -
a Personen zu unternehmen. A u ß e r -

• 11 hält der Ausschuß weitere Nach-
l'Wmungen i n Kongo i n dieser Ange-

äaaeit für notwendig. Nach Ansicht 
Kommission ist Lumumba am 17. 

"ar gemeinsam m i t z w e i Mitgefan-
lPol'n, I m B e i s e i n hoher katangesischer 
In i d a r u n t e r S t a a t s p r ä s i d e n t M o i -
I^Tschombe, i n eine V i l l a i n der N ä -

v ° a Elisabethville gebracht und 
^Ungerichtet worden . Es l ä g e n au-

Ita T s t i d l l l a l t i 8 e Anzeichen da fü r 

Itefrn K a t a n g a - I n n e n m m i s t e r G o " 
inT M ^ o n g o „e ine a u s g e p r ä g t e 

bei dem T o d der dre i Pol i t iker 
W t habe, stellt der A u s s c h u ß fest. 

^ 8 Darstellung der Regierung von 
RSa, Lumumba und die beiden an

deren M ä n n e r seien am 12. Februar von 
Eingeborenen ermordet worden , be
zeichnete die Uno-Kommission als „fin
giert" . Radio Katanga hatte erst am 13. 
Februar den T o d Lumumbas bekannt
gegeben. Bereits damals waren indes
sen Zwe i fe l an der Wahrhe i t dieser M e l 
dung g e ä u ß e r t worden . 

Nach den Feststellungen des Uno-
Ausschusses besteht der dringende Ver
dacht, d a ß ein belgischer S ö l d n e r i n 
den Diensten Tschombes, ein gewisser 
Oberst Huyghe, den M o r d an Lumumba 
begangen hat. E in anderer belgischer 
S ö l d n e r , dessen Name mi t Hauptmann 
Gat angegeben wurde, sei der M i t t ä t e r 
schaft ve rdäch t ig t . 

Eine gewisse Mitschuld an der Er
mordung Lumumbas gibt der A u s s c h u ß 
auch dem kongolesischen S t a a t s p r ä s i d e n 
ten Kasawubu und seinen Mitarbe i te rn , 
die sich der Tatsache v o l l b e w u ß t ge
wesen seien, d a ß sie Lumumba bei des
sen Ausl ieferung an das Katanga-Regi-
me seinen schlimmsten Feinden ü b e r 
antworte ten. 

ben kam. 
A l s erste ausländische S p e n d e f ü r 

d ie Weihnachtsakt ion 'L icht an d ie 
M a u e r " sind 5 0 0 D M aus der Schwe i z 
eingetrof fen. Der Schweizer Bezirk 
Küßnacht hat das Kuratorium Unteil
bares Deutschland gebeten , f ü r d ieses 
G e l d e inen Tannenbaum zu kaufen, 
der — mit elektr ischen Kerzen ge
schmückt — neben den zahl re ichen 
Weihnachtsbäumen stehen sol l , d ie 
v ie le westdeutsche Städte und G e 
meinden an ":ie Mauer schicken wer
d e n . 

jn der Nacht z u m Mit twoch und 
in c e n früher» Morgensfunden ist es 
w ieder zo Ause inandersetzungen z w i 
schen V'oikspci-zisten und Westber
liner Polizei g e k o m m e n . A m späten 
Dienstagabend haben Westber l iner 
Volkspol iz is ten am Schneeglöckenchen 
w e g in Wittenau 6 0 Tränengaskörper 
gegen e inen Lautsprecherwagen des 
Berl iner Senats g e w o r f e n . Westberl i
ner Poi izeibeamte antworteten mit 53 
Tränengasgranaten. Die Volkspol iz is
ten, d ie jenseits des Stacheldrahtzau
nes Langholz ab luden , zogen sich 
erst zurück als sie ihre Arbei t vol l
endet hatten. 

In der Bernauer St raße war fen 

Stunden w i e d e r acht Menschen d ie 
Flucht ge lungen 

Wird man in Schweden 
rechts fahren 

g e n . Ein Sprecher d e s Bundesaußen-
minister iums erklärte ,daß noch keine 
Entscheidung über e ine endgült ige 
A b b e r u f u n g Dr. Krolls von se inem 
Botschafterposten getrof fen w o r d e n 
sei 

V o r e i n e m Besuch A d e n a u e r s 

bei d e G a u l l e u. MacMi l lan? 

Nach Informationen aus polit ischen 
Kreisen soll A d e n a u e r vo r der C D U -
Fraktion des Bundestages zu verste
hen g e g e b e n h a b e n , er w e r d e z w e i 
fel los nach se inen Unter redungen mit 
Präsident Kennedy am 2 0 . und 2 1 . 
N o v e m b e r mit Präsident d e G a u l l e 
und d e m brit ischen Premierminister 
M a c Mi l lan zusamment re f fen . 

In amtl ichen Kreisen w i rd jede Stel
lungnahme d a z u abgelehnt . Es w i rd 
erklärt , daß noch kein Beschluß dar
über gefaßt ist. 

Polit ische Kreise halten z w e i Hypo
thesen f ü r d ie Tref fen mit MacMi l lan 
und d e G a u l l e f ü r möglich. Entwe
der könnte A d e n a u e r auf se iner Rück
reise aus Washington zu d e m Zeit
punkt in London halt m a c h e n , in d e m 
sich G e n e r a l d e G a u l l e dort mit M a c 
Mi l lan unterhält . O d e r er könnte an 
der um d e n 15 . Dezember in Paris 
statt f indenden T a g u n g - des Atlantik
rates te i lnehmen und bei d ieser G e 
legenheit mit d e m französischen 
Staatschef und d e m bri t ischen Regie
rungschef zusamment re f fen . Man 
neigt mehr zu d e r ersten Hypothese. 
Zumal A d e n a u e r noch nicht das Da
tum seiner Rückreise aus Wash ing
ton festgelegt hat 

S T O C K H O L M . Die Ausgaben, die eine 
Umste l lung v o n L inks - auf Rechtsfahren 
auf den schwedischen L a n d s t r a ß e n er
fordern w ü r d e , werden auf 340 M i l l i o 
nen Kronen veranschlagt, e r k l ä r t e Goesta W , l , y B f a n d t m o r S e n be> A d e n a u e r 
H a l l , der D i r ek to r für S t r a ß e n - und | Wi i ly Brandt hat s ich auf E in ladung 
B r ü c k e n b a u , den die Regierung beauf- j v o n A d e n a u e r a m Freitag nach Bonn 
t ragt hatte einen Bericht ü b e r diese | b e g e b e n . Ein Sprecher d e s westber l i -
Frage anzufertigen. : ner Senats erklärte. Wi l ly Brandt wer -

O b w o h l sich das schwedische V G I K i m i , , Q , . . 
J a h V e S S t starker Mehrhe i t für die Je d e m Bundeskanz ler vor d e s s e # 

Beibehaltung des Linksfahrens « n s g e - j A b r e i s e nach d e n Verengten Staaten 
e inen ausführl ichen Bericht über d ie 
Lage in Berl in erstatten. 

tung 
sprechen hatts, hat die Regierung vor 
zwe i Jahren eine neue Kampagne für 
das Rechtsiahren gestariui . U m diese Re
form zu finanzieren, schlägt dar Bericht 
Goesta Hal l s vor, -Yehreü-.l fünf Jah
ren eine Zusatzsteaer von 0,02 Kronen 
auf dem Li te r Tre ibs toff zu erheben. 

V e r ö f f e n t l i c h u n g J e * 

v o r l ä a s i g e f t s y m e h s n 

V e r f a s s u n g 

D A M A S K U S . Die vo r l äu f ige Verfss-

Selbstbewußter Marschall 
L O N D O N . Marsd i a l l Mcn tgomery w u r 

de wegen Nichtbeachtung der Verkehrs
vorschriften, ge fähr l i chen Fahrens und 
Verletzung der Vorschriften ü b e r die 
E i n b a h n s t r a ß e n zu einer Geldstrafe v o n 
10 Pfund Sterl ing und Zahlung der 
Verfahrenskosten i n H ö h e von 5 Guine's 
verur te i l t . Der V o r f a l l ereignete eich 
am 22. Juli dieses Jahres. Marschall 
Montgomery war nicht selbst zur Ver
handlung erschienen und hatte sich 
durch einen Beauftragten der A u t o m o b ü -
vereinigung vertreten lassen. In ei
nem Schreiben an seinen A n w a l t , das 
vor Gericht verlesen wurde , schreibt 
der Marschall sehr s e l b s t b e w u ß t : »Ich 
b i n Autofahrer seit 50 Jahren und habe 
Fahrzeuge aller A r t von El A lame in 
bis Ber l in gefahren ohne andere Un
annehmlichkeiten gehabt zu haben, als 
jene, die m i r von den Deutschen gegen
ü b e r bereitet wurden" . 

B e s p r e c h u n g e n 

C ü r s t e n - C o u v e d e M u r v i l l e 

PARIS . Der bundesdeutsche Staatsse
kretär Karl Cars tens hatte in Paris mit 
Außenmin is te r C o u v e d e Murv i l le e i 
nen Meinungsaustausch über d i e A u s 
sichten der Bez iehungen z w i s c h e n Os t 
und Wes t a m V o r a b e n d der Reise 

sung der Syr i sd ian Arabischen Republ ik i Bundeskanz ler A d e n a u e r s nach Was-
wurde von Innenminis ter A d n a n Duka t ly 

veröiieh'dicfci 
Sie w a r v o m Min i s t e r ra t ausgearbei

tet und auf einer Sitzung am 12. No
vember gebi l l ig t worden . A m 1. Dezem
ber dieses Jahres w i r d eine Volksab
s t immung ü b e r sie stat tf inden. 

A u f Grund der Verfassung w i r d die 
verfassunggebende Versammlung nach 
der Ernennung des P r ä s i d e n t e n und der 
Mi tg l i eder ihres P r ä s i d i u m s den P r ä s i 
denten der Syrischen Republ ik für eine 
Zei t v o n fünf Jahren w ä h l e n . Anschlie
ß e n d w i r d die neue Regierung gebildet 
werden. 

Die verfassunggebende Versammlung 
w i r d aus den Wah len hervorgehen, die 
genau so wie die Volksabs t immung am 
1. Dezember durchgeführ t werden. 

Die laotischen Wirren 
V I E N T I A N E . Der P r ä s i d e n t der in

ternationalen Kont ro l lkommiss ion , Ha
mersen, hat sich von Vient iane i n Be
gleitung der Botschafter und Kommissa
re Mprsk ; (Polen) und Meyrand (Kana
da) in die Oeikrugebene- begeben, w o 
er Prinz Suvanuah Phuma die A n t w o r t 
Vientianes aui die Einladung Suvannah 
Phumas b e z ü g ü r h e'ner Zusammenkunft 
der dre i laotischen Prinzen ü b e r r e i 
chen w i r d . 

hington und hinsichtl ich der Tref fen, 

d ie zw i schen Staatsmännern des Wes

tens vorbereitet w e r d e n . Es e rgab 

sich we i tgehende Uebere ins t immung 

der beiden Regierungen über d ie 

wicht igsten F ragen, mit d e n e n s ie 

sich gegenwärt ig zu befassen h a b e n . 

Zwillings-Satellit 
erfolgreich gestartet 

W A S H I N G T O N . Das Ver te id igungsmi
nisterium in Washington teilte mit, 
daß der Start einer Trägerrakete mit 
z w e i Satell iten auf d e m Raketenver
suchsgelände von C a p e Canavera l er
folgreich ver laufen se i . Die zwe i te 
Stufe der Trägerrakete se i , w i e vorge
sehen , gezündet w o r d e n . Die beiden 
Satell i ten hätten sich w i e vorgesehen 
getrennt und anscheinend ihre Kreis
bahnen erreicht. Die beiden Satell iten 
im G e w i c h t von je 9 0 kg würden 
die Erde, e twa 65 km von einander 
entfernt umkre isen. Die Funksignale 
der beiden Satell i ten seien von den 
Bodenstat ionen in Aust ra l ien und auf 
d e n Phi l l ippinen au fgefangen w o r d e n 
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A U S WILDER REBE 
Zwischen Mosel und Rhone 

N u n fü l l en sich wieder die Weinke l l e r m i t 
e inem neuen „ H e r b s t " . E ine freundl iche Sep
tember - u n d Oktobersonne versuchte be i uns 
das, was e in nasser u n d ka l t e r Sommer ve r 
a b s ä u m t hatte, e i n i g e r m a ß e n wieder g u t z u 
machen, so d a ß die Winze r wieder auf einen 
„ w ü r d i g e n " Jahrgang zu hoffen begannen. 

G r i e c h e n , G a l l i e r , R ö m e r 
Die Weinern te ist eingebracht, d ie Weinfeste 

s ind verrauscht. N u n g i l t es, den „1961er" i n 
langer, durch die Jahrhunder te festgelegter, 
t r ad i t ionsbes t immter Winzerarbe i t zu „ b e r e i 
ten" . Die Weinrebe scheint scho" -o a l t wi< 
d ie Menschheit selbst zu sein. ° Andre: 
Schri f ts te l ler und Weinkenno ^llenc 
h ä l t es f ü r durchaus anne d a ß di 
V ö l k e r den Weinbau mehr oder m inde r u n 
a b h ä n g i g voneinander entdeckten. I n seinr 
Monograph ie „ D i e g r o ß e n Weine Deutsch 
lands", ( i m V e r l a g Ul l s te in ) , zu der Perc 
Henne l l d ie ü b e r z e u g e n d e n Farbaufnahme 
beisteuerte, f ü h r t er u . a. zu diesem Them 
aus: „ I t a l i e n , Ga l l i en u n d das Rhe in ta l m i ' 
seinen N e b e n t ä l e r n brachten schon i n der Eis
zei t v ie le A r t e n der w i l d e n Rebe hervor , alsi 
lange bevor die Menschen, die i h r e T raube r 
a ß e n , etwas v o n dem her r l i chen Geheimnis 
ahnten, das i n den k l e inen blauen Beerer. 
de r W i l d - u n d Waldrebe beschlossen w a r 
Manche Forscher hat ten diese w i l d e n Reben 
bis ins 19. J ah rhunde r t f ü r ve rwi lde r t e 
F l ü c h t l i n g e aus den Weinbergen gehalten, bis 
d ie P a l ä o b o t a n i k e r i n den A b f a l l h a u f e n der 
Pfahlbaumenschen d ie K e r n e der W i l d r e b e n 
t rauben , aber auch die g r ö ß e r e n K e r n e der 
We in t r auben entdeckten. W i r m ü s s e n also an
nehmen, d a ß die Pfahlbaubewohner die 
F r ü c h t e der Wi ld rebe a ß e n , aber auch W e i n 
t rauben, die sie, v ie l le ich t i n getrocknetem Z u 
stand, von ö s t l i chen H ä n d l e r n kaufen . Oder, 
was wahrscheinl icher ist , d ie Pfahlbauern ve r 
standen es, die Weinrebe aus der Wi ld rebe 
zu z ü c h t e n . D a ß t ro tz der verschiedenartigen 
G e s c h l e c h t s v e r h ä l t n i s s e zwischen W e i n - u n d 
W i l d r e b e jene aus dieser z ü c h t b a r ist , haben 
d ie B o t a n i k e r l ä n g s t bewiesen. W e n n n u n 
noch die V e r b r e i t u n g der Wi ld rebe fast ü b e r 
die ganze Erde nachgewiesen w e r d e n kann 
— die ersten w e i ß e n Siedler fanden i n A m e 
r i k a zahlreiche unserer einheimisch':-?! W i l d 
reben vo r —, dann sehen w i r , d a ß es n icht 
d ie Wanderung der Weinreben w a r . die e inem 
V o l k oder e iner Landschaft den Weinbau 
brachte, sondern die Wanderung eines Volkes, 
eines Wissens, einer K u l t u r . A u s dies-;:.- E r 
kenn tn i s fä l l t einiges L i c h t au f d ie A r r 
des deutschen Weinbaus, die w i r an der 
Mosel suchen m ü s s e n : N ich t die Rebe wurde 
uns gebracht, sondern die Kuns t , aus diesen 
w i l d e n Reben Weinreben zu z ü c h t e n , u n d vo r 
a l lem, aus Trauben W e i n zu machen. W a h r 
scheinlich aber w a r e n es n icht die R ö m e r , die 
den Weinbau an der Mosel begri'md.eten, son
de rn die Ga l l i e r , f ü r welche j a die Mosel 
damals noch ein heimischer F l u ß w a r . D i ? G a l 
l i e r aber, genauer d ie S ü d g a l l i e r , ha t ten die 
W e i n k u l t u r " v o n den die Stadt Marse i i l e g r ü n 
denden Griechen empfangen, u n d das w a r 
berei ts 600 vor Chris tus , also zu e iner Zei t , 
da d ie R ö m e r noch K u h b a u e r n w a r e n , w e i n 
t r i nkende Frauen schwer bestraf ten u n d den 
W e i n u n g e f ä h r als K ö n i g s g e t r ä n k v o n den 
griechischen W e i n h ä n d l e r n teuer erstanden. 
Diese phokischen Kolon i s ten , d ie in Marse i l l e 
an L a n d gingen, ha t t en schwerl ich Setzreben 
an B o r d , dazu w a r e n die Schiffe zu eng u n d 
die F a h r t zu lang . Was sie mi tbrach ten , w a r 
v i e l m e h r das Wissen a l ter Winzer , v o r a l l em 
dies, d a ß sich aus den W i l d r e b e n d ie W e i n 
reben k u l t i v i e r e n l i e ß e n . " Vie le an t ike Schr i f t 
steller, un te r i h n e n Plato, s te l l ten die Ga l l i e r 
als e in weinfrohes V o l k dar, u n d schon v o r 
Chr is tus t r a n k man , w i e Stefan Andreas 
versichert , „ B o r d e a u x " . A u c h der f r a n z ö s i s c h e 
Vino loge A n d r e L . S imon k o m m t i n seiner 
t i e f s c h ü r f e n d e n Dars te l lung ü b e r „ D i e g r o ß e n 
Weine Frankre ichs" (bei U l l s t e i n ; Fa rbaufnah
m e n : Percy Hennel l ) zu gleichen Forschungs
ergebnissen: „ A l s die P h ö n i z i e r 600 Jahre v o r 
C h r i s t i Gebur t Marse i l l e erbauten", so schreibt 
A . L . S imon , „ h a t t e n sie es n ich t n ö t i g , d ie 
Stecklinge i h r e r eigenen oriental ischen Reben 
m i t z u b r i n g e n : sie brauchten n u r die e inhe i 
mische Rebe zu beschneiden, zu erziehen u n d 
zu pflegen, u m bessere T r a u b e n zu erhal ten 
u n d W e i n berei ten zu k ö n n e n . A l s J a h r h u n 
der te s p ä t e r d ie hohe K u l t u r der Weinberge 
u n d Ol ivenha ine u n e r w ü n s c h t e Besuche der 
B a r b a r e n aus N o r d u n d Ost zur Folge hatte, 
w a n d t e sich Marse i l l e u m H i l f e an Rom, das 
es ba ld seiner Sorgen enthob u n d sich des 
g r o ß e n Hinter landes v o n Marse i l l e b e m ä c h 
t ig te , u m eine r ö m i s c h e Prov inz daraus zu 
machen. Diese Gegend f ü h r t noch heute den 
N a m e n P r o v e n c e . . . A l s Caesar i n den N o r 
den v o r s t i e ß , u m auch den Rest Gal l iens zu 
u n t e r w e r f e n , w a r e n i n e inem L a n d ohne S t ra 
ß e n die F l ü s s e d ie gegebenen Transpor twege. 
A u s strategischen G r ü n d e n l i eß er die F l u ß 
ufer , T ä l e r u n d angrenzenden B e r g h ä n g e ab
holzen, d a m i t die i n den W ä l d e r n lauernde 
fe indl iche B e v ö l k e r u n g die vordr ingenden L e 
g i o n ä r e n icht l ä n g e r g e f ä h r d e n konnte . Sein 
n ä c h s t e r Schr i t t w a r dann, die meh r oder w e 
n ige r w i l l i g e n Eingeborenen zu ü b e r r e d e n , 
Weinberge anzulegen u n d W e i n zu p r o d u 
zieren, als sicherstes M i t t e l , sie an den Boden 
zu b inden u n d bei seiner Ve r t e id igung zu 
V e r b ü n d e t e n zu haben. U n d bis z u m heut igen 
Tage g ib t es, w i e A . L . S imon versichert , en t 
l a n g den g r o ß e n S t r ö m e n Frankreichs, der 
Rhone, L o i r e , M a r n e u n d Seine, noch W e i n 
berge, d ie sich ihres r ö m i s c h e n Ursprungs 
r ü h m e n , w e n n auch die meisten dieser u r a l 
t en An lagen so gu t w i e verschwunden sind. 
M i t Bordeaux ha t Caesar nichts zu t u n ge
habt . 

W e i n a m A t l a n t i k 
Crassus w a r es, der w ä h r e n d des ersten 

T r i u m v i r a t s i m Jahre 60 n . C h r . die Pax 
Romana auf die atlantische K ü s t e ausdehnte 
und dort berei ts Weinberge vo r fand , deren 
Besitzer er unbehe l l ig t l i e ß . — A l s dann die 
aus dem Osten vordr ingenden Barba ren die 
g a l l i s c h - r ö m i s c h e K u l t u r ü b e r f l u t e t e n , w u r d e 
die K i r c h e zum Retter des Weinbaues. 

DICH 
Von Kuckuck, Spinne und schwarzer Katze 

Aberglaube zwischen Kühlschrank und Fernsehgerät 
O b w o h l sich unser Leben i n den w i e B ienen 

s töcke wachsenden S t ä d t e n zwischen N e o n 
r ö h r e n u n d A s p h a l t s t r a ß e n , zwischen A u t o u n d 
Arbei ts t i sch f e r n von der N a t u r abspielt , ha t 
sich dennoch e in Rest aus e iner fernen V e r 
gangenheit, der Aberg lauben , e rhal ten . Es 
n i m m t sich seltsam aus i n der n ü c h t e r n e n 
A l l t a g s w e l t der G r o ß s t a d t , w e n n d ie Scheu vo r 
der „ S p i n n e a m M o r g e n " auch d o r t noch zu 
jener a b e r g l ä u b i s c h e n Assoziat ion f ü h r t , d a ß 
dami t „ K u m m e r u n d Sorgen" ve rbunden seien. 
Ers taunl ich is t daran n icht so sehr die s i nn -
endfremdete V e r w a n d l u n g a l ten Aberglaubens 
— denn n icht auf die Spinne, sondern auf die 
T ä t i g k e i t des Spinnens bezog sich einst die 
Unhe i l v e r k ü n d e n d e Deu tung —, sondern d ie 
K r a f t , d a ß auch heute noch eine harmlose 
Spinne, die a m M o r g e n ü b e r den Schreibtisch 
läuf t , der S e k r e t ä r i n die gute Laune fü r einen 
Tag v e r g r ä m e n kann . 

Was wissen w i r noch v o m D ä m o n e n z a u b e r 
und v o m W a l t e n unsichtbarer Geister, die m a n 
m i t magischen H a n d g r i f f e n u n d G r u ß f o r m e l n 
b e s c h w ö r e n oder bannen kann? W e i d m ä n n e r 
haben es n icht gerne, w e n n m a n ihnen b e i m 
Aufb ruch zur Pirsch einfach G l ü c k w ü n s c h t , 
das b r i n g t n ä m l i c h U n g l ü c k , w i e m a n auch 
einem, der etwas Besonderes v o r sich hat, 
niemals „ G u t e s Gel ingen!" w ü n s c h t . „ H a i s 
u n d Be inbruch!" h e i ß t der Wunsch, d e m m a n 
e twa e inem P r ü f l i n g m i t au f den Weg gibt . 
Es bedeutet i m G r u n d nichts anderes, als die 
B e s c h w ö r u n g des Unhei l s , d a m i t es v e r m i e 
den w i r d , e in Zauber, der den Scheidenden be
glei ten sol l i n der h i n t e r g r ü n d i g e n Absicht , 
i h n dadurch gegen w i r k l i c h e n „ H a l s - u n d B e i n 
bruch!" be i der P r ü f u n g abzusichern. Es i s t 
dieselbe B e s c h w ö r u n g dessen, was m a n v e r 
h ü t e t wissen w i l l , w e n n m a n — w i e gelegent
l i ch noch ü b l i c h — i m neugebauten Haus oder 
i n der neubezogenen W o h n u n g erst etwas L e 
bendiges schlachten m u ß , d a m i t der T o d sein 
Opfer hat . 

B i smarck w a r a b e r g l ä u b i s c h , Napoleon n icht 
minder , sber jener F re ihe r r v o n Z i m m e r n , 
dem w i r eine a u f s c h l u ß r e i c h e C h r o n i k aus 
d e m 15. J a h r h u n d e r t verdanken , scheint e i n 
ganz besonderes E x e m p l a r des a b e r g l ä u b i s c h e n 
Ritter;-? gewesen zu sein. „ D e n so er r e i t en 
w o l l t e " , h e i ß t es v o n i h m , „ u n d m a n i h m sein 
Pferd aus dem S ta l l gezogen, s a ß er n u r auf, 
w e n n es m i t dem rechten F u ß zuerst heraus
getreten w a r , l i e ß es auch, so of t es m i t dem 
l i n k e n F u ß zuerst heraustrat , w iede r i n den 
S te l l . ? W i e n . U n d w e n n er l o s r i t t u n d es be -
••opV ••- ;.;••>-, e in h inkender Mensch, so wand te 
er sich wieder u m u n d r i t t e inen anderen Weg, 

ohne zu beachten, w i e w e i t derselbe n u n ge
wesen w ä r e . " 

N i m g i b t es n a t ü r l i c h heutzutage k a u m noch 
j emand , der so a b e r g l ä u b i s c h is t w i e der F r e i 
he r r v o n Z i m m e r n , aber w e n n e in Aengst l icher 
m i t d e m l i n k e n F u ß aus dem Be t t steigt, w i r d 
er das ungute G e f ü h l n ich t los, einen u n h e i l 
vo l l en Tag Begonnen zu haben u n d b e s c h w ö r t , 
ohne es zu w o l l e n , gerade dadurch v ie l le ich t 
mancher le i U n b i l d e n herauf. 

D a ß Salz einst e in kostbares M i t t e l w a r , 
dem h ö h e r e K r ä f t e zugeschrieben w u r d e n , 
ha t sich bis heute u n v e r ä n d e r t i m V o l k s g l a u 
ben erhal ten . W ä h r e n d d e m Essen Salz ve r 
s c h ü t t e n , b r i n g t Aerger , sagt man . A n m a n 
chen O r t e n i s t es üb l i ch , b e i m Bezug e iner 
W o h n u n g das G l ü c k dadurch zu b e s c h w ö r e n , 
d a ß m a n e in K ö r n c h e n Salz iß t . Wer e inem 
K i n d i m Scherz r ä t , der Vogel oder der Hase 
sei le ichter zu fangen, w e n n m a n i h m Salz auf 
den Schwanz streut, k n ü p f t u n b e w u ß t an j e 
nen u ra l t en Volksg lauben v o n der Besonder
hei t der K r ä f t e an, die dem Salz einst zuge
schrieben w u r d e n . 

So selten der Kuckuck auch geworden i s t i n 
unseren Bre i t en , sein R u f b r i n g t noch heute 
vie le a b e r g l ä u b i s c h e Menschen dazu, die H a n d 
auf den Geldbeutel zu legen, w e i l er dann n i e 
mals leer w i r d . Liebespaare rechnen sich an 
der Z a h l seiner Rufe aus, w i e lange sie noch 
zu leben haben. W a r u m das so is t , wissen sie 
f r e i l i ch n icht mehr . 

De r knar rende T u r m h a h n a u f den T ü r m e n 
unserer K i r c h e n i s t e in vielbesungener Gegen
stand, an dem sich d ie Phantasie der R o m a n 
t i k e n t z ü n d e t hat. De r H a h n s i tz t d o r t oben 
aber n ich t zur E r i n n e r u n g an den H a h n aus 
der Leidensgeschichte Jesu, sondern w e i l i h m 
die K r a f t zugeschrieben w u r d e , den T a g zu 
wecken. Shakespeare, dem a l ten Aberg lauben 
noch u m Jahrhunder t e n ä h e r , w u ß t e d a r u m 
noch Bescheid u n d schrieb deswegen i m „ H a m 
l e t " : „ D e r H a h n , der als T r o m p e t e d i en t a m 
Morgen , e rweckt m i t schmetternder u n d h e l 
le r K e h l e den G o t t des Tages, u n d auf seine 
M a h n u n g , sei's i n der See, i m Feuer, E r d oder 
L u f t , e i l t j eder schweifende u n d i r r e Geist 
i n sein Revier ." 

Gehe imnisvo l le r Nachk lang e iner l ä n g s t v e r 
schollenen Zeit , die i n unsere a u f g e k l ä r t e u n d 
n ü c h t e r n e Gegenwar t noch m i t v ie len d ü n n e n 
F ä d c h e n g e k n ü p f t ist , w i r d i m Angesicht des 
Todes deu t l i ch erkennbar , w e n n sich der 
Mensch seiner eigenen K l e i n h e i t b e w u ß t w i r d 
u n d sich der R ä t s e l h a f t i g k e i t v o n Leben u n d 
T o d u n m i t t e l b a r g e g e n ü b e r sieht. W e r d e m 
To ten d ie A u g e n zudrikfet , t v t das heute des-

I M M E R V E R S P I E L T 
und zu lustigen Streichen aufgelegt ist Pussy. 
Hier hat sie sich eine Gardinenkugel zum Zeit
vertreib auserkoren, die sie durch Schläge mit 
der kleinen Pfote i n Schwingungen versetzt. 

ha lb , w e i l dieser dann w i e schlafend aussieht. 
A b e r es geschah einst u n d geschieht auf der 
Inse lgruppe der N i k o b a r e n noch heute des
wegen, w e i l der Verstorbene den Weg ins Haus 
n icht m e h r z u r ü c k f i n d e n soll te. U n d aus dem
selben G r u n d w i r d gelegentl ich noch streng 
da rau f geachtet, d a ß e in Vers torbener m i t den 
F ü ß e n vo ran das Haus v e r l ä ß t , denn w i e sagt 
doch Mephis to i m „ F a u s t " ? — „ 's i s t e in Ge
setz der Teufe l u n d Gespenster, w o sie here in
gesch lüp f t , da m ü s s e n sie hinaus. Das erste 
steht uns f r e i , b e i m zwei ten s ind w i r Knechte." 
D a m i t der To te n icht e twa als Geist z u r ü c k 
k o m m t u n d sich ho l t , was m a n gerne behalten 
m ö c h t e , is t es noch ü b l i c h , dem Verstorbenen 
e in G e l d s t ü c k i n den Sarg mi tzugeben. 

D i e w inz ige n Ueberreste eines heidnischen 
Aberglaubens s ind t ro tz C h r i s t e n t u m u n d A u f 
k l ä r u n g auf unsere Ze i t gekommen u n d haben 
of t das Aussehen d r o l l i g e r Angewohnhei ten 
angenommen, d ie m a n pf legt u n d hegt, ohne 
ernsthaf t da ran zu glauben, ohne sich aber doch 
auch g ä n z l i c h davon l ö s e n zu k ö n n e n . Manche 
Hotels haben beispielsweise ke ine Z i m m e r 
n u m m e r 13, w e i l diese Z a h l als U n g l ü c k s z a h l 
seit J ah rhunder t en bekann t i s t I m m e r noch 
g i l t als u n g ü n s t i g e s Zeichen, w e n n eine 
schwarze Ka tze ü b e r den Weg s p r i n g t Dagegen 
haben d ie E r f i n d e r der schnellen Fahrzeuge 
k e i n M i t t e l gefunden. D a r u m h ä n g t man sich 
e in Maskot tchen ins A u t o oder u m den Kais 
u n d w e i ß n ich t mehr , d a ß dtese Maskottchen 
i m Grunde nichts anderes ajs h8Ujü![gghe F e 
tische s ind . 

Gute Einfälle machen sich bezahlt 
Geld l i eg t i n den Vere in ig t en Staaten noch 

3 i m m e r auf der S t r a ß e , m a n m u ß es n u r auf-
* heben. Das l e r n t m a n entweder g r ü n d l i c h 
l oder ü b e r h a u p t n icht . Menschen, die k le ine 
1 Nichtse w a r e n u n d n ich t ü b e r den D u r c h -
f schni t t herausragten, k o m m e n p lö t z l i ch zu 
!j V e r m ö g e n . Sie haben eine Idee, versuchen sie 
» u n d k ö n n e n sich v o r dem D o l l a r s t r o m k a u m 

ret ten. Nehmen w i r Sadie Redekopp aus 
Dallas, eine harmlose texanische Hausf rau w i e 
vie le andere auch. Sie ha t te das Pech, d a ß sie 
i n i h r e r guten Stube den Besuch eines S t i n k 
tieres bekam. Es w a r e in Weibchen u n d 
schenkte v i e r Jungen un t e r M r s . Redekopps 
Sofa das Leben 

„ E i g e n t l i c h sehen d ie Tierchen m i t der. 
w e i ß e n S t re i fen e n t z ü c k e n d aus", dachte sie 
„ S c h a d e , d a ß sie aus den D r ü s e n S t inksa f t 

Wie man in Amerika zu Geld kommt 
verspr i tzen , sonst w ä r e n sie etwas f ü r T i e r 
freunde!" D a k a m der z ü n d e n d e Funke . Sadie 
Redekopp r i e f den T i e r a r z t an : „ K a n n m a n 
Skunksen d ie S t i n k d r ü s e for toper ie ren?" A l s 
das be jah t wurde , l i eß sie den E i n g r i f f v o r 
nehmen. Da i h r v i e r S t i nk t i e r e zuv ie l w a r e n , 
inser ier te sie: „ H a r m l o s e , desodorierte B a b y -
S t ink t i e r e zu verkaufen , das S t ü c k zu 10 D o l 
l a r . " W i e v i e l Angebote M r s . Redekopp e r 
hiel t? A m ersten Tag 23, a m zwei ten 371, 
a m d r i t t e n fast 500. Sie h ä t t e Waggons v o l l 
Skunkse haben k ö n n e n . Da organis ier te sie 
das G e s c h ä f t , bestell te be i F a r m e r n Skunkse, 
Keß sie oper ieren u n d n i m m t i m J a h r 50 000 
D o l l a r ein. 

Charles Danie ls l i eß sich n ich t t r ä u m e n , 
d a ß er e inmal an g e p r e ß t e n K l e e b l ä t t e r n 
j ä h r l i c h 75 000 D o l l a r verd ienen w ü r d e . E r 

„Madame X" kommt immer durch den Zoll 
im Korsett „Marken«: "en" aus der Schweiz 

Z u m K u m m e r der schweizerischen U h r e n 
indus t r i e u n d Hande l skammer n i m m t der 
Schmuggel m i n d e r w e r t i g e r U h r e n aus der 
Schweiz nach Eng land zu. 750 000 S t ü c k sollen 
j ä h r l i c h jenseits des Kana l s abgesetzt werden . 
Sie t ragen bes t immte Markenzeichen u n d 
werden v o n Nich tkund igen m i t den F a b r i k a 
ten ä h n l i c h k l ingender M a r k e n verwechselt . 
M a n bietet sie z u m Preis v o n z w e i bis zehn 
P fund S te r l i ng auf R e n n p l ä t z e n , v o r F a b r i k 
to ren u n d i n S e e b ä d e r n an. De r V e r k a u f s w e r t 
b e t r ä g t h ö c h s t e n s e in V i e r t e l . 

Es is t k e i n Geheimnis , d a ß Agen ten des 
englischen Zol l s i n Genf u n d Z ü r i c h nach den 
H i n t e r m ä n n e r n des Schmuggels suchen. M a n 
spricht von einer v i e r M a n n s ta rken Gruppe , 
welche 90 Prozent des Uhrenschmuggels i n der 
Hand hat. Sie besitzt k le inere Fab r iken , welche 
schlechte Ware f ü r diesen Sektor des U h r e n 
exportes erzeugt. Die Ausfuhr l izenzen s ind 
leicht zu erhal ten . Der kr i t i sche P u n k t des 
G e s c h ä f t e s , welches i m Jah r 1,5 bis 1,8 M i l 
l ionen F r a n k e n Net toverdiens t a b w i r f t , l i eg t 
w i e ü b l i c h b e i m Z o l l i n Dover u n d auf eng
lischen F l u g p l ä t z e n . 

E ine k le ine A r m e e v o n Berufsschmugglern 
is t stets zwischen der Schweiz u n d England 
unterwegs. M a n rechnet, d a ß 500 000 U h r e n 
i n K r a f t w a g e n u n d 250 000 i n Westen u n d 
Korse t t s durch den Z o l l geschleust werden . 
U n t e r Pols tern , Kotblechen, i m Chassis u n d 
Benz in tank eines A u t o s k a n n m a n 3000 U h r e n 
verstecken, w e n n das Fahrzeug g r o ß u n d a l t 
ist . Es m ü s s e n also mindestens 170 uhrenge
f ü l l t e Wagen den Z o l l passieren. I n einer ge
steppten Weste f inden 500 bis 700 S t ü c k Platz. 
B e i der Durchschni t t szahl y o n 600 t r e t en i m 

J ah r e twa 420 m i t U h r e n gespickte K u r i e r e 
d ie Reise nach Eng land an. D i e Chance, d a ß 
sie durchkommen, sieht 9 zu 1, is t also fü r 
den 7.oll u n g ü n s t i g . V o n 1.750 A n k l a g e n , welche 
i960 wegen Schmuggels i n Eng land erhoben 
w u r d e n , betrafen n icht v ie l meh r als d re i Pro
zent b e r u f s m ä ß i g e Uhrenschmuggler . U n t e r den 
Verhaf te ten befanden sich a l le rd ings „ A s s e " 
w i e M a r i a C la rk , H e r m a n n N e k a m u n d Petros 
Zigalas, d ie seit Jahren i m U h r e n g e s c h ä f t t ä 
t i g s ind. 

Nach der g r ö ß t e n Schmuggler in suchten die 
B r i t e n vergebens. Es i s t eine 5 0 j ä h r i g e k le ine 
dicke F rau , „ M a d a m e X " genannt. I n t e r p o l 
h ä l t sie f ü r eine Be lg i e r i n . E i n m a l is t sie 
b lond , e inma l schwarz, e i nma l g rauhaar ig . 
Heute t r ä g t sie eine B r i l l e , morgen keine. Sor 
t i e r t i n Dover e in Massenaufgebot von Z ö l l 
ne rn a l le weib l ichen Reisenden i m A l t e r von 
50 Jah ren aus, d ie k l e i n u n d dick s ind , so 
landet „ M a d a m e X " bes t immt m i t dem F l u g 
zeug i n L o n d o n u n d umgekehr t . H ö c h s t w a h r 
scheinlich is t sie aber schlank. Die Bele ib the i t 
geht au f das u h r e n g e f ü l l t e Korse t t z u r ü c k . 

Bezeichnenderweise machte der englische 
Z o l l die besten G r i f f e i n renommier ten L o n 
doner Hotels, i n denen sich die Berufs -
sehmuggler m i t den A b n e h m e r n treffen und 
die Ware ü b e r g e b e n . Der Grieche Zigalas 
e rwar te te seine K u r i e r e i m m e r i m Regent 
Palace Hote l . Die U h r e n werden nach Ha t ton 
Garden gebracht, dem Z e n t r u m des englischen 
Diamantenhandels , und i n k le inen G e s c h ä f t e n 
zu 24 S t ü c k i n Ka r tons verpackt . M i t einem 
K a r t o n zieht der E n d v e r k ä u f e r los u n d setzt 
den T i n n e f als „ w e r t v o l l e M a r k e n u h r e n " aus 
der Schweiz ab. 

b e s c h ä f t i g t e sich m i t 'der Frage, w a r u m w i l 
der K l e e n u r so selten v i e r B l ä t t e r hst, 
u n d u n t e r n a h m Zuchtversuche Es gelang ihm 
eine Sorte zu z ü c h t e n , d i e v i e r b l ä t t r i g war. 
A l s i h n e inma l e in F r e u n d — er soll te ein 
altes, abbruchreifes Flugzeug ü b e r f ü h r e n — 
f ü r den F l u g u m einen T a l i s m a n bat, schenkte 
er i h m eine H a n d v o l l getrockneter G l ü c k s k l e e 
b l ä t t e r . D i e Sache k a m i n d ie Ze i tung , der 
Spender w u r d e b e k a n n t D a r a u f e rh ie l t Da* 
niels massenweise Beste l lungen auf den be
w ä h r t e n G l ü c k s k l e e . E r p r e ß t e u n d klebte 
i h n auf K ä r t c h e n , Meda i l lons u n d Bi lder . 
G r o ß e Un te rnehmen kaufen j ä h r l i c h Samen 
oder B l ä t t e r u n d verschicken sie an K u n 
den. Charles Dan ie l w u r d e e i n gemachter 
Mann. 

Z i e l b e w u ß t e r g i n g F a r m e r C l i f f Tagere vor. 
Tn e inem S ta l l seiner F a r m bei Boston lagen 
100 F ä s s e r m i t Stachelschwein-Stacheln, Ueber-
bleibsel v o n T ie ren , welche er, sein Vater 
u n d G r o ß v a t e r , e r ledig t ha t ten . D a m i t sich 
n i emand verletzte , ha t te m a n sie i n F ä s s e r 
gesteckt. Sie ä r g e r t e n Tagere schon lange. 
Eines Tages setzte er sich h i n und heftete eine 
der langen Bors ten ans B r i e f b l a t t welches er 
einer Versicherungsgesellschaft schickte. Dazu 
schrieb er: „ D a s ist der Stachel eines Stachel
schweines. Es s teht j e t z t un te r Naturschutz. 
Wenn es i n die Stadt k ä m e und s ä h e , w ie 
v i e l Leute nicht versichert s ind, w ü r d e es sich 
tot lachen. Sagen Sie das denen, d ie noch nicht 
be i Thnen versichert s ind, u n d schicken Sie 
I h n e n eine Stachelschweinborste. I ch habe zehn 
F ä s s e r v o l l . " Die F i r m a fand den Werbe
slogan g r o ß a r t i g und bestel l te 250 000 Borsten. 
Andere Un te rnehmen griffen den Gedanken 
auf und w u r d e n ebenfalls Abnehmer . Der 
F a r m e r ha t bisher f ü r 45 000 D o l l a r Sta
chelschwein-Stacheln ve rkauf t , der V o r r a t ist 
noch n ich t zu Ende. 

Piraten-Karten 
Gute G e s c h ä f t e werden i n den U S A mi t 

S c h a t z g r ä b e r k a r t e n gemacht, welche auf per
g a m e n t ä h n l i c h e m Papier gedruckt i n Hafen
s t ä d t e n an naive Seelen als authentische U r 
kunden ve rkauf t werden . Seeleute machen sich 
an Hafenbesucher heran u n d bieten unter 
der Hand die K a r t e n an, welche m i t Pira ten
symbolen und Geheimzeichen bedeckt sind. 
M i t einer solchen K a r t e , welche sie f ü r zehn 
Dol l a r e rworben hat ten, reisten acht Ge
s c h ä f t s l e u t e aus Las Vegas zur kos ta r ikan i 
schen Cocos-Insel und suchten den Schatz des 
S e e r ä u b e r s Hen ry M o r g a n . K e i n e m der 
Schatzsucher w a r aufgefal len, d a ß das „ P e r 
gament" einen neuzeit l ichen Druckvermerk 
samt Preisangabe t r u g . 
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T I S C H E LANDWIRT 
Nutzliche und schädliche Tiere 

unserer Heimatflur 
Der Hamster - E i n Nimmersatt 

Seine Geschichte - Ein Vagabundenieben 

Fischigkeit beim Schwein 
Geruchs- und Gesdimacksabweichungen des Fleisches 

Ursprünglich wa r der Hamster ein 
Steppentier der mittelasiatischen und 
^europäischen Ebenen. Gegen Ende 
|es 19. Jahrhunderts machte sich sein 
Vordringen nach Westen bemerkbar. 
Van den Getreidefeldern Sibiriens, 
längst dem Ob, ging er nun auf Suche 

einer neuen besseren und segens-
uidieren Heimat und s t i eß so auf 
Westeuropas „ K u l t u r s t e p p e n " , unser 
Ackerland. Dieses geschah vor al lem 
Ii i durch die Ausbre i tung des W e i -
eubaus im Westen. So gelang es dem 
lere durch ein langsames Wander le-
•n den Rhein zu b e g r ü ß e n ; ja sogar 
stfrankreich besuchte er. Besonders 
irk trat er i n Mit te ldeutschland auf, 
¡8 aber viele Lücken wegen dem 
irtigen Boden; da nicht jede Bodenart 
i für sein Leben eignet w i e w i r 
jäter noch sehen k ö n n e n . Verschiedene 
arddeutsche Gebiete w i e Schleswig-

Holstein, Hannover u . a. bl ieben ver
tont. Seine Verbreitungsgrenze wech-
«lt von Jahr zu Jahr, doch die Fläche 
bleibt im wesentlichen dieselbe. 

In drei siegreichen F e l d z ü g e n erober-
e der Hamster, v o m Osten kommend 
JÜA weite Fluren Belgiens. Nachstehen
de Angaben zeigen uns, d a ß seine W a n 
derungen schon v o r der Jahrhundertwen
de begonnen hatten. 

Im Jahre 1884 so l l er i n die rechts 
der Maas gelegenen L ä n d e r e i e n der 

Provinz Lütt ich eingedrungen sein. F ü n i 
Jahre s p ä t e r , 1889 ü b e r b r ü c k t e er den 
F luß und besetzte alsdann die Gegend 
zwischen der Maas und ihrem l inken 
N e b e n f l u ß , dem Geer. Bald darauf, i m 
Jahre 1899 ü b e r w a n d er auch noch die
ses Hindernis und machte sich den Hes-
pengau zu seiner neuen Heimat . 

Auch unsere Gebiete sind nicht ver
schont geblieben, denn hier hat er sich 
vielfach häus l i ch niedergelassen. 

Folgende Angaben zeigen uns noch 
deutlicher, d a ß nach kurzer Zei t die
ses Hamstergeschlecht eine Plage wurde 
für den Landwi r t . Regierung und Ge
meinden soll ten sogar Preise gestiftet 
und dadurch das Vernichten ge fö rde r t 
haben. 

Hier einige Stat is t iken: 
- V o n 1900-1903 (rund drei Jahre) f ing 
man i n Belgien u n g e f ä h r 22 500 Hamster 
und fast 900 Baue wurden z e r s t ö r t . 
- I n Deutschland fing man i n 12 Jah
ren r u n d eine V ie r t e l M i l l i o n Hamster 
auf 12 000 Aeckern; das bedeutet auf 
12 Jahren 21 Hamster pro Acker und 
u n g e f ä h r 2 Schäd l inge pro Acker und 
pro Jahr. 

Diese Zahlen sind zwar wahr aber 
werden erst glaublich i n der nun f o l 
genden Beschreibung dieses „ S t e p p e n 
vagabunden". 

Fortsetzung folgt 

Immer wieder kann man beobachten, 
da ß m a n c h e Futterstoffe d i eunangeneh-
me Eigenschaft haben, Geruch und Ge
schmack des Fleisches unserer Schlacht 
tiere nachteilig zu beeinflussen. Futter-
und Beifut termit te l , die be i ü b e r m ä ß i g e r 
Verabreichung dem Fleisch einen unan
genehmen Geruch und Geschmack, h ä u 
fig auch eine unangenehme Farbe ver
leihen, s ind vornehmlich: stark fe t tha l t i 
ge Stoffe, insbesondere Fische (Heringe, 
Stinte usw.J, nichtentfettetes Fischmehl, 
Fischöl , F i s c h l e b e r r ü c k s t ä n d e , Fischtran, 
Oelsamen, Fette. Oele usw. Bei ü b e r 
m ä ß i g e r F i sch fü t t e rung n immt das 
Fleisch leicht einen fischigen oder tra
nigen Geruch und Geschmack an. Das 
Fettgewebe ist von geringerer Festig
kei t als normal und gelb oder grau 
v e r f ä r b t . 

Es konnte z. B. bei Schweinen nach 
d r e i w ö c h i g e r starker V e r f ü t t e r u n g von 
fettreichen Fischen ein fischiger und 
traniger Geruch und Geschmack des 
Fleisches erzeugt werden. Ferner konn
te nach F ü t t e r u n g m i t reichlichen Men
gen Phosphorlebertran ein stark fischi
ger Geruch und Geschmack des Fleisches 
bei gleichzeitiger graubrauner Ver fä r 
bung des Fettgewebes festgestellt wer
den. Nach anderen Versuchen l äß t sich 
der fischige Geruch nach V e r f ü t t e r u n g 
von Fischmehl v e r h ü t e n , wenn Fisch
mehle nicht mehr als dre i bis sieben 
Prozent Fett enthalten und m i t der 
V e r f ü t t e r u n g fettreicher Fischmehle m i n 
destens sechs, acht oder zehn Wochen, 
besser jedoch drei bis v ie r Monate vor 
der Schlachtung a u f g e h ö r t w i r d . 

Es w i r d nicht für empfehlenswert er

achtet, m i t fettreichen Fischmehlen ge
fü t t e r t e Schweine zu Dauerwaren zu 
verarbeiten. Da der Fischgeruch i n den 
letzten Jahren immer ma l wieder zu 
Beanstandungen A n l a ß gegeben hat, 
w i r d heute vielfach gefordert, mi t der 
V e r f ü t t e r u n g von besonders fettreichen 
Fischmehlen oder Fischen und Fischab
fäl len etwa drei bis v ier Monate vor 
dem Schlachten a u f z u h ö r e n und den 
Mangel „Fischgeruch" unter die Haupt
m ä n g e l aufzunehmen. 

Solange der „Fischgeruch" nicht als 
Hauptmangel aufgenommen ist, w i r d 
den K ä u f e r n von Schweinen empfohlen, 
sich beim Kaufabsch luß münd l i ch oder 
besser schriftlich zusichern zu lassen, 
d a ß das Tier frei von Fischgeruch ist. 
Bei s a c h g e m ä ß e r und ü b e r l e g t e r F ü t t e 
rung l äß t sich der Fischgeruch m i t Si
cherheit vermeiden. 

E r w ä h n e n s w e r t ist noch die Beob
achtung, d a ß die Beurtei lung oft Schwie
r igkei ten bereitet, zumal der Fischge
ruch nicht immer m i t Sicherheit gleich 
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Sorgfalt bei der Kälberfütterung 
Wenn in den Herbstmonaten die er-

8 1 Kälber dieses Jahrganges geboren 
*etden, dann m u ß man i n den ersten 
«naten der F ü t t e r u n g e r h ö h t e Auf -
»»«atnkeit schenken. Besonders Jung-
^ » r sind empfindlich und reagieren 
»,° f i a u f geringste S t ö r u n g e n oder 
"Ner in der F ü t t e r u n g . 

Wichtig ist zunächs t e inmal bei der 
»terung der Kälber , d a ß den Tieren, 
'Weswegs die Kolos t ra lmi lch vorent-

j T , 9 n wird. Diese Mi lch e n t h ä l t für das 
ohn 0 . r e n e lebensnotwendig Stoffe, 
L 6 d i e eine s tö rungs f r e i e Entwick-

kaum möglich ist. Sobald das Kalb 
^ a l a Milch e rhä l t (sei es Kuhmi lch 

' Mi lchaus tauschpräpara te ) , dann 
e man immer darauf achten, d a ß 

Wird r v ^ 6 S t 8 t S k ö r P e r w a r m gereicht 
Dicht' l e s b e z ü g l i c h e Fehler verursachen 
^ s e l t e n Durchfall bei den Jung-

(J\ ° l e ™ t e r U m s t ä n d e n den T o d 

Beta, z u F o l g e h a b e n k ö n n e n -
Parat ^ ^ b r e n von T r o c k e n m i l c h p r ä -
g ? i s t a u ß e r d e m noch wicht ig , d a ß 

eine „ k l u m p i g e " M i l c h t r ä n k e 

| vorgesetzt w i r d , w e i l auch dadurch 
j sehr leicht ein Laxieren ben den Tie-
j ren eintreten kann. Magermilch ist 
i entweder e inwandfrei süß oder aber 

dicksauer zu verabreichen. A m sicher
sten ist es, wenn die Magermilch 
g rundsä t z l i ch dick-sauer gereicht w i r d , 
w e i l man dann jedem Ris ikko einer 
eventuellen A n s ä u e r u n g aus dem Wege 
geht. D a ß das T r ä n k e n der Kä lbe r aus 
peinlichst sauberen T r ä n k e i m e r n er
folgen m u ß , braucht w o h l nicht mehr 
besonders hervorgehoben zu werden. 

Wenn dem Kalbe i n der 3. oder 
4. Lebenswoche Kraftfut ter und Heu 
vorgelegt w i r d , so m ü s s e n diese Fut
terstoffe i n einem einwandfreien F r i 
schezustand sein. Das „ i d e a l e " Kälber 
heu ist das f rühgeschn i t t ene , noch 
zarte und weiche Wiesenheu. - I m Käl
berkraftfut ter sollte neben e inwandfrei 
em Hafer- und Gerstenschrot u. a. in 
jedem Falle Leinmehl enthalten sein. 
Leinmehl ist für das Kalb ein Diä t fu t t e r 
und vermag manche Fehler i n der F ü t 
terung auszugleichen. 

M a s c h i n e n i m m e r 

r e c h t z e i t i g r e p a r i e r e n 

Sobald die A u ß e n a r b e i t e n i m wesent
lichen beendet sind, sollte man den Ma
schinenpark genauestens ü b e r p r ü f e n . 
Dabei g i l t es vor al lem auch, d a ß repara
t u r b e d ü r f t i g e Maschinen und G e r ä t e 
mögl ichs t sofort i n eine Werks ta t t ge
schafft werden. Es w ä r e sinnlos, beschä 
digte Maschinen so lange stehenzulas
sen, bis zum F r ü h j a h r bzw. bis kurz 
vor ih rem Wiedergebrauch. I n der Haupt 
saison sind die R e p a r a t u r w e r k s t ä t t e n 
i n der Regel derart ig ü b e r l a s t e t , d a ß 
die Reparaturarbeiten kaum noch frist
g e m ä ß erledigt werden k ö n n e n . Dar
ü b e r hinaus geht ein Ueberlasten i n 
der Arbe i t sehr häuf ig auf Kosten der 
Q u a l i t ä t , so d a ß die Maschine nur sehr 
unvo l lkommen repariert w i r d . I n den 
a r b e i t s ä r m e r e n Winte rmonaten k ö n n e n 
alle Reparaturen hingegen genauer 
du rchge führ t werden. A u ß e r d e m steht 
g e n ü g e n d Zei t für die Beschaffung von 
Ersatzteilen zur V e r f ü g u n g . 

bei der amtlichen Fleischbeschau fes 
gestellt w i r d , sondern die wiederho. 
a u s g e f ü h r t e Koch- und Bratprobe mitun
ter erst nach dre i bis v ier Tagen das 
E r g e b n i s „ e r h e b l i c h e Geruchsabweichung" 
bringt . Das Fleisch befindet sich dann 
oft bereits i m Fleischereibetrieb zum 
Verkauf und führ t zu unangenehmen 
Auseinandersetzungen zwischen Käufe rn 
des Fleisches, Fleischermeister und Ver
k ä u f e r des Tieres. Das ist gewöhn l i ch 
m i t v ie l Aerger verbunden. 

Z u beachten ist ferner, d a ß eine 
Gelb- oder B r a u n f ä r b u n g des Fettes 
bei Schweinen m i t „ö l igem" , fischtran
ä h n l i c h e m Geruch und Geschmack auch 
nach starker V e r f ü t t e r u n g von Lein
samen und F lachsab fä l l en entstehen 
kann. Wei t e r ist e in abweichender Ge
ruch und Geschmack des Fleisches nad i 
V e r f ü t t e r u n g v o n g r ü n e m Bockshorn, 
nach reichlicher V e r f ü t t e r u n g v o n Rü
benschnitzeln bei Schweinen und nach 
Verabreichung v o n i n Zersetzung ü b e r 
gegangenen R ü b e n bei L ä m m e r n beob
achtet worden . 

E i n e R i n d v i e h h a l t u n g k a n n n u r d a n n g e w i n n b r i n g e n d s e i n , 

w e n n W e i d e n v o n a u s g e z e i c h n e t e r Q u a l i t ä t z u r V e r f ü g u n g s te
h e n , d e r e n D ü n g u n g p r o H e k t a r w e n i g s t e n s u m f a s s e n s e i l : 

800 b i s 1000 k g S y l v i n i t 1 8 °/o o d e r 
300 b i s 400 k g K a l i s a l z 4 0 °/e. 

S o l l t e n V o l l d ü n g e r z u r A n w e n d u n g g e l a n g e n , d a n n d ü r f e n es 
a b e r n u r so lche s e i n , w e l c h e i n i h r e i Z u s a m . n e n s e t z u i ' § 
h a l t i g a n K a l i s i n d . 

t'g r e i c h -

Behandlung des Stallmistes 
Was die Nase spürt, kommt nicht in den Acker 

Stalldung, eines der wer tvo l l s t en w i r t -
schaftseigenen Produkt ionsmi t te l , ist für 
die Fruchtbarkeit der B ö d e n von g r o ß e r 
Wicht igkei t . Tro tzdem werden m i t ke i 
nem D ü n g e m i t t e l so viele Fehler ge
macht, wie m i t diesem organischen D ü n 
ger, dessen Q u a l i t ä t sehr stark von sei
ner Pflege a b h ä n g i g ist. So wurde fest
gestellt, d a ß sorgfä l t ig gestapelter und 
r e g e l m ä ß i g festgetretener Stapelmist 
w ä h r e n d der Rotte nur einen Gewichts
schwund von 14 Prozent aufwies, da
gegen ver lo r der ungepflegte D ü n g e r 
haufen 60 Prozent seiner Masse. Die 
Stickstoff Verluste waren bei dem Sta
pelmist mi t 11 Prozent gering. Der 
schlecht behandelte D ü n g e r h a u f e n b ü ß t e 
ebenfalls 60 Prozent des u r s p r ü n g l i c h e n 
Gehaltes an Stickstoff ein. Diese wen i 
gen Zahlen sol l ten g e n ü g e n , um zu be
weisen, wie notwendig eine sorgfä l t ige 
Stallmistpflege ist. 

M i t einer Entmistungsanlage geht das 
Stallentmisten und Stapeln des Dunges 
schnell und ohne g r o ß e Anstrengung 
vor sich. Fehlt diese v ie l A r b e i t sparen
de Einrichtung, m u ß versucht werden, 
das Ausmisten zu vereinfachen. I m Vor 
t e i l ist der Betrieb, der T ie f s t ä l l e be
sitzt. Der dor t erzeugte M i s t ist am 
wer tvol l t sen , denn er hat einen hohen 
Stickstoffgehalt, da er w ä h r e n d der La
gerung gegen Verluste durch Sonne, 
W i n d und Regen geschü tz t ist. A u ß e r 
dem w i r d er durch den T r i t t der Tiere 
s t ä n d i g feucht und fest gehalten. 

Da i m Flachstall täglich ausgemistet 
werden m u ß , sol l sich die D u n g s t ä t t e 
i n unmit te lbarer N ä h e des Stalles be
finden. Wesentlich erleichtert w i r d das 
Entmisten, wenn die Sohle des Mis t 
platzes tiefer als der S t a l l f u ß b o d e n liegt 
und wenn eine gummibereifte Schub
karre sowie eine glatte Fahrbahn v o m 
Stal l zur D u n g s t ä t t e vorhanden ist. 

Anlage eines Miststapels 

Der auf der D u n g s t ä t t e ausgebreitete 
Mis t w i r d festgetreten, besonders an 
den A u ß e n r ä n d e r n . Diese m ü s s e n sauber 
und dicht gesetzt werden, um Randver
luste durch Austrocknen zu vermei
den. (Für die R ä n d e r mögl ichs t s troh
armen Mis t verwenden). Beim Ausbr in 
gen ist der Dung der einzelnen Tier-

j arten gut miteinander zu mischen. Das 
t r i f f t vor al lem zu für den Schweine-
mist . Kotreicher M i s t m u ß gut ve r schü t 
tel t werden, ist aber nicht festzutreten, 
damit er ausreichend verrot te t . U m eine 
Speckbildung der unteren Dungschich
ten zu vermeiden, sol l der Sickersaft 
durch Rohre oder Holzroste i n die Jau
chegrube abgeleitet werden. Z u diesem 

Zweck m u ß die D u n g s t ä t t e etwas Ge
fälle haben. M a n kann sich auch da
durch helfen, d a ß i n den untersten 
Schichten etwas altes Mie tens t roh oder 
ähn l i ches Ma te r i a l zum Aufsaugen des 
Sickersaftes mi t dazwischengeschichtet 
w i r d . 

Die Dungggrube darf ke inen Zuf luß 
von Regenwasser haben. Sol l der M i s t 
angefeuchtet werden, w e i l er sehr t rok-
ken ist, dadurch u n g e n ü g e n d verottet 
und sich schlecht festtreten l ä ß t , darf 
nur Wasser verwendet werden . Durch 
Besprengen m i t Jauche w ü r d e n hohe 
Stickstoffverluste entstehen. 

Die Grundf l äche des Dungstapels sol l 
etwa 5X5 m betragen, die H ö h e 4 bis 
4 m. Je nach W i r t s c h a f t s g r ö ß e werden 
4 bis 6 Stapel b e n ö t i g t . I n k l e i n b ä u e r 
lichen Betrieben m i t geringem Viehbe
stand reicht eine kleinere Grund f l äche 
aus. Hier hat sich die festumwandete 
Dunglege b e w ä h r t , deren S e i t e n w ä n d e 
aus Beton oder Ho lz (Bohlen) bestehen 
und die beim Dungladen entfernt wer
den k ö n n e n . Diese Umwandungen er
leichtern das Dungstapeln und ve rh in 
dern, ein zu starkes Austrocknen der 
S t a p e l r ä n d e r bei kleiner Grundf l äche . 

Der fertige Mis ts tapel so l l zur Ver
h ü t u n g von Stickstoffverlusten m i t et
was Erde, Bret tern, Dachpappe oder 
ähn l i chem Mate r i a l abgedeckt werden. 
8 bis 10 Wochen s p ä t e r is t der Dung 
rei f zum Ausfahren. Bei wesentlich l ä n 
gerer Lagerung entstehen Umsetzyerlu-
ste. 1 cbm Stapelmist w ieg t etwa 8 bis 
10 dz. 

Stapelmist besitzt Vorzüge 

Die Vor te i le des beschriebenen Ver
fahrens ü b e r den einfachen Dunghaufen 
s ind wesentlich. Es entstehen weniger 
Verluste an wicht igen P f l a n z e n n ä h r s t o f 
fen auf der D u n g s t ä t t e und auf dem 
Acker . . Durch die feste Lagerung wer 
den sehr viele Unkrautsamen vernichtet . 
Der auszufahrende M i s t ist auch i n den 
obersten Schichten vergoren. Es l ä ß t 
sich infolge geringerer Dungverluste eine 
g r ö ß e r e Fläche a b d ü n g e n und Stapel
mis t streut sich besser. Schl ießl ich kann 
auf dem H o f eine g r ö ß e r e Dungmenge 
gelagert werden, so d a ß das Ausfahren 
in l ä n g e r e n Z e i t a b s t ä n d e n erfolgen kann. 

Feuchthalten und festtreten ist ober
stes Gesetz für den Stal lmist . Bei zu 
lockerer Lagerung e r w ä r m t er sich sehr 
stark, zersetzt sich und verbrennt . Der 
Dunghaufen dampft und es entstehen 
starke Verluste an Substanz und Am
moniak-Stickstoff, der g r ö ß t e n t e i l s in 
die Luf t entweicht. „ W a s man i n der 
Nase s p ü r t , k o m m t nicht in den Acker". 
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k Stüh Stünde 
Ein fremdes Kind von dreizehn Jahren 

Er hatte vor der Zeit Fe ierabend ge
macht und sich mit seiner Frau zu Be
sorgungen getrof fen. Nun saßen sie 
noch f ü r ein Stündchen in d e m ele
ganten C a f e 

"Heute ist sein letzter T a g " mein-
1e s ie nach einer We i le des Schwei 
gens . Er w u ß t e sofort von w e m sie 
sprach und nickte. " D i e drei Wochen 
s ind schnel l v e r g a n g e n , f indest d u 
n ich t? " 

" I c h hatte eigentl ich erwartet , daß 
er endl ich — ja, daß er endl ich ir
gende in Ze ichen des Dankes f inden 
w ü r d e . Und w e n n es nur ein Wort 
g e w e s e n wäre . A b e r man soll e b e n 
niemals zu gut von d e n Menschen 
d e n k e n . Sonst w i rd man enttäuscht." 

" W i e soll er bei se inem Herkom
men e ine A h n u n g von gesel lschaft l i
chen Formen h a b e n ? Z u d e m ist er ein 
K ind, ganze dre izehn J a h r e . " 

" A c h w a s , gesel lschaft l iche For
m e n ? Das wäre Sache des Herzens
aktes. Haben wi r ihn nicht au fgenom
men w i e e inen S o h n ? Haben wi r ihn 
nicht reich besci ienkt, teure Aus f lüge 
mit ihm gemacht und ihn verpf legt 
w i e e inen Pat ienten? Da wäre es 
doch — " 

"Vie l le icht versteht er es nicht, sich 
auszusprechen. Die Geldnot zu Hause, 
der Unf r ieden. Und du sagst se lber 
die Mutter scheint e ine l ieblose Per
son zu s e i n . " 

" U m so dankbare r müßte er f ü r 
die W o c h e n bei uns se in . Man sollte 
d e n k e n , da hätte er ge radezu auf
blühen müssen" 

Die Frau we in te fast: " W i e schön 
hatte ich es mir vorgestel l t . Ich wol l 
te ihn l ieben und betreuen w i e e i 
nen S o h n ^ l A b e c vom ersten Tag an 
ist al ler gute Wi l le an seiner S c h w e i g 
samkeit und d iesem unbeweg l ichen 
f insteren Gesicht abgepral l t . Und 
jetzt — ich richtig f roh, daß d ie 
Zeit um ist." 

"Wir w e r d e n uns z u m nächsten 
Sommer ein anderes Fer ienkind be
sorgen. Viel le icht tun wi r dann einen 
besseren Gri f f . " 

" N e i n , ne in " fuhr sie auf, " ich 
wi l l kein Fer ienkind w i e d e r haben, 
n iemals . Es w a r woh l ein Ze ichen 
des Schicksals . Er hat uns keine Kin
der gegönnt, e igene nicht und f remde 
auch nicht." 

Dann brachen sie auf. Mit ihrem 
schweren W a g e n fuhren sie durch 
das Getümmel der Stadt bis in den 
stil len Vorort mit den kleinen moder
nen V i l len 

Es w a r Abendbrotzei t . " W o ist 
E r i c h ? " f ragte d ie Frau beim Eintre
ten d ie Hausgehi l f in . 

Die zuckte d ie A c h s e l n . " Ich habe 

ihn den ganzen Nachmittag nicht ge
s e h e n . " 

"Siehst d u " , sagte d ie Frau in bö
sem T r iumph zu ihrem M a n n . "Er 
hat s ich den ganzen Nachmittag nicht 
bl icken lassen. Wir w e r d e n al lein es
sen. Na ja, es ist woh l besser so . " 

Bei Tisch w u r d e kein Wort mehr 
über den J u n g e n gesprochen. Er w a r 
eine Enttäuschung und morgen würde 
er auf N immerw ieder abre isen, und 
damit basta. S c h w a m m drüber . Aber 
d a n n , als das Telefon läutete und 
der Mann f ü r seine Notiz seinen 
s c h w e r e n s i lbernen Bleistift suchte u. 
nicht fand, f iel doch sein N a m e . 
" E r ich " sagte d ie Frau tonlos. "Das 
kann nur Erich g e w e s e n se in . W ie 
durcht r ieben, am letzten Tag zu steh
l e n . " 

" S a g nicht gleich so ein schl immes 
Wor t " , wehr te er zögernd a b . " V i e l 
leicht habe ich den Bleistift auch ver
loren. " 

"Nein" , f ie l s ie ihm ins Wort, " h e u 
te mittag lag er noch auf d e m Schreib
t isch. Ich kann es beschwören. Ich 
habe ihn mit e igenen A u g e n gesehen 
Und plötzlich s tür tz te s ie auf den 
Flur, und al le Enttäuschung, d ie sie 
hatte in sich begraben wo l len , stand 
nun als Zorn in ihrem Ges icht . 
" E r ich " schril l te ihre S t imme durch 
das Haus 

Keine Antwort , keine Schritte. 
" D a n n ist er w i e d e r im Gar ten , viel 

leicht in der Kastanie, da hat er 
schon e inmal g e s e s s e n ! " S ie lief hin
aus, der Mann bl ieb unschlüssig in 
der Terassentür s tehen. Sie eilte über 
den gepf legten Rasen, den Namen 
hart w i e e inen Befehl rufend, an d e m 
Rondell vorbei , d ie paar Stufen z u m 
kleinen Wäldchen hinauf. Und dann 
sah s ie ihn. Er hockte im dichten 
Laub der Kastanie und hatte e twas 

j Hel les in den Händen, woh l Papier. 
Und jetzt kam er hinunter, rutschte 
vorsichtig den Stamm ent lang und 
sprang auf den Boden. 

Da stand er, das Ges icht finster 
und unbewegl ich w i e eh und je, und 
reichte ihr den s i lbernen Bleistift ent
g e g e n . " D a ich hab die Mine ge
braucht." Ein großes v iereckiges 
Stück Pappe hielt er fest an d ie 
Brust gedrückt. 

Die Frau r iß es ihm aus der Hand . 
Es war e twas darauf gemalt , ihre 
kleine vo rnehme Vi l la , mit unbehol fe
nen Bleistiftstrichen, aber jede Ein
zelhei t l iebevol l festgehalten, sogar 
die Palme auf der Terasse. Und dar
unter stand von einer ungeschickten 
Kinderschrift : " Z u m e w i g e n A n d e n 
k e n ! ! ! " 

Sie starrte auf d ie Ze ichnung und 

Der Verlust des Gesichtes 
In As ien sagt man , w e n n jemand 

sich e ine Blöße g e g e b e n hat: "Er 
hat das Ges icht ve r lo ren ! " Selbst Mei
ster in der Beherrschung der G e 
sichtszüge, w e i ß der As'tate um die 
t iefe Bedeutung der W ü r d e und ih
ren Spiegel im Ausdruck des Gesichts 
A b e r spricht nicht auf der Deutsche 
von e inem " a n g e s e h e n e n M e n s c h e n " 
und von " a n g e s e h e n e n Fami l ien? " 
A u c h wi r sagen "e r hat sein An
sehen v e r l o r e n " . Wie gedanken los ver 
nimmt man solche Worte, deren Sinn 
allmählich ver loren g e g a n g e n ist. 

Es scheint so, als ob der Anbl ick 
eines ausdrucksvol len , schönen Ant
litzes in unserem Bewußtse in an Wert 
eingebüßt hätte. Namhafte Künst ler 
w i e der Franzose Matisse und zahl lose 
andere verz ichten auf d ie Darstel lung 
m e n s c h l i c h e r Züge und begnügen 
sich mit e inem leeren Kreis, e ine Mo
d e , d ie zur Manier w u r d e und her
absinkt bis zu den Figuren einfacher 
Gratulat ionskarten. J a , selbst d ie We ih 
nachtsengel , ursprüngl ich gedacht als 
Verkünder der hei l igen Botschaft, 
überraschen uns heutzutage mit Köp
fen a u s be langlosen kleinen Holzku

ge ln , augenlos , mundlos, sie haben 
nichts mehr zu sagen . 

Spiegelbi ld der heutigen Wel t? Ist 
d ie Unsicherheit , der Ver lust eigent
licher Substanz so groß g e w o r d e n , 
daß wi r " d a s Gesicht ver loren h a b e n " 
O d e r handelt es sich nur um e ine 
Entartung des Stiles, der d ie mo
derne Literatur beherrscht? Nicht das 
Letzte aussagen, wei l es zur Bana
lität füh ren könnte! Sagte doch schon 
Goethe , der Dichter solle das Korn 
hinstreuen, das Mehl müsse sich der 
Leser selbst ausmah len . Ein /Rat der 
seine vol le Berecht igung hat, w o er 
hinpaßt. 

Doch Vera l lgemeinerung ist der 
Feind jegl icher Original i tät . Der 
Z w a n g , der im Aufdrängen eines Mo
desti ls liegt, f ü h r t zur Ver f lachung. 
Die Bi lderarmut zieht Empf indungsar
mut nach s ich. In das V a k u u m des 
ver lorenen Gesichtes schleicht sich 
die Fratze e in . Doch w i e al le Stil
moden e twas Vorübergehendes s ind, 
so kommt viel leicht w i e d e r e ine Zeit, 
in der d ie Künst ler sich darauf bes in
n e n , daß der Mensch z u m Ebenbi lde 
Gottes geschaf fen sei 

dann auf den J u n g e n . Und da sah 
sie z u m ersten Mal den t iefeingefres-
senen Ernst in se inen Zügen- der 
viel zu g roß und zu s c h w e r w a r f ü r 
ein Kind von dre izehn Jah ren 

Stumm w a n d t e s ie s ich und ging 
mit k leinen unsicheren Schritten zu
rück ins Haus. 

A b e r am nächsten Morgen, 3ls sie 
auf d e m Bahnsteig s tanden und er 
ihnen noch einmal aus d e m Fenster 
des Zuges d ie Hand hinausreichte, 
sagte s ie: "Au f W iedersehen , mein 
J u n g e . Und bestel le deiner Mutter 
bitte, daß du im nächsten Sommer 
w i e d e r kommen sollst." 

Laubstreu im November 
V o n Irene Forbes-Mosse 

Novembertage! W i e liebe ich euch, 
dort i n meiner Kinderheimat . . . Er
greifend wie das allererste F r ü h j a h r 
und i h m ähnl ich . W i e sie daliegt, die 
Erde, und uns anblickt, ganz arm, sie, 
die alles gegeben hat, so w i r d sie da
liegen, wenn der Schnee geschmolzen 
ist; s t i l l atmend unter braunem Laub
gemoder, die Büsche noch kahl , und 
hier und dort w i r d eine verschrumpfte 
rote Beere leuchten, die die Vöge l unter 
dem Schnee nicht e r s p ä h t hatten. N u r 
der Geruch w i r d anders sein, und w o 
der F u ß i n faulenden B lä t t e rn w ü h l t , 
w i r d er am Grabenrand kleine Pr imel
vereine a u f s t ö r e n , noch i n sich geduckt 
und ängst l ich . 

a 9 e 
Blätter fa l len, als f ie len sie 
s tumm, i rgendwo ohne Z ie l , 
t reibend und modernd w i e noch nie 
in der W inde blödem Spiel . 

Sie t reiben al le und w a n d e r n 
endlos durch die A l leen • • • 

Sie fa l len- Eins nach d e m andern 
M u ß im Winde v e r w e h e n . 

A u c h du wirst fa l len . W a n n und w i e 
liegt nur in Seinen Händen • • • 
O f reue d ich! V e r z a g e nie! 
Der Tod w i r d al les e n d e n . 

E. G E N N E N 

Menschen untereinander 
" U e b e n Sie sich im Umgang mit 

unsymphat ischen M e n s c h e n " — das 
ist e ine Wei sung, d ie sich jedenfal ls 
dar in von v ie len anderen unterschei
det, daß man sie nicht so leicht ver
gißt . Der W iderhaken sitzt im Gemüt 
nun muß man ihn behal ten. In nüch
ternem Wirkl ichkeitss inn rechnet d ie 
Weisung damit , daß man solchem Um
gang auf keine We i se auswe ichen 
kann. Goethe hatte leicht reden, man 
sol le sich "konträre Naturen" vom Hai 
se halten ("Was euch nicht angehört 
müsset ihr m e i d e n " ) Wie , w e n n nun 
eben unglücklicherweise der Che f im 
Werk, d ie Hausfrau im zwei ten Stock 
der Nachbar in der Gar tenparze l le , 
die Kol legin am Pult gegenüber, 
w e n n die Pf legekinder aus der Flücht
l ingsfamil ie konträre Naturen s ind? 
Da muß man doch e b e n darauf se
hen, dass man sich miteinander ver
trägt, das wi l l heißen daß man sich 
gehn und gelten läßt. Das man im 
Sich-Streifen und S ich-Ausweichen 
e ine Lösung f indet, d i e keinen von 
den beiden Partnern zuviel Kraft kos
tet. Und auch das ist im G r u n d e noch 
nicht genug 

Johannes Mü l le r s E ingangsspruch 
denkt frei l ich auch hieran: er sieht 
Uebungen der G e d u l d der G e l a s s e n 
heit, des Humors, S iege der Zunge 
über sich selbst, dahinter aber stehen 
erst d ie eigent l ichen Anfechtungen 
des Herzens auf und wi rk l iche S iege 
s ind keine Theateraufgaben: s ie mei
nen e ine Wand lung im Innersten, e ine 
W e n d u n g im W e s e n selbst: nur sie 
hat Bestand. 

Und um d iese Bestände m u ß es uns 
in unserer Besinnung auf den gro
ßen Bezirk des Menschen-Untereinan-
der zu tun se in . J e d e menschl ische 
Bez iehung hat — das ist unser Aus
gangspunkt — auf d e m Spiegelgrund 
ihres Seins e ine e igene , nur ihr zu
gehörige und also unauswechse lbare 
Gestal t ; so lange sie aber nicht wirk
lich d iese Gestal t ge funden hat, s ind 
Not und Ungenüge, Irrnis und Sehn
sucht am Werk . Freil ich ist jede Ska
la d ie hier o rdnend zufassen wol l te, 
völ l ig unzulängl ich. Wir sprechen von 
Kameradschaf t und Freundschaft vom 
Nachbarn , v o m guten Bekannten, von 
L iebesbez iehungen und Fami l ienban
den aber w a s f ü r ungenaue, häuf ig 
nur Verw i r rung sti f tende Etiketten ha 
ben w i r da den menschl i schen Ver
b indungen aufgek lebt . Um w i e v ie les 

reicher, di f ferenzierter sind die Din
g e wi rk l ich 

W ie also — u m ein w e n i g ins 
E inzelne zu gehen — d iese sich g e 
nug ist, daß man einmal im Monat 
den Tee miteinander nimmt und d a 
bei das zarte Bewußtse in immer von 
neuem g e w i n n t ; dass man 
sich braucht und versteht und ernste 
Proben miteinander w a g e n könnte; 
w i e e ine zwei te , von Schul tagen her j 
bestehende, ihren ruppigen Tonfall 
beibehält, w i e e ine dritte Bez iehung 
nur möglich ist , w e n n man polit ische 
Gespräche, Verstandesgespräche über 
haupt vermeidet , we i l da d ie G e g e n 
sätze unüberbrückbar zu sein schei
nen, während man sich in der far
bigen Wel t versteht in der Liebe z u m 
Anschaul ichen zu T ieren, zu Land
schaften, zu K indern. Wie zu d ieser 
dann e ine e igene , von g e h e i m e n Feu
ern gespeis te Nähe, Innigkeit gehört , 
KuJ3 und U m a r m u n g , w i e e ine andere 
sich fast ausschließlich in Briefen ver
wirkl icht: so lange man sich schreibt, 
s ind al le Tü ren des Ver t rauens of fen, 
al le W e g e der Verständigung g a n g 
bar und schön w i e B l u m e n w e g e : wi l l 
man's aber , begrei f l iches und doch 
unsel iges Mißvers tändnis , auf unmit
telbare Begegnung, auf Gespräche u. 
Gesel l igkei t a n k o m m e n lassen, dann 
erweis t es s ich: jeder sitzt in se inem 
Gehäuse und kommt nicht heraus. Es 
gibt Bez iehungen, d ie nur möglich 
sind von Mann zu M a n n , d ie das 
Schachbrett , das Kaf feehaus, den Ta
bak als unentbehr l iches Requisit ihres 
Lebens e rkennen: andere , d ie des grö
ßeren Kreises bedür fen, mindestens 
der Famil ie hüben und drüben "herz
liche Grüße von Haus zu Haus" ) 

Es geht uns, w e n n wi r das hier 
so aufzählen, g e w i ß nicht d a r u m , mit 
zart abgestuf ten Gefühlen ein w u n 
der w i e wicht igtuer isches Wesen zu 
haben, wir wo l len nur die noch lan
g e nicht erschöpfte Mannigfal t igkeit 
der menschl i schen Möglichkeiten an
deuten . Wir meinen, es sei gut und 
wicht ig , d iese Fül le anzuerkennen, 
sich k la rzumachen, daß man im Be
reich des "Menschen untereinander" 
w e n i g oder nicht pressen, überfor
dern , g e w a l t s a m modeln kann, daß 
man sich vor d e m Unrecht einer kärg
lichen Schabionis ie rung, einer lebens
unf reundl ichen Vere in fachung hüten 
sol l , daß man seinen e igenen Standort 
im Gefüge des G a n z e n suchen möge, 
ohne sich den immer neuen Winken 
des Lebens zu verschl ießer 

Dor t b is t du schön, November, s 
wie verwelkende Frauen, denen Liebe 
und Le id die Zeichen grub, alternd» 
Frauen, die noch läche ln können wie 
M ä d c h e n , die m ü t t e r l i c h sind. 

M ü t t e r c h e n Heimat ! wie die Russen 
sagen, die so w e i chdas Herz streicheln
de W o r t haben, als h ä t t e n Kinder sie 
erfunden; M ü t t e r c h e n Heimat! Wie si 
w a r der Tag, , als ich zum letztenmal 
hinaufst ieg auf den Berg, der mir als 
K i n d ebenso unerreichbar schien wie 
der Chimborasso: erst durch feuchte, 
reifgraue Wiesen, an Kohlgärten und 
Kartoffe l fe ldern vorbe i , wo Feuer kni
sterten u n d der w e i ß e Rauch rein und 
b i t t e r i n die Lu f t schwelte. Vor mit 
die H ö h e n , braunviole t t , schon entlaubt, 
n u r hie u n d da am Waldrand eine Bu
che .aufflammend w i e der Engel mit 
feurigem Schwert. 

A n der Erde, an den Abhängen, auf 
al len Pfaden lag das Laub, fufihodi; 
Leute ha rk ten es herunter von den 
H ä n g e n , sowei t m a n durch die Stäm
me sah; zu hohen Haufen türmten 
sie's, der Duf t v o n Pilzen und Gärung 
wurde immer s t ä r k e r . Das wären Ra
schelnester gewesen für kleine Waldgöt
ter und Zottelbeinchen, sich darin ein
z u w ü h l e n , bis n u r die spitzen bepelzten 
Ohren heraussahen; aber nun sollte« 
die k le inen K ü h e darauf liegen. 

Der k le ine Pfad w a r ganz schlüpfrig 
v o n den B l ä t t e r n , immer höher zid-
zadete er; h ie r w a r nu r junger Buchen-
bestand, glatte S t ä m m e i n grauer Atlas
haut, ihnen zu F ü ß e n der rostrote 
Teppich — u n d ein Sonnenstrahl ging 
v o r m i r her. Ganz droben begann wie
der der Tannen Reich, ihre Wurzeln 
deckte Moos u n d Sauerklee, und Brom
beeren wucher ten da, die i m Schatten 
g r ü n geblieben. 

A l t e S t ä d t c h e n , an Bergen gelegen, 
haben i n i h r en A u s l ä u f e r n halbländlicte 
Wege und Gassen, die die Kirche, den 
M a r k t und die Schule m i t den bäuer
lichen Anwesen , den Wiesen und Aek-
k e r n verbinden. Durch solche Wege kam 
ich herunter , i m Nebel , an Werkstätten 
und H o h l p l ä t z e n und fl ießenden Brünn
chen v o r ü b e r . 

Wei t e r unten, w o die wohlhabenden 
Leute wohnen, wurde gebaut und ein
gerissen; w o einst Wiesen waren mit 
g r o ß e n Marger i t en u n d Zittergras und 
a l le G r ä b e n v o l l himmlischer Vergib-
meinnicht, da steht jetzt Haus an Haus, 
die H ä u s e r g r o ß und die Gärten 
k l e in . . . f r ü h e r war 's umgekehrt, 

Da w a r auch sonst ein kleiner, schat
tiger Friedhof; nicht der berühmte alte 
am Berghang, nein, ein ganz kleiner, 
noch ä l t e r e r , abseits, i m Tal, im Früh-
l i n g von Jasminduft und Finkengesang-
i m Herbst ro tb raun v o n Blätterfall U l i 
von zutraulichen Amse ln bevölkert, der 
gab Kunde von denen, die von M'; 

nicht mehr h e i m g e k e h r t sind. Hier Il
gen sie aus a l le r Her ren Ländern, sogar 
unter r u s s i s c h e n Kreuzen mit ih r e n 

S c h r ä g b a l k e n und unverständlichen I"' 
S c h r i f t e n ; aber manchmal waren sie ins 
F r a n z ö s i s c h e ü b e r s e t z t und kündet» 
d a ß da ein Chevalier de l'Ordre de 
Saint Andre v o n seinem hoffentlich ver
dienstvol len Leben ausruhte, oder 
armer junger D i m i t r i , eine sanfte He
lene, sich hier zu Tode gehustet hatten-
Denn Davos und Arosa waren damals 
noch nicht erfunden, und aus weiter 
Ferne kamen sie a n g e r e i s t , denen der 
T o d seine Rosen auf die Wangen f 
k ü ß t hatte, und m u ß t e n dableiben, « • 
ihre Kraf t sie v e r l i e ß . Eine schöne M«'-

tergottes, die einen rechten Königsn* 
te l von Efeu t rug, h ü t e t e den EingaIS 
und sagte: F ü r c h t e t euch nicht. Kind« 
spielten zwischen den Gräbern, «•« 
G r o ß m ü t t e r s a ß e n dort und strick
ten . . . Ja, das ist nun verschwur*1 

und vieles ist neu und fremd g * 1 ' 
den. 

A b e r droben am Waldrand ist 
vieles geblieben, w i e es war; es t i * 
w i e damals nach Erde und Moos n«1 

schwelendem Kartoffelkraut, und * 
U m r i ß der H ü g e l ist derselbe, über d t 
nen die Sterne stehen, so altbekannt -
d i e ewig geheimnisvolle, S 0 * ' 
Schrift . . . Die Karren kehren 
aus dem W a l d , m i t Laubstreu hod* 
laden, a l l das Laub, das im Früh™ 
seine spitzen, seidigen Knospen aW1 

tan, m i t dem W i n d gefächelt hat» 
dankbar der Sonne, dem Leben. N 
ist es vermoder t und wi rd die 
d ü n g e n , w i r d geben, nachdem e ' • 
nommen. 
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CORSO 
S T. V I T H - Te l . 85 

Samstag 
8,15 Uhr 

Sonntag 
4 ,30 u. 8 ,15 Uhr 

Ein übermütiger Farbf i lm 
mit 

Heidi Brühl , Hans Söhnker u . Helmut Lohner 

»Immer will ich Dir gehören«« 
Heidi B rüh l 

in einem beschwingten Musikf i lm. Rothaarig -
Keß — Blond — Tücht ig und — Schwarz — 
mit den Er folgsschlagern " Immer wi l l ich Dir 
gehören", " Ich bin so oder s o " — "Dort w o 

der S ü d w i n d w e h t . " 

Sous titres f ranc. Jugendl iche zugelassen 

8.15 Uhr 
Montag 

2 ,00 , 4 ,30 u. 8 ,15 Uhr 
Dienstag (Katharinenm.) 

Heinz Erhard 
der beliebteste und erfolgreichste deutsche 
Filmkomiker in e inem herr l ichen Farbf i lm 

»Der le t z te F u s s g ä n g e r « 
Ein turbulentes Abenteuer auf seiner Urlaubs
reise durch den schönen S c h w a r z w a l d . Ein 
Schwank voller Lachstürme und Wogen der 

Heiterkeit 

Sous titres f ranc. Jugendl iche zugelassen 

Am Katharinenmarkt fähr t auch der Autobus 
ab Reuland 7,30 Uhr z u m Kino, Rückfahrt 

nach d e r Vorstel lung 

Damen-Nylonstrümpfe 
3 Paar f ü r 87 ,- Fr. I. W a h l . 

Wollblusen 
in al len Größen und Pre is lagen. 
M O D E H A U S 

Agnes HILGER / St.Vith 

S C A L A 
B O L L I N G E N , T e l . 43 

Samstag 18. 11. 
8,15 Uhr 

Mit twoch 2 2 . 11 
8 ,15 Uhr 

Ein sehenswerter Abenteuer Groß f i lm 
von atemberaubender Spannung 

»Mit einem Fuss in der Hölle« 
Farbfilm mit Jef f rey Hunter Constance Towers 

in deutscher Sprache 
Jugendliche ab 14 J a h r e n zugelassen 

Sonntag 19. 11 . 
2 Uhr und 8,15 Uhr 

Montag 2 0 . 1 1 . 
8 ,15 Uhr 

Kristine Kaufmann, Hans Söhnker und die 
Engel K inder 

"1 dem volkstümlichen Farbfi lm aus der 
schönen Bergwel t Tirols 

Die singenden Engel 
von Tirol« 

Die dramatische Geschichte eines Mädchens 
D | e berühmte Famil ie Engel mit ihren be
zaubernden Liedern z u m ersten Mal im Fi im 

Jugendl iche zuge lassen 
Sous titres français f lamands 

D a s t ä g l i c h e E i n e r l e i . . . 

a b e r w i e v i e l a n g e n e h m e r 

m l l e f r r e r g u t e n T a s s e K a f f e e 

Die tradlttonnell« Tasse Kaffes 
«*ach Jeder Mahlzeit wird immer 

mit Vergnügen erwartet. 

Bewirten Sie die Ihrigen 
mit dem 

DESSERT ROYAL 
C L £ O ' O R 

Vollmundig und von auserlesenem 
Geschmack, « von jedem 
Kenner sehr gesehätzt». 

• M I T T I N T I N - M A R K E N ; 

Ein feiner Qualitätsart ikel ist d ie neue 

Phoenix-Familienzick zack 
großes Mode l l . 

S ie kurbelt, näht Knöpfe, Knopflöcher 
und ist derart bedienungse in fach, daß die 
Handhabung O H N E KURSUS IN 30 MI
NUTEN erlernt ist. Da Fest fahren un
möglich, näht s ie wunderbar s törungslos. 

Sie kostet mit Schrank: 8 .500 Fr. Tei lzahlung nach Wunsch . Haben 
stets gute gebrauchte Nähmaschinen aller Marken mit Garant ie , zu 
verkaufen . 

Joseph LEJOLY-LIVET, Faymonville 53 
Peter R I C H A R D Y , ST.VITH, Hauptstr. 25 

r 

Reisevertreter 
der deutschen und französischen Sprache kund ig , w i r d 
f ü r den Verkauf e ines guteingeführten und wel tbekannten 
Nähmaschinenfabrikates gesucht . Unters tützung durch 
fachmännische Mechaniker , Näherinnen und Rek lame. 
Sehr gute Existenzmöglichkeit . Dauerstel lung, großzügige, 
verständnisvol le Behandlung. Vol lständige kostenlose Zu-
ver fügungstel lung e ines W a g e n s , F ixum, Kommiss ion u. 
soziale S icherstel lung. 

Handgeschr iebene Angebote mit Lebenslauf an d ie G e 
schäftsstelle d ieses Blattes unter Nr. 3 0 0 . 

A n t w e r p e n e r Hypothekenkasse 
A . G . gegründet 1881 

(Privatunternehmen, verwaltet g e m ä ß 
kg l . Beschlusses vom 15. Dezember 1934) 

L Ü T T I C H - A N T W E R P E N - B R Ü S S E L 
G e s a m t b e t r a g der v e r w a l t e t e n K a p i t a l i e n 

S e c h s M i l l i a r d e n F r a n k e n 
L a s s e n S i e ih r G e l d n icht n u t z l o s l i e g e n . 
B e i d e r A n t w e r p e n e r H y p o t h e k e n k a s s e 

k ö n n e n S i e b i s z u 

5 3U Prozent Üinsen 
e r h a l t e n . A u l W u n s c h s c h n e l l e K ü c k z a n l i m e 

in g le ich w e l c h e r H ö h e 
V E R T R E T E R : f ü r 

St.Vith: Raymund Grat, Hauptstratte B l ; 
Amei: Joseph Schröder, lveldingen 18; 
Bellevaux-Ligneuv.; Arm. Georis,St.Vitherweg 120; 
Born: Anton Bongartz, Dort 70; 
Bütlingen: Emile Wampach, Zentrum 21; 
Burg-Keuland: Josef Brantz, Dorf Straße 77 
Bütgenbaeh-Zentrum: Hans Hiigers, Bulgenbach 1 
Crumbach: Wwe. George-Herbrandt, Hindern 42; 
Eisenborn: Johann Gentgeb, 46C; - Elsenborn 
Heppenbach: Heinrich L E N F A N T , Versicherungen; 
L.ommersweiler: Frau L Ni l les-Pröhs, Nr. 51 
Malmedy: Alired Hebers, Avenue d Ailies 154; 
Manderteld: Heinrich Vogts, Uortstratte 78; 
Meyerode: Hermann Lejeune, Versicherungen; 
Recht: Johann Close, Bahnhotstraße 11; 
Robertville: Henri Kornwolt, Ovitat 49; 
Rocherath: Walter Brüls, Krinkelt 57; 
Schernberg^ Peter Margraf!, Dort Rue Haute 75; 
Thommen: Frau Jo. Backes-Kohnen, Oudler 68; 
Thommen-Maldingen: J. Louis, Maldingen 49; 
Weismes: Alphonse Fagnoul, Versicherungen. 
Weywertz: Elisabeth Heinen, Weywertz 141 

m o d e r n e t r a u r i n g e 

c u n i b e r t st. v it h 

Kaufe ständig l / l - L 
minderwertiges » I C I I 

Tag- und Nachtdienst 

H E I N E N P e t e r 

Oeidenberg, lel.Amel 75 

bestecke 

cunibert st.vith 

Kautt ständig Notschlachtungen 

und minderwertige Tiere zu den 

höchsten Preisen 

W I L L I J A T E S 

Amei, lelephon 58 

I 
junghans armbanduhren 

c u n i b e r t s t .v i th 

E l y s é e 
B Ü T G E N B A C H - Tel. 283 

Samstag Sonntag Montag 
8,15 2 u . 8 ,15 Uhr 8 .15 Uhr 

Wal t raud Haas , Susi Nicoletf i , M ichael Cramer , 
in d e m prunkvol len Farbf i lm 

Traumrevue 
(Die Neuver f i lmung des er fo lgreichen Fi lms 

" D e r we iße T raum") 

Fantastische, ve r schwender i sche Ausstat tung! 
Ein großart iges Er lebnis 

In deutscher Sprache Sous titres f rancais f lam 
A l l e zuge lassen 

Mit twoch 8 ,15 Uhr 

Nur e ine Vorstel lung f ü r d iesen großen Kri
minal f i lm. Lähmendes Entsetzen im Bann» 
e ines Unheiml ichen. 

Der Würger geht 
durch die Stadt 

Das G r a u e n schleicht durch Rio Das erbar
mungs lose Kessel t reiben g e g e n e i n e m e n s c h -
l ische Best ie. 

In deutscher Sprache Sous titras f ranc . f l a m . 
Jugend l iche a b 16 J a h r e n zuge lassen 

A U l O B A U R E S 
S T V 1 1 H I E L . ( 0 8 0 ) 2 8 2 7 7 

180 D 5 7 ; 5 5 ; Porsche 6 0 ; 5 6 a c c . 5 8 ; ID 5 8 ; 
Rek. 5 8 27 .000 , - V W 5 8 , 5 7 5 6 , 5 5 , 5 4 , 5 3 , 
C o m b i , pic-up C a m . ; M G 3 9 . 0 0 0 5 6 ; 2 Fiat 
6 0 0 , und 5 0 0 ; 2 C V 6 0 , 5 9 ; W e e k e n d 6 0 ; 
c a m . 5 7 ; 4 0 5 DKW, Kapittän Versa i l les , Ply
mouth; Dodge; J a g u a r Chevro le t 2 0 3 , C a m . 
C h e v r . Skoda , Armst r . S i d . ; A n g l i a ; Borg
w a r d ; V a u x h a l l , C o n s u l ; Aus t in ; Fiat; 12 M , 
S tandard; 4 C V ; C a m Renault ; Vo l se ley , Fregate 
S; V E S P A , J a w a , NSU, A n d e r e Tei le .andere 
Motorräder Rei fen, Ersatzteile, Radios . Spe
z ia lbes t immungen f ü r Wiederverkäufer . 

Landwir te! 
B e s o n d e r s d a z u begründet , u m E u c h z u 
h e l f e n . . . . 

Das Landeskreditinstitut 
für die Landwirtschaft 

56, r u e [ o s e p h I I , B r ü s s e l 

u n t e r G a r a n t i e d e s S t a a t e s 

b ie te t e u c h : 

F Ü R E U E R E F I N A N Z I E L L E N E R F O R 
D E R N I S S E : s e i n e B I L L I G E N K R E D I T E 
f ü r a l l e l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n Z w e c k e . 

F Ü R D I E A N L E G U N G E U E R E R E R S P A R 
N I S S E : s e i n e K A S S E N G U T S C H E I N E 
v o n 1 b is 10 [ a h r e n , z u d e n g ü n s t i g s t e n 
Z i n s s ä t z e n . 
V E R S C H W I E G E N H E I T - S I C H E R H E I T 

V E R T R A U E N 

I n E u e r e r G e g e n d f i n d e t I h r k o s t e n l o s a l l e 
Ratschläge u n d A u s k ü n f t e b e i : 

H . E . M I C H A 

35 , Rue Abbé Peters, Malmedy (Tel. 772 .74) 

E s bes teh t d i e M ö g l i c h k e i t d e r H e r a b s e t 
z u n g d e s Z i n s s a t z e s d a n k d e r E i n h a l t u n g 
d e s I n v e s t i e r u n g & f o n d s d e r L a n d w i r t s c h a f t 
B i t te b e f r a g e n S i e u n s 

Bettuchleinen ,Bettuchnessel 
Bettuchbiber 

in al len Breiten und fert ige Bettücher 
in al len Qualitäten vorrät ig 
K A U F H A U S 

Agnes HILGER / St.Vith 
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H o c h g e l e h r t e P r o f e s s o r e n 

„Arbeit haben wir keine für Sie. 
Professor R. L o h m a n n aus H a m b u r g war 

w ä h r e n d seiner Privatdozentenzeit i n S t u t t 
gar t in einer k le inen Pension abgestiegen, als 
er an einem wissenschaftlichen K o n g r e ß t e i l 
nahm. A m anderen Tage w o l l t e er sprechen 
und hatte sich noch vorzuberei ten Er k l inge l te 
also dem Z i m m e r m ä d c h e n und sagte i h m : 

„ L a s s e n Sie m i r rasch einen Tee machen. I c h 
m ö c h t e heute noch arbeiten." 

Nach einiger Zeit kam das treue Wesen m i t 
der Botschaft z u r ü c k „ E i n e n Tee k ö n n e n Sie 
haben. Aber A r b e i t haben w i r heute keine 
mehr für Sie. Sie m ü ß t e n schon bar zahlen." 

Ueble Geschichten 

Der Heidelberger H i s to r ike r A l f r e d v o n 
Domaszewsk) sah nur sehr ungern weibliche 
Z u h ö r e r i n seinen Kollegs. I n einer Vorlesung, 
die er sonst mi t sehr realistischen und d ra s t i 
schen Bemerkungen zu w ü r z e n pflegte, ü b e r 
raschte er e inmal seine Z u h ö r e r , indem er die 

Ka i se r in Messalina sehr schonend behandelte 
und ü b e r alle ihre Laster m i t b e s c h ö n i g e n d e n 
Wor ten h inwegging . 

E inem erstaunten Frager gab er die A u f k l ä 
r u n g : „ J a , haben Sie denn nicht das blonde 
Gretchen auf der vordersten Bank gesehen? 
Wie sollte ich ein unschuldiges K i n d durch so 
ü b l e Geschichten verderben 1" 

Kombination 
Der Philosoph Lichtenberg hatte u n g e w ö h n 

lich g r o ß e Ohren. A u f einer Gesellschaft wa r 
eine junge Dame so d a r ü b e r erstaunt, d a ß sie 

„ . . . und hier kommen die Frühnachrichten." 
(Italien) 

sich nicht verkne i fen konnte, den Gelehr ten 
darauf aufmerksam zu machen. 

Lichtenberg e rwider te schlagfertig: „ J a , 
meine G n ä d i g s t e , diese Ohren und I h r G e h i r n 
zusammen, das e r g ä b e einen p r ä c h t i g e n Esel." 

D i e P a t t i s a g t e l ä c h e l n d „ D a c a p o 

Privatdetektive bewachten ihren Schmuck 

„ D a s ist hier nicht nötig, mein Herr . . . Wir 
schreiben hier nicht auf, wann Sie nach 
Hause kommen." 1 (England) 

Adel ina Pa t t i , die von 1843 bis 1919 lebte, 
w a r eine der b e r ü h m t e s t e n S ä n g e r i n n e n i h r e r 
Zeit . Schon m i t sieben Jahren zwitscherte sie 
i n e inem Konzer t eine A r i e von Rossini. M i t 
fün fzehn Jahren sang Adel ina ihre erste 
Opernpar t ie , und m i t sechzehn Jahren d e b ü 
t ie r te sie i n New Y o r k als Lucia d i L a m m e r 
moor, also in einer der dramatischsten Par
t ien des i talienischen Repertoires. 

Rossini lernte die g r o ß e S ä n g e r i n i n Paris 
kennen, als sie ihre k ü n s t l e r i s c h e Laufbahn be
gann. Der g r o ß e Komponis t l ieß es keineswegs 
gelegentlich an Tadel fehlen, u m die junge 
K ü n s t l e r i n anzuspornen. E inmal sang sie auf 
einer Abendgesellschaft bei e inem reichen 
Bankier eine A r i e aus Rossinis „ B a r b i e r von 
Sevi l la" . Sie erntete rauschenden Bei fa l l und 
„ D a capo"-Rufe. A l s sie die A r i e wiederho l t 
hatte, ü b e r r e i c h t e i h r der Gastgeber un te r 
Dankesworten einen Tausendfrankenschein. 
Die P a t t i sagte l ä c h e l n d „ D a capo", w o r a u f 
der Bank ie r i h r einen zwei ten Tausendfran
kenschein gab. 

A l s die S ä n g e r i n s t rahlend dem K o m p o 
nisten hernach von diesem für sie noch unge
w ö h n l i c h e n Honorar e r z ä h l t e , sagte Rossini 
t rocken: „ F ü r diese 2000 F ranken haben Sie 
eine ganz v o r z ü g l i c h e Ve rwendung Lernen Sie 
d a f ü r bei e inem t ü c h t i g e n Lehrer singen!" — 
Die S t imme der Ade l ina P a t t i reichte zwar 
bis i n die h ö c h s t e n Lagen, w a r aber, w i e 
F r i ed r i ch Herzfe ld i n seinem bunten Ber icht 
aus der W e l t des Singens, der Oper und der 
g r o ß e n S ä n g e r „ M a g i e -der S t i m m e " (bei U l l 

stein) m i t t e i l t , „n ich t ganz f re i v o n S c h ä r f e 
und eignete sich weniger für das g i o ß e i t a l i e 
nische Legato". Nach den Wor t en ihres B i o 
graphen kamen ihre T ö n e nicht aus der Tiefe 
und drangen daher auch nicht i n die Tiefe . 
Abe r i n i h r e m Staccato und i n i h r em T r i l l e r n 
lag unvergleichliche L ieb l i chke i t . Absolutes 
G e h ö r er leichterte i h r sauberste I n t o n a t i o n . 

E i n m a l w u r d e ih re Gesangskunst m i t P a 
ganinis H e x e n k ü n s t e n verglichen. Der E r fo lg 
der Pa t t i war , w i e Fr iedr ich Herzfe ld we i t e r 
a u s f ü h r t , sagenhaft. A l s unbestr i t tener S te rn 
ih re r Zei t brauchte sie sich bei Gagenforderun
gen keine Hemmungen aufzuerlegen. I n A m e 
r i k a e rh ie l t sie am Abend 5000 Dc ' l a r , und e i n 
B a u m w o l l m i l l i o n ä r l ieß sich ein Konzer t v o n 
i h r 60 000 F ranken kosten. I n M e x i k o w u r d e 
der beste Platz m i t 100 D o l l a r bezahlt. Die 
amerikanische Reise, bei der sie d r e i ß i g m a l 
auf t ra t , brachte i h r 660 000 M a r k ein. Das w a r 
an W e r t das Mehrfache von dem, was sich 
ein singender K ü n s t l e r heute erarbei ten k a n n . 
U m ih r en Schmuck i m W e r t von 200 000 G o l d 
f ranken vor Diebstahl zu s c h ü t z e n , h ie l t sie 
sich Pr iva tde tek t ive . Die Geschichte der 
Pr imadonna erreichte durch sie einen s c h w i n 
delnden H ö h e p u n k t . I h r e d r e i Ehen sch loß sie 
keineswegs aus Leidenschaft. 

Der erste M a n n w a r e in f r a n z ö s i s c h e r M a r 
quis, S ta l lmeis ter Napoleons I I I . , als zwei ten 
nahm sie einen Tenor, m i t dem sie auf i h r e n 
Reisen meist zusammensang. Nach seinem T o d 
w u r d e sie die G a t t i n eines b lu t jungen schwedi
schen Barons. M i t i h m lebte sie zuletzt auf-

i h r e m S c h l o ß C r a i g - y - N o s I n W a l e s , also nicht 
w e i t von der Heimat der Lucia von Lammer
moor entfernt , m i t deren Dars te l lung sie ihre 
g r o ß e Laufbahn begonnen hatte. D o r t in der 
Ferne ist sie i n erregten Nachkriegstagen ge
storben, i n einer Wel t , die an anderes dachte 
als an Pr imadonnen jube l , w i e i h n die Patti 
ih re r M i t w e l t geschenkt hatte. 

£a<herlidie Kleinigkeiten 
Wie man's nimmt 

Stammgast : „ O b e r , das H u h n ist nicht 
fr isch!" 

K e l l n e r : „ D a f ü r k a n n ich nichts, daran ist 
der Her r selbst schuld." 

Stammgast : „ J a , w i e k o m m e n Sie denn 
darauf?" 

K e l l n e r : „Wei l ich I h n e n seit einer Woche 
t äg l i ch H u h n vorgeschlagen habe, S i e haben 
aber stets e twas anderes g e w ä h l t . " 

Vor Gericht 
„Also , Sie bekennen s i c h schuldig?" 
„ N e i n , mein A n w a l t h a t m i c h v o n meiner. 

Unschuld ü b e r z e u g t ! " 

Wenn Kinder etwas aufschnappen 
D i r e k t o r F. und G a t t i n haben den jungen 

Assessor sonntags z u Tisch gebeten i n der 
s t i l l en Hoffnung, i h n z u m S c h w i e g e r s o h n zu 
bekommen. 

A l s nach aufgehobener Tafe l d e r Rechtsan
w ä r t e r seiner Tischdame, der Tochter des 
Hauses, galant d ie Hand k ü ß t , r u f t d i e sechs
j ä h r i g e Inge t r i u m p h i e r e n d aus: 

„ S c h n e l l , M u t t i , s i e h m a l , j e t z t b e i ß t e r aal* 

„ W a s h a b e i c h d i r g e s a g t , M a , — d e r Tepplcfi 
s t a m m t d o c h a n s d e m O r i e n t ..:.*'- ( U S A ) 

Harte Hasse 
Schachaufgabe 47/61 von Karl Höppner 

Matt in drei Zügen 
K o n t r o l l s t e l l u n g : W e i ß K c l , Dh7, L f l , Ba3, 

Silbenrätsel 
Aus den Si lben: ar — ber — b i — b o w — b r i 

b ruch — b r u k — cha — chas — chen — da 
den — der — der — der — e — e — e — el 
er — f i — ge — gel — g i — graph — ha rd 
heits — hoff — i — i — ka l — ker — ko 
k r o — k u t — la — la — le — lo — lo — lo l 
ma — m a n — man t — m i — na i — ne — ne 
nes — n i — n i — n i d — no — o —, o — peau 
p i — po — r a f — re — r i — sa — sa — san 
se — se — sen — sis — so — spa — ta — ta 
t an — tat — te — ter — to — tor — t r a k 
t r i — ve — v u m — w a l — weis — zahn, 
sollen 29 W ö r t e r gebildet werden. I h r e A n 
fangs- u n d Endbuchstaben ergeben eine L e 
bensweisheit (ch = ein Buchstabe). 

Bedeutung der W ö r t e r : 1. Te i l des Gebisses, 
2. M ä n n e r n a m e , 3. Durchtr iebenhei t , 4. Molch , 
5. Gestalt aus „ W a l l e n s t e i n " , 6. Fahrgestel l , 
7. G e i s t e r b e s c h w ö r e r , 8 deutscher Schlager
komponis t und V o r t r a g s k ü n s t l e r , 9. f r a n z ö s . : 
Hu t , 10. elastische W i r k w a r e , 11. K r a n k e n 
pfleger, 12. englisch: Ellbogen, 13. i tal ienischer 
F i lms ta r , 14. Lebensbeschreiber, 15. spanische 
Stadt, 16. Stadt i n Norda f r ika , 17 B lu tbahn , 18. 
Harzar t , 19. G a r t e n g e r ä t , 20. S ü d w e s t e u r o p ä e r , 
21. Tanzspiel , 22. Gestalt aus „Des Teufels 
General" , 23. Abhand lung , 24. F e i n g e b ä c k . 25. 
E r z ä h l e r , 26. etwas Neues, 27. i n d . Stadt, 28. 
Gi f t , 29. Schweizer Ha lbkan ton . 

Kreuzworträtsel 

1 2 

• 
3 l I- 5 

a 
Ó 

• • 1 1 • a 
7 8 9 1 0 

a • 1 1 S B B S 1 2 • • 
1 3 1 4 1 5 

• EJ • 
1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 

• • 2 2 
S S S S 2 3 • • 

2 4 2 5 2 6 2 7 

• • 1 1 • a 
2 8 I r 

Da piept was! < 
Was w a r das für ein Vogel, d e r ; « , 

. . . den Kaiser von China zu T r ä n e n rührte?! 

. . . d e n Mord an Ibykus aufk lären half? 
. . . s i c h die Brust aufr iß , um seine Kinde:; 
mit dem eigenen Blut zu t ränken? 
. . . bei Gefahr den Kopf i n den Sand stecken 
soll? 

5. . . . d e m Prometheus immer wieder von 
neuem die Leber aus dem Leibe riß? 

6. . . . sich selbst verbrannte und aus der Asche 
neu erstand? 

4 

Magisches Quadrat 
b4, b6, h3, h4 (8) — Schwarz Kd4 , Bb5, c2, 1. O o o o o 
dö, e4, e5 (6). 

2. O o o o o 
Versteckrätsel 3. O o o o o 

I n jedem der folgenden W ö r t e r ist e in k l e i 
4. o neres Wort versteckt. Die Anfangsbuchstaben 4. o o o o o 

dieser Begri f fe nennen ein Sp r i chwor t 5. o o o o o 
Schneider, Garderobe, Muskate l ler , Pflanzer, 

Ri t tmeis te r , Schauspieler, Bromberg , Sand
torte, Sonntagsbeilage, Bernstein, Baut i sch
ler , Heidelberg, Banknote . 

Schachbrett-Rätsel 
1. A U I T 
2. P N L P 
3. • A A . I . E 
4. K B . T . G . 
5. o O u . U 
6. G L • I E 
7. H u S E 
8. B U K E 

Waagerecht sind W ö r t e r der folgenden b e -
deu tung einzutragen 1 Rechtsverdreher. 2. 
G a t t i n dei- Odysseus. 3 M u s i k s t ü c k , 4. K ü s t e n 
schiffahrt . 5 Hauptstadt von Hawa i i , 6. be
r ü h m t e Romanfigur . 7 K u n s t s t r a ß e , 8 ö s t e r 
reichischer Komponis t . — Die freie Diagonale 
nennt eine S c h u ß w a f f e . 

VtHrehter Mythos 
Erst etwas, das man gern verzehrt , 
und dann etwas, worauf man hör t , 
danach das Ganze umgekehr t — 
das hat Orestes s tark v e r s t ö r t ! 

1. i tal ienischer Geigenbauer, 2. m a t h e m a t i 
sches Zeichen, 3. posi t ive Elektrode, 4. b r i 
tische Dynast ie , 5. f r a n z ö s i s c h e r F l u ß . 

Versteckte Wörter 
Stoffmuster — M a r m o r — Wassergraben 

Traglas t — B r a n d u n g — Getreide — Staub
g e f ä ß . 

Die vorstehenden W ö r t e r ha l ten j e e in be
s t immtes kleineres i n sich versteckt. Die A n 
fangsbuchstaben dieser Begriffe ergeben einen 
M ä d c h e n n a m e n . 

Visitenkarte 
E b e r h . S o l l e r 

C h u r 
Was is t dieser H e r r von Beruf? 

Rösselsprung 

ÜCH H i l l TEN H i l l SO H i l l LWS 

F l D & H i l l NW? TE DES 

B E }£ HEH SEL LEI VOM D / E 

m a m i M D K k t J P H i l l Í Í N D 

W a a g e r e c h t : 1. Ruhestatt , 4. W u r f 
schlinge, 7. Ostseebad, 11. i ta l ienisch: ja , 12. 
ehem. Zeichen für Masu r ium, 13. Vaterunser, 
16. V e r g e l t u n g s m a ß n a h m e , 22. Aegyptergot t , 
23. chem Zeichen für Ca lc ium, 24. Empf indung 
u n t e r d r ü c k t e r Volksmassen, 28. sagenhafter 
G r ü n d e r Roms, 29, T e i l des Sessels. 

S e n k r e c h t : 1. Schicksal, 2. D e n k v e r 
m ö g e n , 3. Schiffskommando, 4. Wappent ier , 
5. Rat der A l t en , 6. festliches Gedicht, 8. ent 
schiedene Verneinung, 9. Insel der I r ischen 
See, 10. deutscher Badeort, 14. f r anzös i s ch : 
S t r a ß e , 15. r ö m i s c h e G ö t t i n der Fruchtbarke i t , 
17. F ä h r e , 18. abessinischer F ü r s t , 19. G e w ä s 
ser, 20. F l u ß n a m e , Ausruf , 21. Klos te r i n der 
E i fe l , 24. Gebirgsschlucht, 25. Seenotzeichen, 
26. ä g y p t i s c h e r S t rom, 27. weibliches F ü r w o r t . 

Da stimmt was nicht! 
Z w e i der folgenden Behauptungen sind sach

l ich unr ich t ig Aber welche? 
1. Das g r ö ß t e Nagetier ist das Wasserschwein 
2. Die S t r a ß e von Gib ra l t a r t r enn t Europa und 

A f r i k a 
3. Die „ D o r f s c h w a l b e n aus Oesterreich" k o m 

ponier te Johann S t r a u ß 
4 Die r ö m i s c h e G ö t t i n der Jagd h i e ß Diana 
5. Die A n t i l l e n sind eine Inselgruppe i m Gol f 

von M e x i k o 
6 Die Ure inwohner von Peru waren die A z 

teken 
7 Die W ü s t e Gobi l iegt i n der Mongole i 
8 Die g r ö ß t e Insel der Ostsee ist Go t l and 

Was ist das? 
1. Der fidele Bauer: a) Spitzname des A r 

chi tekten LeCorbusier , b) Operette von 
Leo Fa l l , c) Unterha l tungsmagaz in für 
das Landvo lk 

2. M a ß für M a ß a) Drama von Shakespeare, 
b) Wahlspruch des M ü n c h n e r H o f b r ä u 
hauses, c) Fachzeitung der Damenschnei
der. 

3 Weh dem, der l üg t ! a) Merkspruch an 
der T ü r des bri t ischen Unterhauses, b) Me
moi ren Joseph Stal ins, c) Lus tsp ie l von 
G r i l l p a r z e r . 

Leicht literarisch' 
I n jedem der folgenden S ä t z e ist der Name 

eines Dichters versteckt. 
1. Aus jeder seiner Novellen, jedem Artikel 

lernt man die Kunst der Prosa. 
2. Vieles Singen war seine dichterische Stärke 

nicht. 
3. I h m grub sein G r a b beklagenswerte Regel« 

losigkeit des Lebens. 

Auflösungen aus der vorigen Nummer 
Schachaufgabe 46/61: 1. b4! ab3: e. p. 2. Db3: 

g5 3 De6 m a t t 1. . . . a3 2. Da2 g5 3. De6 matt 
Buchstabengleichung: a — Haut , b = Safe, 

c = Ries, d *» Aden , e - Stab, f - Raub, 
g = ich, x — H a u s f r i e d e n s b r u c h 

K ö p f e gesucht: Stempel — A h o r n — Stier 
Satzung — A t o m — Flau te — Raster — 
A g r a m — S t u r m — Sassafras. 

W i e h e i ß t der Spruch?: E i n m a l lachen ist bes
ser als d r e i m a l Med iz in nehmen! 

S i l b e n r ä t s e l : 1. Ursula , 2. Niagara , 3. Stute, 
4. E i f f e l t u r m , 5. Reut l ingen , 6. Santander, 
7. Tosca, 8. Operette, 9. L a r i f a r i , 10. Ziemer, 
11. B i r k e , 12. E rup t ion , 13. Renegat, 14. Ur
w a l d , 15. He i lkunde , 16. Tessin, 17. Maske
rade, 18. Eberhard , 19. Innozenz, 20. Soho, 
21. Tresor. 22. El i te , 23. N i t r o g l y z e r i n . — Un
ser Stolz be ruh t meistens auf unserer Un
wissenhei t ! • 

Besuchskarte: G e m ü s e h ä n d l e r 
Z w e i Planeten: 1. V i l l a , 2. Bebop, 3. Etüde, 

4. Nadel , 5. Nefud, 6. Sorau, 7. Unra t , 8. Edikt, 
9. Satyr , 10. Net to . — Venus — Abendstern 
Plu to . 

K r e u z w o r t r ä t s e l . Waagerecht: 1. Ren, 3. gar, 
5. Sepia, 7. Eosin, 9. Lhasa, 10. USA, 12. 
Lee, 13. Ode. 14. Erle, 16. Lade, 18. Seni, 
20. Stop, 22. Gas, 23. Boa, 24. Nab, 26. Dinar, 
28. Rebus. 29. Loden, 30. Ner, 31. Mur. -
Senkrecht: 1. Reise, 2. N i l . 3. Goa, 4. Rinde, 
5. Sau, 6. A h l e . 7. Esel, 8. nie, 11. Arles, 
13 Odeon, 15. L ä n . 17. A m t . 18. Samen, 
19 Ibis. 20 Saal. 21. Pater. 22. Ger, 25. Bon, 
26. D u r 27 Rom. 

Eins ins andere: 1. A r , 2. Ras, 3. RIAS, i-
Riesa. 5 Serail . 

Konsonan ten -Verhau : 1. Die E n t f ü h r u n g aus 
dem Serai l . 2. Die lust igen Weiber von Windsor, 
3. T r i s t an und Isolde. 4. Iphigenie in Aulls, 
5. A r i a d n e auf Naxos fi La Boheme 

Magisches Dreieck: M , Po, Sol, Sold, Polka, 
M o l d a u 
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AUS U N S E R E R G E G E N D 

A b r e c h n u n g ü b e r d e n S t . M a t t i n s z u g 

o r b e r e i t u n g d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g d e s W . A . 

Am Donnerstag abend w u r d e 
fjier Vorstandsversammlung des 
ibe-Ausschusses d ie A b r e c h n u n g 
; den St.Martinszug vom vergan-
i8(i Sonntag getätigt. Der W. A . 
Wert darauf, d iese A b r e c h n u n g 
kren Einzelheiten zu veröf fent-
!n, damit sich d ie Bevölkerung 
Bild darüber machen kann, w a s 
ein Zug kostet und w o ihr G e l d 
gegangen ist. Hier d ie e inzelnen 
Hl: 

13.946,-

kg Bonbons 
I Riegel Schokolade 
I Printen 
I kg Aepfel 
kg Nüsse 
Gänse 
Piastietüten 

lüme u. Zubehör u. 
joiensteuer 
auf von Noten 

Wackeln 
laden einer Batterie 

berschuß 

1. 
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>.100> 
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Porto 3 . 3 3 9 -
240 , -
117,-
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• 30,-

12.142,-

1.804,-

ierzu ist zu bemerken , daß die 
Iii verwendeten Süss igkei ten, d . 
etwa 50 Printen und mehrere kg 
»fei dem Altersheim des St Jo-
Mlosters übergeben w u r d e n . 
Als zweiter Punkt der Tagesord-
«g wurden die Vorbere i tungen f ü r 
Generalversammlung besprochen, 

* Versammlung f indet am kom
men Donnerstag 2 3 . November , 
(nds um 8,30 Uhr im Saale Gre i -

statt 
Oer Verwaltungsrat legte d ie Ta-
iordnung fest, die w i r in einer un-
» nächsten A u s g a b e n , veröf fent-

Bemerken wi r jedoch jetzt 
»n, dass eine Ausdehnung der im 
"gen Jahre angebrachten Weih

nachtsbeleuchtung zur Debatte ge
stellt w i r d . Um al le eventuel le In
teressenten zu er fassen, w e r d e n d ie 
Mitgl ieder des Werbe-Ausschußes ge
beten, ihre diesbezüglichen Wünsche 
auf der Genera lve r sammlung vorzu
br ingen. Es soll dann von der G e 
nera lversammlung entschieden wer
d e n , w e l c h e A u s d e h n u n g e n der Be
leuchtungen möglich sind . 

Der Verwal tungsrat sprach sich 
auch f ü r d ie Wiederholung der Weih
nachtslotterie aus , jedoch w i rd auch 
hierüber d ie Genera lve r sammlung das 
letzte Wort s a g e n . 

Näheres über d ie Genera lve r samm
lung und ihre Tagesordnung br ingen 
w i r am kommenden Dienstag. 

Dem Verwal tungsrat w u r d e Kennt
nis eines Schreibens v o m 30 . 9. 61 
an das Bürgermeister- und Schöffen
kol legium g e g e b e n . Hier w u r d e ein 
Rundbl ick am Ende der Saison über 
versch iedene zw i schen der Stadt und 
d e m W. A . noch s c h w e b e n d e Fragen 
g e g e b e n . Die Stadt St.Vith antwortete 
am 10. 10. Es w u r d e beschlossen, 
in der Frage der Erwei terung des 
Parkplatzes am ehemal igen Markt
platz wei tere Auskün f te e inzuholen. 

Nach mehreren verwaltungstechni
schen Ange legenhe i ten w u r d e d ie 
Vorstandssi tzung geschlossen. 

E rwähnen w i r noch, daß beschlos
sen w u r d e d e m St.Martinus Reit- u 
Fahrverein St.Vith und Umgebung, 
der Feuerwehr , d e m Kgl . Musikver
ein "E i fe lk tang" , der Ortspol izei , der 
Gendarmer ie , d e m Lehrpersonal und 
d e m Vi tusverein f ü r ihre Mi twi rkung 
beim Mart inszug zu d a n k e n . Der Stadt 
St.Vith w a r bereits anläßlich der Ein
ladung z u m Mart inszug gedankt wor
d e n . 

Z u m Thema Mart inszug sei noch 
gesagt , daß eingangs der Sitzung 
eine Richtigstellung bezüglich einiger 
Beanstandungen über d ie Marschroute 
erfolgte 

Weitere Antworten 
auf Christ-Königsgrüße 

ST.VITH. Auf die am Christ-Königstage 
mit Luftballons verschickten Grüße sind 
weitere Antworten eingelaufen: 

Aus Rech an der Ahr antwortete 
Giesela Sebastian Franz-Joseph Heinen, 
St. Vith; 
' Ein anderer Gruß kam aus Adorf 
(Kreis Kassel) in der Nähe der Zonen
grenze von Rudolf Engelhard an M i 
chel Smitz, St. Vith. 

Mitteilungen der Vereine 

Freundschaftsbund 
St.Vithus in St.Vith 

Am kommenden Donnerstag, dem 23. 
November 1961 um 2 Uhr mittags, fin
det unsere Versammlung im Pfarrheim 
slatt, wozu alle Mitglieder herzlich ein
geladen sind. 

Bei dieser Gelegenheit werden die 
bestellten Bilder verteilt. 

Der Vorstand 

O. B. V. 
Am kommenden Sonntag um 2 Uhr fin
det eine Versammlung in Ouren im 
Cale Waxweiler statt. 

Sonntagabend um 8 Uhr in Honsfeld 
im Café Magney. 

Dienstag, den 21. November fährt eine 
Delegation des O. B. V. nach Brüssel 
zum Zentralbüro der CSP. 

Kein Streik der Bäcker 
ST.VITH. Wir berichteten über den Ver
lauf der Verhandlungen zwischen der 
Regierung einerseits und den Berufsver
bänden der Mühlenbetriebe und Bäcker 
andererseits. Inzwischen ist es zu einer 
Einigung gekommen und der drohende 
Streik konnte verhindert werden. Die 
Brotpreise sind ab Donnerstag um 0,25 
Fr. gestiegen. Die Mehlversorgung ist 
normal und es bestehen keine Befürch
tungen bezüglich des Brotverkaufs. 

W O R T G O T T E S 
im Rundfunk 

Programm der Sendung 

„GLAUBE UND KIRCHE" 

am Sonntag, 19. November 1961 

U. K. W. Kanal 24 - 94,2 MHz 

1. Gedanken zum 26. Sonntag nadi 
Pfingsten (]. Bastin) 

2. Heilige für unsere Zeit! 
3. Neues aus der Kirche. 
4. WORTE FUERS LEBEN: Die Auf

gabe der christlichen Familie von heu
te (Dechant V. Schoonbroodt, Montzen) 

5. Das gute Buch. 
6. Schriftwort üüber die Bruderliebe. 

Hinweise und Wünsche nimmt jederzeit 
dankend entgegen: Sendung „GLAUBE 
UND KIRCHE" Prof. W. Brüll, Kaper
berg 2, Eupen. 

H u b e r t u s m a r k t e i n g r o ß e r E r f o l g 

AMEL. Wieder war dem Hubertusmarkt 
in Amel ein großer Erfolg beschieden. 
Sehr zahlreich waren bereits am frü
hen Morgen Viehverkäufer, Händler 
und Schaulustige zugegen. Die bei die
ser Veranstaltung traditionelle gute Lau
ne fand beim ausgezeichneten Platz
konzert des kgl. Musikvereins „Hof von 
Amel" guten Aufwind. Budenbesitzer 
und die hiesigen Verkäufer von land
wirtschaftlichen Maschinen und Geräten, 
Haushaltsartikeln und anderen prakti
schen Sachen hatten viel Kundschaft. 
Interessant war auch wieder die starke 
Anzahl weit herkommender Viehhänd
ler. 

Würstchen, Erbsensuppe, stillten um 
die Mittagszeit den Hunger, sodaß mit 
verdoppelter Energie getanzt werden 
konnte. Der Saal Peters hatte Hochbe
trieb zu verzeichnen. Als die Ziehung 
der Verlosung stattfand, war nicht ein
mal ein Stehplatz mehr frei. 

Hier die Ergebnisse der Verlosung: 
14508 10036 13916 13915 8503 4803 
14897 14215 15126 5988 2169 2505 
12057 7795 5320 2214 6144 14632 
4601 11290 2643 8559 2678 2716 

10039 5038 15845 5042 4197 9023 
7646 3842 14804 5414 15337 365 
4992 14152 8454 7328 844 987 
3140 1368 5586 8690 13010 5210 

10905 5157 6677 13242 18 3855 
12069 3253 11072 11654 168 15045 
14838 13497 12139 7546 4847 6630 
10119 13139 10460 4532 3796 2295 
3696 8486 5150 14892 15148 15452 
5948 15297 11276 6694 13168 14609 
6455 3384 949 8412 1022 6545 

10659 14675 13076 6985 12003 3309 
10194 13878 15246 5475 6325 9760 
9079 1342 7140 15379 10981 3009 
2774 11047 12007 1913 14870 5613 
7588 13373 1718 15111 5529 4782 

12505 9112 11180 12601 10100 14025 
9272 6498 5771 15521 ' 15492 12807 

11359 984 8493 7690 7696 3728 
7984 15114 11740 5463 2695 1780 
5236 1975 7750 7947 11319 13375 
4248 1935 12353 11799 7657 576 
8693 660 4930 9131 1879 15455 
5800 5708 13771 902 1224 2251 
3714 7723 5022 1794 

Alle Gewinne, welche nicht bis zum 
1. Januar 1962 abgeholt worden sind, 
verfallen dem Verein. 

Goitesdienstordnung 
Pfarre St Vith 

26. Sonntag nach Pfingsten 
Sonntag: 19. November 1961 
Monatskommunion der Jugend 

6.30 Uhr: Für die Leb. und Verst. der 
Familie Theissen-Michels 

8.00 Uhr: Jgd. für Katharina Goebels-
Hebertz 

9.00 Uhr: Für die Leb. und Verst. der 
Pfarre. 
10.00 Uhr: Für die Leb. und Verst. 

des M. G. V. Sängerbund. 
2.00 Uhr: Christenlehre und Andacht 

Montag: 20. November 1961 
6.30 Uhr: Für Heinrich Margraff 
7.15 Uhr: Für Lieschen Johanns (s. 

Leb. Rosenkranz) 

Dienstag: 21. November 1961 
6.30 Uhr: Für die Brüder Arnold und 

Nikolaus Dederichs 
7.15 Uhr: Jgd. für Johann Classen 

und verm. .Sohn Leo 

Mittwoch: 22. November 1961 
6.30 Uhr: Für Julie Lecoq-Close (s. 

Nachb. W. J.) 
7.15 Uhr: Für Paul Lampertz (s Verw.) 

Donnerstag: 23. November 1961 
6.30 Uhr: Für alle Kriegsopfer der 

Familien Wangen 
7.15 Uhr: Für Marg. Struck (s. Bek.) 

Freitag: 24. November 1961 
6.30 Uhr: Für Martin Feiten und 

Marg. Kohnen 
7.15 Uhr: Für Josef Dell 

19.45 Uhr: ABENDMESSE in der Mei
nung des Hl. Vaters anl. Seines 80. 
Geburtstages 

Samstag: 25. November 1961 
6.30 Uhr: Jgd. für Gertrud Margraff-

Pauels 
7.15 Uhr: Für Kath. Mertes-Kleyens (J) 

11.00 Uhr: BRAUTAMT: Noben-Girretz 
2.00 Uhr: Beichte für die Schulknaben • 
3.00 Uhr: Beichte für die Schulmädchen 
4.30 Uhr: Beichte f. die Erwachsenen i 

Sonntag: 26. November 1961 
Monatskommunion der Kinder 

6.30 Uhr: Für die Leb. und Verst. i 
der Fam. Lehnen-Meyer 

8.00 Uhr: Jgd. für die Eheleute Bernard j 
Wiesen-Klar 

9.00 Uhr: Für Kath. Maraite-,Gillessen 
10.00 Uhr: Für die Pfarre und Leb. 

und Verst. des Kirdienchores. 

Kathofische Filmzensur 
BUETGENBACH: 
„TRAUMREVUE"; für alle; einge Be
denken. 
„DER WUERGER GEHT DURCH DIE 
STADT"; für Erwachsene. 

ST. VITH: 
„IMMER WILL ICH DIR GEHOEREN"; 
für alle; einige Bedenken. 
„DER LETZTE FUSSGAENGER"; für 
alle; einige Bedenken. 

idre M a i r o c k 

) a s s t e i n e r n e 
Copyright by Alfred Bechtold-Verlag 

Forlsetzung 
* wollte ihm widersprechen und 
sagen, daß das nicht geht, daß 

se und jene Arbeit in den Auf-
«abereich der Jungmagd gehörte, 
' ¡4 wagte es nicht. 
* Straße führte an einem langge-
* t en Höhenzug hinauf. Der Ver

Wirde lebendiger. Wir begegne
zahlreichen Wagen verschiedener 

«en. Und als der Kamm der Höhe 
* war, hielt er an. Vor uns 
l i nah und mächtig der blaue 
f der Alpen, und tief drunten 
•nerte im Licht der Abendsonne 
Bodensee. Der Anblick war von 

«solchen Pracht, daß ich einen Ruf 
«eude ausstieß. 

"''eute sich über meine Ueberra-
*? und lenkte den Wagen in ein 
Mrant, von dessen Terrasse aus 
Ausblick auf die Berge und de., 
«och herrlicher war. Er bestellte 
«sen und Getränke, und wi r sas-
, O o t t über eine Stunde . . . 

dem Tal lagen die ersten 
^stnatten. Ich wurde unruhig, aber 

ikr'iA l m m e r n o d l k e i n e L u s t z u m 

. Sein Blick lag unentwegt 
• e* Bergen. 

dann fing e r plötzlich an zu 
e». Ich wollte dir schon lange 

ai&TT' . A f r a ' D a h e i m konnte ich 

V ° ^sHcfa. Deshalb hab 
k de e m I t 8«iommen. Im An-

w s Sees und der Berge werden 

Herz und Gemüt freier, lebendiger. 
Dabei rückte er näher und legte plötz
lich seinen Arm um meine Schultern. 
Du bist ein schönes Mädchen, Afra, und 
ich bin da wohl nicht der einzige, der 
das sieht. 

Aber ich wi l l derjenige sein der dir 
zuerst sagt, ich liebe dich! 

Ich wollte seine Hand von meiner 
Schulter schalgen, ich wollte aufsprin
gen und davonlaufen, irgendwohin nur 
nicht in seiner Nähe zu sein. Aber 
ich vermochte es nicht. Es war, als 
wäre über alle meine Glieder eine 
Lähmung gekommen. 

Sag jetzt nichts, Afra, fuhr er fori, 
ich weiß schon, was du einwenden 
willst, ich, der reiche Sohn der Mühle, 
du, die kleine arme Magd. Ich weiß 
daß sidi mir Widerstände entgegen
setzen werden, daß ich mit meiner 
Familie in einen schweren Konflikt 
gerate, aber ich werde alles aus dem 
Weg räumen. Du mußt mir nur glau
ben und vertrauen. 

So ging es an. Ich wurde — die Ge
liebte meines Brotgebers. 

Ich wußte damals nicht, ob es Liebe 
war, was mich mit ihm verband. Heu
te weiß ich freilich, daß ich ihn nicht 
liebte. Aber ich hatte niemand, mit 
dem ich mich hätte aussp re±en kön
nen. Meine Großmutter hätte mich 
wohl aus dem Haus gejagt, wenn sie 
von meiner Beziehung zu einem Mann 
gewußt hätte. Sie war eine ehrliche 
und sehr christliche Frau. Ich fühlte, 

daß ich ihr alles verheimlichen mußte. 
Und ich verheimlichte es auch. 

Im übrigen blieb alles wie es war. 
Ich blieb die Magd und fügte mich in 
alle Anordnungen der Herrschaft. In 
meinem Verhältnis zur alten Müllerin 
und auch zu dem Dienstboten änderte 
sich nichts, gar nichts. Die einzige 
Vergünstigung, die ich erfuhr, war die 
Zuweisung einer eigenen und freund
lichen Schlafkammer. Sie geschah im 
Zusammenhang eines Umbaues des 
Wohngebäudes, der plötzlich vorge
nommen worden war. 

Es kam mir damals nicht zum Be
wußtsein, daß der Mann durch seine 
Beziehung zu mir nur meine Enteh
rung im Auge hatte. Ich glaubte ihm 
und vertraute ihm. Er versprach mir, 
daß er mich heiraten werde, sobald er 
den Weg hierfür freigemacht habe. 

Er versprach es im ersten Jahr, im 
zweiten, er versprach es auch dann 
noch, als bereits im Haus und im 
Dorf das Gerede von einer bevorste
henden Hochzeit in der Mühle ging. 
Die Braut sei die Tochter eines Groß
bauern aus dem Nachbarort. Ich glaub
te natürlich nicht an das Gerücht. Als 
es aber nicht zum Schweigen kam, 
stellte ich ihn eines Tages zur Rede. 
Er leugnete es und verstand es, alle 
meine Bedenken zu zerstreuen. " 

Ueber einen ganzen Sommer dauerte 
das so. Und als der Herbst kam, wur
den unsere Zusammenkünfte von Wo
che zu Woche seltener, und auf ein
mal sah ich ihn überhaupt nicht 
mehr . . . 

Am Haus wurden die Wände ge
tüncht und neue Türen und Fenster
läden angebracht. Da stiegen abermals 
meine Bedenken auf. Ich wußte, daß 
es Brauch und Sitte war, vor der 
Hochzeit das Haus in ein neues Ge
wand zu stecken. Es gelang mir nicht 
ihn darob zur Rede zu stellen. Er wich 
mir nun auf allen Wegen aus. Aber 
einmal, als er zu später Nachtstunde 

aus seinem Wagen sprang, konnte er 
mir nicht mehr entweichen. Ich ver
trat ihm entschlossen den Weg. Klar
heit wollte ich jetzt haben, Klarheit 
und Wahrheit! Die Zweifel fraßen an 
meinem Herzen, an meiner Gesund
heit. 

Und da wurde mir der Glaube an 
die Gerechtigkeit und an die Men
schen zerstört. 

Es tut mir leid, Afra, daß es so ge
kommen ist, sagte er. Ich hab dich ge
liebt, wie man einen Menschen nur 
lieben kann. Und ich werde dich im
mer lieben. Aber danach hat ein Bau
er bei seiner Heirat nicht zu fragen. 
Seine Frau gilt der Zweckmäßigkeit, 
der Ebenbürtigkeit, der Vergrößerung 
seines Besitzes und Wohlstandes. Da
ran haben wir beide nicht gedacht in 
unserem Glück. Noch habe ich den 
Kampf gegen alle Widerstände nicht 
aufgegeben. Aber meine ganze Sippe 
hat sich verhärtet. Sie steht mir ent
gegen wie ein Stein. Ich bin nicht 
weniger unglücklich wie du. 

Damit war er gegangen und in das 
Haus geflohen, und ich war nicht fä
hig, ihn zurückzuhalten und ihm nun 
die Schmach, die er mir angetan hat
te, ins Gewissen zu rufen. Ich stand 
auf einmal allein. Da drüben rausch
te der Mühlbach ins Getriebe. Ich dach
te einen Augenblick daran, daß droben 
am Ablaß ein tiefgründiges Wasser 
stand. Dort hätte ich Ruhe gefunden. 
— Was sollte ich mit meinem Leben 
noch beginnen? 

Von diesem Tag an sah ich ihn 
nicht mehr. Die anderen Mägde frag
ten mich, ob ich krank sei, und auch 
die alte Müüllerin machte sich Sorgen 
über mein Aussehen, über die schlep
pende Haltung meines Körpers. Sie 
wollte mich heimschicken zur Groß
mutter, damit ich einige Tage von 
meiner Arbeit ausspanne. 

Mein Gott, nur das nicht 1 Ich fürch
tete mich vor dem Blick der Groß

mutter. Sie wußte ja schon längst, wie 
es in mir aussah . . . 

An einem Sonntag wurde in der 
Kirche das Aufgebot verlesen. Ich kann
te das Mädchen nicht ,das Müllerin 
und Herrin werden sollte. Ich konnte 
mir nicht einmal den Namen merken. 
Aber seinen Namen hörte ich und er 
gellte in meinen Ohren wie ein Schrei. 

Ich beschloß, der alten Müllerin 
mein Leid zu gestehen, schließlich war 
es ja ihr Sohn, der es mitverschuldet 
hatte. Ein paarmal wollte sich Ge
legenheit dazu bieten, aber ich hatte 
nie den Mut zum Bekenntnis. Statt 
dessen ging ich an einem Abend hin
auf zum Pfarrhaus. An diesem Tag 
war der erste große Kammerwagen 
der Braut in den Hof der Mühle ge
fahren. 

Der Pfarrer war durch seine Stren
ge bekannt. Kaum hatte ich ihm mein 
Leid geklagt und meinen Einspruch 
gegen die Heirat erhoben, überschüt
tete er mich mit Vorwürfen und schalt 
mich sogar eine Dirne. Er gab mir die 
Hauptschuld an dem Unheil, weil ich 
den jungen Bauern zu Schuld und 
Sünde verführt hätte. Ich hätte nun 
Gelegenheit zum Büßen, indem ich willig 
und duldsam das Los trage, das mir 
auferlegt sei. 

An diesem Tag hatte ich den Glau
ben an alles verloren. Mit der Ver
zweiflung wandelte sich in mir alles zu 
Hass. Ja, idi haßte diesen Menschen, 
der mich um das Glück meiner Ju
gend gebracht hatte, ich haßte das 
Haus, in dem ich zu solcher Unselig-
keit gelangte, ich haßte die Menschen, 
denen ich täglich begegnete, in ihrem 
Gleichmut, in ihrem Neid, in ihrem 
Spott . . . 

Es war am Tag der Hochzeit, und 
alles war schon auf das Fest vorbe
reitet. Ich saß in meiner Kammer und 
hörte bis Mitternacht drunten die Tü
ren gehen — die Gäste waren gekom
men und nahmen teil an der Vorfeier. 
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Programm der Sendung 
in deutscher Sprache 

U. K. W. Kanal 24 - 94,2 MHz 

SAMSTAG: 
19.00 bis 19.15 Uhr: Nachrichten und 
Aktuelles. 
19.15 bis 19.30 Uhr: Sendung für Kin
der. 
19.30 bis 20.00 Uhr: Musik für Teenager. 
20.00 bis 20.50 Uhr: Samstagabendpro
gramm. 
20.50 bis 21.00 Uhr: 2. Abendnachrichten, 
Wunschkasten, etc. 

SONNTAG: 
19.00 bis 19.15 Uhr: Nachrichten. 
19.15 bis 19.35 Uhr: „Glaube und Kir
che" ,eine Sendung der katholischen 
Kirche. 
19.35 bis 19.40 Uhr: Orgelmusik. 
19.40 bis 21.00 Uhr: Wunschkonzert, 
Aktuelles, Interviews, etc. 

MONTAG: 
19.00 bis 19.15 Uhr: Nachrichten und 
Aktuelles. 
19.15 bis 20.00 Uhr: Unterhaltungsmusik. 
20.00 bis 20.15 Uhr: Das Wochenende 
in den üstkantonen. 
20.15 bis 20.45 Uhr: Volksweisen aus 
aller Welt. 
20.45 bis 20.50 Uhr: Verschiedene Be
richte. 
20.50 bis 21.00 Uhr: 2. Abendnachrichten, 
Wunschkasten, etc. 

Sonntagsdienst 
für Ärzte 

Sonntag, 12. November 1961 
Dr. S C H O R K O P S 
Klosterstraße, Tel. 405 

Es wird gebeten, sich nur 
an den diensttuenden Arzt 
zu wenden, wenn der Haus
arzt nicht zu erreichen ist. 

L 

Sonntags- u. Nachtdienst 
der Apotheken 

3TJELLINGEN: 
Apotheke DIEUDONNE-LANSCH, Sonn-
tag, den 19. November ab 8 Uhr mor
gens bis Montag, den 20. November 
8 Uhr morgens. 

Beide Apotheken stellen wochentags 
dringende Rezepte nachts aus. 
ST.VITH: 
siehe Anschlag an der Apotheke. 

Prophylaktische Fürsorge 
ST.VITH Die nächste kostenlose Bera
tung findet statt am Mittwoch, dem 
22. November 1961; von 9.30 bis 12 Uhr 
Neustadt l'alstratfe 

Eingesandt 
für die unter dieser Rubrik erscheinen
den Artikel übernimmt die Redaktion 
keinerlei Verantwortung. 

Bei den katholischen Turnern 

Die Loko8vorstände 
Die höchsten kirchlichen, bürgerlichen 

und militärischen Obrigkeiten haben bei 
vielen Gelegenheiten die Notwendigkeit 
des Turnens, bekanntgegeben und den 
Turnvereinen ihre Sympathie und Auf
munterungen erwiesen. 

Doch um einen Turnverein zu führen 
muß man zuerst mutige Männer haben: 
ergeben und uneigennützig und beson
ders gute Vorturner. 

Außerdem müssen die Führer und der 
Turnwart ihre Verantwortung gegen
über den Kindern und der Jugend ganz 
verstehen; sie müssen vollendete Chri
sten sein und eine gute Lebensart auf
weisen können. 

Heute leben wir in einer Zeit wo je
der nach dem Vergnügen sucht; auch 
wir sollen versuchen den Kindern und 
der Jugend die Turnstunden so schön 
und gemütlich zu veranstalten wie es 
in unseren Kräften steht ohne jedoch 
zu übertreiben. Die Stunden sollen 
durch Spiele und sportliche Prüfungen 
unterbrochen werden. 

Gewöhnlich gibt es in den Turnver
einen nur zwei oder drei Herren (Da
men) die all diese Arbeit verrichten und 
auf die die ganze Arbeit fällt. Mit dem 
christlichen Einverständnis was zwischen 
ihnen entsteht, bringen sie ihren Ver
ein zum Wohlergehen und zum Erfolg. 

W I M A - S Ä G E 
^ I S l unglaublich 

190 Fr 
monatlich ' 

oder 
1.995 Fr. 

Barzahlung 
45 Kg iusoinmenlegbai, 1/2 PS-Motoi 
mit automat. Antrieb komplett: Kreis
säge 28 Zm - Treibriemen, Netzanschluß
kabel, Breitenregler, Locheisen, Tisch
platte 50 X 70 FREI ins HAUS 
GELIEFERT Für Prospekte bitte schrei
ben an: 
„SC I E W I M A " Square des Latins 

6, Brüssel-Elsene, Telefon 47.67 03 
Hersteller: Ateliers WIAME 

[ambes, Telefon 303.33 

c o l d r e x 
VERTREIBT DEN SCHNUPFEN 
' bereits bfii der i e r s t e h 

Als dann endlich Stille war, klopfte 
es plötzlich leise an der Tür. 

Ich nahm es kaum wahr, daß er es 
war, der zu so später Stunde noch zu 
mir kam. Ich sah nur, daß er ein 
wenig betrunken war. Er trug den 
Geruch von Wein und Tabak in mei
ne Kammer. 

Du sollst dich nicht so grämen, Afra, 
sagte er. Man muß das Leben nehmen 
wie es ist. Wir können beide nichts 
daran ändern und sind dumm, wenn 
wir uns vm Schicksal peinigen lassen. 

Ich gab ihm keine Antwort. Am Bo
den lag der geöffnete Koffer, Kleider 
und Wäschestücke lagen verstreut über 
den Tisch. 

Er sah es. In der Tat, Afra, es ist 
das beste, wenn wir uns trennen. Was 
bist du für ein tapferes und vernünf
tiges Mädchen. 

Er griff in die Tasche und zog ein 
Bündel Banknoten hervor. Es war eine 
ganze Menge Geld. Ich wi l l aber nicht, 
daß du Not leidest. Hier nimm das 
zum Anfang. Und verzeih mir, Afra. 

Er legte das Geld auf den Tisch. 
Wußtest du daß ich gehe? 

Ich dachte es mir. Und wenn nicht 
so hätte ich dich darum gebeten. 

Und dafür bezahlt. 
Er zuckte die Schulter. Was kann 

ich sonst noch für dich tun? 
Oh, wie ich diesen Mann haßte. Ich 

hörte nicht mehr, was er noch weiter 
sagte. Erst als die Tür ging, erwachte 
ich aus meinen Gedanken. Ich war al
lein. 

Und in dieser Stunde meiner größten 
Verzweiflung und Verlassenheit muß 
ich meine Vernunft verloren haben. Ich 
weiß heute nicht mehr, wie ich vor 
meiner Kammer herab in den Hof ge
kommen bin. Ich weiß nur dass ich 
eine brennende Oellampe in der Hand 
hielt, als ich an der offenen Tür stand, 
fallen ließ. 

Darau fwar ich ziel- und weglos fort-
opramit lmd' lf,TPT"'WO rf-pon R O T I pi-ft 

dem Feld zusammengebrochen. 
Ich weiß nicht, wie lange ich die 

Besinnung verloren hatte. Ich sah nur 
die Nacht um mich und einen brand
roten Himmel. Ich hörte Schreie und 
Geläute der Notglocken. 

Jetzt kam es mir zum Bewußtsein, 
was ich getan hatte. Ich war zur Brand
stifterin geworden. In meinem Haß, in 
meiner Verzweiflung hatte ich mich noch 
um den Rest meiner Ehre gebracht. 

Noch ehe der Tag kam, stand ich 
in einer Gendarmeriestation einem Be
amten gegenüber und stellte gegen mich 
selbst Klage. Ich hörte die Feder des 
Landpolizisten über das Papier krat
zen, ich hörte meine zahllosen Fragen, 
und ich gab ihm darauf meine Ant
worten. Nur über den Grund meiner 
Rachetat schwieg ich, auch vor Gericht 
schwieg ich, weil ich mich meines ver 
fehlten und verlorenen Lebens schämte. 

So war alles gekommen, wie es kam. 
Während ich im Gefängnis meine 

Schuld sühnte, starb meine Großmutter. 
Ich erfuhr es erst viel später und ich 
weiß heute noch nicht, durch wen die 
Nachricht über ihren Tod an mich ge
langte. Ich verspürte weder Trauer noch 
Leid darüber. Ich hätte doch nie mehr 
zu ihr zurückkehren können. Vielleicht 
hätte sie mir verziehen, wenn ich sie 
darum gebeten hätte. Aber mein Herz 
war so kalt geworden. Ich empfand kei
nerlei Reue über meine Tat . . 

Als der Tag kam, an dem ich aus 
dem Gefängnis entlassen wurde, hatte 
ich noch keine Vorstellung von meiner 
weiteren Zukunft. Ich verließ die Straf
anstalt, weil ich eben weggeschickt wur
de. Von der Betreungsstelle bekam ich 
zwei Adressen mit, bei denen ich um 
Arbeit nachfragen sollte. Ich tat es, aber 
niemand wollte mich haben. Es mußte 
doch etwas an meinem Aussehen sein, 
was mißfiel. Man traute mir nicht. 

Ich blieb auf der Straße. Das war 
meine Freiheit. In meinem Unterbewußt-

I n S p a n i e n gibt es „ a m b u l a n t e Lehrer' 7 

Sie wandern zu Fuß von einem Bauernhof zum anderen - 70jährige Schülsri 
MADRID. Einer der härtesten Berufe 

der Welt wird noch heute in Spanien 
ausgeübt. Bei sengender Hitze oder 
auch in schneidender Kälte im Winter 
auf dem Hochland wandern einsame 
Männer von Bauernhof zu Bauernhof, 
um die Kinder zu unterrichten, die 
nicht in die Schule gehen können - weil 
es für sie keine Schulen gibt. Spanische 
Dörfer haben kaum Aehnlichkeit mit 
deutschen Landgemeinden. Oft findet 
man Orte, die nur aus vier oder fünf 
Häusern bestehen, die obendrein oft 
kilometerweit voneinander entfernt sind. 
Sie liegen abseits der großen Straßen. 
Ihre Bewohner kennen Tonristen nur 
vom Hörensagen. Hier gehen die ambu
lanten Lehrer ihrem Beruf na ch- Män
ner, die sich wahrhaft aufopfern. 

Gewöhnlich meldet sich der Lehrer 
durch eine Botschaft an, worauf der 
Bauer ihm einen Platz am gemeinsamen 
Tisch sowie ein Zimmer oder wenig
stens ein Bett reservieren läßt. Sofern 
die in der Nachbarschaft lebenden Kin
der keinen zu weiten Weg zurückzule
gen haben, nehmen sie am Unterricht 
teil; andernfalls werden sie später vom 
Lehrer aufgesucht. 

Für die Schulstunden gibt es keine 
Klassenzimmer; man setzt sich um einen 
im Freien stehenden Tisch, der genügen 
muß. Nur selten übersteigt die Zahl 
der Schüler vier oder fünf. Hier wird 
den Kindern das Lesen, Schreiben und 
Rechnen beigebracht — zumindest in den 
Anfangsgründen. Dieser Unterricht dau
ert etwa eine Woche. Dann verabschie
det sich der Lehrer, um den nächsten 
Hof zu besuchen. Den Kindern werden 
Hausaufgaben gestellt, die sie erledigt 

N o t b r e m s e 
Ein junges Mädchen in dem Schnell

zug Paris-Lyon kam auf eine ausgefal
lene Idee, um sich eines jungen Man
nes zu entledigen, der ihm allzu auf
dringlich den Hof machte. Als der 
Casanova die Evatochter vom Gang 
des Wagens aus beobachtete und 
Anstalten traf, die Schiebetür zu öff
nen, hatte das Mädchen die Klinke 
der Tür mit dem Griff der Notbremse 
durch einen Faden verbunden. Als 
der junge Mann die Tür öffnete, 
hielt der Zug mit knirschenden Brem
sen. Es ist nicht bekannt, wer von 
den beiden die Strafe für den Miß
brauch der Notbremse bezahlte. 

haben müssen, wenn der „Professor" 
nach einem oder anderthalb Monaten 
wiederkommt. 

Während des Aufenthaltes auf dem 
Bauernhof beschränkt sich die Aufgabe 
des „Hauslehrers" nicht auf den Un
terricht der Kinder. Er erledigt für die 
Bauersleute alle Schreibarbeiten und 
liest ihnen die Zeitung vor. Oft gelingt 
es ihm auch, die alten Herrschaften zu 
überreden, ebenfalls ein paar Unter
richtsstunden zu nehmen. Es ist nicht 
selten, daß man 50-, 60- und sogar 
70jährige Männer und Frauen findet, 
die sich unter wohlwollender Anleitung 
bemühen, mit schweren, ungelenken Fin
gern die ersten Auf- und Abstriche ih

res Lebens zu zeichnen. Wenn sie 
nicht den tollkühnen Ehrgeiz hegen 
mal selbst einen Brief schreiben 
können, so freuen sie si chdodi 
radezu überschwenglich, wenn es ¡1 
nach jahrelanger Uebung endlich 
lingt, eine Epistel selbst zu entziff 

Diese wandemdenDorfschullehrer 
die bescheidensten und fleißigsten 
gister der Erde. Für ein Nichts 
Gehalt, für etwas Essen und Ttin 
sind sie jahraus, jahreein unter» 
Sie kennen keinen Urlaub - und » 
auf einem der kleinen Höfe ei 
Not am Mann sein sollte, scheuen 
sich auch nicht, bei schweren Arbel 
zuzugreifen. 

Joki weint v o r G l ü c k 
Da gastierte in Ontario-Röad der 

Zirkus Goldhamer mit der ganzen 
Pracht seiner Löwen, Pferde und Ar
tisten. Es kobolzten auch allerlei Zwer 
ge durch die Manege, unter ihnen 
der 30 Jahre alte Liliputaner Joki, 
ein drolliger Kerl, der sich bald in den 
Teppich wickeln und bald von einem 
ausschlagenden Esel ins Kreuz tre
ten ließ. Immer schrien die Menschen 
vor Heiterkeit 

Joki machte seine Sache vorzüglich, 
und eben deshalb hatte im Publikum 
eine Frau — eine junge Mutter — 
das spontane Verlangen, dem kleinen 
Faxenmacher etwas Gutes zu tun: Sie 
warf dem Zwerg einen Veilchenstrauß 
zu, und Joki hob die Blumen auf, 
steckte seine rotbemalte Nase hinein 
und dankte der Spenderin mit einem 
komischen, obzwar ergebenen Knix. 

Dann stolperte der Knirps hinaus 
suchte seinen Wohnwagen auf und 
verkroch sich vor Erregung. Denn ihm 
dem keineswegs scharmant gerate
nen Gnom, war bisher eine derartige 
Huldigung noch nicht widerfahren. 
Also gab er sich allen Regungen der 
Freude hin und blieb in seiner Kam
mer bis übers Ende der Galavorstel
lung hinaus. Nein, Joki war vorläu
fig zu keinem neuen Auftritt zu be
wegen, er kostete genießerisch den 
Duft der Veilchen und ließ sich eine 
Flasche Wein bringen, um das Erleb
nis richtig zu würdigen und zu fei
ern. Und zwar ganz allein. 

Um Mitternacht geschah dann das 
Unglaubliche: Durchs Radio wurde 
verbreitet, in Bridge-Town, einem Vor

w

ort von Ontario-Road, wäre ein K 
aufs Hausdach geklettert und dt 
in den Schornstein gefallen. Die 
tern härten das Unglück nicht ver 
ten können, da sie beide im 
kus gewesen wären. Nun aber 
ten sie dringend um Hilfe, das 
jammere in der unerreichbaren 
des Kamins, nur ein außergewöhn 
kleiner und dünner Mensch 
es retten 

Das hörte Joki. Er sprang auf 
Dackelbeine, ließ sich in einer Taxe 
den Vorort fahren und traf . • 

Jawohl, er traf die Eltern und 
kannte in der Mutter die Veilch 
Spenderin wieder. Man schaffte 
winzigen Artisten aufs Dach, lieO 
an einem Seil in den Schornstein 
ten, und Joki zog das Kind hm 
das zwar ein Beinchen gebrochen! 
te, sonst aber gesund war 

Es ist Nebensache, wie man 
Retter zu belohnen gedachte, 
rührt uns nur, wenn wir erfaht 
daß Joki jeglichen Dank verschmi 
Doch wurde, ob er's guthieß 9 
nicht die nächste Abendvorsteiii 
zum Triumph seines Zwergenfeb 
In einer goldenen theaterkarossefi 
man den kleinen Herrn sechsspa'n 
durch die Arena, 5000 Menschen 
hoben sich in betäubenden Tu» 
die Musik donnerte einen Marsch 
den anderen, eine Eskorte von! 
Artisten und ebensoviel Tieren! 
das Geleit. Joki aber heulte 
jämmerlich vor Glück. Nie hatte 
sich träumen lassen, daß auch 
mal ein kleiner Knirps als gi 
Mann gefeiert werden könnte. 

der Aach ein. Villeicht wollte ich doch 
als letzten rettenden Ausweg meinen 
Onkel in Leutwang suchen. Ich weiß 
es nicht. 

Ich weiß nur, daß ich auf einmal eine 
Last schleppte, daß mich eine erdrücken
de, verzweifelte Hoffnungslosigkeit über
kam. Ich sah nichts mehr vor mir und 
sehnte mich nach einem Ende. 

Und dann geschah es . . . 
Heute freilich weiß ich, daß es noch 

Menschengüte gibt und eine Liebe. Ich 
kann es nicht vergelten, Bauer, was 
ihr an mir getan habt, zusammen mit 
Eurem guten Weib, dessen Ton mir 
weher tat als der meiner Mutter. Ich 
möchte Euch dienen, solange ich meine 
Glieder regen kann . . . 

Lange schon drängte es mich zu die
sem Geständnis an Euch. Ich war 
schlecht, aber ich weiß, daß Ihr mir 
auch verzeihen werdet. Denn niemand 
außer Euch weiß, was aus mir gewor
den ist in diesem Haus, ein Mensch 
der zurückgefunden hat zu einem rech
ten und sinnvolllen Leben, ein Mensch, 
der glaubt und hofft und bebt. 

G R O S S B A U E R G E G E N G Ü T L E R 
Die letzten Sätze hatte sie zögernd 

und kaum hörbar gesprochen. Immer 
langer dauerten die Unterbrechungen. 
Vielleicht erwartete sie, daß der Mann 
am Fenster in plötzlicher Auflehnung 
sich nach ihr umwandte. 

Aber nichts geschah. Der Nieder-
hofer hatte während der ganzen Er
zählung nicht einmal die Stellung ver
ändert. 

Als sie geendet hatte, waren sie beide 
von einer unbeschreiblichen Stille um
geben. Es war, als könnten sie den 
nächtlichen Atem des Hauses verneh
men. 

Bleich stand das Mädchen. Durch 
die Nacherzählung ihres schicksalhaf
ten Lebens war ihr Gemüt aufs tiefste 
erschüttert worden. Ihre Augen füllten 
o'f+t plötzlich mit Tn>>ei, d'P ihr In 

großen Tropfen über die Wangen roll
ten. 

Ich danke dir, Afra, daß du mir 
alles so offen erzählt hast", sagte er 
plötzlich. 

Sie antwortete nicht. 
Dann wandte er sich langsam vom 

Fenster ab, als müßte er sich gewaltsam 
von dem Gedanken losreißen. Und da 
sah er ihre Tränen, ihre von Furcht 
und Angst gezeichneten Züge. 

„Afra! - Was ist denn?" fragte er 
erschrocken. „Es ist doch nun alles vor
bei! Du gehörst zum Haus. Und wenn 
es Leute geben sollte, die je einmal 
dein Glück zum Gegenstand des An
griffes gegen dich machen, dann sag 
es mir. Ich werde zu dir stehen, auch 
dann, wenn die Anwürfe von draußen 
kommen sollten, aus dem Dorf!" 

Sie konnte nicht sprechen vor Erre
gung. Aber sie ging zu ihm und tastete 
nach seiner Hand. „Ich danke Euch!" 

Er behielt ihre Hand länger, als es 
schicklich war. Aber sie merkte es 
nicht. Sie empfand so viel zuversich-
liche Geborgenheit an seiner Hand. Er 
war ein Mann von bewundernswerter 
Kraft und Güte. 

Die Uhr schlug die erste Stunde de3 
neuen Tages. „Ich wollte dir eigentlich 
noch mehr sagen heut, Afra. Aber es 
ist spät geworden. Vertraue weiter, so 
wie du vertraut hast. Wir beide sind 
uns schon einig. Genügt das nicht?" 

Es war, als bräche ein Sonnenstrahl 
aus ihrem Gesicht. Das machte das 
dankbare Lächeln aus den Tränen. 

Als sie ging, wandte sie sich unter 
der Tür noch einmal um. „Ich darf 
also den Kil i weiter so liebhaben?" 
fragte sie. 

„Du darfst ihn noch mehr liebhaben, 
Afra! - Er hat keine Mutter!" Sie 
sah ihn plötzlich groß und fragend 
an, nur ganz kurz, dann lächelte sie 
ihm zu und schloß leise die Tür. 

Quirin Anwander stand regungslos 
und bnrr-titR pnf itirpT) Sr+iritf drans-

Unsl 

sen über der Stiege. Jetzt wußte 
daß es für ihn noch einen weiten' 
gab. Jede Verzögerung war 
Was ging ihn dieses Dorf an?' 
hatte er, der Niederhofen nach der 
genannten öffentlichen Meinung 0 
gen? Es ging um das Glück IB 
Kindes und dann auch ein »,( 

um sein eigenes. 
Obwohl die Arbeit draußen P 

streng war, konnte der Niederts 
auch am nächsten Tag sich nicht JJ 
um den Umtrieb des Anwesens 
mern. Nach einem Markttag 1 
Stadt kamen die Bauern schon 
am Morgen zu. ihm, zahlten die ans 
Handel erlösten Gelder in die j 
schaftliche Darlehnskasse eia 
wieder hoben die durch den 
Auszahlung oder Ueberschreibung 
langenden Summen ab, und ein 
eher gab dem nächsten die Tür I« 
Hand. 

Quirin Anwander saß in dar 8 
vor seinem Schreibtisch und v( 
delte mit den Leuten, beriet s» 
rechnete und verbuchte. Ganz 
seinen Willen hatte die Genossen» 
ihn damals zum Rechnungsfüh«' 
stellt. Seiner Fähigkeiten und 
terlichen Eigenschaften 
ihm von allen Seiten das Vertn 
hierfür entgegengebracht, und ^ 
Tat, es gab keinen Mann sonst 
Dorf, der in gleicher geschickter " 
mit Geldwesen und Vermögensver» 
rung hätte umgehen können. 

Aber an diesem Tag mußte der 
derhofer alle seine Sinne zusai™ 
nehmen, um den Anforderuni 
wachsen zu sein. Immer wieder * 
die Gedanken von der Sache • 
dem und sich mit dem GeS' 
der Nacht beschäftigen, immer 
drängte sich ihm das Bild des M ̂  
auf, das zum erstenmal in schon 
ser Offenheit seine Vergange 
ihm ausgebreitet hatte 
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Süd-Vietnam rech 
gen Ausbrechen i 
Handlungen seitei 
mente, die die rc 
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verschaffen könnt 
Nord-Vietnam eir 
munistischen Gu( 
etwa 20.000 Ma 
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'ersehen sind. 
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die Tatsache, daß 
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wohin die Reg! 
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nen sich in derr 
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muß. Darüber sin< 
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