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Druck und . Derlag : Sũdweſtdeutſche Druck - und Derlagsgeſellſchaft m .b. fi . , arlstuhe am Rhein

preis 50 Pfennig
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Postsparer schätzen besonders die Freizügigkeit ihres

Postsparbuchs . Wo man sich auch befindet : überall in

Groſdeutschland steht die Postsparkasse zur Verfũgung
Werden auch Sie Postsparer ! Jedes Postamt gibt gern

Auskunft
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Kranksein

ist nicht nötigl

Die bewöhrten Herbarla - Heilkrsuter - Jees brachten schon vielen

die Gesundheit Wieder . Das beweisen zohlreiche Anerkennungen

uber die quien Erfolge , 2z. B. hei

Arterienverkalkung
Brenchialasthma

Gicht und Rheuma

Herzneurose

Narvenleiden

unreinem Blut

Magenleiden
Husten und Verschleimung

Leber - und Gallenleiden

Hkämorrheiden

Krepflelden

Darmträghelt .

Herbbarla - Tees sind auch els Pulver , Kapseln, Iabletten , Dragees und

Saäfte erhöltlich in den Apotheken .

rtbarĩa KröuterparadiesBerbarla Philippsburg
Alfred Belzner

Philippsburg ( Baden ) K 113/44



„ CHRISTI - FEDERN “
auch heute füllkräftige und langlebige Ware ,

veredelt aus geeigneten Rohfedern ,

zeitbedingt lieferbar .

Rund 8096 Bescheffungsersparnis durch

CHRISTL - Federnwösche

Verlengen Sie Druckschrift

Beiffodοανt N

HH

J08 . CHRISTIl NACHFf . GMBIH .

CHAMK 1s im Bayr . Wald

Or
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Deutſche Gedenktage

Schneemond

Dtſch. Vornamen Namenstage

1834 Beſeitig . d. inner
deutſchen Zollgrenzen

3 Montag
4 Dienstag
5 Mittwoch

6 Donnerst .

7 Freltag

1777 Chriſtian Rauch, Bildhauer , geb.

1912 Felix Dahn , Schriftſteller , geſt.

1785 Jakob Grimm, Sprachforſcher , geb

919 Gründung d. Deutſchen Arbeiterpartel

1831 Generalpoſtmelſter Stephan geb.

Meinolf

Adelfried

Rigobert

Rogerich

Eckefried

Alderich

Namen⸗Feſu⸗Feſt

Genoveva

Richbert. Farhilde

Eduard. Gerlach

Erſcheinung des Herrn

Reinhold. Valentin

14 Freitag
15 Samstag

eſſel1930 Mordanſchlag auf Horſt W

1933 Wahlſieg der NSOAP . in Lippe

Walerich

Itha

8 Samstag 1794 Zuſtus Möͤſer,Geſchichtsſchreiber, geſt. Vilmut Gudula. Gaubald

3

1927 H. St. Chamberlain , Schriftſt . , geſt. Gudula Feſt der hl. Famllie

10 Montag 1920 Inkrafttreten des Verſailler Oiktats Hartmut YJ Balarich

11 Dienstag 1923 Ruhreinbruch d. Franzoſen u. Belgier Hilde paulinus . Salvius

12 Mittwoch 1893 Herm. Göring u. Alfr. Roſenberg geb. Mildrande Ernſt . Volkhold

13 Donnerst . ] 1935 Saarabſti imung Dietmar Gottfried . Hilmar

Hilarlus . Engelmar

Paulus der Einſiedler

4

17 Montag
18 Dienstag
19 Mittwoch

20 Donnerst .

21 Freitag

22 Samstag

1901 Arnold Böcklin, Maler , geſt

1318 Erwin v. Steinbach , Baumeiſter , geſt

1871 Reichsgründungstag
1576 Hans Sachs, Dichter , geſt.
1674 Hch. Hoffmann v. Fallersleben geſt
1934 Geſetz z. Ordnung d. natlonalen Arbeit
1872 Franz Grillparzer , ODichter, geſt.
1934 Ludwig Trooſt , Baumeiſter , geſt
172²9 Gotth. Ephr. Leſſing, Dichter , geb

Thusnelda

Ulfried

Mainrad ( 0
Wilfried

Herfeſt

Gibich

Odram

Toſſo

Antonlus der Einſiedler

petri Stuhlfeler zu Rom

Severin . Erhard

Fabian und Sebaſtlan

Agnes

Meinrad . Binzenz

5

1930 Nationalſoz . Regierung i. Thüringen
1712 Friedrich der Große geb.

Bertram Lüfthilde. Ildefons

24 Montag 1932 Herbert Norkus ermordet Jaberga
Wochets

25 Dienstag 1077 Kalſer Heinrich IV. in Canoſſa Poppo pauli Bekehrung

26 Mittwoch Theodolde Polykarp. Bathilde

27 Donnerst . 1756 Wolfg.Amad. Mozart, Komponlſt ' geb . Gotthold Chryſoſtomus . Hixta
28 Freitag 1923 1. Parteitag d. NSDAp . in Maänch. Karl Karl der Große. Seuſe

29 Samstag ſ1360Ernſt Moritz Arndt , Oichter , geſt. Rüdiger Franz von Sales

6

1933 Adolf Hitler wird Reichskanzler Adelgunde Diethilde

31 Montag Faramund Johannes Bosco

Sachoshe

Fundesbibliothek

9
Gryt
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Grenadtere im winterlichen Oſten Aufnahme : PK. Maltoy⸗Preſſe⸗Hvffmann

SFSonnen - 2 ( Mond -
fafg . Untg. Afg. Untg.

U 1 1

1 23 1.(11.28022.58
2. (7. 5416 . 1 2. 11. 54 —d

2
375416 - 14 18. — — 3. 12. 200 0. 12

4.7. 5416 . 1 4. 12. 46 1. 25

3. A . . 5. 013. 13,2. 36
6. 7. 54(16. 1 6. 13. 44 3. 45

4
7. C7. S416. 10 20 . . 7 . /14 . 18 4. 80

8. 7. 53[16. 2
8. 14. 59 5. 54

5. Feüer . — — 9015 . 49 6. 51

10. 7. 5316 . 10. 16. 37 7. 41

6. 1147 . 5216 . 2J 22 erne
12. 7. 5216 . 2 12. 18. 33 9. 0t

CC
14. 7. 5016 . 2 14. 20. 369. 58

64 2 —— — ◻. [ ˖[ K·H24 . —ͤçß — 15.21.3010 .25
16. 7.49t16.3 16.22.41ſ10 .4

9. 17. J7. 4816. 32 25 . 17.23.45fl·.os
18. 7. 4816 . 3 18. ] — 11. 30

10
19. J7. 47f16. 34 26 . E
20. 7. 4616 . 3 E20. 1. 5812. 22

11
. 7 . 4816. %

hu1. 3. 0812. 55

22. 7. 4416. 3 E2. 4. 1913. 35

125x
23. P.A % 64 SgSS . . ·
24. 7. 4216 . 4 24. 6 . 3215 .27

13. , .
26. J. 40ſ16 . 4 E6. 8. 1517. 57

14 EEEC··· . 8. 54019. 18
28. 7. 38016. 4 28. 9. 27 20. 39

15
25 780650 3 1i

75

30. 7. 3516 . 5 50 . 10 . 2423 .13

E . . . 50—
Die Angabe von Sonnen⸗Auf⸗ und ⸗Untergang, wie von Mond⸗Auf⸗ und ⸗Untergang bezieht ſich

auf den 49. Breltegrad (fuür den ganzen Kalender ) .

Erſtes Viertel 2. Januar A Uhr 4 Min . / Vollmond 10. Fanuar 11 Uhr 9 Min . / Letztes Vlertel

18. Fanuar 16 Uhr 32 Min. / Neumond 25. Fanuar 16 Uhr 24 Min .
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2 Hornung
Monat 5

Deutſche Gedenktage Dtſch. Vornamen Mamenstage

1 Dienstag ſ1033 Erſter Vierjahresplan Siegbert Ignatius von Antiochien
2Mittwoch J1629 Alfred Brehm, Naturforſcher , geb. Bodo Mariä Lichtmeß

K* 1468 Johann Gutenberg , Erf Buch3 Donnerst . n Hadelin Blaſius . Ansgar
4 Freitag 1936 Ermordung Wilhelm Guſtloffs Frodobert Hrabanus Maurus

Samstag [1685 3 F. Böttger, Erf. d. Porzell. , geb. Rolant Agathe. Adelheid v. V.

4
7

1813 Aufruf Norcks an die oſtpreuß . Stände [Theodolf Dorothea . Hildegund
Montag 1915 Winterſchlacht in Maſuren Richard Richard

1871 Moritz v. Schwind, Maler, geſt8 Dienstag [194½ Reichsminlſter Fritz Todt geſt. Romuald Dietgrim
9Mittwoch ſ1005 aldolf v. Menzel, Maler, geſt. Bertold Cyrill von Alexandrien

10 Donnerst f Abf muna in Nordſch Wallt10 Donners Abſtimmung in Nordſchleswig Vollbert Scholaſtika
Saalfiade artt Zerli11 Freitag chlach Pharusſalen zu BerlinLandg Adolf von Teckle

55
aꝗ nung des Kampfes um Belin Landolt Adolf von Tecklenburg

12 Samstag ſ1804 Immanuel Kant Philoſoph, geſt. Pippin Benedikt von Aniane

1833 Richard Wagner , Komponiſt , geſt Walafried Gosbert . Kaſtor
M 114 Montag Wilburga Valentin . Bruno

15 Dienstag ſ1763 Friede von Hubertusburg Siegfried Siegfried
1 Y 25 416 Mittwoch 1620 Friedr . Wilh d. Große Kurfürſt geb Randolt Simeon. Ludanus
17 Donnerst . 192 goh. Heinr . Peſtalozzi , Padagoge , geſt Bidegern ( Of Evermod
1N Arusie 0 3 0 118 Freitag 1546 Martin Luther geſt Balderich Angilbert
10 Samstag 1473Mikolaus Kopernlkus, Aſtronom , geb. Humbert rich von Hirſau

1810 Andr. Hofer v. d. Franzoſen erſchoſſen Eliſinde Falko. Iſenbard
521 Montag 1916 Beginn der Schlacht bei Verdun Kunimund Randoald. Gunthilde

22 Dienstag 1˙88 Arthur Schopenhauer , Philoſoph , geb rt Fasnacht

23 Mittwoch 1930 Horſt Veſſel ſ. Verletzungen erlegen Got Aſchermittwoch

Donnerst 1920 Verkündung des Parteiprogramms * ˖ Ich
2⁴

onnerst
ducch Adolf Hitler Schaltiag Schalttag

1916 Erſturmung von Fort Douaumont Albrecht Matthias . Leuthart

1924 Beginn des Hitler - Prozeſſes Friedegern Zalburga . Adelhelm

10

1925 Wiederbegründung der NSDelp . Otila Dionyſius von Augsburg
0 u 2 1 8 1 5 228N Rontag 1833 Generalſtabschef Graf v. Schlleffen geb Waldemar Bettina . Veronika
290 Dienstag Angelbert Leander
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Gegen den Feind an allen Fronter Aufnahme: PK. Karnath⸗Atlantl

Sonnen⸗ 2Mong⸗
0 SaAfg . Untg. Afg. IUntg.

1 1. 7. 3216 . 58 17. 3 3 1. 11. 17] 0. 26

2. 7. 31l16. 57 2. 11. 47 1. 36

8 2. 3. 7. 3016. 59 18. 3. (12. 20 2. 44

4. 7 . 2817 .00 4. 12. 58 3. 48

9 3 5. 7. 2717. 04 19. 5. 13. 42 4. 46

6. 7. 2517 . 04 6. 14. 32 5. 38

4 . 7. J. 2417. 05] 20. 7. 15. 26 6. 23

8. 7. 2217. 07 8. 16. 25 7. 01

5 9. 7. 2117. 09] 21. 9. 17. 28 7. 34

10.7. 19ʃ17 . 10 10. 18. 27 8. 02

6. 11.]7. 1717 . 14 22. 11 19. 29, 8. 28

12. 7. 16017. 14 12. 20. 32 8. 51

4 13. 7. 1417. 184 23. 13. 21. 35 9N.12

14.7. 1217 . 17 14. 22. 39 9. 34

8. 15.]7 1117 . 1 24. 15. 23. 48 9. 58

16. 7. 0917. 20 16. 10. 23

9 .
H7. o. s2ʃ10. 52

18. J7. 05f17. 24 18. ] 2. 00t .28

— 10. 19. 7. 0417 . 25 26. eeee e

20. 7. 0217. 27 R0.] 4. 1313 . 05

11 21. 7. 00ſ17 . 2 27 . = E . . 5. 11f14. 10

22. 6. 5817. 30 R2. 6. 02ʃ15. 25

42 23. 6. 58617. 32 28 . 33 E3. ] 6. 4816. 45

24. 6. 54f17 . 33 P4. 7. 2218. 08

13. RRRRRRRR Es. ] 7. 541N. 30

26. 6. 5117 . 37 P6. 8. 23. 20. 50

14. Rö E7. 8. 5022. 07

28. 6. 4717. 40 R8. ] 9. 1823. 22

15 . 2 29. 6. 457 . 41 — 5 . P9 . 9. 40

16

urg

Erſtes Viertel 1. Februar 8 Uhr 8 Min . / Bollmond 9. Februar 6 Uhr 29 Min . / Letztes Vlertel

17. Februar 8 Uhr 42 Min. / Neumond 24. Februar 2 Uhr 59 Min.

N



5 Lenzing
Monat 8

Deutſche Gedenktage Otſch. Vornamen Namenstage

1 Mittwoch J1935 Racktehr des Saaarlandes ins Reich Benno IYSwioobert . Albin
2 Donnerst . ] 1689 Die Franzoſen verwüſten Heidelberg Herlupa Willeich. Agnes von B
8 Freitag 1918 Frlede von Breſt⸗Litowfk Kunigund Kunigunde
4 Samstag Heimo Kaſimir . Grimo

14

ILn Walbod Friedrich von Hallum
oY 1930 Großadmiral v. Tirpitz geſt.6 Montag 1900 Gottlieb Daimler , Erf. d. Kraftw. , geſt. Oldegar Perpetua und Felizitas

7 Hiens 1936 Wiederherſtellung der deutſchen Wehr⸗6e Thom n A88 hohelt im Rheinland WR Sbomas von Aquin
8 Mittwoch 1917 Graf Zeppelin geſt. Hedio gohannes von Gott
9 Donnerst . ] 1883 Kaiſer Wilhelm I. geſt. Manfred Franziska von Rom

10 Freita 1813 Stiftung des Eiſernen Kreuzes Wieland Guſtav . WirntoD
Quiriakus . Roſina

8 Fr. W. Ralffe Dar .11 Samstag
1888 Fr. W. Raiffeiſen (ländl. Darlehns

Wittekindkaſſenvereine) geſt.

1²

1877 Wilhelm Frick geb. Asbrant Gregor der Große
130 38 Geſetz Wiedervereinigung Oſter⸗ E13 Monta 1938 Geſetz üb. d ederv 91 Heldrad. LeanderMontag reichs mit dem Deutſchen Reich Giſelber Heldrad. Lea
14 Dienstag 1803 Friedr . Gottl . Klopſtock, Dichter , geſt. Mechthild Mathilde . Pauline
15 Mittwoch 933 Sieg Heinrichs I. i. d. Ungarnſchlacht Lothar

Donnerg 1935 Wiedereinführung d. allg. Wehrpflicht15
Aaißerst , 1939 Erricht . d. Prot. Boöͤhmenu. Mahren

17 Freitag 1813 Aufruf „An mein Bolk“ Gertrud Gertrud von Brabant* . —

Klem. Maria Hofbauer

Heribert Heribert

18 Samstag 1915 klatergane v. IW Otte Webbigen Anſelm Cyrill von Zeruſalem

15

1873 Max Reger, Komponiſt, geb. Ingunde Foſef. Landoald
20 Montag 1770 Friedrich Hoͤlderlin, Dichter, geb Gambert Wulfram
21 Dienstag 1933 Tag von Potsdam Relinde Benedikt von N.
Doni 5 1832 Foh. W. v. Goethe , Dichter, geſt.
53 Mittwoch 1939 Rückkehr des Memellandes ins Reich
23 Donnerst . ] 1868 Dietrich Eckart, Oichter, geb Lüͤdiger Marbod
24 Freitag Lieberga S Gabriel
2 Samstag 1907 Ernſt v. Bergmann , Chirurg , geſt. Romilda

Imideo Nikolaus von der Flüe

Marlä Verkündlgung

14

1827 Ludwig van Beethoven , Komp. , geſt. Guntram Ludger. Kaſtulus
27 Montag 1845 Wilh. Conr. Röntgen , Phyſiker, geb. Berenga Ruppert von Salzburg
26 Dienstag jeſelſcaft von Kallpeters l, Wilkeln dohannes von Capeſtrano
29 Mittwoch 1934Land jahrgeſetz Marbod Ludolf von Ratzeburg
30 Donnerst . 1559 Adam Rieſe, Rechenmelſter , geſt. udo Roswith von Liesborn
31 Freitag 1917 Emil v. Behring , Medtziner , geſt. Rovena 25 Wldo
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Auch an der Front geht die Ausbildung weiter Aufnahme: PK. Heuberger⸗Preſſe⸗Hoffmann

21 Sonnen- S(. Mond-
—Ag . Untg —Ag . Untg.

‚

1 K G . ···ů··

2.6.41f17.4 2. 10. 57 1. 39

2. 3. J6 . 3917 l

446. 3717 . 4. 12. 27 3. 35
5. 6. 3517. 49f 19 is
6. 6. 33l17. 51 6. 14. 16 5. 02
7. 6. 31½7. 54 20 . 7. 15. 18l 8. 37

8. 6. 2917 8. 16. 19, 6. 06

9.J6. 2717.54% 21 —. 9 . 17 . 22 6. 32

10. 6. 2517. 10. 18. 24 6. 55

* iI 2·2·2j22 . 74

12. (6.20ü8. 32 7. 39
3 . 6 . 18018.0 23 . REEö
f4. 6. 16. 18. 0 14. 2 . 43 8. 26

K5. 6. 4%½%. 0 24 . . . . . . . eeeefS . 23 . 50 8. 54

16.(6. 12 18. 166. — 9 . 26
7 . 6. 1018.0] 25 . 17. 0. 56f10. os

Se
18. 6. 0818. 18. 2. 00010. 53

N ee t
No. 6. 0418 . 1 R0. 3. 5212. 59

. E1. /6. 01ſ18.144 27 .
B2. 5. 5918. 1 b2. 5. 1518. 38

12. Eas e ee
E4. 5. 55 18. 1 E4. 6. 1918. 19

13. S . ES . 6. 4719. 39

B6. S. 5118. 2 E6. J 7. 158P20. 58
, . . . . . . E7. 7. 4422. 13

28. 5. 4718. 2 B8. 8. 16 23. 25
15. E . 5. 45l18. 26( 31 . r

50. /5 . 4318. 2 50. 9. 340. 31

16. 3 1. 29

Erſtes Viertel 1. März 21 Uhr 40 Min . / Vollmond 10. März 1 Uhr 28 Min . / Lettes Viertel
17. Maͤrz1 Uhr 5 Min . / Neumond 24. März 12 Uhr 36 Min . / Erſt . Viertel 31. März 13 Uhr34 Min .



— —

O Stermone

Monat
Deutſche Gedenktage Dtſch. Vornamen Namenstage

75 Koſe
Sams 1752 Foſeph Haydn, Komponiſt , geb Hugo Hugo1 Samstag ſ1315 Relchstanzler Stto v. Bismarck geb.

15

742 Karl der Große geb Roderich Franz von Paula

3 Montag 11897 Fohannes Brahms , Komponiſt, geſt. Krimhild Thiento

4 Dienstag
Walheide Iſidor

5 Mittwoch [1723 F. B. Fiſcher v. Erlach, Baumſtr . , geſt. Ortlieb Kreſzenz. Fullana

6 Donnerst . ] 1528 Albrecht Dürer , Maler, geſt VBaltru Nolker

Hermann Foſeph

8 Samstag J1835 Wilh . v. Humboldt, Sprachforſcher , geſt. Gotelinde (Y] Valter

1940 Beſ. Danem
u. Norweg Waltraud

3 Herm. G
pr. Miniſlerpr .

Paternus

11 Dienstag [1814 Napoleon I. n. d. Inſel Elba verbannt [Godebert Leo der Große

12Mittwoch J1809 Andreas Hofer erſtürmt d. Berg Iſel Wigold xi Zeno
Einnahme von Innsbruck

13 Donnerst . ] 1784 Generalfeldmarſch . Graf Wrangel geb Aduna Hermenegild

14 Freitag 919 Heinrich I. deutſcher König Trudobert Zuſtin. Lidwina
73 1 1759 Georg Friedr. Handel Komp. , geſt K
15 Samstag [1332 Wilb. Buſch, Dichter u. Zeichn. , geb. Albio Baldmann. Othmar

16547

1916 Angriff deutſcher Marineluftſchiffe
auf die engliſche Oſtküſte Brigith OWeißer Sonntag

17 Montag 1521 Luther auf dem Reichstag zu Worms Rudolf Rudolf . Landerich

18 Diensta 1664 Erſtürmung der Düppeler Schanzen Eduar Berner.
— istag 1941 Kapttulation d. Jugoſlaw . Wehrmacht

Na880 Wermtr. Raluß

19Mittwoch 1916 Generalfeldmarſchall v. d. Goltz geſt. Werner Leo IX. , Emma

20 Donnerst Hermann Kaiſerin Hildegard

21 Freitag 1918 Kampfflieger Frhr. v. Richthofen gef. Welj Konrad von Parzham

22 Samstag ſ1366 Gencraloberſt v. Seeckt geb. Erchenwalt S Volfhelm. Abrunkulus

18

Klodio Georg. Adalbert vonP

24 Montag ſu1001Generalfeldmarſchall v. Moltke geſt. Albrecht Fidelis von Sigmaringen

25 Dienstag [1918 Schlacht am Kemmelberg Sigmar Markue

26 Mittwoch Gambrin Radbert. Volkrad

27 Donnerst . ] 1941 Einmarſch in Athen Odalinde petrus Kaniſius

28 Freitag 1809 Erhebung Schills Elſe Paul vom Kreuze

29 Samstag J1933 Reichsluftſchutzbund gegründet Wolfhart Adelgar

1777 Karl Friedrich Gauß Matheme, geb *
1803 Generalfeldmarſchall v. Roon geb. Rudibert Qn] Katb. v. S. Qulrintis

10
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berwacht Sowfetarmeen PK. - Aufnahmt : Kriegsberichter Goſſe ScherlEine Staffel

2 Sonnen- 2 Mond-
ie A Und.

4 A 1. 11. 13( 2. 20

2. 5. 3618 . 32 2. 12. 09 3. 03

2 . 3. S. 3418. 33] 18. 3. 13. 09 3. 39

4. 5. 3218 . 35 4. 14. 10 4. 10

5. S. 3018 . 36 19 —5 5. (15. 12 4. 36

6. S. 2818 . 38 6. 16. 15 8. 00

4 . 7. 5. 2618. 39 20. 7. 17. 19, 5. 23

8. S. 2418. 41 8. 18. 23 5. 44

5 9. J5 . 218 . 44 21. 9 . 19. 28 6. 06

10. 5. 2018 . 44 10. 20. 36 6. 30

6 11. 5. 18018. 46 22. 11. 21. 43 6. 56

12. 546. 18. 47 12. 2 . 50 7 . 27

77 13. ( 5. 1418. 49 23. 13. 23. 55 8. 04

14. 5. 1218. 50 14 — 8. 49

8 . 15. 5. 1018. 524 24. 8 Es. ] 0. 58 9. 42

16. S. 08 18. 53 16. 1. 4910. 45

9 17. 5. 07/18. 58] 25 .
18. 5. 04 18. 56 18.J 3. 1413. 13

10 19. 5. 0218. 588 26. 1 5 — J19.] 3. 4714. 31

E20. 5. 0018. 59 Eo. 4. 1715. 51

11. 5 E1. 4. 58 19. 01]l 27. ie
N2. 4. 56 19. 02 E2. S5. 1218 . 30

18. N 23 P23. 4. 5419. 04 28 . . . . B3. 5. 4019. 48

BE4. 4. 5219. 0f E4. ] 6. 1121. 03

13. R25. 4.50 19. 07] 29. ens

26. 4. 40 19. 08 26. 7. 223 . 17

14. ie . E7. 8. 10 —

P8. 4. 45 19. 11 E8. 9.01, 0. 13

15. 2 4. 43 19. 13 32 29. 9. 57 1. 00

30. 4. 4119. 14 50. 10. 57 1. 40

16. 5

Vollmond 8. April 18 Uhr 2 Min . / Letztes Viertel 16. April 5 Uhr 59 Min . / Neumond 22. April

21 Uhr 43 Min . / Erſtes Vlertel 30. April 7 Uhr 6 Min .

11



Ohnnemon
Monat — 3

Deutſche Gedenktage Dtſch. Vornamen Namenstage

Philippus und Fakobus
2 Dienstag 2 Kampfflieger Frhr. v. Richthofen geb. Attala Athanaſius . Wiborada
3 Mittwoch 1340 Max Schneckenburger , Oichter, geſt. Friſo Kreuzauffindung
4 Donnerst . ] 1911 A. Woermann Kolonlalpolitiker , geſt. Wolfhelm Monika. Florian
5 Fveitag 1892 Aug. Wilh. v. Hofmann, Chemiker, geſt. Gotthard Pius V. Godehard

1836 Max Eyth, Ing . u. Schrift er, geb. n6 Samstag
190⁴4 Maler 8 geb. Kunhilde Fohannes v. d. lat. Pf.

20

1833 Fohannes Brahms , Komponiſt, geb. Gottfrled Stanislaus . Giſela
8 Montag ubald ( OWulfhilde
9Dienstag 1805 Friedrich v. Schiller , Dichter, geſt. Emma Gregor von Nazianz

10 Mittwoch 1940 Deutſcher Angriff über die Weſtgrenze Hulda Beatus
11 Donnerst . 1686 Otto v. Guericke, Phyſiker, geſt. Erich Walbert . Slegmund
12 Freitag Llebhilde Pankratius . Gangolf
13 Samstag 178s Friedr .Chr. Dablmann , Hiſtoriker, geb. Wiborade Servatlus . Robert

27¹

1752 Albrecht Thaer, Landwirt , geb 4 Vonif *1040 Kapitulation der hollandiſchen Armee Hildeburg Bonifatlus . Corona
15 Monta 1816 Alfred Rethel , Maler , geb Imhilde upert von B. Sophle9 1832 Karl Friedr . Zelter, Komponiſt, geſt

110
16 Dienstag ſ1788 Friedrich Ruckert, Dichter, geb Landlla ohannes Nepomuk
17 Mittwoch J1933 Adolf Hitlers erſte Reichstagsrede Bruno Bruno von Würzburg

1782 Major v. Lützow geb
1940 Wiederverein . v. Eupen Erich. Venantlus

19 Freitag Malmedy u. Moresnet mit dem Reich Hildrun Cocleſtin
S

8 1762 Foh. Gottlieb Fichte, Philoſoph , geb
20E amstag ]13846General v. Kluͤckgeb. Gudrun Elfriede

9αα

1471 Albrecht Dürer , Maler, geb. Helmtraut Isburga . Richezza
41 * e ＋ 122 Montag ſ1939 Militarpakt Deutſchland⸗Itallen Iſanthe RDenata. Zulla

23 Dienstag 1848 Otto Lilienthal , Flugtechniker , geb. Godoleva Wiprecht

24 Mittwoch 1848 Annette v. Droſte⸗Hülshoff geſt. Herlinde Maria, Hilfe d. Chriſten
25 Donnerst . 1032 Admiral v. Hipper geſt. Freya Urban. Gregor VII

26 Freitag 1923 Albert Leo Schlageter erſchoſſen Goderich Philipp Neri

27 Samstag [1910 Robert Koch, Mediziner, geſt. Ludolf Beda Veir

25

1936 Gen. Litzmann geſt 11 05
1940 Kapit . d. belg. Armee Wilh. von Aquitanien

Maximin
30 Dienstag 1714 Andreas Schlüter , Bildhauer , geſt. Wigand Ferdinand. Felix
31 Mittwoch [1916 Skagerrakſchlacht Katwald Heimtrud. Ro

12



Shms6. ⸗Stellung an der Küſte Aufnahme: PK. Moosmüller⸗Preſſe - Hoffmann

2 Sonnen⸗ SMond -
25 . Wrtg.

* 1. 4. 4019 . 16 17. 1. 11. 58 2. 13

2. 4. 38 19. 17 2. 13. 00 2. 40

2. 3. 4. 3619 . 18 18 . 3. 14. 03 3. 05

4. 4. 35 19. 20 4. 15. 06 3. 28

3. 8 5. 4. 3319. 21] 19. 5. 16. 11 3. 49

6. 4. 31( 19. 23 6. 17. 16 4. 11

4. 7. 4. 3019. 244 20. 7. 18. 24 4. 33

8. 4. 2819 . 26 8. 19. 32 4. 59

— 9. 20. 41] S. 28

10. 4. 2519. 28 10. 21. 49 6. os
6. 11. 4. 2419 . 30 22 . 5 . 1. 22 . 52 6 . 45

12. 4. 2219. 31 12. 23. 48 7. 36

18 I3. 4. 2119 . 34 23. 8 13.] — s . 37

14. 4. 1919. 34 14. 0. 36 9. 45

8. HS. 4. 181N. 35] 24. bi

16. ( 4. 1719. 37 16.] 1. 51ſ12. 16

9 . 17. 4. 1619 . 38 25 . e

18. 4. 1419 . 39 18. ] 2. 48 . 14 .51

180 . 26 .
E0. 4. 1219 . 42 E0. ] 3. 407 . 25

„ HEI. 4. 11i9 . 4 27 . eeneeeeeeeeEl . ] A. o8ItS . 40

E2. 4. 09 19. 44 E2. 4. 4019. 53

EsA
E4. 4. 07 19. 47 E4. ] 3. 59 22. 02

13. . . . E5. 6. 49 22. 54
E6. 4. 05 19. 49 E6. 7. 4323. 38

39— 8. 43 —

E8. 4. 049 . 51 28. J 9. 44 0. 13

15. 3 . E9. 4 . 03,5 1 . . E9. 10. f/ o. 48

30. 4. 029. 54 50.11.4 1. 09

16. p. oiſrf E 1. 32
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7 Uhr 12 Min . / Erſtes Viertel 30. Mal 1 Uhr 6 Min .
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6. Brachmond
Monat

Deutſche Gedenktage Dtſch Vornamen Namenstage

1 Donnerst . 1780 General v. Clauſewitz geb. Kuno Kuno. Reglina

2Freitag 1916 Fort Vaux (Verdun) erſtürmt Sindolf Erasmus

3 Samstag 194¹1 Siegr . Abſchluß d. Kämpfe um Kreta Klothilde Klothilde

1745 Schlacht bei Hohenfriedberg 80
1940 Ende d Vernichtungsſchlacht in Flan⸗ Uta Dreifaltigkeitsfeſt

0

M3 dern u. im Artols 8 3
5 Montag 826 Karl Marla v. Weber, Komp. , geſt Winfrled [ Bontfatius . Melnwerk

6 Dienstag Norbert Norbert von Xanten

7 Mittwoch J1025 Foſeph v. Fraunhofer, Phyſiker, geſt Thorism . Adelher. Erban

8 Donnerst . ] 1810 Robert Schumann, Komponiſt, geb Wittich Fronleichnam
1 1525 Florian Geyer, Führer im Bauern⸗

9Freitag krieg, geſt Luitgard Kolumba
ch Barbaroſſa ge ͤh Barbaroſſa geſt. Salaburg Heinrich von Bozen

oſchl. d. Kampfes um Narvik10 Samstag 1530 Fater ör

25

Iduna Barnabas

12 Montag 1815 Gründung d. deutſchen Burſchenſchaft

13 Dienstag 1078 Beginn des Berliner Kongreſſes ( Ol Antontus von Padua

14 Mittwoch 1940 Einmarſch deutſcher Truppen in Parls Nana Baſilius . Hartwig
K oy 1905 H. v. Wißmann, Kol. Pionier, geſt.5 Dor Boſo Veit. Isfried1

8 dittertk. 1940 Feſtung Verdun gefallen
Bole

16 Freitag Volker Herz⸗Feſu⸗Feſt

17 Samstag Theobald Adolf von Metz

26

Schlacht bei Waterloo 3 Ru b v. Scb
Kampfflieger Immelmann gefallen Arnulf Epͤrem Sille get

Verbot der NSOAP . in Sſterreich Gerhard Hildegrim. Naſſo19 Montag

20 Dienstag ſ189s Eröffnung d. Kaiſer Wilhelm - Kanals Aſalinde
Mittwoch J191? Verſt. d. dtſch. Flotte b. Scapa Flow

21 Mittwoch 1942 Einnahme von Tob
22 Donnerst . ] 1940 Otſch. rz. Waffenſtil

1941 Kampfbeginn gegen &

Adalbert von Magdeburg

Alois. Alban. Ralf

andsvertrag Similde ird von Salzburg
wjetunton„ TyoitI 864 91 N 5* Edeltru Ede eobegar4 Freitag 1804 Aug. Borſig, Maſchinenbauer , geb. Edeltrud 8 0

24 Samstag 1916 Beginn d. Schlacht a. d. Somme Reintraut ohannes der Taͤufer

—277

1822 E. T. A. Hoffmann, Dichter, geſt 8
1940 Waffenruhe mit Frankreich Eberhard Wilbelm von Bercelll

26 Montag 1935 Einführ . der Arbeitsdienſtpflicht Rotrunde annes und Paulus

27 Dienstag —* Friedrich Eilcher Komponiſt, geb Gunilde Harald. Gero
914 Mord von Sarajewo9 i 0 1 * 0 1 * 7 * 7 e28 Mittwoch 1919 Unterzeichn. d. Diktats v. Verſallles Idubergg Y] Irrenäus. Heimrad

0 . ⏑ ‚
29 Donnerst . 1831 Freiherr v. Stein , Staatsmann , geſt Edburga Peter und Paul

30 Freitag pauli Gedächtnis

14
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1
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0
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Vollmond 6. Funt 19 Uhr 58 Min . / Letztes Viertel 13. Funl 16 Uhr 56 Min . / Neumond 20. Jun !

18 Uhr 0 Min . / Erſtes Viertel 28. Juni 18 Uhr 27 Min .
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7. Heumond
Woit . — E

Deutſche Gedenktage Dtſch. Vornamen Namenstage
3 1942 Fall von Sewaſtopol , der groͤßten Th Feſt des koſtbar. 91 Samstag Land⸗ und Seeſeſtung der Belk Theobald Feſt des koſtbar. Blutes

28
6

— 12 . — v. Otto NMarlä Helmſuchung3 9262 . Reichsparteit. d . NSDAP . i. Weimar
Rontag ſ1688 Sbeodor Storm , Sichter , geſt. Hagen Otto von Bamberg
4 Diensta 1926 Gründung der HF. auf dem 2. Relchs ? Ulri Urlch. Berth
5

3
parteitag der NSDAP .

EP
5 Mittwoch J1384 Togo deutſch Wendelin Wilhelm von Hirſau
6 Donnerst . 1687 Walter Flez, Dichter , geb. Herrich Goar
Freitag 1531 Tilman Riemenſchnelder , Bildh . , geſt . Karlmann D Willibald 4

8 Samstag J1338 Graf Zeppelin geb. Hans Kilian

22
1807 Diktat von Tilſit Wolfram Agilolf. Diſibod
1941 Abſchluß der Doppelſchlacht don10 Montag 3 2ᷣ Minft ſchlach

SGunzo Amalberga
11 Dienstag [1920 Deutſcher Abſtimmungsſieg in Oſt⸗ Hanno Udo. Olga. Hildulf
12 Mittwoch

und Weſtpreußen 5Mittwo 1874 Fritz Reuter , plattdeutſch. Oichter , geſt Weſſo O Ansbald. Felix u. Nabor
13 Donnerst . 1616 Guſtav Freytag , Dichter , geb. Heinrich Eugen. Arno von Wurzb
14 Freitag 1887 Alfred Krupp ( Krupp⸗Werke) geſt. Teutobert Bonaventura

58
1933 Erbgeſundheitsgeſetz15 Samstag 1918 Deutſche Angrlffsſchlacht a. d. Marne Hildebrant Heinrich . Answer

50

1890 Gottfrled Keller , Oichter , geſt. Heilwig Skapulierfeſt
17 Montag 11342G. v. Schoͤnerer, völk. Vorkampf . , geb. Fromund Alexius. Irmengard
18 Dienstag 1753 Balthaſar Neumann , Baumſtr . , geſt. Egenolf Kamillus

I1 1810 Königin Lulſe geſt. R19 Mittwoch 1940 Reichstagsrede des Führers : Letzter Hllderich Vinzenz von Paul
20 Donnerst . Appell an England Volkmar. Ce20 * om

erst
1034 Oer Führer erhedt die ſelbſt .

Arnold SE Voltmar . Ceslaus
AFreitag Gliederung im Rahmen d. RSDAP . Arbo Stilla . Arbogaſt

8 1762 Schlacht bei Burkersdorf 626 Ragdale22 Samstag 1322 G. Mendel , Vererbungsforſcher , geb. Alberich Maria Magdalena

37

1777 Philipp Otto Runge , Maler , geb. Herwig Apollinaris . Liborius
24 Montag Emich Chriſtine von Belgien
25 Dienstag 1848 Ottotar Kernſtock, Oichter , geb. Hildebert Jakob. Chriſtoph
26 Mittwoch [1932 Schulſchiff „Niobe “ geſunken Sigelinde Anna
4 Donnerst. NN »„ guthart Pantaleon . Bertold
28 Freitag 1750 Foh. Seb. Bach, Komponlſt , geſt. Mangold J) ] Arnulf . Botwin
29 Samstag ſ1921 Adolf Hitler Fuhrer der RSDOAp . Eabert Martha . Olaf

32

1898 Reichskanzler Otto v. Bismarck geſt. Gerold Wiltraud
31 Montag J1386 Franz Liſzt, Komponiſt , geſt. Friedegar Ignatius von Loyola

16
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5 E ds . rntemon
Monat

Deutſche Gedenktage Dtſch. Vornamen Namenstage

1 Dienstag 15914Beginn des Weltkriegs Ratbod petri Kettenfeler
2 Mittwoch J1934 Reichspräſident v. Hindenburg geſt. Guſtav Alfons . Gundekar
3 Donnerst . Walram Gaufrled

83 „ 1929 4. Relchsparteitag d. NSDAP . in4 Freitag Friedbrant Dominikus
5 Samstag ſ1914 Erneuerung des Elſernen Kreuzes Oswald Marla Schnee

50

1195 Heinrich der Löwe geſt. Krafto Verklärung des Herrn
7 Montag ſ(1914Einnahme von Lüttich Grimolt Afra. Nantwin

8 Dienstag 1929 Erſter Zeppelinweltflug Reinhart Altmann . Cyrlakus
9 Mittwoch 1890 Helgoland kommt z. Deutſchen Reich Dibold Petrus Faber. Afer

10 Donnerst . ] 955 Sieg übec die Ungarn a. d. Lechfeld Sigolf Lorenz. Plecktrude

1¹ Freitag 1778 Turnvater Fahn geb. Bernolt 0 SGaugerich

12 Samstag ſ1894 Albert Leo Schlageter geb. Wolfrade Klara. Hilaria

34

1802 Nikolaus Lenau, Oichter, ged Friedhilde Rade gunde. Ludolf v. C

14 Montag ſ1921 &. v. Schoͤnerer, volk. Vorkämpf. , geſt. Brunhlld Vigbert . Barnfried

15 Dienstag 1740Matthias Claudius , Dichter, geb. Friedegund Mariã Himmelfahrt

16 Mittwoch 171 „
uber die Türken Roſamunde Joüchim. Rochus

bei Belgrad
17 Donnerst . J 1786 Friedrich der Große geſt Velleda Karlmann . Hyazinth

0 Fre 6 * 83 6 ſerin Helen18 Freitag ſ1866 Grundung d. Rorddeutſchen Bundes Sundomar & Kalſerin Helena

19 Samstag Sebald Sebald. Hademar

65

1528 G. v Landsknechtf . , geſt. Bernhard Bernhard von Clairvaux
3 ** er RSSDAD i 421 Montag „ eee

eltag der NSDRAnin Hunolt Johanna Franz. von Ch
22 Dienstag [1380 Gocch Fock, Dichter, geb. Gerbert Philibert
23 Mittwoch ſ1631 General Neidhardt v. Gneiſenau geſt. Roswitha Richilde . Philipp B
24 Donnerst . ] 1036 Einführung der Jähr . Dienſtpflicht [Diether Bartholomäus

25 Freitag 1900 Friedrich Nietzſche, Philoſoph , geſt. Ludwig Ludwig. Gregor v. Utr.
5 8 1806 Buchhändler F. Palm erſchoſſen *26 Samstag 1313 Theod. Körner Freiheitsdichter , gef. Edith Egbert

56

1914 Schlacht bei Tannenberg Gebhard 3 Gebhard von Konſtanz
m We528 Montag 1749 Zoh. Wolfg. v. Goethe , Oichter , geb.

Frodulf Auguſtinus . Adelinde
29 Diens 1523 Ulrich v. Hutten , Humaniſt , geſt.

ienstag1366 Hermann Löns, Dichter , geb. Dietger Enth. Johannes d. T.
0 Mi 0.30 Mittwoch 525 Theoderich der Große geſt. Adolf Roſa von Lima. Nitza

3 Igf 9 W31 Donnerst . 1321 H. v Helmholtz , Naturforſcher , geb. Raimund Paulinus . Ralmund

18
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. Herbstmond
Monat

Deutſche Gedenktage Otſch Vornamen Namenstage

8 1870 Sieg bei Sedan 41Freitag 1939 Deutſcher Gegenangriff in polen Merlinde Agldius. Berena
Gams 1933 5. Reichsparteltag der NSDAp . 9＋ ( St Wolfſindie2E amstag „Sieg des Glaubens “ Wannig YStephan . Volfſindis

57

1814 Allgemeine Wehrpflicht Fin1939 Kriegserklär . Englands u. Frankrelchs Sldo Schutzengelfeſt
4 Montag 1824 Anton Bruckner , Komponiſt , geb Vanglo Ida von Herzfeld
5 Dienstag [ 174 Caſpar David Friedrich , Maler , geb. Herbold Bertin
6 Mittwoch J1914 Marneſchlacht Hacho Mang Gundolf
7 Donnerst . ] 1914 Fall der Feſtung Maubeuge Allmund Regina. Dletrich

1831 Wilhelm Raabe, Oichter , geb. Maria Ge8 Freitag 1933 Th. Fritſch , völk. Vorkäinpfer , geſt. Chnodom . Marià Geburt
9Samstag ſ1655 H. St. Chamberlaln , Schriftſt . , geb. Vadomar ( O Wilfrlede . Petrus Klaver

58

1 N1919 Diktat von St. Germaln
Otger Adolf von Altena1816 Carl Zeiß, Begr. d. opt. Werke in11 Montag Jena geb. Ingome Hilga von Bregenz

12 Dienstag [1319Genere lfeldmarſchall v. Blücher geſt Angila Name Martä. Guido
13 Mittwoch [1936 8. Reich parteitag der RSOAp . Thuſinde Notburga. Maternus— Parteitag der Ehrelergt 514 Donnerst 1769 Alex. v. Humboldt, Naturforſch. , geb. Walorich Kreuzerhoͤhung
15 Freitag 1935 Hakenkreuzfahne Reichsflagge — Dummelich Schmerzen Marla* Faerfürnberger Geſetze

Forneliu16 Samstag ſ1809 Erſchieß. d. Schlllſch. Offiz. zu Weſel] Lamprecht Cornelius . Edith

39

Sieg Guſtav Adolfs bei Breltenfeld gidwina Hildegard von B
18 Montag 1793 Leonhard Euler , Mathematiker , geſt. Theoderich Richardis. Volkwin
19 Dienstag 1925 Gg. Schweinfurth , Afeikaforſch. , geſt Markolf Lantpert von Frelſing
20 Mittwoch 1658 Re Seee , S Uring Euſtachius
21 Donnerst . 1860 Arthur Schopenhauer , Philoſ. , geſt. Landolin Matthäus
22 Freitag 1826 Johann Peter Hebel, Oichter , geſt. Frlda Moritz. Emmeran
23 Samstag [1885 Karl Spitzweg, Maler, geſt Ruprecht la

40

1541 Paracelſus , Arzt u. Philoſoph , geſt
1583 Vallenſtein , Herzog v. Friedland , geb. Adelhart Kunold. Gislar

25 Montag 1915 Herbſtſchlacht bei Arras Friedebert ));/ Gunthilde
26 Dienstag 1555 Augsburger Religionsfrlede Amalaberga Meinhard . Eugenia7 Mi 1939 Varſchau ergibt ſich bedingungslos 4 0 932 827 Mittwoch 15940Dreimachtepakt Deutſchl . ⸗Ital . ⸗Fapan Audomar Kosmos und Damian
28 Donnerst . 1658 G. Koſſinna , Vorgeſch. ⸗Forſcher, geb. Irnfried Lioba. Venzel
29 Freitag 1933 Relchserdhofgeſetz Armgart Michael* 1681 Naub Straßburgs dch. Ludwig XIV30 Samstag 103 Aömieal Audung Hieronymus . Leopard

20
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3. 5. 1918 . 39 18.
4. 5. 20018. 37
5. S. 2218. 34] 19.
6. 5 33
7. 5. 25018. 310 20.
8. 5 25

5 26 21 .
10. 5. 29ʃ18. 24
11. 5. 3018 . 24 22.
12.5. 3218 . 20
13. 5. 3318. 188 29
14. 5. 3518 . 16
15. 5. 36(18. 13 24 .

18. S. 4018 . 07
19. S. 4218. 05] 26.
20. 5. 43( 18. 03
21. 5. 48ſ18 . 01 27
P2. 5.4617. 59
23. 5. 4717. 57] 28.
24. 5. 49/17. 54
25. 5. 5017. 54 29
26. 8. 5217. 50

27. 05. 53l7.460 30.
28. 5. 5517 . 46
29. 5. 5617 .44

2 Mond-
HAfg. Untg.

1. J18. 20 2. 55
2. 18. 54 4. 16
3. 19. 25 8. 39
4. 19. 530 7. 03

20. 20ſ 8. 25

6. A20. 47 9. 45
7. 21. 1711. 03
8. 21. 5112. 17
9. 22. 3013 . 26

10 . 23 . 164 . 29
114 — 115. 23

12. 0 . 0716 .10
13 . ] 1. 0416.49

14. 2. 0417. 21
15.] 3. 07. 17. 48

16. 4. 0918. 12
17.J 5. 12ʃ19. 34

18.J 6. 15l18. 54
19. 7. 18019. 15
20. 8. 21. 19. 36
21. 9. 26( 19. 59
22. 10. 31. 20. 26
23. 11. 3620 . 57
E4. 12. 4121 . 36
25. 13. 4322 . 24
26. 14. 40023. 22
27. 15. 30
E8. 16. 13, 0. 30
29. 16. 49 1. 46
50. 17. 21. 3. 07

7
0

Vollmond 2.
17

September 21 Uhr 21 Min

September 13 Uhr 37 Min
Letztes Viertel 9. September 13 Uhr 3

Erſtes Viertel 25. September 13 Uhr 7
Min. Neumond
Min.



0 . Weinmond
Monat

Deutſche Gedenktage Dtſch. Vornamen Namenstage

1938 Befreiung der ſudetendeutſch . Gebiete Volkmar Remigius . Ludwin
N 32 Montag ſ1647 Reichspräſident v. Hindenburg geb Athelm Lultgar. Hildebald

3 Dienstag [1813 Sieg Lorcks bei Wartenburg Alapold Thereſia v. Kinde Feſus
4Mittwoch J1515 Lucas Cranach d. F., Maler , geb Franz Franz von Aſſiſſi
6 ( 600 Paul Fle5 Donnerst . 1609 Paul Flemming , Dichter , geb Helmut Meinolf. Palmatlus 8

96 Hans Schemm geb6 Freitag Ferd. v. Richthofen, Geograph , geſt . Lodemar Blruno der Kartäuſer
Samstag ſ1016 Oeutſcher Sieg von Kronſtadt Amelolt Roſenkranzfeſt

42

1565 Heinrich Schütz, Komponiſt , geb. Traugott Birgitta von Schweden
9Montag 1907 Horſt Veſſel in Biclefeld geb. Diegitha Günther. Goswin

Hie 3 1920 Abſtimmungsſieg in KärntenS 8 U ilde Gerern und Oziktor10 080 tag 1635 Conrad Ferd. Meyer, Oichter, geb. hilde Gereon und Biktor
11 Mittwoch J1924 Erſte Zeppelinfahrt nach Amerika Burkhart Marlä Mutterſchaft
1 Sonners 1939 Zurückweiſung des deutſchen Friedens⸗ 812 Donnerst . angeb durch Ehamberlain Walter Bruno von Koln
1I3 Freitag 1882 Graf Gobineau , Raſſenforſcher , geſt. [[Wallia Simpert . Lubentlus5Ado Hit! 2 4 Iohtra8 8 1922 Adolf Hitlers Zug nach Coburg 314 Samstag 1933 Deutſchland verläßt den Völkerbund Hermanar Burchard. Hiltaund

45⁵

1852 Turnvater Fahn geſt Leupold Thereſia die Große
16 Montag 16. - 18. 1813 Völkerſchlacht bei Leipzig Erlefried Hedwig. Lul. Gallus
17 Dienstag ſ1815 Emanuel Geibel , Dichter , geb. Hedwig OPargaretha M. A.
18 Mittwoch 1 Heinrich v. Kleiſt , Dichter, geb. Hadburg Lukas. Leopold von G
19 Donnerst . ] 1663 Guſtav Frenſſen , Dichter, geb. Eckehart Petrus von Alkantara
20 Freitag Agilolf Wendelln
21 Samstag ſ1923 Beginn d. Separat . Putſche l. Rheinl. Thaſſilo Urſula

44

Franz Liſzt, Komponiſt , geb. Baldwin Kordula. Irmtrude
Albert Lortzing, Komponiſt, geb.23 Montag sfried Severin von Koͤln

54 Adalbert Stifter , Dichter, geb.ens 8 38 824 Dienstag Weſtfäliſcher Frleden Harold J ) Raphbael
25 Mittwoch Fr. K. v. Savigny , Rechtslehr. , geſt. Leutfried Chryſanth . Alburga
5 Do oy Freiherr v. Stein, Staatsmann , geb * XIAeBaI 126 Donnerst . E ebald. EvergiſE8 300 Generalfeldmarſchall v. Moltke' geb. Erchanger Sigebald. Evergiſil
27 Freitag 1760 General Neithardt v. G1 iau geb. Eldritha Adelward
28 Samstag 1916 Kampfflieger Boelcke gefallen Markwart Simon und Zudas

45
7

1697 goſef Goebbels geb Giſela Ferrutius

30 Montag 1864 Schleswig - Holſtein wleder deutſch Hartmann Dorothea von Montau

31 Dienstag 151 Luther ſchlägt Reformationsfeſt Volfgang Wolfgang . Foillan
95 Theſen a. Schloßkirche z. Wittenberg



Flußübergang im Oſten
Aufnahme : PR. Atlantik

—

13.

14.

15.

16.

6 Uhr 35 Min. / Erſtes V
Vollmond 2. Okt. 5 Uhr 2 Min. 2 u

ſt giertel 24. Okt. 23 Uhr 48 Min. / Vo

Untg.

1. 5. 5917 . 39 17.
2. J6. 01l17. 37

3. 6. 02ʃ7 35 18.
4. 6. 04017. 33
5. 6. 05f17. 31] 19.
6. 6. 0f17 . 20

7. 6. 08017. 271 20
8. 6. 09ſ17 . 25

9. (6. 11½17. 24] 21 .
10. 6. 1317. 21
1. 6. 147 . 190 22
12. 6. 16f17. 17
13. J6 . 177. 1] 23
14. ] 6. 197. 13
15.6. 2017 . 11 24.
16. 6. 2217 . 09
17. 6. 2317. 071 25

18. J6. 2517. 05

19. 06. 26ſ17. 03] 26.
20. J6. 28017. 01
21 [6. 29/16. 590 27

22. 6. 31l16. 57
23. 6. 3316. 56l 28 .
24. 6. 34016. 54
25. 6. 3616 . 52 29.
E6. 6. 37 16. 5
27. 6. 3916. 480 30 .
28. 6. 41016. 46

E .ꝯ 6. 42l16. 45 31
50. 6. 44ſ16. 43

1. 6. 4516. 41

Letztes Viertel 9. Okt. hr 12 Min.
1l

11. ] — 15. 25
12. 0. 58l15. 53

IE 2. 0116 . 18

14. 3. 0416. 40
15. ] 4. 0717. 00
16. 5.10017. 20
17. ] 6. 1417. 41
187 1818. 03
19.J 8. 24018. 29
20 . 9 3001¹538
21. ] /10. 38919. 24
22. 11. 38020. 18

31. 17. 09 6. 07
519

2 Mond-
Atg. Untg.
Rer

1. 17. 49/ 4. 30

2. J18. 16 S. 54
3. 18. 44 7. 16

4. 19. 14, 8. 35
5. 19. 47 9. 57
6. . 20. 25ʃ1l. 11
7. 21 . 0912. 20
8. 22. 0013 . 19
9. 22. 5514 . 09

10. 23. 5514. 51

23. 12. 36021. 12
24. 13. 2722 . 14
25. 14. 11023. 25
EE. 14. 48
27. 15. 20 0. 42

28. 15. 48, 2. 01

29. 16. 158 3. 22

30. 16. 410 4. 45

Neumond “ . Okt.

lmond 31. Okt. 14 Uhr 35 Min.



14 .

Monat

Deutſche Gedenktage

Windmond

Dtſch. Vornamen

—

Freitag

Samstag 1921 Feuertaufe der Sel. in München

age

1Mittwoch 1914 Sieg bei Coronel unter Graf Spee ildegund erheilig
2 Donnerst . 1627 Paul de Lagarde, Politiker, geb Ansgar lllerſeelen

Sigmund

46

Montag

Dienstag

Mittwoch

Donnerst

1933 Gründ. d. NSG . Kraft durch Freude
1794 General' v. Steuben geſt
1780 Kaiſerin

1846

Maria Thereſia geſt.

Friedr. Liſt, Nationalöͤkonom, geſt.

1757 Sieg bel Roßbach Komwer R 1 eſt
6 Montag 16 ſt, geſt Alwine nha
Dienstag ! Lonn ai i zelbert. Wilt
8 Mittwoch Hermingild
Donnerst Gunila

10 Freitag 1465 2
Bardolf Indreas Avelliit1750 8 biller. Dichter, geb11 Samstag 1655˙3 Hötzendorf ge zillimar n

47

Senerct 0 8General v. Scharnhor Teuthilde Arſazius
13 Montag 3 geſt. Wibert tanislaus KoſtkaL 1 Mlof geſt14 Dienstag unpfes in Sſt Friedrich berich

4 afrika Lettow - 2
Sroß15 Mittwoch 1630 Fohannes Kepler, Aſtronom, geſt Nolburga AUAlbertder Große

16 Donnerst . 183 eſt Landfried Gertrud die &8 Kulturf. , geſt17 Freitag Möglker Siqrade Florinus1 zoſtiker, geſt
18 Samstag f1022 N w ußen verbolen [ Alboin Cli

48
— —u—8 Franz Schubert, Komponiſt, geſt Wibrant eliſabeth. Mechthild

20 Montag 107 Tankſchlacht bei Cambral Ulmann eruward von Hilde
21 Dienstag [1768 §r. Schleier philoſoph, ged. Angelinde Marià Opferung
22 Mittwoch [1767 Andr. Hofer, Sirol. Freihheitst. , geb icllig
23 Donnerst . 14 Durchbruch bei Brzeziny Edmund El llexand
2⁴ Freitag Um 1440 Veit Stoß, Bildhauer, get Batbhilde Röcl8 144 9 Mayer, 3 orſch., geb5 Samg — 14 Nayer orſch., geb. K29 Samstag 1844 Kar 3, Erf. d iftwag. , geb Ivo llexand

1857 Joſeph v. Eichendorff, Dichter, geſt. Konra Konrad von Konſtanz
Willigis

Günter

Helferich

Gerwin

Bilhilde

Hadmut. Maxim

Ratbod . Friedr. von R

Andreas. Grifold



Przibilla -Atlantik

9.

10.

4 .

13

14.

15.

8

1. 6. 47 16. 4
2. 6. 49 16. 38
3. ( 6. 5016. 37
4. 6. 5216 . 3
5. 6. 53( 16. 33
6. 6. 55 16. 32
7. 6. 5716. 30
8. 6. 5816. 29
9. 7. 0016. 28

10. 7. 01016. 26
11. 7. 0316. 259
12. 7. 0516 . 24
13. 7. 0616 . 22
14. 7. 08 16. 21
15. 7. 09 16. 20
16. 7. 14016. 18
17. 7. 1216 . 17
18. 7. 1416 . 16
19. 7. 15816. 18
R0. 7. 17 16. 14
E1. 7. 18( 16. 13
E2. 7. 20 16. 12
E3. 7. 21/16. 11
E4. 7 . 2316 .10
E5. 7. 24 16. 09
B26. 7. 26 16. 09
27. 7. 2716. 08
E8. 7. 2816. 07
R9. 7. 30 16. 07
30. 7. 31. 16. 06

9 9

30 . —

23

2⁵
26.
27.
P8.
2
3⁰

. 12. 12021. 14
12 . 5122 . 27

AEEAR

Mond-
Afg. Untg.

17. 40 7. 28
18. 16 8. 47
18. 58010. 01
19. 4711. 07
20. 4312. 03
21. 4312. 49
22• 4613. 27
23. 49,13 . 87

— . 2
0. 5314. 45
1. 5615. 06
2. 5915. 26

4. 0315. 46
58. 07/16. 08
6. 14016. 32
7 . 2117 .00
8. 2817. 34
9. 33ʃ18. 18

10. 3319. 06
11. 2720. 06

13. 2323. 44

14. 17 1. 02

14. 422 . 21
15. 08 3. 40

158.360 5. 00

16. 08 6. 19

16407. 36
f

Letztes Viertel 7. N
Viertel 23

mber 19 Uhr 28
November 8 Uhr 5

Min. /Neumond 15. November 23 Uhr 29 Min . Erſtes

Min. / Vollmond 30. November 1 Uhr 52 Min.



12.

Monat

Deutſche Gedenktage

Julmond
Otſch . Vornamen Namenstage

9 Dienstag
) Mittwoch

deutſche Bucht
Sildhauer, geſt.

a. d. Feſt . ⸗Hhaft entlaſſen

Freitag 1036 H§. wird Staatsjugend Hertha Eligius . Theklan
2 Samstag ſ1407 Hans Holbein, Maler, geb. Hidulf Bibiana

50

h˖ Rauch, Bildhauer , geſt 6 R E
8 Gründung der Unverſüät Leipzig. Gotthelf Franz Kaver

4Montag Schlacht bei Leuthen — Sigram Barbara . Anno
5 Djiens W. A. Mozart, Komponiſt , geſt.

Dlenstag Generalfeldmarſchall v. Mackenſen geb. Ingeburg Sola . Attala
—8 8 Biemens. Bear J. d. E .6 Mittwoch W. v, Siemens, 2 egründ. d. Elektro Saxo Mikolaustechnik, geſt
Donnerst . 1835 Eröffnung der erſten deutſchen Eiſen⸗Reginald O Ambroſius

bahn Nürnberg Fürth 88 Freltag 1914 Seeſchlac Falklandinſeln ; Wiro Mariä Empfängnis
5

9Samsta „ „ Graf Spee g M Walde SinasSamstag 171 F. J. Winckelmann , Altertumsf. , geb. Willibald Balda . Anaſtaſia

57¹

1520 Luther verbrennt die Bannbulle Godo Eucharius
11 Montag 1783 Max v. Schenkendorf , Dichter , geb Walabreche Damaſus. David v. H
12 Dienstag 1916 Friedensangebot der Mittelmächte Gangolf Vizelin
13 Mittwoch [1250 Kalſer Friedrich II. geſt. Aldobrant Luzia. Ottilia
14 Donnerst . ] 1720 zuſt . Moͤſer, Geſchichtsſchreiber , geb. Bertllo Berthold von Regensb

74 4 .15 Freitag 1745 Schlacht von Keſſelsdorf Merwig 91 Chriſtiana . Euſebius
16 Samstag 170 Ludw. Beethoven, Komp. , geb. Adel Kalſerin Adelheld

3

192 er“ amtlich Zei N3 er“ amtliche Zeitung Altwin Sturmius . Begga
19 N 2 4 118 Montag 1803 r u. Dichter , geſt Wunnibald Mariä Erwartung

1939 derlage beim Einflug
Niblung Meinzo und Gerberta

Lanzo Hoger. Gottlieb
21 Donnerst . 193 vudendorff ge vLioba Thomas

322 Freitag Berta DZautta von Diſibodenb
53 1 823 Samstag 1597 Martin Opitz, Oichter , geb Dagobert Hartmann . Dagobert

2 2
5

1017 Fliegerang Mannheim Herm Heiligabend. Adamu . Ev⸗
1837 Coſ zner

geb hriſti Geburt
Dietrich Ecka ephanus

7 Mitt Dichter, geſt.27 Mittwoch Dankwart zohannes Evangeliſt
582 „ v erwart28 Donnerst . Herwart Unſchuldige Kinder
29 Freitag 1836 G. Schw Ewalt 92 v. Canterbury
30 Samstag ſ1812 Konventton Saͤmund Lufberga. Irma

1747 Gottfried Buürger, Dichter, geb ſerich Silveſter

26



3
Im Vormarſch !

Aufnahme : PK. Büſchel⸗Atlantk

—

ο

⏑‚οοο

ο

—

——

—

—

„
16

7. 3416. 05
1
2
3. 7. 3516. 04] 18.
4. 7. 3616. 04

5
6
7

3816. 04 19.
3916. 03

40 6. 05, 20 .
7. 41016. 03

9. 7. 4216. 03] 21.
10. J7 . 4316. 03
11. 7. 4416. 03] 22.
12. 7. 4516 . 03
13. 7. 4616. 03] 23.
14. 7. 4716. 03

16. 7. 4816. 03
17. 7. 4916 03] 25
18. 7. 5016 . 04

19. 7. 5016. 04] 26 .
20. 7. 5116 . 04
E1. 7. 51ſ16. 05] 27.
22. 7 . 5216 .05
23. 7. 5216. 06 28 .
E⁴. 7. 53,16 .07
25. 7. 5316. 07 29
26. 7. 54. 16. 08

E7. 7. 5416. 09f 30.
E8. 7. 5416. 10
29. 7 . 5416 .10 31.
30. 7. 54016. 11

* 7. 5416. 12

7. 33016. 05] 17.

Is . 7. 47ſt6 . 03] 24 .

AMond-

2
1. (17. 33 8. 47
2. (18. 26l 9. 50
3. 19. 2610. 42
4. 20. 3011 . 24
5. 21 . 341 . 59
6. 22. 3912. 26
7. 23. 43. 12. 50
8 I
9. 0. 4613. 32

10.“ 1. 4913. 51

11 . 2. 5314 . 12
12.] 3. 58( 14. 34
13. S. 06f1 S. 00
14. 6. 1315. 32
15S. 7. 2116. 11
16.] 8. 2816. 59
17. 9. 217 . 57
18. 10. 1219. 04

19. 10. 53 20. 17
E0. 11. 2821 . 33
E1. 11. 5722 . 50

·2 . 2. 23 —

E3. 12. 47 0. oỹ
24. 13. 110 1. 25
25. 13. 37 2. 42
26. 14. 07 3. 59

Ev. H4. 41 S. 18
E8. 15. 22 6. 28
E9. 16. 12 7. 34

60. 17 . 09 8. 31
51 ſ1e. 9.168

Letztes Viertel 7.
5Viertel 2
Dezember 15 Uhr 57 Min. / Neumond 15. Dezember 15 Uhr 34 Min . “ Erſtes

2. Dezember 16 Uhr 54 Min . / Vollmond 29. Dezember 15 Uhr 38 Min .



Das Schaltjahr 1944

iſt das dreitauſendneunhundertvierundvierzigſte unſerer Zeitrechnung . Als Schaltjahr
hat es 366 Tage oder 52 Wochen und 2 Tage und beginnt am Samstag , 1. Fanuar .

Für das Jahr 194à4 gelten :

R V
Der Sonnenzirkel
Der Sonntagsbuchſtabteeen
Von Weihnachten ( 1943 ) bis Fasnachtſonntag ( 1944 ) 8 Wochen und 1 Tag
Zwiſchen Pfingſten und Adventt . . . . . . 27 Wochen
Sonntage nach Trinitatilis

Die beweglichen Feſte 19045 bis 194

1544 1045 1946 19⁴ 1048
Schaltjahr ) Schaltjahr )

Heldengedenktag . 12. März 11. März 10 . März 16. März 14 . März
9. April 1. April 21. April 6. April 28. März

Himmelfahrstag . 18. Mai 10. Mai 30. Mai 15. Mal 6. Mai

Pfingſten . . . 28 . Mai 20. Mai 9. Juni 25. Mai 16. Mai

Fronleichnam . 8. Funi 31 . Mai 20. Funi 5. Funi 27. Mai

Erntedanktag .. 1. Oktober 30. Sept . 6. Oktober ]5. Oktober 3. Oktober

Riig 2 . Rov . 21 . Nov . 20. Nov 19. Nov . 7. Nov

eifeſt 26, Nod . 25. Nov . 24. Nov . 23. Nov 21. Nov
CAbvent 3. Dez . 2. Dez . 1. Dez . 30. Nov . 28. Nov

Das Geſetz über die Feiertage
Aus dem am 7 . Februar 1954 beſchloſſenen Geſetz ſei dies mitgeteilt :

§ 1. Der natlonale Feiertag des deutſchen Vol⸗
kes iſt der 1. Mal.

2. Der 5. Sonntag vor Oſtern (Reminlſzere )
iſt Heldengedenktagy .

§. 3. Der 1. Sonntag nach Michaelis iſt Ernte⸗
danktag .

§, 4. Außer den in den 59, 1 bis 3 beſtimmten
nationalen Feiertagen und den Sonntagen ſind
Feiertage :

der Neujahrstag ,
der Karfreitag ,
der Oſtermontag ,
der Himmelfahrtstagy ,

der Pflngſtmontag ,
der Bußtage ) am Mittwoch vor dem letzten

Trinitatisſonntag ,
der erſte und der zweite Weihnachtstag .

S

89

Geändert durch den Erlaß des Fü
für die Gefallenen der Bewegung vom 25.
tag, das Reformarlonsfeſt und der Bußtag au
Krieges als ſtaatliche Fe

10

§5 . Außer den im § 4 genannten Felertagen ſt
in Gemeinden mit überwiegend evangeliſcher Be⸗
völkerung das Reformationsfeſt ) , in Ge⸗
meinden mit überwiegend katholiſcher Bevöͤlkerung
der Fronlelchnamstag ) entſprechend dem
bisherigen Brauch Feiertag .

§6. Die durch dieſes Geſetz erſchöͤpfend feſtgeleg⸗
ten Feiertage ſind Feſt, oder allgemeine Felertage
im Sinne reichs⸗ oder landesrechtlicher Vorſchriften .
— aus dem Erlaß des Führers und Reichs⸗
kanzlers über den Heldengedenktag und den Gedenk⸗
tag für die Gefallenen der Bewegung v. 25. 2. 59.

I. Heldengedenktag iſt kün
März als der Fahrestag der Wiedereinführ
allgemeinen Wehrpflicht , ſofern dieſer ag auf
einen Sonntag fällt, andernfalls der dieſem Tage
borangehende Sonntag .

II. Gedenktag für die Gefallenen
der Bewegung iſt der 9. November .

sund Relchskanzlers äͤberden Heldengedenktag und den Gedenktaglar 1939. — ) Som
einen Wochentag fallen, werden ſie fürdie Dauer desrtage im Sinne reichs, und landesrechtlicher Vorſchriften auf einen Sonnlag

der Himmelfahrtstag , der Fronleichnams⸗

verlegt , und zwar: der Himmelfahrtstag , der Fronleichnamstag und das Reformatlonsfeſt auf den nachfolgen⸗den Sonntag , der Bußtag auf den vorhergehenden Sonnt ag . Die Wochentage , auf die der Himmelfahrtstag ,
Æεεε

das Reformatlonsfeſt und der Bußtag fallen, ſind Verktage . Bgl. Verordnung über dieandhabung des Feiertagsrechts waͤhrend des Krieges vom 27. Oktober 1941 Reichsgeſetzblatt , Teil J S. 660 .

28
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Von anderen Zeitrechnungen wäre zu erwähnen :

Die griechiſche Kirche zählt 1 * Fahre ſeit Erſchaffung der Welt nach der

antiniſchen Ara. Sie ſetzt die Epoche r Weltſchöpfung auf den 1. September des

Fahres 5509 vor Chriſti Geburt und Fe ihr 7453ſtes Fahr mit dem 14. September

Unſeres 1944ſtes Fahr

Die Ruſſen zählten ihre bis zu Peter dem Großen . Seit

dem Anfang des achtzehnten Fa ſie ſich unſerer Fahreszahl ; am

Funi 1923 iſt auch in der Sowjetunion de G regorianiſche Kalender ein⸗

geführt worden .

Die Araber , Perſer

zählen ihre Jahre ſeit
M

ihnen Hidſchreb Hedſchr

1364ſtes Fahr ein Gen ·

ei iſt Fanuar 1926 der Gregorraniſche K alender

nner des 0 ohammed . aniſchen Glaubens

erung von Mekka nach Medina , die von
e beginnen am 17 Dezember 1944 ihr

Kalende Kalender neuer
28. Februar 1900 12 Tage und

Finſterniſſe im Jahre 1944

Im Fahre 1944 finden zwei Sonnenfin ſterniſſe ſtatt

Fanuar 1944, in Mittelſte pa nicht ſichtbar . Die

bar im ſü dlichen Teil Nordamerikas , in Mittelamerika , im öſt⸗
1. Totale Sonnenfinſternis

Finfternis iſt ſicht
lichen Teil des Stillen Ozeans , in Südamerika mit Ausnahme der ſüdlichſten Ge⸗

hiete , im Atlantiſchen Ozean , im weſtlichen Teil Afrikas und im Weſten Europas

2. Ringförmige Sont s am 20. Fuli 1944 , in Mitteleuropa nicht ſichtbar .

Die Finſternis iſt ſichtbar im Oſten Afrikas , auf Madagaskar , im öſtlichen Teil des

Mittelmeeres , im ſüdlichen Teil Aſiens , im Indiſchen Ozean , auf den Sunda⸗

Inſeln und den Philippinen , in Auſtralien , auf Neu⸗Guinea und im weſtlichen

Deil des Stillen Ozeans .

finſte

Umlaufszeit , Entfernung und Größe der Planeten

Die Sonne iſt 1297 000mal größer und 333 434mal ſchwerer als die Erde . Der Mond

läuft in
27 Tagen 7Stunden 43,2 Minuten um die Erde , iſt 384 400 Kilometer von

ihr entfernt , 50mal kleiner und /31ſo er wie dieſe . Der Durchmeſſer der Erde beträgt

12 Kilometer , ihre mittlere Er ng von der Sonne 149½ , die kleinſte 147 und

die gri 52 en Kilomet

1
e Kleinſte [ Mittlere

Amlaufzeit e eeee Größen⸗ Maſſen⸗

Name des Planeten um die Sonne Entfernung von der Sonne verhaͤltnis zur Erd :

Jahre Tage in Millionen Kilometern ( Erde = 1)

˖

Perkur 88,0 0 0,055 0,037

Venus „ 108 109 0,876l 0,826

1Ian . 2²³ 249 0,151 0,108

11 [ 314,9 74⁰ 778 815 1312 318,4

ec „ „ „ „ 29 167,2 1347 1426 1506 763 95,2

8⁴ 5,6 2734 2869 3004 59 14,6
Neptun 164 287,9 [ 4457 4496 4534 [72 175

248 157 4439 5908 7377 — —
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Die Größe der kleinen Planeten iſt wegen ihrer weiten Entfernung und wegen ihres
geringen Durchmeſſers kaum meßbar . Die Verſuche Barnards , die Durchmeſſer einigerder helleren und wahrſcheinlich größten dieſer Planeten zu beſtimmen , ergaben für Ceres
766 , für Pallas 489 , für Zuno 190 und für Beſta 384 Kilometer , während die Durch⸗
meſſer der kleinſten nicht uͤber 30 Kilometer betragen . Die mittleren Entfernungen der
kleinen Planeten von der Sonne liegen zwiſchen 218 und 852 Millionen Kilometer und
die Umlaufszeiten zwiſchen 1 und 14 Fahren .

Allgemeiner Lauf und Stellung der Planeten im Jahre 194a

Die großen Planeten bewegen ſich in Bahnen , die nur wenige Grade gegen die Erd⸗
bahn geneigt ſind . Ihr ſcheinbarer Lauf am Himmel vollzieht ſich daher innerhalb eines
ſchmalen Gürtels , deſſen Mitte durch den ſcheinbaren Lauf der Sonne beſtimmt iſt ; ſie
wandern durch die Sternbilder de sSierkreiſes . Dieſe Stern bilder ſind nicht zu ver⸗
wechſeln mit den Zeichen des Tierkreiſes . Die Einteilung der Ekliptik nach Stern⸗
bildern und die Bewegung der Sonne während des Fahres in bezug auf die Stern⸗
bilder des Tierkreiſes wird durch folgende Zuſammenſtellung erläutert :

Die Sonne tritt in das Sternbild

des Steinbocks am 20. Fanuar entſprechend der Länge 298 507
des Waſſermanns „ 15 . Februar 8 „„
der Fiſche „ 18. Maätz *
des Widders „ 18. April „ n„ u
des Stieres „ al 15 „ 54 3
der Zwillinge „ 20. Funi 5 A4
des Krebſes „ 20. Fuli „ „„
des Löwen „ 11. Auguſt 5
der Fungfrau „ 16. September 1 „u „
der Waage „ 1. November 5 „ ů O'» 1

des Skorpions „ 2 . November 65
des Schützen „ 18 . Dezember 8 „ F „

Die Einteilung der Ekliptik nach den Tlerkreiszeichen erglbt ſich hingegen
aus folgender Überſicht :

Das Zeichen entſpr . der Länge 0 0) Das Zeichen entſpr . der Länge 180 0

„ . 1„· 1 1 30 0 1„ 1 ＋ 1 5 1 21¹⁰ 0

1 1 1 1 1 60 0 1 1 1 1 1 240 0

1 1 1 1 „ 120 0 1 1 2 1 1 1 300 0

„ 0 0 „ WW „

Die Zeit der beſten und bequemſten Sichtbarkeit der oberen Planeten , d. h. der Pla⸗
neten , die weiter von der Sonne entfernt ſind als die Erde , faͤllt immer um die geit ihrer
Oppoſition mit der Sonne . Während der Zeit der Konjunktion mit der Sonne , d. h. wenn
ſie jenſeits der Sonne ſtehen und von deren Strahlen verdeckt werden , bleiben ſie immer
mehr oder weniger lange Zeit unſichtbar , und zwar um ſo länger , je kleiner ihr Abſtand
von der Erde iſt .

Dlie beiden unteren — Merkur und Venus werden dagegen am beſten ſichtbarzur Zeit ihrer größten Elongatlonen , d. h. wenn ſie , von der Erde aus geſehen , am wei⸗
teſten öſtlich oder weſtlich von der Sonne abſtehen .
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Sichtbarkeit der Planeten
res

zer Bei den folgenden , nach Monaten geordneten Angaben über die Sichtbarkelt der Pla⸗

' es neten mit unbewaffneten Augen liegen gewiſſe mittlere Helligkeiten derſelben zugrunde ,

ch. welche die Wahrnehmbarkeit des betreffenden Planeten bei mehr oder weniger vorgerück⸗
er ter Dämmerung bedingen . Es wird angenommen , daß Venus geſehen werden kann , wenn
nd die Sonne 5 Grade , Fupiter und Merkur , wenn ſie 10 Srade , Saturn und Mars , wenn

ſie 11 Grade oder mehr unter dem Horizont ſteht . Die ſo gegebenen Grenzen erweitern

oder verengern ſich natürlich , je nachdem der Planet wegen ſeiner Stellung zur Sonne

und Erde mehr oder weniger hell erſcheint . Auch iſt zu beachten , daß die im folgenden

gemachten Zeitangaben nur für den der Berechnung zugrunde gelegten Breitenkreis von

d⸗ Berlin ( 527½ Grade ) vollkommen zutreffen und für Beobachtungsorte in anderen geo—⸗

es graphiſchen Breiten kleiner Verbeſſerungen bedürfen . Nebenbei ſei hier bemerkt , daß

ſie die bürgerliche Dämmerung ſtattfindet in der Zeit , während der die Sonne ſich

r⸗ 6½ Grade oder weniger unter dem Horizont befindet .

n⸗ Unter den Zeitangaben in der folgenden Zuſammenſtellung ſind Ortszeiten zu ver⸗

n⸗ ſtehen .

Sichtbarkeit der Planeten im Jahre 19a

Januar

Merkur iſt vom 16. bis 31. im günſtigſten Falle 20 Minuten am Morgenhimmel ſichtbar .

2 Venus iſt Morgenſtern . Sie geht am Anfang des Monats um 4. 35 Uhr auf, am 31. Fanuar erſcheint

ſie um 5. 45 Uhr und kann bis zum Verſchwinden in der Morgendämmerung geſehen werden.

Mars kann vom Erſcheinen in der Abenddämmerung ab geſehen werden. Er geht am Anfang desMonats
um 6 Uhr, am Ende des Monats um 4. 15 Uhr unter

2 Jupiter geht am Anfang des Monats um 20 Uhr, am Ende des Monats um 1. 40 Uhr auf und kann

dis zum Verſchwinden in der Morgendämmerung geſehen werden.

f Saturn kann vom Auſtauchen in der Abenddämmerung ab geſehen werden. Er geht am Anfang des

Monats um 7 Uhr, am Monatsende um 4. 50 Uhr unter .

Februar

Merkur iſt nicht ſichtbar .
Veuus iſt Morgenſiern . Sie kann den ganzen Monat von etwa 5. 50 Uhr ab bis zum Verſchwinden in der

Morgendämmerung geſehen werden.
Mars iſt vom Erſcheinen in der Abenddämmerung ab ſichtbar . Am Anfang des Monats geht er um 4. 10 Uhr

n unter, am Monatsende erfolat der Untergang um 3. 05 Uhr.
Jupiter iſt die ganze Nacht über ſichtbar
Saturn kann vom Auftauchen in der Abenddämmerung ab geſehen werden. Er geht am 1. Februar um 4. 45 Uhr
unter , am Monatsende verſchwindet er um 2. 55 Uhr.

K

0 Mörz

Merkur iſt vom 29. März ab für wenige Minuten am Abendhimmel ſichtbar .

ö
Venus iſt am Anfang des Monats von 5. 50 Uhr ab als Morgenſtern ſichtbar . Die Dauer der Sechtbarkelt
nimmt ſchnell ab, und vom 22. März an iſt Venus nicht mehr ſichtbar .
Mars kann vom Auftauchen in der Abenddämmerung ab geſehen werden. Am 1. März geht er um 3. 05 Uhr

unter , am Ende des Monats iſt er bis 2. 10 Uhr ſichtdar .
Jupiter iſt bis zum 21. März die ganze Nacht über ſichtbar , am Monatsende geht er um 4. 25 Uhr unter .
Saturn kann am Anfang des Monats vom Erſcheinen in der Abenddaͤmmerung ab bis 2. 55 Uhr, am Monats⸗
ende bis 1 Uhr geſehen werden.

April

Merkur iſt am Abendhimmel ſichtbar . In den Tagen vom 8. bis 15. Aprll beträgt die Dauer der Sichtbarkeit
nahezu 1 Stunde . Vom 25. Aprll ab iſt Merkur nicht mehr ſichtbar .
Venus iſt nicht ſichtbar .eree
Mars kann am Anfang des Monats vom Auftauchen in der Abenddämmerung bis 2. 10 Uhr, am Ende des
Monats bis 1. 10 Uhr geſehen werden.
Jupiter iſt vom Erſcheinen in der Abenddämmerung ab ſichtbar . Am 1. Aprlil geht er um 4. 20 Uhr, am Ende
des Monats um 2. 25 Uhr unter .
Saturn kann vom Erſcheinen in der Abenddämmerung ab geſehen werden. Er geht am Anfang des Monats
um 1 Uhr, am Monatsende um 23. 15 Uhr unter .
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Mal
Merkur iſt nicht ſichtbar .
Venus iſt nicht ſichtbar .
Mars iſt am Anfang des Monats blis 1. 10 Uhr, am Ende des Monats bis Mitter
Jupiter kann vom Erſcheinen in der Abenddämmerung am Anfang des Monats bis 2
bis 0. 25 Uhr geſehen werden.
Saturn iſt noch für kurze Zelt nach dem Auftauchen in der Abenddämmerung ſichtbar. Bom 25
nicht mehr ſichtbar

Juni
Merkur iſt nicht ſichtbar
Venus iſt nicht ſichtbar
Mars kann am Anfang des Monats vom H' rvortreten aus der Abenddammerune
Monats bis 22. 35 Uhr geſehen werden.
Jupiter lſt am Anfang des Monats bis 0. 20 Uhr, am Monatsende bis 22. 35 Uhrſichtbar
Saturn lſt nicht ſichbar.

23. 55 Uhr, am Ende des

Juli
Merkur iſt nicht ſichtbar .
Venus lſt nicht ſichtbar .
Mars iſt in den erſten Tagen des Monats noch für wenige Minuten am Abendhimmel ſichtbar. Vom 7. Zuli

ab iſt er nicht mehr ſichtbar. 1
iter iſt bis zum 12. Juli noch für kurze Zeit am Abendhimmel ſichtbar Für den Reſt des Monats iſt er

tzu n
Saturn taucht am 18. Fuli am Morgenhimmel auf und kann am Ende des Monats von 1. 30 Uhr ab bis zum

Verſchwinden in der Morgendämmerung geſehen werden.

August
Merkur iſt nicht ſt
Venus iſt vom 25. Auguſt ab für wenige Minuten am Abendhimmel zu ſehen.
Mars iſt nicht ſichtbar .
Jupiter iſt nicht ſichtbar .
Saturn kann am Anfang des Monats von 1. 25 Ubr ab, am Ende des Monats von 23. 40 Uhr ab bis zum

Verſchwinden in der Morgendämmerung geſehen werden.

September

Merkur iſt vom 14. September ab am Morgenhimmel ſichtbar. In den Tagen vom 20. bis 7.

— er kurz nach 4 Uhr auf und kann nahezu 40 Minuten geſehen werden.
enus kann den ganzen Monat über für kurze Zeit am Abendhlmmel geſehen werden

Mars iſt nicht ſichtbar .
Jupiter iſt vom 14. September ab am Morgenhimmel ſichtbar. Am Monatsende geht er um 3. 45 Uhr auf und

kann bis zum Verſchwinden in der Morgendämmerung geſehen werden
Saturn kann am Anfang des Monats von 23. 35 Uhr ab, am Monatsende von 21. 50 Uhr ab bis zum Ver

chwinden in der Morgendämmerung geſehen werden

Oktober

Merkur iſt bie zum 6. Oktober noch für kurze Zeit am Morgenhimmel ſichtbar. Für den Reſt desMonats
iſt er nicht zu ſehen.
Venus iſt mit langſam zunehmender Dauer der Sichtbarkeit als Abendſtern ſichtbar. Am Anfang des Monats

kann ſie bis 18. 45 Uhr geſehen werden.
Mars iſt nicht ſichtbar
Jupiter geht am Anfang des Monats um 3 45 Uhr auf, am Monatsende erſcheint er um 2. 20 Uhr und kann

für den Reſt der Nacht geſehen werden
Saturn iſt am Monatsanfang von 21. 50 Uhr ab, am Ende des Monats von 19. 55 Uhr ab bis zum Be

ſchwinden in der Morgendämmerung ſichtbar .

September

November
Merkur iſt nicht ſichtbar
Benus iſt Abendſtern . Sie geht am 1. November um 17. 45 Uhr unter , am Monatsende kann ſie bis 18. 20 Uhr

8 werden .
Rars iſt nicht ſichtbar .

3 ktann am 1. November von 2. 15 Uhr, am Monatsende von 0. 45 Uhr ab für den Reſt der Nacht ge⸗
ehen werden

Saturn geht am Anfang des Monats um 19. 50 Uhr, am Monatsende um 17. 50 Uhr auf und kann bis zum
Verſchwinden in der Morgendämmerung geſehen werden.

Deꝛember
Merkur iſt nicht ſichtbar .
Venus iſt Abendſtern . Am Anfang des Monats kann ſie bis 18. 20 Uhr, am Monatsende bis 19. 50 Uhr

eſehen werden
ars iſt nicht ſichtbar

Jupiter geht am Anfang des Monats um 0. 40 Uhr, am Monatsende um 23. 00 Uhr auf und kann für den
Reſt der Nacht geſehen werden.
Saturn iſt vom 11. Dezember ab dle ganze Nacht über ſichtbar .
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Aufnahme :
PK. Uecker⸗
Wehrbllderdienſt

Oeutſches Heldentum

Wenn die erſten Fahre des unermeß⸗

lichen Ringens , das nun ſchon den

fünften Kriegswinter heraufbeſchworen
hat , uns nicht bereits darüber belehrt
hätten , auf welches Ziel unſere haß⸗
erfüllten Feinde losſteuern - die jüng⸗

ſten Außerungen , vor allem der ameri⸗
kaniſchen Zeitungen , über die Abſichten ,

die man in Waſhington , wie in Mos⸗

kau verfolgt , ſchaffen letzte Klarheit ,

weſſen wir uns zu verſehen hätten , wenn

38

uns das Heldentum der großdeutſchen
Wehrmacht und der unbezingliche Wille

zum Ausharren der Nation nicht die

Gewähr dafür gäben , daß Fuda nicht

triumphieren wird . In der „ Newyork

Herald Tribane ' erklärt der Fude Wal⸗

ter Lippmann , die deutſchen Soldaten

dürften überhaupt nicht mehr nach

Deutſchland zurückkehren — ſie müßten

im Oſten reſtlos vernichtet werden , da⸗

mit dann die Bolſchewiſten völlig freie
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Hand hätten . Und im „ Newyork Fewiſh
Forum “ — zu Deutſch „Füdiſches Fo⸗
rum von Newyork “ —fordert ein ge⸗

wiſſer Roſengarten , nach dem jüdiſchen
Krieg ſolle ein jüdiſcher Friede geſchloſ —
ſen werden . Wörtlich heißt es in dieſer
fürwahr aufſchlußreichen Verlautba⸗

rung , einem Kabinettſtück jüdiſcher
Frechheit , der Friede ſoll, vom Berge

Sin ai herab verkündet werden , weil

nur ein Friede an dem Ort , an dem

Gott die zehn Gebote gab , dauerhaft
ſein könne . “ Alſo ein Völkerbund , auf
dem Berge Sinai geſtiftet , ſoll ent⸗

ſtehen . Wer in ihm den Ton angibt .
kann nicht zweifelhaft ſein .

Der Kalendermann ſtellt dieſe Aus⸗

ſchnitte aus Artikeln amerikaniſcher Zei⸗
tungen an den Anfang ſeiner Rück⸗ und

Ausſchau , weil ſie deutlich und unmiß —
verſtändlich die Kernfrage kennzeichnen ,
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Schweſter Käthe hilft bei den Linksſchreibverſuchen Aufnahme : PK. Stephan⸗Preſſe⸗Hoffmann

um deren Entſcheidung es geht : Kann

der Fude , der hinter dem Hochkapita⸗
lismus genau ſo ſteht wie hinter dem

Kommunismus der Bolſchewiken , die

uneingeſchränkte Herrſchaft über die

Welt an ſich reißen oder wird ihm für
immer das Handwerk gelegt ? Auch wer

vorſichtig im Gebrauch des Wortes

Schickſal iſt , wird hier ſich für be⸗

rechtigt halten , davon zu ſprechen , daß
im Kampf zwiſchen dem germaniſchen
Europa und dem jüdiſchen Herrſchafts ,
anſpruch der vereinigten Hochkapitali —
ſten und Bolſchewiſten eine im tiefſten
und letzten Sinne des Begriffes ſchick⸗
ſalhafte Entſcheidung fallen müſſe und

werde , wie ſie wohl auf der Erde bisher
noch nie fällig geweſen iſt . Wer ein

wenig Beſcheid weiß in der alten ger —

maniſchen Heldenſage , denkt ohne wei —

teres an das Epos vom Ringen der



FührerhauptquartierBeſprechung im 8

Der Führer im Geſpräch mit Reichsminiſter von Ribbentrop und Reichsleiter Bormann

Aufnahme : Preſſe⸗Hoffmann
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Verwundete ſind von der SA . in Karlsruhe zu einem Kameradſchaftsabend geladen

Wächte des Lichts mit denen der Fin —
ſternis .

Daß ein ſolcher Kampf , der die un⸗

bedingte Klärung letzter Fragen und

die ebenſo bedingungsloſe Scheidung
der Geiſter fordert , die Straffung faſt
übermenſchlicher Kräfte zur Folge hat ,
kann kaum überraſchen . Daß er die

ſtrikte Durchführung des totalen Krie —

ges verlangt , iſt eine Selbſtverſtänd⸗
lichkeit . Das ſoldatiſche Heldentum der

Wehrmacht und die ebenſo ſoldatiſche
Bewährung der Heimat , die durch den

barbariſchen Terror der Luftangriffe ,
wie Briten und Amerikaner ihn ent —

wickelt haben , oft genug zur blutigen
Walſtatt wird , ſind die Bürgen dafür ,
daß der Fude nicht den Sieg erringen
wird . Vielleicht iſt in früheren Kriegen
ohne letzte zwingende Notwendigkeit da⸗

von geſprochen worden , es gehe um

Sein oder Nichtſein : dieſes
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Aufnahme : Archiv Soldatenkalender

Mal kommt dieſer Gegenüberſtellung
eine Bedeutung zu , die nicht den minde⸗

ſten Zweifel erlaubt . Sein oder Nicht⸗
ſein — ein drittes , ein anderes gibt es

nicht .
Das vierte Kriegsjahr , auf das wir

zurückſchauen , ſtand unter den Zeichen
der heftigſten Abwehr verſchiedenartig —⸗
ſter Verſuche der Feinde , Großdeutſch —
land in die Knie zu zwingen . Dabei

hatte unſere Wehrmacht gegen eine

zahlenmäßige Überlegenheit von Men —

ſchen und Material zu kämpfen , wie ſie
wohl noch nie auf eine Nation ein⸗

ſtürmte . Daß unter ſolchen Bedingun —
gen Rückſchläge unvermeidbar ſind ,
verſteht ſich ohne weiteres . Daß freilich
Prüfungen , wie das bittere Wort Sta⸗

lingrad ſie umſchreibt , daß Verluſte , wie

wir ſie — vor allem allerdings infolge
des Verſagens und gewiſſer verräteri —

ſcher Hinterhältigkeiten italieniſcher



Kriegsweihnacht bei der Waffen⸗/ /

Aufnahme: PK. Keintzel⸗Atlantlk



Hitler⸗Fugend in Straßburg

Verbände in Nordafrika und auf Si⸗

zilien hinnehmen mußten , nur unter

Aufbietung aller ſeeliſchen Widerſtands⸗
kraft und unverlierbaren Glaubens an

den Enderfolg der eigenen Waffen und

Entſchloſſenheit zu ertragen ſind —auch
das iſt eine unbeſtreitbare Tatſache . Das

Wundmal Stalingrad wird im⸗

mer uns auf dem Herzen brennen . Es

wäre unmännlich und deutete auf man⸗

gelnde innere Tapferkeit , wollte man ſich
bemühen , die ſo ſchmerzvollen Ereig —
niſſe um Stalingrad abzuſchwächen
oder in ihrer Bedeutung zu verkleinern .

Nein , der Kalendermann weiß , daß
gerade der deutſche Soldat jede Politik
der Vertuſchung oder des Kopf⸗in⸗den⸗
Sand⸗Steckens ablehnt . Er iſt Manns

genug , auch dann den Mut nicht zu
verlieren , wenn das Kriegsglück ſich
ihm einmal verſagt . Kein deutſcher
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Aufnahme : Archiv Soldatenkalender

Feldherr hat jene unbeirrbare Größe .
die das nüchterne und zuchtvolle Er⸗

tragen von Niederlagen vorausſetzt , ſo
oft bewähren müſſen wie der König , in

deſſen Geſtalt alle ſoldatiſchen Tugen⸗
den , wie alle geiſtige Spannkraft deut⸗

ſchen Weſens ſich am überzeugendſten
verkörperten : Friedrich der Große . Sein

Wort , daß es darauf ankomme , die

Ohren ſteif zu halten , auch wenn noch

ſo dunkle Tage anbrechen , ſteht unſicht⸗
bar über allem Kämpfen und Sich —
Bewähren deutſcher Männer in dieſem
Kriege . Es gilt aber auch für die Volks⸗

genoſſen , die in den luftgefährdeten
Gebieten Not und Unglück aushalten
müſſen und meiſtern , wie nur teufliſche
Zerſtörungswut und ungezügelter Haß
ſie zeitigen können . So wie aber aus

Stalingrad die Kraft zum uneinge —
ſchränkten totalen Krieg hervorwuchs ,
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jo löſt das unſägliche Leid der von den

engliſch - amerikaniſchen Mordbrennern

heimgeſuchten Städte eine Hilfs⸗

bereitſchaft aus , die vor allem

auch ein Bekenntnis zum trotzigen Ent —

ſchluß des Aushaltens um jeden Preis

in ſich birgt !

Als ums Fahr 1689 der König von

Frankreich , Ludwig XIV , ſich brüſtete ,

daß ſein Marſchall , der Graf von Mö⸗

lac, die Pfalz zerſtört habe und dieſes

Heldenſtück ' im Schlagenlaſſen einer

Gedenkmünze feierte , war es ein ſchwa⸗

ches , zerſplittertes Reich , das die entſetz⸗
lichen Wunden des Dreißigjährigen

Krieges noch nicht hatte verheilen kön⸗

nen , auf das jene Schickſalsſchläge her⸗

einbrachen - es war faſt ein willenloſer

Spielball ſeiner Feinde . Heute können

die Elemente , die für die Zertrümme⸗

rung deutſcher Kulturſtätten , für die

Hinmordung von Frauen und Kindern

und Greiſen verantwortlich ſind , nicht

damit rechnen , daß ſie ungeſtraft blie⸗

ben , daß ihr niederträchtiges Beginnen

keine Vergeltung fände . Wenn wir auch

nicht wiſſen , wann der Tag heraufſteigt

der jene Nichtswürdigen zur Rechen⸗

ſchaft zieht —kommen wird er und ei

wird ſeine Miſſion lückenlos erfüllen

Die Einwohner der oberrheiniſchen

Städte , die wie Mannheim , Heidelberg
Durlach , Pforzheim , Baden⸗Baden

Offenburg und andere die Opfer jener

hölliſchen Vernichtungswelle von 168

wurden , waren darauf angewieſen , auf

gut Glück ſich einen Unterſchlupf zu

ſuchen . Oft irrten ſie lange herum , bis

ſie irgendwo eine vorübergehende Bleibe
fanden . FJa, oft waren ſie gezwungen

Reichsminiſter Roſenberg und Reichsſtatthalter Robert Wagner bei der Eröffnung der

Gauſchulungsburg in Straßburg
Aufnahme : Archiv Soldatenkalender
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Deut

Wochen hindurch im Wald zu kampie —
ren . So bitter auch heute das Los von

Volksgenoſſen ſein mag , deren Hab
und Gut von den Bomben der Feinde
vernichtet wurde - ſie ſtehen in ihrem
Leid doch nicht hilflos und dem Zufall
anheimgegeben da . Gerade bei uns am

Oberrhein haben viele , viele Luft —
geſchädigte und Umquartierte ihre
Kriegsheimat gefunden . Gewiß .
eine Kriegsheimat kann die wirkliche
Heimat nicht erſetzen —aber ein Stück

Welt iſt ſie doch, in der man leben kann .

Insbeſondere für unſere Soldaten an
den Fronten darf es ein Gefühl der Be⸗

ruhigung ſein , daß ſie wiſſen , ihrer An —

gehörigen daheim nimmt ſich umfäng —⸗
liche und verſtändnisvolle Fürſorge an ,
wenn ſie vom Unglück getroffen werden

oder Rat benötigen und Hilfe in An —

40

ſche Fallſchirmjäger auf dem Gran Saſſo bei der Befreiung des Duce
Aufnahme : PK. Schneiders⸗PreſſeHoffmann

ſpruch nehmen müſſen . Was den deut⸗

ſchen Menſchen am Oberrhein zur Zeit
des vierzehnten Ludwigs fehlte , der

Rückhalt an einem ſtarken und aller

ſeiner Volksgenoſſen ſich annehmenden
Reich — heute braucht ſeiner niemand

zu ermangeln .
Es wäre töricht , etwa abzuleugnen ,

daß zur Bewährung in dieſem Krieg
ein ungewöhnliches Maß von Seelen —⸗

ſtärke gehört . Wahrſcheinlich hat unſere
Nation noch nie ſo viel geiſtige Spann —⸗
kraft aufbringen müſſen wie eben jetzt !
Wer auch wollte beſtreiten , daß ihn
Stalingrad , Tunis , Sizilien , die rieſen⸗
hafte Abwehrſchlacht zwiſchen Schwar —
zem Meer und Eismeer mit düſterm
Harm , mit grenzenloſem Leid , mit ban⸗

gen Beſorgniſſen erfüllen ? Tapferkeit
und Mut beſtehen keineswegs darin ,

·
·
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Ein verwundeter Kamerad wird zum Verbandsplatz getragen .

Aufnahme : Preſſe⸗Hoffmann
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Ein Stoßtrupp , der in Karlsruhe zu Gaſt war , wurde jubelnd am Hauptba
5 empfangen.

Schweres auf die leichte Achſel zu neh⸗

men . Sie verdienten ihre Kennzeichnung

nicht , wenn ſie nicht auch ausreichten , in

dunkeln Tagen und unter dem Eindruck

empfindlicher Rückſchläge den Kopf
oben zu behalten . Fe ruhiger man die

Gefahren ins Auge faßt , die einen um⸗

drohen und die gebannt ſein wollen ,

deſto klarer reift in einem die Erkennt⸗

nis heran , daß nur der Einſatz aller

körperlichen , wie aller ſeeliſchen Kräfte

den Enderfolg der deutſchen Waffen

garantieren . Die Feuerprobe , die das

Schickſal dieſes Mal der deutſchen
Seele abfordert , iſt wirklich die Prü⸗

fung der ſtählernen Härte unſeres Wil⸗

lens , der Fähigkeit , für das Ganze , für
die Gemeinſchaft alle eigenen Wünſche
und Intereſſen zurücktreten zu laſſen .
Die Forderung nach Bewährung um

jeden Preis ergibt ſich von ſelbſt aus

dem Gebot , das der totale Krieg uns

auferlegt !

42

hnhof
Aufnahme : Archiv Soldatenkalenden

Nun iſt allerdings dieͥ Kraft den

Bewährung nicht allen Menſchen

im gleichen Ausmaß eigen . Dem und

jenem hat ſie die Geburt nur in be⸗

ſchränktem Uimfang mitgegeben . Ein

anderer iſt vielleicht bisher nie gezwun⸗

gen geweſen , ſie voll zu entwickeln

Dann wieder gibt es zartbeſaitete Ge⸗

müter , die übrigens darum doch durch⸗

aus , brauchbare und ſchätzenswerte

Volksgenoſſen ſein können . Es beſteht
kein Grund , auf ſie verächtlich herab⸗

zuſehen . Selbſt der Soldat weiß , daß

ſich ſoldatiſches Weſen recht verſchieden

äußern kann . Der iſt ein unentwegter

Angriffsgeiſt , jener ein zäher Vertei⸗

diger , ein dritter vereinigt von den

beiden anderen beſtimmte Züge in ſich

Was aber allen dreien eigen iſt , wenn

ſie Soldaten in des Wortes wirklichem
Sinne ſind , das ſind Treue und Verläß⸗

lichkeit . Sie ſind die Fundamente echten

Heldentums jener höchſten menſchlichen
2
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Bereitſchaft zur Selbſtentäußerung

die den Kämpfer über ſich ſelber hinaus⸗

wachſen läßt . In dieſem Heldentum

künden ſich ebenſo Tapferkeit wie An⸗

griffsgeiſt , Kaltblütigkeit wie Beſonnen⸗

heit . Und dieſes Heldentum formt das

Antlitz des deutſchen Soldaten , den

nicht politiſche Kommiſſare in den

Kampf zu hetzen , den aber auch nicht

prämien und „ Kopfgelder ' zum Ein⸗

jatz zu locken brauchen . Dem ſoldati⸗

ſchen Heldentum der deutſchen Wehr —
macht iſt es zu danken , daß die gewal⸗
tigen Schlachten , die ausgefochten wer⸗

den , weit , weit außerhalb der Reichs⸗

grenzen zum Austrag kommen . Ihm

gebührt der Ruhm der beiſpielloſen

Siege der erſten Fahre des rieſenhaften

Ringens . Auf ihm beruht der Erfolg
der beweglichen Kriegführung , die , frei

von ſturem Preſtigeehrgeitz , die Be⸗

mühungen , über voll gelungene Durch —

brüche ins Innere des Reiches einzu⸗

ſtrömen , immer wieder vereitelt . Die⸗

ſem unvergleichlichen Heldentum gih

unſres Herzens tiefempfundener Dank

gelten unſere heißen Wünſche ! Auf die⸗

ſes Heldentum , das zugleich die Heiman

zu immer neuer Kraftanſpannung an —

ſpornt , gründen wir unſere Zuverſich⸗
und unſeren Glauben , daß , wie ſchwer

es auch ſein mag , Großdeutſchland aue

dem Sturmgewitter dieſes Krieges

ohnegleichen , gefeſtigt und geſichert her .

vorgehen wird . Sein oder Nichtſein !
Wir wollen ſein , wollen heben . Wir

werden ſein , werden leben , wenn auch

fortab das ſoldatiſche Heldentum drau —

ßen und drinnen die Stunde regieren

wird ! Und es wird ſie regieren !

Wer hat denn den Käſe In Alkmar in Holland wird dieſer kugelrunde Käſe ins Schiff

gerollt Aufnahme : PK,Berichter Lüdecke⸗Atlantic
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Aufnahme
Erich Bauer, Karlsruhe

Straßburg - die Stadt der Infanterie
Wie viele von den Kameraden , die

vor dem erſten Weltkrieg ihrer Sol —

datenpflicht genügten , haben in Straß⸗
burg gedient oder ſind wenigſtens zu
Übungen in der „ wunderſchönen Stadt “

eingezogen geweſen ! Welche Bedeu —

tung vor allem den Infanterie - Regi —
mentern in der Garniſon Straßburg
zukam , ſchilderte vor einiger Zeit in
den „ Straßburger Neueſten Nachrich —
tenꝰ der Wehrmachtskommandant von

Straßburg , Generalmajor Vaterrodt .
Der Kalendermann geht gewiß nicht

fehl in der Annahme , daß er den Leſern
ſeines Fahresheftes eine Freude macht ,

wenn er in dieſes den ſchönen Aufſatz
bon Generalmajor Vaterrodt aufnimmt .

„ liber allem aber ſteht die deutſche
Infanterie . “ Man vergißt es immer

wieder angeſichts der Waffen , die mehr

44

ins Auge fallen . Aber es iſt doch ſo
Wer weiß das beſſer als der Führer
ſelbſt , von dem dies Urteil ſtammt ? Ge —

wiß , alle Waffen ſind zur Erringung
des Sieges unumgänglich notwendig ;
keine iſt zu entbehren , aller Kampf geht

auf Leben und Tod ; alle verlangen ein

Letztes an Mut , Entſchloſſenheit und

Hingabe , und doch iſt keiner ſo den Ge

walten der Erde verhaftet wie der In

fanteriſt . Keiner iſt ſo unſcheinbar ,
ſo unſichtbar , ſo namenlos wie er
keiner ſo wenig zu entbehren wie er ;
keiner iſt ſo unbedingt auf ſich ſelbſt ge⸗
ſtellt und mit ſeiner Waffe auf Gedeih

und Verderb verbunden wie er . In

Schlamm und Eis , in Wald und Sand ,
in Schneeſturm und Regen , über Fel⸗

ſen und Stege marſchiert er vor , ar —

beitet und taſtet er ſich vor , kriecht

du wunderſchõne Stadt

1



General Vaterrodt , Stadtkommandant von Straßburg

Aufnahme : Archiv Soldatenkalender
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Auf Wache im heimgekehrten Straßburg

bor . Immer iſt er von der Gefahr um⸗
wittert . Sorgloſes Ausruhen gibt es
ſelten für ihn , und wenn ſchon , dann

in eine Schneegrube gebettet oder an
eine Grabenwand gepreßt . So aber

wurde er zum Typus des Kämp⸗
fers und Soldaten ſchlechthin .
Als ſolcher lebte er allerdings ſchon im⸗

mer in der Vorſtellung eines wehrhaf —⸗
ten Volkes .

Es kann nicht wunder nehmen , wenn
im Laufe der Entwicklung in den

Truppengarniſonen oder »ſtandorten
die Infanterie zahlenmäßig die an⸗
deren Waffen überwog , überwiegen
mußte . Die anderen dienten in letztem
Sinne ja wieder ihr bzw. arbeiteten mit

ihr zuſammen . Selbſt in befeſtigten
plätzen überwog die Infanterie , ſo ſehr

46

Aufnahme : Erich Bauer , Karlsruhe

die Feſtungen ihre Kanoniere und Pio —
niere brauchten . Ein Muſterbeiſpiel da⸗

für iſt Straßburg , eine richtige Solda⸗

tenſtadt . Sie beherbergte nach ihrer
Wiedervereinigung mit dem Reich nach
1871 ſechs Infanterie⸗Regimenter , drei

Fußartillerie - , ein Feldartillerie⸗ , ein

Huſaren⸗Regiment , dazu drei Pionier⸗
bataillon und ein Trainbataillon . Der
Gedanke der Maſſierung der Infante⸗
rie - Regimenter in Straßburg war , ab⸗

geſehen von der zentralen Lage der
Stadt für einen Feind im Weſten — ein

ſolcher kam damals allein ' in Frage —

der der leichten Beweglichkeit , ſchneller
Marſchbereitſchaft und der Unabhängig⸗
keit von ſchwer zu transportierenden
ſchweren Waffen . Heute hat die Infan⸗
terie allerdings auch ihre ſchweren Waf⸗
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fen , aber ſie ſind ſo geſchaffen , daß ſie
ihr leicht überall hin zu folgen , ſogar
den Weg zu bahnen vermögen . Der Ge —

danke , daß die Infanterie das Gelände

durch eigene Kraft zu nehmen hat ,
kommt in dieſer Zuteilung noch ver —

ſtärkt zum Ausdruck . Die Infanterie er —

obert ; dieſem einen Ziel iſt alles unter⸗

geordnet . Straßburg war alſo trotz
ſeines Feſtungscharakters in der Haupt —

ſache eine Infanteriegarniſon . Ihre Re⸗—

gimenter ſtammten aus verſchiedenen

Nr. 126 Großherzog von Baden . Die

Sachſen hauſten in der Manteuffel⸗

Schleuſen - und Illtorkaſerne , 2 Kom —

panien jeweils auch im Fort „ Kron⸗

prinz ' , die Württemberger in der Mar —

garetenkaſerne ( Molsheimer Straße )

2 Kompanien im Fort „ Bismarck “ . An

Stelle der verſetzten 25er und 47er

traten die in Straßburg ( auf der Eſpla —
nade ) neu aufgeſtellten und dort unter⸗

gebrachten Inf . - Regimenter : 1. Unter —

elſäß . Inf . - Regt . Nr . 132 und das

deutſchen Ländern

damals noch fürſt —

lich regierte Bun

desſtaaten ) , da ja

das Reichsland

noch keine eigenen

Kontingente ſtel —

len konnte .

Nach 1871 wur⸗

den zunächſt vier

Infanterie - Regi —
menter nach

Straßburg ver —

legt : die 25er , die

47 er , die 105er und

die 126er . Die Be⸗

völkerung unter —

ſchied ſie kurzer —

hand nach ihren

Ammununununnunmunnnenmemnunuununmmun

Ob es ſich um unſere Panzerdiv ' ſionen
oder die Motorverbände handelt , ob es

ſich um unſere Artillerie oder Pioniere
dreht , ob wir unſere Flieger neh⸗

men , Jäger , Sturzkampfbomber und

Schlachtflieger , ob wir an unſere Ma⸗

rine denken , an die Beſatzungen unſe⸗
rer U⸗Boote , ob wir endlich von unſeren
Gebirgstruppen im Norden ſprechen
oder von den Männern unſerer Waf⸗

fen⸗F6. Sie ſind alle gleich ! über allem

aber - und das möchte ich wieder be⸗

ſonders betonen — über allem ſt “ht in

ſeiner Leiſtung der deutſche Infanterſſt ,
der deutſche Musketier .

( Der Führer am 3. Oktober 1941

Annenmennmnenenununnunnnnnunnnmnuununn

4. Unterelſ . Inf . “

Regt . Nr . 143

Den 132ern „ ge —

hörte ' überdies das
Fort „ Roon “ , den

143ern zeitweilig
die Forts „ Wer⸗

er ünd „o, d

Tann “ . Dann

wurde von Dieuze
nach Straßburg
verlegt - an Stelle

des ebenfalls hier

aufgeſtellten Inf .

Regts . Nr . 138 —

das 4. Lothring
Infanterie - Regi⸗
ment Nr . 136 . Es

erhielt als Unter⸗

Achſelklappen , die

beim Regiment 25 blau , bei 47 gelb , bei

105 blauſchwarz und bei 126 rot waren .

In den 80er Fahren wurden die

25er , deren Erſatz vorwiegend nieder —

rheiniſch geweſen war , nach Aachen ver —

ſetzt , die 4/er nach Poſen . Die in Straß⸗

burg verbleibenden 105er waren all⸗

gemein als „die Sachſen ' bekannt , ent⸗

ſprechend die 126er als „ die Württem⸗

berger ' . Ihre genauen Bezeichnungen

lauten : Königl . ſächſ . 6. Inf . - Regt .
Nr . 105 , König Wilhelm II . von Würt⸗

temberg und 8. Württemb . Inf . ⸗Regt

48

kunft die „ Kaiſer —

Friedrich⸗Kaſerne “ an der Mörſchhauſer
Straße zugewieſen ſowie das Fort
„ Moltke “ . Das III . Batl . 136 kam nach
Mutzig . Schließlich zog noch das

III . Batl . des 10 . Lothr . Inf . - Regts .
Nr . 174 in Straßburg ein und wurde

in die Margaretenkaſerne gelegt — die

zwei anderen Bataillone des Regiments
erhielten Forbach als Standort .

Nur vorübergehend lagen in Straß —

burg die Inf . - Regimenter Nr . 99 und

Nr . 137 . Erſteres wurde bald nach Za⸗
bern , letzteres nach Hagenau verlegt .
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Auch die 60. , 61 . und 85 . Infanterie⸗

brigade hatte ihre Dienſtſtelle in Straß —

burg , teils in der Brandgaſſe 11, teils

in der Gießhausgaſſe 51 . In der

Brandgaſſe 11 befanden ſich noch der

Stab der 30 . Inf . - Div . und das Gene⸗

ralkommando des XV . Armeekorps .

Die Kaſernen , in denen die Truppen

untergebracht waren , ſtammten z. T.

noch aus franzöſiſcher Zeit und waren

an den ſchlechteſten Bauplätzen errich —

tet , weshalb erſt für alle möglichen

48

Mit klingendem Spiel durch die alten traulichen Straßen .

Aufnahme : Erich Bauer , Karlsruhe

hygieniſchen Verbeſſerungen Sorge ge⸗

tragen werden mußte . Bald ſchritt man

indes zur Errichtung von Neubauten ,

die für ihre Zeit muſtergültig waren .

Wenn auch im Laufe der Zeit zu den

Infanterie - Regimentern 3 Fußart. “,
( 10, 14 . 51 ) und 1 Feldart . - ( 15) , ferner

1 Huſaren⸗Regiment ( 9) , dazu 3 Pio⸗

nier - und 1 Train - Batl . traten , wog

in ihrer Maſſe doch die Infanterie vor ,

und das ſoldatiſch bunte Leben der

Stadt wurde größtenteils von ihr be⸗

49



ſtimmt . In keiner deutſchen Stadt

kamen übrigens die Angehörigen ſo
vieler deutſcher Stämme miteinander

in Berührung , wie gerade in Straß —
burg . Auch hat mancher deutſche Sol —

dat aus dem rechtsrheiniſchen Gebiet

ſich eine Elſäſſerin zur F̃rau geholt und

durch ſie auch in der Franzoſenzeit die

Verbindung mit ſeiner alten Garniſon⸗

ſtadt aufrechterhalten . Umgekehrt hat
der Elſäſſer die

Anhänglichkeit an

ſein altes Regi⸗

ment und ſeine
alte Kaſerne durch
die Franzoſenzeit
treu bewahrt . Dies
konnte man auch
am letzten Tag der

Wehrmacht wie⸗

der beobachten ,
wie die alten Sol⸗

daten zum Ein⸗

topfeſſen und zur

Beſichtigung ge⸗
rade ihre alte

Kaſerne wieder

aufſuchten , um zu

ſehen , wie es jetzt
dort ausſah und

was ſich ſeit ihrer
Zeit verändert

hatte . Die Tat⸗

ſache des Solda⸗

tentums vermochte ſo ein einigendes
Band zu ſchlingen um alle einſti —
gen Soldaten rechts und links des

Rheins über Zeiten und Stämme hin —
weg . Es wird uns berichtet , wie wäh —

rend der Franzoſenzeit die Alten ihren

Söhnen , die die franzöſiſche Uniform

tragen mußten , voll Stolz erzählten ,
was für ganz andere Kerle ſie doch einſt

geweſen , da ſie in Zucht und Ehren die

deutſche „ Pickelhaube ' und dann den

50
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Stahlhelm trugen . Gerade das aber

ſoll den elſäſſiſchen Soldaten immer

wieder eingehämmert werden , daß ihr
Soldatentum von höchſten deutſchen
Stellen uneingeſchränkte Anerkennung

und Lob gefunden hat . Wie ſollte das

auch anders ſein bei einem Volks —

ſtamme , wo der Vater ſeinem in den

Krieg ziehenden Sohne zum Abſchied
ſagen konnte : „Foſef , zeig' , daß du en

Elſäſſer biſch . Im⸗

mer nur von

de Vorderſchte ! “
Blutbedingter ,

wehrhafter Geiſt

wohnte im Elſäſ⸗
ſer durch die Zei —
ten fort - im Mit⸗

telalter hatten die

Straßburger

ſchon als beſon —

dere Auszeichnung

ihr Stadtbanner

unmittelbar hinter
der Reichsfahne

tragen dürfen —

und er wird auch

in den kommenden

Generationen wei —

terleben . — 1919

wurden die alten

Regimenter auf —

gelöſt . 1940 nach

der endgültigen
Wiedergewinnung der Stadt Straßburg
für das Reich, wurden erſt ſchleſiſche , dann

in der Hauptſache badiſch - württembergi —

ſche ( infanteriſtiſche ) Truppenteile in die

Stadt gelegt . Heute dürften ſich die

Truppengattungen im Stadtgebilde et —

wa die Waage halten . Wenn die In⸗

fanterie nicht mehr wie einſt vorherr —
ſchend iſt , ſo iſt dies durch die erweiter —

ten Kampferforderniſſe wie vor allem

auch durch die Luftbedrohung erklärlich .
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Deutſcher Spähtrupp im Vorgehen Aufnahme : PK. Haniſch⸗Atlantik

Von einer Handvoll deutſcher Grenadiere . . .

Bitterſtes Weh weckt das Wort Sta⸗

lingrad in der deutſchen Seele namen⸗

loſes Leid , aber auch das Gefühl höch⸗

ſten Stolzes: Denn unvergleichliches

Heldentum adelte die Kämpfer von Sta⸗

lingrad . Aus jeder Zeile der Schilderung
ſpricht das , die Kriegsberichter Her bert

Rauchhaupt als eine der letzten
Darſtellungen aus Stalingrad ſchrieb :

PK . Stalingrad , 26 . Fanuar . Nach

wie vor pfeifen auch heute noch die Gra⸗

naten über die Wolga und krepieren

diesſeits und jenſeits des Stromes , nach

wie vor klinken Tag und Nacht Kampf⸗

flugzeuge ihre Bomben aus und das

Trümmerfeld Stalingrad wird dabei
weiter zertrümmert . Und noch immer

kämpfen im Eiſenhagel der Material⸗
ſchlacht deutſche Grenadiere ihren ſchwe⸗

4⸗

ren Kampf , der unbekannt und unge —

nannt bleibt , der untergeht in dem mit

der alten Erbitterung tobenden Rin⸗

gen und faſt zu einem Nichts zuſam⸗

menſchmilzt , in dem umwälzenden Ge⸗
ſchehen unſerer Tage . Nur ſie wiſſen

um die Opfer und Entbehrungen , die

gebracht werden müſſen .
Vor drei Wochen kam ich zum erſten —

mal zu jener Grenadierkompanie in der

Fabrikhalle eines Werkes . Auf zwan⸗

zig Meter Entfernung liegen hier un —

ſere Stellungen dem Verkgebäude der

Halle 4 gegenüber , und außerdem

ſichert die Kompanie auch noch den etwa

zweihundert Meter breiten Gelände⸗
ſtreifen zur Wolga hinab . Eine Kompa⸗
nie wie nur eine Kompanie nach harten

Kämpfen eben ſo ausſieht . Das kön —
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nen zwangsläufig nicht mehr 150 oder

160 Mann ſein , an deren Spitze ein

Hauptmann ſteht . Wir haben uns da

ſchon längſt an andere , an beſcheidenere

Verhältniſſe gewöhnt und ſind gut da —

mit zuſtreichgekommen . Welch bewun —

dernswerter Taten auch Einheiten mit

weitaus geringerer Gefechtsſtärke fähig
ſind , dafür iſt jene Kompanie in Sta⸗

lingrad der ſchlagende Beweis .

So verfügte auch dieſe Handvoll
Grenadiere hier trotz ihrer geringen

Zahl über eine beachtliche Kampfkraft .
Schließlich hat man in Hunderten von

Gefechten nicht umſonſt gelernt , am

MG anſtatt der dreiMann Bedienung

nur noch mit zwei auszukommen , die

Feuerkraft bleibt trotz allem die alte ,

und das iſt hier in der Verteidigung in

erſter Linie entſcheidend .

Drei Wochen ſpäter ſehe ich dieſelbe
Kompanie wieder , noch immer an der —

ſelben Stelle , in Halle 7. Man braucht

die Grenadiere wirklich nicht nach dem

Geſchehen zu fragen , das hinter ihnen
liegt . Die tiefliegenden Augen in den

blaſſen , verdreckten , unraſierten Geſich —
tern ſprechen eine eindeutige Sprache ,
und auch die vielen Löcher in den Män⸗

teln und Uniformen , von Granatſplit⸗

tern geriſſen , die nur geſtreift haben ,
ohne zu verletzen , die Verbände und

Heftpflaſter auf, ſo mancher kleinen

Schramme ſagen mehr als alle Worte .

Und ſieht man dann die alten Stellun⸗

gen wieder , in denen nur noch einer am

MG . liegt , wo vor drei Wochen noch

zwei geſtanden haben , dann weiß man ,

welche Anforderungen dieſe Zeitſpanne

an unſere Grenadiere geſtellt hat .

Die Abenddämmerung iſt ſchon her —

eingebrochen . In demſelben Kellerraum

der Halle wie vor drei Wochen befindet

ſich der Kompaniegefechtsſtand . Da iſt

auch noch der Leutnant , der damals den
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ganzen Krieg mit jener erfriſchenden ,
faſt jungenhaften Unbekümmertheit be⸗

trachtete , als könne ihn auch Stalin⸗

grad ſo leicht nicht erſchüttern . Heute

ſcheint das bärtige , ſchmutzige und von

dem ſtändig brennenden Holzfeuer ver —

rußte Geſicht um Fahre gealtert , und

nur aus den Augen blitzt noch dieſelbe
Unerſchrockenheit und Energie hervor
wie damals .

„ Hören Sie ſich das an ! “ , ſagte er ,

als draußen die Wurfgeſchoſſe einer

feindlichen Granatwerferbatterie mit

ohrenbetäubendem Getöſe Wüe
So geht das nun die ganzen drei Wo

chen hindurch , ununterbrochen , Tag und
Nacht ! Mit Artillerie kommen ſie ja

nicht über die hohen Mauern der Halle

hinweg , aber mit dem Steilfeuer ihrer

Granatwerfer haben ſie ſich genau ein⸗

geſchoſſen . Nun , ſo lange wir in den

Kellern ſitzen , können ſie von mir aus

ja rumſen , denn durch die ſtarken Eiſen —

platten über uns kann nichts durch .

Nur “ , fügt er ernſt hinzu , „viel iſt von

meiner Kompanie nicht mehr da , was

ſich hier unten im Keller etwas aus⸗

ruhen kann . Alles ſteht faſt ſtändig

draußen auf Poſten . Ablöſung gibt es

bei uns nämlich kaum noch . “

War die Kompanie ſchon vor drei

Wochen der Zahl nach keine kampfſtarke

Kompanie mehr , ſo war es unvermeid —

lich , daß auch die Kämpfe der Zwiſchen —⸗
zeit ihre Opfer gefordert haben . Zum
Glück nur wenige Tote , in der bei wei —

tem überwiegenden Mehrzahl Leicht —

verwundete , aber für die Kompanie im⸗

merhin Ausfälle . Für jene aber , die

übrig blieben , bedeutet das , den Platz

des Kameraden mit auszufüllen . Denn

wurde auch die Zahl der Grenadiere

lleiner , ſo behielt doch der zu verteidi —

gende Abſchnitt die alte Breite . Das

hieß alſo , von 14 Stunden Poſtenſtehen
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und 10 Stunden Ruhe auf 16 Stunden

und 8 Stunden , 17 und 7 Stunden

und täglich verſchob ſich das Verhältnis

weiter , 18 zu 6, 19 zu 5, 20 zu 4. Zwan⸗

zig Stunden täglich in der inzwiſchen

mit ſchneidendem Oſtwind hereingebro⸗

chenen Kälte , die auch bei Tage nicht

über 10 Grad anſteigt , und nur vier

Stunden Ruhe an dem Holzfeuer in

einem verdreckten Kellerraum ! Vier

Stunden Ruhe — wenn man dieſen

Halbſchlaf bei der alle paar Minuten

zerplatzenden Gruppe der ſowjetiſchen

Granatwerferbatterie und nachts außer⸗

dem noch bei den oft in bedenklicher

Nähe krepierenden Fliegerbomben

wenigſtens noch als Ruhe bezeichnen

könnte .

Und der Leutnant und die zwei Un⸗

teroffiziere verzichten ſelbſt auf dieſe

vier Stunden , weil nur ſelten , ganz ſel⸗

ten einmal vier Stunden hintereinan⸗

der vergehen , in denen ſie nicht alar⸗

miert werden .

Kaum iſt die Nacht hereingebrochen ,

kommt einer der beiden Unteroffiz ' ere

in den Keller geſtürzt : „ Herr Leutnant ,

ſie werfen ſchon wieder Handgranaten ! “

— „ Woran ich an ſich nichts ändern

kann “ , meint der Kompanieführer , aber
er ſetzt doch den Stahlhelm auf und

macht ſich fertig . „ So geht das jede

Nacht , ſeit drei Wochen , ohne Unter⸗

brechung ! ' , meint er im Hinausgehen .

Fede Nacht iſt an der Stirnſeite des

Gebäudes , wo unſere Poſten dem in

Halle 4 ſitzenden Feind auf 20 Meter
gegenüberliegen , die Hölle los : Die

Bolſchewiſten werfen durch die Fenſter⸗
höhlen unſerer Halle Handgranaten

herüber , immer wieder , zwanzig , drei⸗

ßig. vierzig , die ganze Nacht hindurch .

Unſere Poſten ſehen nichts in dieſen
Mächten , die nur in den frühen Morgen⸗

ſtunden von der ſchmalen Sichel des

abnehmenden Mondes ſpärlich erhellt

wird . Was bezweckt der Feind mit die —

ſer Werferei ? Will er nachts angreifen ?

Will er nur ſtören , die Grenadiere nicht

zur Ruhe kommen laſſen ? Aber ſicher—⸗

heitshalber , für jede Handgranate , die

herüberfliegt , zwei hinüber !
Und dann ſchallen dumpf die Deto —

nationen durch die rieſigen Hallenbau —

ten . Unſere Poſten werfen und werfen

— vierzig , ſechzig , achtzig , immer das

Doppelte . Kein Wort ſprechen ſie bei

dieſer ſchon faſt mechaniſch gewordenen

Arbeit . „ Dieſe verfluchte Halle ! “ , das

iſt alles , was bisweilen einmal einer

halblaut hervorſtößt .
Sobald der Morgen graut , wird es

zwiſchen den Hallen 7 und 5 ruhiger .

Dann bleiben nur 20 Meter bis zur

halb zerſchoſſenen Mauer , hinter der

der Feind ſitzt , unheimlich , grauenhaft .

Hinter den unauffälligen Mauerlöchern

unſeres Werkgebäudes aber hocken die

Grenadiere und laſſen Minute für

Minute und Stunde für Stunde kein

Auge von der Wand da drüben . „ Den

unſichtbaren Krieg ' nennen wir dieſen

zermürbenden , nervenaufpeitſchenden

Kampf um die Ruinen und Trümmer

von Stalingrad , jenes Ringen , in dem

nicht das geringſte vom Feind zu ſehen

iſt und dennoch Schuß auf Schuß fällt .

Unſere Grenadiere warten und warten .

MG . oder Gewehr immer ſchußbereit .

Wird drüben eine Hand oder ein Arm

ſichtbar . ſo ſchießt man noch nicht . Nein ,

man muß warten . bis ſich ein Stahl⸗

helm oder ein Geſicht hervorſchiebt . Im

unſichtbaren Krieg in Stalingrad fallen

nur gutgezielte Schüſſe .

Bei Tage liegt der Schwerpunkt im

Abſchnitt der Kompanie an der Ecke der

Halle 7, dort wo Stirnſeite und Wolga —

ſeite zuſammenſtoßen und eine Schlucht
in das noch feindbeſetzte Vorgelände

führt . Kurz nach 9 Uhr kommt wieder

einer der beiden Unteroffiziere : „ Herr
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Leutnant , ſie ſind wieder in die Halle
eingedrungen ! ' Der Offizier eilt hin⸗

7
diesmal mit der M zaſchinenpiſtole.

Unſer Poſten an der Ecke der Halle
kann die Schlucht nur auf wenige Me
ter einſehen . Der Feind nutzt dieſe
Deckung aus , nähert ſich mit 20, 30

Mann, wirft Handgranaten in das
Mauerloch des Poſtens , und während
dieſer die Lompanie alarmiert , ſind die

Bolſchewiſten auch ſchon in der Halle .
Die Handvoll Grenadiere ſetzt zum

Gegenſtoß an . Hinter den großen Sta —
peln unverarbeiteter Metallbarren wer —
fen ſie ihre Handgranaten hervor , ohne
ſelbſt ſichtbar zu werden . Maſchinen —
gewehrgarben peitſchen dem eindrin —
genden Feind entgegen . Aus kürzeſter
Entfernung feuern die Grenadiere ihre

gezielten Gewehrſchüſſe auf die Bolſche —
wiſten ab . Das geht ſo hin und her ,
30 , 40 Minuten lang . Drüben ſchreien
die Verwundeten des Feindes . Viel
ſcheint nicht übrig geblieben zu ſein von
dem eingedrungenen Trupp . Die Ma⸗

ſchinenpiſtole im Anſchlag geht der Leut —
nant an der Spitze ſeiner Grenadiere
vor . Einige der ſtruppigen , erdbraunen

Geſtalten werden überwältigt und ge —
fangengenommen . Die Kompanie be —

ſetzt die alten Stellungen .
Dieſe Einbruchsverſuche unternimmt

der Feind täglich , immer zwei⸗ oder
dreimal . Sogar ſeine feſten Zeiten hat
er dafür . Die Grenadiere kennen das
ſchon . Als es wenige Minuten vor
12 Ulhr iſt , meint der Leutnant : „ Fetzt
müßten ſie allmählich wiederkommen . “
Ulnd es vergeht keine Viertelſtunde , als
abermals wüſter Gefechtslärm durch
das Werkgebäude hallt und die Bolſche⸗
wiſten zum zweitenmal hinausgewor⸗
fen werden .

Heute tut ſich jedoch erſtmalig noch
eine weitere Schwierigkeit auf . Von
einer kleinen Anhöhe , wenige hundert
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Meter vor der Halle , noch auf dem dies⸗
ſeitigen Wolgaufer , ſchießt eine ſowje⸗
tiſche 7,62⸗Zentimeter - Pak herüber .
Sobald drüben das Mündungsfeuer
aufblitzt , werfen ſich die Poſten hinter
ihren Mauerlöchern in Deckung . Über

ihnen ſchießt der Feind die Wand der
Halle 7 zuſammen , ganz ſyſtematiſch ,
von rechts nach links . Sofort ſind unſere
ſchweren Granatwerfer feuerbereit .
Gleich die erſten Einſchläge liegen ge⸗
nau bei dem ſowjetiſchen Geſchütz .
Drüben ſpringt die Bedienung in

Deckung , der Beſchuß hört auf . Aber
als unſere Granatwerfer das Feuer
einſtellen , ſchießt der Feind weiter .
Schuß um Schuß , alles auf unſere
Mauer .

Der Leutnant hält den Pakbeſchuß
für Feuervorbereitung und rechnet mit
einem feindlichen Angriff größeren
Ausmaßes . Fetzt wird es kritiſch ; denn
von den Poſten ſind wieder einige ver⸗
wundet worden , weniger durch Splitter ,
ſondern vorwiegend durch die herunter —
praſſelnden Ziegelſteine , alles leichte
Fälle . „ Daß mir jetzt bloß keiner von
ſeinem Platz wegläuft ' , ſagt er , „ und
wenn ſie uns die ganze Mauer über
dem Kopf zuſammenſchießen . “

Er geht ſelbſt hinaus und legt ſich
hinter die Ziegelwand zu ſeinen Grena⸗
dieren . 14 Sprenggranaten krepieren
wenige Meter über und neben ihm .
Aber er bleibt ! Die Grenadiere aber
ſehen das Beiſpiel , das er ihnen gibt .
Es richtet ſie auf , obwohl die Nerven

zu zerſpringen drohen , es reißt ſie mit ,
treibt ſie zum Aushalten an . Und alle
bleiben ! Mehrmals werden ſie halb ver⸗
ſchüttet und müſſen ſich aus den Ziegel⸗
ſteinen und Trümmern der geborſtenen
Mauer herauswühlen . Und als dieſe
faſt umgelegt iſt , ſchießt der Feind mit
Kopfgranaten hoch oben den Eiſen —
träger in Fetzen , bis ſchließlich auch noch
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das obere Mauerwerk , Eiſenteile und

ein Stück Dach herabſtürzen .

Vorn fliegen plötzlich aus der Schlucht
wieder Handgranaten herein . Wie der

Leutnant vorausgeſehen hatte ; der

feindliche Angriff ! Schon ſetzen die

Bolſchewiſten zum Sprung in die Halle

an . Wie richtig war es , nicht von der

Mauer wegzugehen ! Gleich die erſten

Angreifer werden von einer MG . “

Garbe niedergemacht . Die anderen keh⸗

ren eiligſt in die Deckung der Schlucht

zurück . Das war der dritte ſowjetiſche
Einbruchsverſuch an dieſem Tage —

abgewehrt von einer Handvoll Grena —

diere .

Und wieder bricht die Nacht herein .

die 21 . im Werk . Beim Kompanie⸗

gefechtsſtand treffen ſechs Panzerjäger

ein . Der Leutnant nimmt die Meldung

entgegen . „ Was , ſo etwas gibt es

Aufnahme : PK. Ebert⸗Atlantik

noch ? “ , fragt er erſtaunt , „ſechs Mann

zur Verſtärkung der Kompanie ? Don⸗

nerwetter . wann haben wir ſo was mal

gehabt ! Da kann ich ja direkt meinen

Abſchnitt wieder beſetzen ! ' Draußen

aber bei den Grenadieren fliegt es von

Poſten zu Poſten : Sechs Panzerjäger ,
infanteriſtiſch eingeſetzt , kommen als

Verſtärkung ! Ganze ſechs Mann —

und doch gibt das ſchon wieder neuen

Auftrieb . Damit laſſen ſich ſchon einige

Lücken ſchließen . Und die vier Stunden

Ruhe , die ab heute hätten wegfallen

müſſen , können auf dieſe Art auch bei⸗

behalten werden .

Im Keller des Kompanieführers

ſitzen die zwei Unteroffiziere , um ſich
ein wenig aufzuwärmen ; denn draußen

ſind ſchon wieder 15 Grad Kälte , und

Ruhe gibt es für ſie ja nicht . Sie ſind

heute beide verwundet worden , der eine
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durch einen Splitter im linken Unter⸗
arm , der andere durch einen herabſtür⸗
zenden Ziegelſtein am Hals . Es ſind
leichte Verwundungen , aber immerhin
ſo . daß beide zurück zum Truppenver⸗
bandsplatz gehen könnten . „ Nein , Herr
Leutnant ' , ſagt der eine , „ich habe mich
vom Sanitäter verbinden laſſen , das

genügt . Ich gehe nicht zurück . “ Der

Kompanieführer ſtellt ihnen frei , was
ſie tun wollen . „ Nein , Herr Leutnant ' ,
ſagt der andere Unteroffizier , „ die
Nacht über werfen ſie ja doch wieder
Handgranaten und morgen verſuchen
ſie wieder einzubrechen . Was ſoll denn
aus der Kompanie werden , wenn wir
jetzt auch noch gehen ? d

Die Ulnteroffiziere bleiben . Nur
wenige Minuten wollen ſie noch an
dem wärmenden , flackernden Holzfeuer
ſitzen , zumal es nach der Abwehr des
feindlichen Vorſtoßes draußen vorüber —
gehend ſtill geworden iſt . Nur einige
Minuten —aber da hat ſie auch beide
ſchon die Müdigkeit übermannt , und
ſie ſind eingeſchlafen . Das erſtemal ſeit
fünf Tagen . . .

Der Leutnant läßt ihnen dieſe kurze
Ruhe . Er bringt es nicht übers Herz ,
ſie zu wecken , weiß , wie ſchwer ſie ſich
dieſe Handvoll Schlaf verdient haben .
In der Zwiſchenzeit begibt er ſich ſelbſt
vor an die Mauer gegenüber Halle 4
und nimmt die Plätze ein , auf denen
ſonſt die beiden Unteroffiziere ſtehen . . .

So lebt eine Kompanie — nein , eine
Handvoll Grenadiere in Stalingrad ;
bei Tag ſehnen ſie die Nacht herbei , ob⸗

wohl ſie wiſſen , daß auch dieſe Stun —
den keine Ruhe bedeuten , und wenn der
unheimliche Kampf in der Dunkelheit
tobt , dann warten ſie ungeduldig auf
den Tag , der auch wieder nichts ande —
res bringt als neue Kämpfe , Opfer ,
Entbehrungen — vielleicht auch den
Tod . Und ſo vergeht Tag für Tag .
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Wie ſoll man dieſe unmenſchlichen
Leiſtungen unſerer Grenadiere richtig
würdigen ; dieſes unermüdliche Poſten⸗
ſtehen in Wind und Wetter auf 20 Me⸗
ter dem Feind gegenüber , die aufreiben⸗
den Gegenſtöße , dieſes zähe Aushalten
im Granathagel der Materialſchlacht ,
die den einzelnen Menſchen zu ver⸗
ſchlingen droht . Es iſt die Kamerad —
ſchaft in ihrer letzten und unerbittlich⸗
ſten Form .

Kameradſchaft , die nur noch ſchwere
Stunden kennt , der Leutnant , der —

ſelbſt todmüde — wacht , damit ſeine
Unteroffiziere ſchlafen können , der Gre —
nadier , der ſeinen Nebenmann aufrich —
tet und mitreißt , wenn dieſem die Ner —
ven zu zerreißen drohen , und ſie alle ,
die Handvoll Grenadiere , die nicht nur
ihren Platz ausfüllen , ſondern gleich —
zeitig den Dienſt von zwei , drei anderen
verſehen , die der Krieg von ihrer Seite
geriſſen hat —, das alles iſt Kamerad⸗
ſchaft in ihrer höchſten Bewährung ,
erſchütternd und erhebend zugleich .

Unwillkürlich muß man , wenn man
dies alles miterlebt , an einen Spruch
denken , den man irgendwann , früher
einmal , geleſen und als gut befunden
hat , und deſſen wahren und letzten
Sinn man doch jetzt erſt richtig erfaßt :

Wenn einer von uns müde wird , der
andere für ihn wacht ,

wenn einer von uns zweifeln will ,
der andere gläubig lacht ,

wenn einer von uns fallen ſollt , der
andere ſteht für zwei ,

denn jedem Kämpfer gab ein Gott
den Kameraden bei .

Was in dieſen Zeilen ſteht , iſt hier
lebendige , bitterernſte Wahrheit , iſt in
die Tat umgeſetzt worden hier in der
Hölle von Stalingrad .

Von einer Handvoll deutſcher Gre —
nadiere . . .
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Stück der Heidenmauer auf dem Odilienberg Aufnahme : Spehner , Straßburg

Das gewaltigste vorgelchichtliche Befestigungsmerk

Lange , ehe das Chriſtentum am

Oberrhein auftrat , war die ſteil auf —

ragende Höhe zwiſchen dem Tal der

Ehn und dem der Kirneck , heute Odi —

lienberg geheißen , zur heiligen Stätte

des Elſaß geworden . Seit grauer Vor —

zeit erhob ſich hier ein Opferaltar , ähn⸗

lich wie auf dem Donon . Vielleicht

hatten dann auch die Römer , als ſie
die Herren der Landſchaft zwiſchen

Schwarzwald und Vogeſen geworden

waren , da oben ein Heiligtum errichtet .
Von alledem iſt freilich heute nichts

mehr zu ſehen . Um ſo gewaltiger aber

mutet die Heidenmauer an , die zu den

großartigſten Zeugen deutſcher Vor⸗

geſchichte gehört .
Was iſt es um dieſe Heiden⸗

Rauer ?

Wie man annimmt , haben die Kel⸗

ten - von andern Forſchern wurden ſie

gelegentlich die Peleager genannt — auf

dem Gebirgsmaſſiv der Hohenburg , wie

der Odilienberg früher hieß , eine Flieh —

burg von erſtaunlichen Ausmaßen an—⸗

gelegt . Vom Männelſtein bis zum

Hagelſchloß zieht ſich in einer Länge
von über , zehn Kilometern eine aus

Sandſteinblöcken aufgeſchichtete Mauer

hin , und im Abſtand von ein bis vier

Kilometer zurück , die an vielen Stellen

die natürlichen Felsvorſprünge an den

Berghängen einbezieht . Da zur Feſti —

gung des urtümlichen Steingefüges kein

Mörtel zur Verfügung ſtand , verwen —

deten die kühnen , vorgeſchichtlichen Fe—

ſtungstechniker Eichenklammern in der

Form von doppelten Schwalbenſchwän⸗

zen , etwa zwanzig bis dreißig Zenti⸗
meter lang . Dieſe eichenen Verbin —

dungsglieder ſind längſt verſchwunden

—aber die Mauer ſelbſt iſt auf weite

Strecken noch gut erhalten . Zwei Quer⸗

mauern teilen den Raum im Innern

der Umfaſſungsmauer in drei etwa

gleich große Teile .

Man geht kaum fehl in der Annahme .

daß dieſe Heidenmauer bei ihren Schöp⸗

fern hoch in Ehren ſtand . Ein ſolches

grandioſes Werk beſitzt ſeine eigene
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Die Heidenmauer auf dem Odilienberg

Weihe . Und es iſt recht wohl denkbar ,
daß die Welt der Heidenmauer als

„heiliger Ring ' gegolten hat . Als dann
die Römer die Kelten vertrieben hatten ,
mögen auch jene die mächtige Befeſti⸗
gungsanlage beſtaunt und ihren Zwel⸗
ken dienſtbar gemacht haben . Und gar
die Alemannen , die nach den römiſchen
Koloniſten am Oberrhein ſeßhaft wur⸗
den und es bis zum heutigen Tag ge —
blieben ſind , werden nicht auch ſie Sinn
und Weſen des „heiligen Ringes “ be⸗

griffen haben ? So blieb dem Chriſten⸗
tum , wie es in vielen anderen Fällen
desgleichen nötig erſchien , nichts ande⸗
res übrig , als den „Heiligen Berg ' in

ſein religiböſes Brauchtum einzubeziehen
wie es durch die Legende von der heiligen
Odilie geſchah .

Für uns heute iſt der „Heilige Berg “
vor allem wegen der Heidenmauer , die —

ſes wundervollen Feſtungswerks aus

grauer Vorzeit , wieder zum gern er —
wanderten Ausflugsziel geworden .

Der „trockene ' alemanniſche Hu⸗
mor aber hat ſich auch der Odilia - Sage
ein wenig bemächtigt . Zu den Bauten

des erneuerten Kloſters gehört u. a.

auch die „ Tränenkapelle “ , in der die
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Heilige um die Errettung ihres Vaters
aus dem Fegefeuer unter Strömen von
Tränen gebetet haben ſoll , und neben

ihr die „Engelskapelle “ , die wohl ehe⸗
dem ein Wachtturm der alten Hohen —
burg , der „Feſte Altitona “ , geweſen iſt .

Dieſe „Engelskapelle “ hängt kühn und

verwegen über der in den Abgrund
ſtürzenden Stützmauer . Um ſie herum
läuft ein ſchmaler Steg . Obwohl mit

einem Geländer verſehen , ſetzt er doch
Schwindelfreiheit voraus , wenn man

ihn begehen will . Die Volksſage be —

hauptet nun , ein Mädchen , das neun⸗
mal ohne Unterbrechung und ohne ſich
am Geländer zu halten die Kapelle um⸗

kreiſen könne , komme noch im gleichen
Fahr zu einem Mann . Eines Tages
freilich hat eine „‚böſe Zunge “ die Mär

fortgeſetzt und gemeint , manche Frau
würde wohl gern achtzehnmal die
Runde um die „Engelskapelle “ machen .
wenn ſie ihren Mann wieder los würde .

Durchgang durch die Heidenmauer

den

ein

da
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Das Bild der oberrheiniſchen Heimat

FJa, mitten im Bandenkrieg . wie ihn

der Oſten mit ſich bringt , ſteigt mit

einem Male vor der Seele des Sol⸗

daten , der am Oberrhein daheim iſt ,

das Bild der Welt auf , die ihm wie

keine zweite vertraut iſt . Heimat ! Welche

Flut von Gedanken beſtürmt uns , wenn

das Wort nur anklingt ! Doch laſſen

wir dem Kriegsberichter Herbert

Steinert das Wort . Er ſchreibt in

einem PK . Bericht aus dem Banden —

kampf im Land der Bolſchewiſten :
Seit zehn Stunden hat es für uns

kein Halt mehr gegeben . Wir ſind den

ganzen Tag marſchiert , haben gekämpft

und ſind wieder marſchiert . Wir haben

geſchwitzt und gedurſtet , uns Meter um

Meter durch verfilztes Geſtrüpp ge —

ſchlagen , gurgelnden Moraſt durch⸗

watet und ſind durch knöcheltiefen , hei⸗

ßen Sand marſchiert . Jetzt liegen wir

am Rande eines Kornfeldes . Dreißig

Minuten Raſt , wenn alle Gruppen ge —

ſammelt haben . Wir legen uns in den

flachen Graben neben einem Feldweg .
An ſeinem Rande hockt der Unteroffi —

zier aus Pforzheim . Wir wiſſen , er iſt

von Beruf Goldſchmied und ſeiner

Hände Kunſt fertigte vor dem Kriege

manch ſchönes Schmuckſtück . Seine ver⸗

blichene Feldbluſe iſt weit geöffnet . In

die Züge ſeines braungebrannten Ge —

ſichtes ſind die Anſtrengungen des Ta⸗

ges gegraben . Der Unteroffizier hat

während der vergangenen zehn Stun⸗

den die Spitze geführt . Mit Karte und

Kompaß wand er ſich durch das Dik⸗—

kicht , niemals verlor er die Marſchrich⸗

tung in der erbarmungsloſen Szenerie
des Urwaldes .

Während des Waldgefechtes war der

Pforzheimer immer dort zu finden , wo

die Banditen am nächſten waren . Sei⸗

nem prüfenden Auge war auch kurz vor

Erreichung des Raſtplatzes die friſche

Farbe im Sande des Feldweges nicht

entgangen . Schnell hatte er ſich von

einem Minenſucher die ſpitze Sonde

geben laſſen und mit faſt zart zu nen —

nenden Stichen das ſandige Erdreich

durchſucht . Dann legten die Finger , die
ſonſt mit allerfeinſtem Werkzeug Gold

und Silber formten , die hölzernen Lei —

ber der Sprengmittel bloß . Unter den

Händen des Goldſchmiedes wartete der

Tod , furchtbar iſt ſeine Form . Schreck ,

licher als alle anderen Gefahren iſt

dieſe geballte Kraft der heimtückiſchen

Waffe .
Fetzt hält die gleiche Hand eine

kleine , ſilberne Münze . Sinnend be⸗

trachten die Augen des Unteroffiziers

das Silberſtück lange . Vor zwei Fah⸗

ren , ſagte er uns , das blinkende Metall⸗

ſtück leicht hochwerfend und wieder auf⸗

fangend , habe er dieſe Münze von einer

kleinen Franzöſin als Talisman er —

halten .
Vor zwei JFahren in Frankreich —

wie lange iſt das nun ſchon wieder her ,

wie ferne und unwirklich ſpricht es uns

in dieſer Stunde und in dieſer Um⸗

gebung an . So ungefähr hatte einer

von uns dem Unteroffizier geantwortet .
Wir anderen liegen im Graben , ſchlie⸗

ßen die Augen und verſuchen zu träu⸗

men . Frankreich , Paris , Schlöſſer an

der Loire da unterbrechen wieder die

Worte des Kameraden unſere Träume —

reien . Der Anblick der kleinen Münze

hat ihn beredt gemacht . Aus ihrer klei —

nen Nichtigkeit formt der Goldſchmied

uns eine Welt der Erinnerung und des

Geweſenen , goldene Späne aus der

Werkſtatt des Glücks fallen , vergeſſen

geglauote Koſtbarkeiten , kleine Denk⸗

mäler der Freude webt er in unſere

harte Welt .
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Mit der Hingabe eines vom Glanz
der Heimat Berauſchten ſpricht er dann

zu uns Träumenden von den Tagen , da

er nach dem Weſtfeldzug mit ſeiner Di⸗

viſion über Mülhauſen , Breiſach , Frei —
burg nach Karlsruhe marſchiert war .
Er malt uns Sonnentage , begeiſterten
Empfang , helle Frauenkleider und Kin⸗

derlachen und öffnet mit ſeinen Wor⸗
ten den Zauberſchrein , der das geſegnete
Land des Oberrheins in ſich birgt . Der

Kaiſerſtuhl ſteigt vor uns auf , der ehr⸗

würdige Münſterbau von Breiſach . Wir

hören die ſchnellen Waſſer des Rheins

durch die Schiffsbrücke rauſchen , die

Weingärten der Markgräfler öffnen ſich.
Wir marſchieren mit unſerem Erzähler
durch Eimeldingen , Müllheim und

Krozingen . Wir ſehen die niederen ,

rebenumrankten Häuſer , wie feurige
Lanzen fällt die heiße Sommerſonne
aus dem dunklen Laub der Nußbäume

auf die breite Straße , über Roſen⸗
und Aſternbeete tanzen bunte Schmet⸗

terlinge . Das ganze Land gleicht einem

einzigen Lachen . Dann ragt aus einem

zarten Dunſtſchleier der rötliche Sand —

ſteinfinger der Freiburger Münſter —
pyramide . Dann ſchlägt der gleich —
mäßige Tritt genagelter Stiefel auf
das ſaubere Steinpflaſter enger Gaſſen ,
durch die glitzernd und klar kleine Bäch —
lein fließen . Tief ſchürft der Unteroffi⸗
zier im Schacht der Erinnerung . Vieles

hat er noch zu umſchreiben aus einer

heute ſchon lange vergangenen Zeit .

Fertigmachen ! l Von Mund zu Mund

wird der Ruf weitergegeben und ſchreckt
uns aus unſeren Träumen auf .

Als wir ſchon längſt wieder marſchier⸗

ten , der Unteroffizier mit den Minen⸗

ſuchern weit vorn an der Spitze , als uns

unendliche Mückenſchwärme plagten
und ſchwüle Luft über grünlich bewach —
ſenem Moor brütete und wir das At⸗

men einer anderen Welt um uns ſpür⸗
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ten , die wir Schritt für Schritt durch —

meſſen mußten und wir ſchon wieder

weit fort waren , da ſtrahlten immer

noch die Edelſteine aus dem Zauber —
ſchrein der Heimat ihren Glanz in un —

ſere Herzen . Der Unteroffizier ſchenkte

uns vergeſſen geglaubte Koſtbarkeiten
und wir ſprachen noch lange von ihnen
auf unſerem Marſch gegen den Feind

ohne jede Menſchlichkeit . Wir begriffen ,

warum wir nur noch Wille ſein durften ,

ihn zu vernichten .

man muß ſich ju helfen wiſſen

Es war um 1800 noch Gewohnheit ,
daß uneheliche Kinder ſo gut wie die

ehelichen den Geſchlechtsnamen des

Vaters bekamen . Aber erſt mußte man

wiſſen , wie dieſer Vater hieß . Genug

junge Mütter mußten bekennen , daß

ſie ihn nicht kannten . Es ſei ein unbe⸗

kannter Soldat , gar ein Franzoſe ge —
weſen , der ſie vergewaltigt habe . Da

war denn der Pfarrer in Not , welchen

Namen er dem Kinde geben ſollte . Es

bekennt eine der jungen Mütter , der

Kerl ſei betrunken geweſen — alſo heißt
das Kind eben „ Ruſchmann “ . Eine

andere weiß nur noch , daß er einen

blauen Kittel getragen habe — alſo gibt
der Pfarrer dem Kinde den Namen

„ Blaukittel ' . Einmal iſt der Pfarrer

gnädiger . Er nennt das Kind , vielleicht

um die Mutter zu tröſten , „ Engel ' . So

hat alſo die Franzöſiſche Revolution in

Gengenbach — es handelt ſich um die

Kriege der Franzoſen im Anſchluß an

ihre Revolution von 1789 — doch noch

einen „ Engel ' hinterlaſſen . . . Die Na⸗

mensgebungen des Gengenbacher Pfar —

rers , von denen in der ſchönen Zeit —
ſchrift „ Die Ortenau “ , wie es hier zu

leſen ſteht , berichtet , entbehren zweifels —

ohne nicht eines Schuſſes ſtiller ober —

rheiniſcher Heiterkeit .



Kochgeſchirrbaum

Aufnahme : PK. Müller⸗Schwanncke , Preſſe⸗Hoffmann
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Der „Rekrut “ in der deutſchen Soldatenſprache
Daß der Soldat ſeine eigene Sprache

führt , iſt nichts Neues . Wer ſelber ge —
dient hat , weiß es . Und manches Wort

der Landſer - Sprache ging auch in die

Volksausdrucksweiſe ein . Da hat nun

in der „ Oberdeutſchen Zeitſchrift für

Volkskunde “ Albert Miller aus Für⸗
ſtenfeldbruck einen „ Beitrag zur Seelen —

kunde des deutſchen Soldaten “ ge —

ſchrieben , in dem er von der „ Wertung
des Rekruten in der deutſchen Soldaten⸗

ſprache “ ſpricht . Der ' Kalendermann

fügt den Aufſatz ſeinem Fahresheft ein :

„ Gott grüße Euch , Ihr alten Kno —

chen ! Es kommt ein Hammel angekro⸗
chen “, ſo lautet die von altersher feſt⸗
ſtehende Grußformel , mit der ſich der

Rekrut Einlaß in die geheiligten Räume

eines von „ alten Dienern “ belegten
Zimmers erbittet . Oft kommen noch an⸗

dere Gebräuche dazu , Stehenbleiben an

der Türe , bis die Erlaubnis zum Näher⸗
treten gegeben iſt , das laute Ausrufen
der „ Parole “ , der Tage , die noch zu die —

nen ſind , Verneigungen , gebückte Hal —
tung u. ä. Alle dieſe Dinge deuten an ,

daß ſich der Rekrut in einem gewiſſen
Minderwertigkeits - , Unterlegenheits⸗
und Abhängigkeitsverhältnis gegenüber
den gedienten Mannſchaften fühlt oder

doch fühlen ſoll .
Wie faßt nun der Soldat die Stel⸗

lung des Rekruten auf und woher er —

klärt ſich wohl die Wertung , die ihm zu⸗
teil wird ? Die Beinamen , die der Re⸗

krut erhält , deuten vor allem das Rohe ,

das Unfertige in ſeinem ganzen Weſen

an . Er iſt eben der „ Anfänger “ , im

Gegenſatz zum Soldaten der „ Bauer “ ,

der von jeher der Widerpart und auch

der Begriff des Unſoldatiſchen ſchon zu
Landsknechtzeiten war . Einige Proben
mögen dies dartun . „ G' ſcherter , Ram⸗

mel , Hias , Pelznickel , Freßkopf , Krumm⸗
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ſtiefel ' ſind alles Namen , die urſprüng⸗
lich Schelte für den Bauern waren . Ein

Wort , das gerade heute häufig wieder

für den Rekruten und ungeſchickten
Soldaten in Gebrauch iſt , heißt „Heini “ .
Seine Verwendung im Sinne des un⸗

fertigen Soldaten geht ſchon auf die

Landsknechte zurück .
Man ſpricht nicht mit Unrecht vom

„ Soldatenhandwerk ' . Als ſolches faßte

auch der Landsknecht und auch ſpäter
noch der Angeworbene ſeinen Stand

auf . Die Doppelſöldner der Heere
Frundsbergs und Schärtlins können

wohl in ihrer Stellung mit Altgeſellen
verglichen werden . Der Rekrut aber iſt

folgerichtig der „Lehrling “, der „Lehr —
bub “ , der nach den alten Hänſel⸗ und

Handwerkerbräuchen nicht mehr iſt als

ein rohes Werkſtück , das erſt zugerichtet
werden muß . In dieſem Sinne iſt er

der „ Klotz ' , der „ungehobelte “ , „ un —

geſchrubbte “ , dem erſt „Schliff ' bei⸗

gebracht werden muß .
Darum iſt er zunächſt nur ein un⸗

nützer Freſſer , ein „Freßkopf “ , ein

„ Kommißbrotvertilger “ . Er iſt nicht viel

mehr wert als ein Tier und wird auch

mit Tiernamen belegt . Er wird zum

„Hirſchel ' , zum , Karnickel “ , zum „ Miſt⸗
käfer ' , zum „ Heuhupfer ' . Seine Un⸗

ſicherheit drücken die Namen „ Bunt⸗

ſpecht ' , „ Geiwitz ' ( Kiebitz ) aus ; er kann

eben noch nicht wie ein richtiger Vogel

ſeinen Flug geradeaus nehmen , ſondern

zuckt und ſchwankt wie die beiden ge—⸗

nannten hin und her . Selbſt mit den

Fiſchen wird er verglichen , er iſt ein

„ junger Hecht “ , der eben noch nicht or—⸗

dentlich ſchwimmen kann , ein „ Neun⸗

auge ' , von dem man überhaupt nicht

recht weiß , ob man es ſchon zu den Fi⸗

ſchen oder noch zu den Würmern zählen

ſoll . So iſt es kein Wunder , daß man
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Reitertrompeterkorps auf Schimmeln

den Vielgeplagten überhaupt als

„ Würmchen “ , „ Würmerl ' bezeichnet .
Der ſchon erwähnte Titel „ Hammel “
wird ihm zuteil , weil er ſich allein nicht

bewegen kann , er läuft zunächſt nur in

der „ Hammelherde “ , hat in Reih und

Glied ſeinen „Stall ' , den er beſonders

im Anfang ſeiner Rekrutenlaufbahn

nicht findet und braucht einen „Leit —

hammel ' , ſeinen Ausbilder und Korpo —

ralſchaftsführer . So iſt er eben ein

„ junger Aff ' , ein „ junges Luder “ .

Der Begriff der Unreife , der uner —

fahrenen Fugend , begleitet den Rekru —

ten ſtändig . „ Fung “ iſt als Beiwort

vom Rekruten kaum zu trennen . Er iſt

der „ junge Hupſer “ , der „ junge Sorit —

zer ' , der „ Funge “ ſchlechtweg , der

„ junge Sack ' , der „ Säugling “ , der

„ junge Dutterer “ , der „ Duttenpatſcher “
( das kleine Kind , das noch an der Mut⸗

terbruſt liegt und im Gefühl des Wohl —⸗

Aufnahme : PK. Böhmer⸗Preſſe - Hoffmann

behagens mit der Hand darauf klopft ) .

Als „ Küchleinb hat er noch die „ Eier⸗

ſchalen hinten kleben “ .

Als noch nicht fertig iſt der „ Vater —

landsverteidigeranwärter “ noch „grün “. ,
er iſt eben ein „ Fungholz ' , das erſt

„gehobelt ' werden muß . Ein anderes

dem Rekruten zugeteiltes Beiwort iſt

„ naß “ . Er wird zum „naſſen Sack ' ,

zum „patſchnaſſen , treiſch ( trief ) naſſen
Sack “ . „ Naß ' iſt ein Scheltwort , das

früher wohl einen ſehr üblen Sinn

hatte . Im Volkslied von Eppelein von

Gailingen läßt ſich der Raubritter von

einer Bäuerin erzählen , die Nürnberger

ſagten , „ der Eppelein ſei ein naſſer
Knab ' “ . Dieſe vorwitzige Rede ſtraft
der Ergrimmte fürchterlich : ( Er nahm

das Schmalz und macht ' es warm ,

ſteckt ' ihr die Hand nein bis an den

Arm,,da , Bäurin , haſt du deinen Lohn ,

erzähl den Herrn von Nürnberg davon . “
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Dieſer Wertung des Rekruten ent⸗

ſpricht es dann auch , wenn man den

Rekrutenausbilder „ Dompteur “ nennt .

So ein Zögling iſt und bleibt der „ mi —

litäriſche Embryo “ , das „ Bärenjunge ' ,
das erſt zurecht geleckt werden muß !
Sinngemäß iſt dann die Rekrutenab —

teilung die „ Kinderbewahranſtalt “ , der

„ Kindergarten “ . Weil der Rekrut die

Bedingungen noch nicht erfüllt , die man

an einen Soldaten ſtellt , iſt er nur ein

„ Halbmenſch ' .

Mit der Benennung „naſſer Stift “
kommen wir nochmals auf die Lehr —
lingseigenſchaft des Rekruten , der da —
mit auch zum „ Zögling “ geſtempelt
wird . Die ſchon erwähnte Auffaſſung
vom Soldatenhandwerk bringt es mit

ſich, daß die Aufnahme in die „ Innung “
erſt verdient werden muß . Bis ſie wirk⸗
lich ſtatthat , iſt der Anwärter und da⸗
mit auch der Rekrut ein Fremder , ein
Ausländer . In dieſem Sinne ſind auch
die verſchiedenen Namen gemeint , die
der Rekrut häufig erhält . Er iſt vor

allem einmal der Ruſſe “ , das,Ruſſen⸗
geſicht ' , der „ Ruſſenkopf ' , der „ Fuch⸗
tenruſſe “, dann der „ Polak “ , der „ Kra⸗
kauer “ , der „ Kaczmarek ' , der „ Han⸗
nake “ . In neueſter Zeit iſt auch der
Name „ Brite “ aufgetaucht . Er dürfte
wohl auch die dem Rekruten oft nach —
geſagte „Frechheitd verſinnbildlichen . In
derſelben Abſicht nennt auch der franzö⸗
ſiſche poilu den „ bleuet “ noch „ cana —
dien “ .

Ebeyfalls ganz neu erſcheint das
Beiwort » müd ' für den Rekruten .
„ Müde Säcke “ , müde Vertreter “ , auch
„ müde Krieger “ , ſo werden ſie mit Vor⸗
liebe angeſprochen . Daß der Rekrut in⸗

folge der ungewohnten Anſtrengungen ,
die nun einmal die Ausbildung mit ſich
bringt , leichter ermüdet als der den

Dienſt ſchon gewohnte „ Alte “ , iſt ja
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ohne weiteres begreiflich . Aber es ſteckt
noch ein anderes hinter dieſem „ Müde —

ſein “ , das wohl der , der dieſen Ausdruck

heute gebraucht , nicht mehr kennt , das

aber ſicher in einem gewiſſen Unter —

bewußtſein fortgelebt hat . „ Der müde

Mann ' , der „ müedinc ' iſt nämlich der

faule unfreie Knecht ( Grimm , Deutſche

Rechtsaltertümer , 4, Ausg . I, 423 ) .

„ Müedinc “ begreift darum den Vor —

wurf der Unfreiheit in ſich ( ebenda II .
205 ) . Es iſt auch eigentümlich , daß
Schelten , die leibliche Mißgeſtalt zum
Vorwurf machen und die wieder Grimm

anführt ( ebenda ) wie „ lahme Hutſche “ ,
„Blindſchleiche “ , „ Schielwippe “ auch

heute noch ſich im Beſtand der ſoge —
nannten „ Drillausdrücke “ vorfinden .

Zahlreiche andere Ausdrücke und

Wendungen , oft von unmißverſtänd⸗
licher Derbheit , tun die wirkliche oder

vermeintliche Überlegenheit des „ Alten “
über den „ grünen Haſen “ , den „ jungen
Sultl ' , den „naſſen Pinſch “ dar . Wäh⸗
rend im Frieden der „ Alte “ die „ Parole “
zählte und ſtolz an den betreffenden Ta —

gen den „ Dreihunderter “ , den „ Zwei —
hunderter ' oder „ Hunderter “ an die
Türe des Schrankes ſchrieb , galt für den

„ Spund ' nur die „ Parole Unver —

ſchämt “ . Aber wie alle Prüfungen ging
auch dieſe vorüber . Wurden dem jun —

gen Mann auch die „ Hammelbeine

tüchtig langgezogen “ , mit der erſten

Bekanntſchaft mit dem ſcharfen Schuß

und der erſten erfüllten Schießbedin —

gung „ fallen dem Ruſſen die Rekruten —

hörner ab ' , und hat er einmal das

„ Bergfeſt ' ( die Hälfte der Dierſtzeit )
hinter ſich und ein Manöver mitgemacht

oder jetzt in Kriegsläuften die Feuer —

taufe erfahren , dann iſt ihm „ der Ham —

melſchwanz abgefallen “ , er tritt als

vollwertiger Kämpe in den Kreis ſei —
ner Kameraden .

51

fuh

ſtel

ciſſ

vor

Mi

zu

ger

bei

Re

ſch

Se

wiir

giſ

ſta

So

ein

ſei

wã

ßig



d

Dd⸗

er

en

l⸗

„ Das iſt ein delikat Pfaffenbiſſel . . . “

oldalongeſchichlon dos rohigon Musholiorors “

Kaum ein anderer Waffengang er —

fuhr eine dichteriſch ergreifendere Dar —⸗

ſtellung als der Dreißigjährige Krieg im

„ Abenteuerlichen Simplicius Simpli —

ciſſimus ' des Hans Fakob Chriſtoph

von Grimmelshauſen . Der „ rotzige

Musketierer “ , wie er ſich ſelbſt nannte ,

zu Gelnhauſen geboren , kam als jun —

ger Soldat an den Oberrhein , wurde

beim kaiſerlichen Obriſten Fohann

Reinhart von Schauenburg Regiments —

ſchreiber zu Offenburg , nach Kriegsende

Schauenburgiſcher Verwalter und Gaſt —

wirt und endlich biſchöflicher ſtraßbur —

giſcher Schultheiß zu Renchen , wo er

ſtarb und ein Denkmal an ihn erinnert .

Soldaten⸗Anekdoten zu erzählen , mag

eine Liebhaberei des Dichters geweſen

ſein . Hat er doch auch ſeinen „ Ewig —

währenden Kalender “ mit vielen ſpa⸗

ßigen Geſchichten aus dem Kriegsleben

geſpickt . Eine Handvoll von dieſen , die

eine oder andere etwas gekürzt , mag

hier folgen :

Das Platteißlein

Nach der Eroberung von Breiſach

rüſtete ſich der Herzog von Weimar ,

auch Offenburg zu belagern , worin der

kaiſerliche Obriſte von Schauenburg

kommandierte . Daſelbſt wurde dama —

len im Mühlbach ein Platteißlein ( dar⸗

unter hat man ſich eine ſteinbutt - oder

ſchollenartige Fiſchgattung vorzuſtellen ,

die , weil ſie ſonſt nur im Meer vor —

kommt , natürlich am Oberrhein baß

beſtaunt wurde ) gefangen , welches für

ein ungewöhnliches Wunderwerk gehal —

ten und daher von den Fiſchern beſagtem

Obriſten verehret wurde , der es auch ver⸗

ſpeiſet . Aber ein noch ſehr junger Mus —

ketierer , von Geburt ein Gelnhäuſer ,
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machte dieſe Auslegung darüber : „ Es

würde “ , ſagte er , „die Stadt Offenburg ,

ſolang der Obriſte lebe und darinnen

kommandiere , nicht eingenommen wer —

den . “ Weswegen der Füngling ſehr ver —

lachet wurde . Es hat ſich aber gezeigt ,
daß er wahr vorausgeſaget , indem der

Obriſte die Stadt bis zum Friedens —

ſchluß gehalten . . . Sind demnach der⸗

gleichen Sachen nicht allemal zu ver

achten .

Der leere Magen

Simpliciſſimus mußte zu Philipps⸗
burg den Schmalhanſen beherbergen
Sein Obriſte fragte ihn auf der Schild —

wache , wie es ſtünde . Er antwortete :

„ Mit mir ſteht es allerdings wie mit

den Verdammten in der Hölle , jene ha⸗

ben einen immerwährend plagenden
Wurm im Herzen , ich aber empfinde

dergleichen im Magen . “ — „ Was haſt
du denn darin ſtecken ?“ fragte der

Obriſte . Simpliciſſimus antwortete :

„Nichts ! Denn wenn ich etwas hinein —

zuſtecken hätte , ſo würde die Qual alſo⸗

bald aufhören . “

Der teutſche Bauer

Ich wurde einſtmals mit der Götzi —

ſchen Armee , die darmal zu Neuſtadt

auf dem Schwarzwald lag , in die

Schwabenheit kommandiert . Da krieg⸗
ten wir einen Bauer , der uns den Weg
am Bodenſee weiſen mußte . Dieſen

fragten wir per Spaß , ob er ſchwediſch

oder kaiſerlich ſei . Er aber gedachte :

Sagſt du kaiſerlich , ſo geben ſich dieſe
für ſchwediſch aus und räumen dir den

Buckel ab , ſagſt du aber ſchwediſch , ſo
widerfährt ' s dir ebenſo . Antwortete

derowegen , er wiſſe es nicht . „ Schelm ' ,

ſagte ein Reiter zu ihm , „ du wirſt doch

wiſſen , wem du zugehörſt . “ — „ Nein ,

ihr Herren “ ' , antwortete der Bauer ,

„dies iſt ohne Gefahr nicht zu ſagen
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ich ſei denn auf meinem Miſt. “ Darauf
ſagte der Offizier : „ Wenn du mir die

Wahrheit bekenneſt und ſagſt , wie es

dir ums Herz iſt , ſo will ich dich wieder
deines Weges laufen laſſen , wo nicht ,

ſo mußt du im Bodenſee ohn ' alle

Barmherzigkeit erſaufen . “ Der Bauer

antwortete : „ Ich hab ' mein Lebtag ge —
hört , ein Ehrlicher von Adel , wie ich
Euch für einen anſehe , halte ſein Wort ,
darum will ich eben ſo mehr auf ſolche

Parolen die Wahrheit ſagen ( wenn ich
deren nur verſichert bin) und lebendig

davonkomme , als ſtillſchweigen oder gar
lügen und im See verſaufen . “ — „ Ein
Schelm iſt , der ſein Wort nicht hält “

antwortete der Offizier . Da ſagte der
Bauer : „ Es bleibt dabei ! Was aber

meine Affektion anbelangt , ſo will ich

wünſchen , die kaiſerlichen Soldaten

wären eine Milchſuppe ſo groß als die —
ſer See , und die ſchwediſchen wären die

Brocken drin , alsdann möcht ' der Teu —

fel ſie miteinander auffreſſen ! ' Das gab
bei uns ein Gelächter und dem Bauern

wieder die Freiheit .

Das Pfaffenbiſſel

Simpliciſſimus nahm einſtmals im

Lager vor Magdeburg einem Offizier ,
als er ihm bei Tiſch aufwartete und ,
weil jener einem kurzweiligen Rat zu⸗

gänglich war , ein gutes Stück vom
Teller und ſagte : „ Das iſt ein delikat

Pfaffenbiſſel ! ' Und mit ſolchen Worten

verſchlang er ' s . Der Offizier ſagte : „ Fa ,
das war ' s . Es iſt aber ſchad , daß es in

einen Narren kommen ſollt ' . “ — „ Das

gedacht ' ich auch ' , antwortete Simpli —

ciſſimus , „ denn eben darum hab ' ich ' s

genommen , damit es dem Herrn nicht

zuteil würde . “

Der wohlfeile Has

Zu Philippsburg hatte Simpliciſſi⸗
mus einen Haſen zu verkaufen . Den
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Gulden , denn es war damals eine teure

Zeit. Dagegen wollte ihm der Marke —

tender nur einen halben Taler darum

geben . Da ſagte Simpliciſſimus
zu

ihm :

„ Du ſollſt dich was ſchämen , daß du

dich und deinesgleichen nicht hö — ein⸗

ſchätzeſt

Der andere Alexander Magnus

Als Simpliciſſimus einem geſtorbe —

nen Musketierer , der bei Lebzeiten ein

ſchlechter Soldat geweſen , mit einer

Salve die letzte Ehre mußte antun hel⸗

fen , ſagte er , wenn er ihm eine Leichen⸗

predigt halten ſollte , ſo wollte er ihn

dem Alexandro Magno vergleichen :

Denn wie nach deſſen Tod durch ſeine

Fürſten , bis ſie die eroberten Länder

unter ſich geteilet , mehr Blut vergoſſen

worden , als bei Alexandri zu Lebzeiten

geſchehen , alſo hätten ſie bei dieſer Leich '

mehr Pulver verſchoſſen , als der Ver⸗

ſtorbene ſein Lebtag verſchießen dürfen .

Der berittene Bauer

Springinsfeld wurde einſtmals vom

Simpliciſſimo gar übel bekleidet ange —

troffen . Derowegen nahm er ihn mit ,

ihm alles Guts zu erweiſen . Unterwegs

begegnete ihnen ein wohlberittener

Bauer . Der ſagte zum Springinsfeld :

„ O, Landsmann , du bedürfteſt wohl

wieder eines guten Kriegs , damit du

wieder ein wenig zurechtkämſt . “ Denn

die Bauern können ' s nicht laſſen , der

Soldaten zu ſpotten und ſich zu freuen ,

wenn ' s ihnen übel geht . Simpliciſſimus

antwortete dem Bauer : „ Mein Freund ,

wenn er nur ein kleines Krieglein hätte ,

ſo wäre es genug , dir wieder auf die

Füße zu helfen !

Der Kriegsgewinnler

Dieſe letzte der Geſchichten aus dem

Ewigwährenden ' des Hans Fakob

—

Chriſtoph von Grimmelshauſen hat im

Kalender ſelbſt keine beſondere Über —

ſchrift . Die hier über ſie geſetzt iſt , ſoll

andeuten , daß es ſchon zu Zeiten des

Dreißigjährigen Krieges Vertreter je —

ner Gattung von Menſchen gab , die

auch aus dem Krieg Kapital ſchlagen zu

müſſen glaubten . Hier die Anekdote

ſelbſt :

Um das Fahr 1636 . da diesſeit des

Rheins alles durch den leidigen Krieg

verderbet und verödet ward , wurden

Harfen und Geigen aufgehängt , wes —

wegen denn unſer Geiger ſein Saiten⸗

ſpiel ungeſtimmt laſſen mußte . Es wa⸗

ren alle Victualia und wovon der

Menſch leben ſoll , unglaublich teuer

und ſo ſchwer zu bekommen , daß viel

Menſchen Hungers ſtarben . Damit nun

der Spielmann ſich mit Weib und Kind

durch dieſe Fammerzeit bringen möcht ' .

fing er an , zu ſchachern und über den

Schwarzwald hinaus zu handeln , allwo

er Butter und Käs wohlfeil einkaufte

und dann wieder teuer verhandelte ,

welches ihm ſo wohl anſchlug , daß er

bald reich worden wäre , wenn die Krie⸗

ger ihn nicht bisweilen beraubt hät⸗

en

Nun , die Herren Kriegsgewinnler

im großen , die von Krieg zu Krieg ſich

beſſer auf ihr Gewerbe verſtehen lern⸗

ten , wurden reich , ohne daß es gelang ,

ihnen ihren Raub wieder abzujagen .

Der Dichter des Simplicius Simpliciſ⸗

ſimus würde dieſer beſonderen Sorte

von Gaunern , denen in Deutſchland

das Handwerk ein für allemal gelegt

iſt , die dafür aber in den Ländern der

Feinde um ſo ungenierter ihr kriegver —

längerndes Unweſen verfolgen , gewiß

einen ſaftigen Spruch ins Stammbuch

ſchreiben und ihr Tun auf echt Grim⸗

melshauſenſche Art an den Pranger

ſtellen
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Elf erbitterte Nächte

Zu den unſagbar harten Kämpfen
an der Oſtfront , die durch die geſchei —
terte Bolſchewiſten - Offenſive entfeſſelt
wurden , gehörten auch jene im Süd —

weſten von Orel . Hier wehrten Ober —
rheiner den Anſturm ab . Der Kriegs
berichter Helmut von Kügelgen
hat dieſes erbitterte Ringen geſchildert :

PK . Der Stabsgefreite S . iſt auch

gefallen in dieſen elf ſchweren Nächten
und Tagen des Sturmregiments — und

ſeine Frau erwartet in dieſen ſonnigen

Frühlingstagen ihr viertes Kind . Das

Schickſal des einzelnen iſt ſchwer , voll

unerbittlicher Härte oft und möchte mit

Verzweiflung und wilden Fragen den

Stolz der Trauer und die Heiligkeit des

Schmerzes verletzen . Und doch ſind es
die Taten der einzelnen und das Licht ,
das aus dem Dunkel des Schmerzes
überwindend bricht , die Beſtand und
Geſchichte des Volkes beſtimmen . Opfer
und Kraft des einzelnen baut Pfeiler
um Pfeiler , auf denen ſich die Brücke
in die Zukunft ſchwingt , die den Schick —

ſalsweg des Volkes trägt . Dem erſten

Schmerz mag das kein Troſt ſein , aber

es verleiht ihm doch den Stolz vor den
Lebenden und die Demut vor dem Un —

ſterblichen und vor Gott , die eine Kraft

verleihen , der einzig die teilhaftig ſind ,
deren Liebe jenſeits der Sterne ſucht .

So wie die Einzelſchickſale Heiligtümer
ſind im Kraftſtrom des Volkes , ſo er —

ſcheinen uns auch die 85 höfe
inmitten der weiten fremden Erde des

Oſtens . In den kleinen Hügeln unter
den Kreuzen verwandelt ſich die Erde .
Heimweh und unnennbare Verbunden —
heit zugleich erfaßt uns , wenn wir vor
einem Heldenfriedhof ſtehen . Das Gut ,
das er birgt , hat die Erde verwandelt ,
hat ihr den Himmel und die Welt des

Geiſtes näher gerückt . Im Schweigen

68

und Ernſt ſpricht das Unſterbliche un
ſerer Kameraden zu uns .

Elf Nächte lang ſind die Bolſchewi —
ſten mit erbitterten Maſſenangriffen
dreier friſcher Elitediviſionen gegen die
Front des badiſch - württembergiſchen

Sturmregiments angerannt , elf Tage
haben ſie den Sturmgrenadieren keine

Atempauſe gelaſſen . Im Rundfunk iſt
dem deutſchen Volk der Abwehrerfolg
mitgeteilt worden , der ſich in der Zahl
von viel Hunderten von Feindtoten .
viel Hunderten von erbeuteten Feind —
waffen darſtellt . Südweſtlich Orel ver
blutete ſich der Anſturm der Sowjets
und ſtand ſchließlich ſtill . Nun haben
wir den Männern das Grab geſchau
felt , deren Tapferkeit die Front geſichert
hat . Der Kommandeur erinnert an
den ungewöhnlich harten Kampf des
Regiments , an die elf erbitterten
Nächte , die herausragen aus allen

Kämpfen des Regiments im Oſten —

und das iſt ein großer Maßſtab ! Aus
der Zahl jeder Kompanie nennt er ein⸗

zelne Namen , deren Taten ihm bekannt

geworden ſind , ruft Namen und Taten

einzelner als Denkmal für alle auf ,
deren ungenannte Tapferkeit und na

menloſe Tat den Feind überwand .

Feldwebel G. fiel an der Spitze ſeines
Zuges 2 Gegenſtoß nach einer der

blutigen Nächte . Unteroffizier N.

kämpfte als Geſchützführer an der

ſchweren Pak , bis der letzte Mann der

Bedienung im Nahkampf gefallen war .

Unteroffizier E. blieb mit ſeinem ſchwe —
ren Maſchinengewehr allein vorne
liegen , obwohl der Gegner rechts und
links von ihm ſchon tief eingebrochen
war . Die toten Bolſchewiken türmten
ſich buchſtäblich vor ſeinem Gewehr , bis

er alle Munition verſchoſſen hatte und

er im Nahkampf mit der Piſtole in der
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Hand fiel . Zwei Gefreite kämpften im

Nahkampf bis zum letzten Atemzuge .

Hauptmann H. fiel an der Spitze ſeiner
Kompanie , die er zum Gegenſtoß vor —

riß , und ſein tapferer Geiſt blieb bei

ſeinen Sturmpionieren über ſeinen Tod

hinaus . Der Gefreite S. , ſeit Beginn

des Feldzuges Schütze eins am Ma⸗

ſchinengewehr , bekämpfte feindliche In⸗

fanterie , bis er durch einen Feindpanzer

auf nächſte Entfernung tödlich verwun —

det wurde . Feldwebel und Offizier⸗

anwärter F. verteidigte ſeine Beobach —

tungsſtelle des ſchweren Infanterie —

Geſchützzuges im Nahkampf bis zu ſei —

nem Tode . Wachtmeiſter R. ſchoß mit

ſeiner Batterie von der Beobachtungs —

ſtelle trotz feindlicher limgehung unbeirrt

weiter , ſchlug ſich durch den Feind durch ,

um gleich wieder die Feuerleitung ſei —

ner Batterie zu übernehmen . Als der

Gegner wieder vor ſeiner Beobachtungs⸗

ſtelle erſchien , fiel er im Nahkampf .

Mehr Namen noch nennt der Kom—⸗

mandeur und beſchwört ihre Taten der

Tapferkeit . Abordnungen aller Regi —

mentseinheiten ſtehen im großen Karré ,

Stahlhelm und männliche Difſziplin .
Ein tiefes Schweigen ſchwingt zwiſchen

den Worten des Kommandeurs . Er⸗

griffenheit feſtigt ſich zur Entſchloſſen⸗

heit . Eine ſtrahlende Märzſonne erhellt

den tannengeſchmückten Platz , leuchtet

unſerer Zuverſicht . die Flaggen gehen

auf halbmaſt , drei Ehrenſalven dröh —

nen über den Heldenfriedhof , der Kom⸗

mandeur legt einen Kranz nieder —im

feierlichen Schweigen ſpricht leiſe von

ferne die Front . Der Kampf geht wei⸗

ter , bis zur Krone des Sieges . Über die

Kreuze klingt der Geſang : „ Ich hatt '

einen Kameraden , einen beſſern findſt

du nicht . Die Trommel ſchlug zum

Streite , er ging an meiner Seite , im

gleichen Schritt und Tritt . . .

Der Wehrmacht , Gewürzbekehl '

Die deutſchen Küchen⸗ und Gewürz —

kräuter waren unſeren Großvätern ,

teilweiſe auch noch den Vätern , und vor

allem natürlich den Großmüttern und

Müttern durchaus bekannt . Da gab es

auch in den Städten kaum ein Gaſt —

haus oder eine Wirtſchaft , deſſen oder

deren Küche nicht aus einem eigenen

Gewürzgarten alle die köſtlichen aro —

matiſchen Pflanzen entnommen hätte ,

die Speiſen aller Art zu einer ſo reiz —

vollen Schmackhaftigkeit verhelfen .

Während des erſten Weltkriegs kam es

zu einer gewiſſen Renaiſſance der deut —

ſchen Gewürzkräuter , die insbeſondere

infolge des Aufkommens fremdländi⸗

ſcher und ſpäter auch in Deutſchland

hergeſtellter Eſſenzen ufſw . mehr und

mehr in Vergeſſenheit geraten waren .

Allein , bald ſchon nach 1918 verebbten

das Verſtändnis und das Intereſſe für

unſere einheimiſchen Küchengewächſe
wieder . Als dann nach 1933 die zuſtän —

digen Amter und Stellen ſich mit dem

Gedanken beſchäftigten , wie es ſich er⸗

möglichen laſſe , das deutſche Volk in

ſeiner Ernährung ſoweit wie erreich —
bar vom Ausland unabhängig zu

machen , rückten auch die deutſchen Ge⸗

würzkräuter wieder ins Blickfeld der

Beachtung . Nur allmählich zwar , aber

doch mit der Zeit in feſtſtellbarem
Wachstum , wurden wieder in den Gär⸗

ten Salbei und Pimpinelle , Majoran

und Boretſch und alle die anderen fei —

nen Küchenpflanzen angebaut . Beſon⸗

dere Förderung erfuhren die Bemühun —

gen , den alten Gewürzkräutern in der

Lebensmittelverſorgung der Nation

wieder die ihnen zukommende Stellung
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zu verſchaffen , durch eine Aktion , die

vom Oberkommando des Heeres im

Fahre 1938 für den Anbau und die

Verwendung deutſcher Gewürzpflanzen
in den Truppenküchen eingeleitet wurde

Die Heeresverpflegungsabteilung im

OKH . entſchloß ſich dann , 1941 die

Empfehlung vom Fahr 1938 in einen

Befehl umzuwandeln , demzufolge die

Truppenküchen deutſche Gewürzkräuter
anbauen und verwenden mußten . In

der Zeitſchrift „ Gemeinſchaftsverpfle —

gung und Kochwiſſenſchaft ' fand der
Kalendermann eine Schilderung vom

Stabszahlmeiſter F. Bein , der berich —

tete , was geſchah , um die Durchfüh —

rung des „ Gewürzbefehls ' zu erleich —

tern . Mit Recht wurde dabei darauf

hingewieſen , daß es zwar keineswegs
an Literatur über deutſche Gewürze
mangle , dieſe aber häufig zu theoretiſch

gehalten ſei . So kam es zur Heraus —

gabe eines kurzen Merkblattes durch

das OKH . , mit dem dann auch gute

Erfolge erzielt wurden . Die Heeres —
und Wehrkreislehrküchen ſtellten ſich
außerdem in den Dienſt der gebotenen

Aufklärung und Propaganda .

Auch die Verwendung von Wild —

gemüſen wird vom OKH . befürwortet
und gefördert . Hier verdient aus der

„Schriftenreihe für die praktiſche Haus —

frau ' das Heft „ Wildgemüſe , Wild —

kräuter , Wildfrüchte , Deutſche Haus —⸗
teepflanzen ' ( in Verbindung mit der

Reichsfrauenführung herausgegeben
vom Reichsausſchuß für Volkswirt⸗

ſchaftliche Aufklärung , Beyer - Druck ,

Leipzig ) hervorgehoben zu werden . In

ihm werden alle zur Verwendung in
der Küche in Betracht kommenden

Pflanzen , die wild wachſen , beſchrie —
ben und im Bild gezeigt . Des fernern
erfährt man alles Wiſſenswerte über
die Einſammlung der brauchbaren Teile
der Pflanzen , über deren Verwendung
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uſw . Da ſind berückſichtigt : Brunnen

kreſſe , Brenneſſel , Gänſeblümchen , Hir⸗

tentäſchel , Hopfen , Huflattich , Löwen

zahn , Sauerampfer uſw . Gerade für
unſere meiſt überraſchend köſtlichen

Wildgemüſe gilt , daß es wirklich un

nötig und ſinnlos iſt , in die Weite zu
ſchweifen , da das Gute ſo nahe liegt .

Die Preisſraqe

Bekanntlich veranſtalteten früher die

Zeitungen , Zeitſchriften und auch die

Kalender gerne Preisausſchreiben . Für
die Kriegszeit iſt das aber nicht geſtat —

tet . Iſt erſt wieder Friede , ſo wird zu

überlegen ſein , ob nicht auch der Ka

lendermann ſeiner Leſergemeinde wie —

der eine Preisfrage ſtellt . Aber das

wollen wir vorläufig in Ruhe ab —

warten .

Einmal hatte eine Zeitung ihre Be⸗
zieher eingeladen , ſich an einem Wett —

bewerb zu beteiligen , dem die Frage zu —
grunde lag : „ Was mache ich, wenn ich

das große Los gewinne ? ' Man kann

ſich denken , daß da recht verſchieden

artige und auch nicht eben alltägliche
Wünſche geäußert wurden . Und es war
den Preisrichtern nicht gerade leicht ge⸗
macht , eine Entſcheidung zu treffen
Schließlich wurde der erſte Preis der
Antwort eines Mädchens zugeſprochen

Dieſe hatte geſchrieben : „ Wenn ich das

große Los gewinne , dann baue ich mir
ein Haus , ganz nahe bei der Dragoner —
kaſerne . “

Schaſfodurme

Bei einer Soldatenhochzeit ward
Simpliciſſimus zu Philippsburg zum
Danzen angemutet . Er aber als einer .
der ſein Tag dem Tanzen nichts nach —

gefraget , ſagt , es ſei genug , daß er dem

Kalbfell folgen müſſe ; ſollte er auch

noch den Schafsdärmen nachhüpfen ?
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Es war im Fahr 1879 . Am 19 . Sep⸗
tember . Das XV . Korps , das in Straß —

burg ſein Generalkommando hatte ,
nahm zum erſtenmal an einem Kaiſer —
manöver teil . Es war der greiſe Kaiſer

Wilhelm I. , der „alte Kaiſer “ , der die

erſte Heerſchau großen Stils auf elſäſ —
ſiſchem Boden hielt . Das Polygon , der
alte , aus franzöſiſcher Zeit herrührende

Exerzierplatz , reichte für eine Parade
von ſolchen Ausmaßen nicht aus . Da
hatte man in der Nähe von Königs —

hofen ein abgeerntetes Gelände für den

Vorbeimarſch der Truppen ausgeſucht .
Die Acker und Felder waren herrlich
hart . So glaubte man allen Grund zu
haben , mit der getroffenen Wahl zu —
frieden zu ſein . Es kam aber anders .
Wie es kam , das hat ſpäter der Militär⸗

ſchriftſteller Oberſt Immanuel erzählt ,
der als junger Leutnant bei den Hun —
dertſechsundzwanzigern , dem achten

2

Die Stiefelparade zu Strassburg
Württembergiſchen Infanterie - Regi —

ment , an jener Parade teilnahm .

Nämlich in der Nacht ging ein wol —

kenbruchartiges Gewitter über der
Stadt Straßburg nieder . Zwar gab es

ernſte Geſichter und die erſten ahnungs —
vollen Seelen . . . Aber am andern Mor —

gen lachte die Sonne wieder . Es war
ein prachtvolles Paradewetter . Rieſige

Menſchenmaſſen umſäumten das

Marſchfeld . Nur die Soldaten , die in
aller Herrgottsfrühe aufmarſchiert

waren , verloren allmählich die feſtlich
beſchwingte Heiterkeit . Beſonders die

Geſichter der Offiziere wurden länger
und länger . Man trug nämlich damals

zu Paraden die lange Hoſe und dem

entſprechend die vorgeſchriebenen weiten

Kurzſchäfter . Der von dem nächtlichen

Wolkenbruch aufgeweichte lehmige
Ackerboden machte ſich immer ſtärker
bemerkbar . Man konnte ſich ausrech —
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nen , wann das ſtändig ſteigende Naß

den unter den langen Hoſen wohlver —

borgenen Schaftrand der niedrigen

„ Knobelbecher “ , wie man die Kurz —

ſchäfter nannte , erreichen würde . Faſt

zwei Stunden wohl ſtand man ſchon ,

da ertönte der erlöſende Kanonenſchuß :

Der Kaiſer war auf dem Feld eingetrof —

fen , die Muſikkorps ſpielten , dreifach

donnerte das Hurra aus 25 000 oder

noch mehr Landſerkehlen . Dann folgte

der Parademarſch . Es dauerte nicht

lange , da war das Feld unter den ſchla⸗
genden Soldatenſtiefeln zu einem ein⸗

zigen weiten Moraſt geworden . Und

ſchon ſtaken in dieſem Moraſt die erſten

Kurzſchäfter . Es wurden immer mehr

gähnende Stiefelſchäfte , die von den

vorderen Truppenteilen ſteckengeblieben
waren , oft mitſamt den Strümpfen

und heiter winkenden Fußlappen . „ Es

war “ , ſo ſchildert Oberſt Immanuel ,

„ dem und jenem gelungen , im Vorbei —

marſch einen vereinzelten Stiefel mit

ſchneller Hand herauszuziehen . Groß —

artiges leiſtete dabei unſer geſtrenger
Kammerunteroffizier , Sergeant A. , der

mit eigener Hand zugriff , um zu retten ,

was zu retten war und ſchließlich die

Freude hatte , damit nicht nur den Ver —

luſt der Kompanie zu decken , ſondern

darüber hinaus auch noch zwei Stücke

mehr zu bergen , freilich nur linke . “ Als

letzte marſchierten die 15. Pioniere vor —

bei , wie die Legende erzählt , alle Mann

barfuß , denn der vertrackte Lehm hatte

ihnen ſämtlich die Kurzſchäfte ausge —

zogen , weil vor ihnen die bayeriſche

Artillerie gefahren war . . .

Auf den üblichen Vorbeimarſch in

Regimentskolonnen verzichtete der Kai —

ſer , der das Unheil mit väterlichem Hu —

mor ertragen hatte . Aber General von

Franſeckey , der Held von Königgrätz

und Gravelotte — ein Fort der alten

Feſtung Straßburg trug ſeinen Namen

- erhielt vom Kaiſer die Erlaubnis , auf

anderem Platz ſein ganzes Armeekorps

vorführen zu dürfen . Die Regiments —

kolonnen traten dann an der ſchnell

ausfindig gemachten , ſo trügeriſch —

trockenen Stelle erneut zum Parade

marſch an . Aber es wurde auch hier

nur noch ſchlimmer . Das ganze Feld

war nach kürzeſter Zeit mit „ Knobel —

bechern “ einfach überſät .

Das war die „ Straßburger Stiefel —

parade “ . Sie erhielt ihre für die Ge —

ſchichte der preußiſchen Armee unver —

geßliche Bedeutung . Die immer unbe

liebt geweſenen kurzſchäftigen Stiefel
hatten ſich endlich ſelbſt ihr Grab ge —

graben . Neuanfertigungen wurden

unterſagt — der Geburtstag des

Schnürſchuhs war gekommen . Mit des

„ Knobelbechers “ Herrlichkeit war es zu

Ende .

Formationen

Die Pioniere haben im Gebirge ge —

ſprengt . Da , wo eben noch Wald war .

klafft jezt — wie mit dem Meſſer ab⸗

getrennt — ein felſiger Querſchnitt

durch vier oder fünf Geſteinsſchichten .

Der Zugführer — Student der Geo —

logie — kann nicht umhin , einige be —

lehrende Bemerkungen zu machen . Er

ſpricht von der Tertiär - oder Braun —

kohlenformation , von der Fura - Forma

tion , in der das Eiſenerz entſtanden iſt ,

und ſchließlich zeigt er auf die Stein —

haufen , die ſo ſorgſam aufgeſchichtet
am Wegrand liegen . „ Weiß jemand .

fragt er , „ zu welcher Formation die

Kalkſteine da gehören ? “

Pionier Scholk iſt immer ſchnell mit

der Antwort da .

„ Fawohl , Herr Leutnant ! “ ſagt er ,

„ zum Luftbaubataillon Nummer 4. “
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Bon damals
Dem Kalendermann erzählte der Ka⸗

merad Franz Schneider in Lit⸗

tenweiler bei Freiburg i. B. aus der ſo

weit zurückliegenden Zeit vor dem er

ſten Weltkrieg : „ Es war im Korps —

manöver 1910 . Verſtaubt und zum Um

fallen müde iſt an einem Samstag ſpät

abends das Regiment in dem ober —

badiſchen Weinort Auggen eingerückt .

Für Sonntag 1 Uhr wird noch Parole

und Appell angeſetzt , und dann gehts

in die ſchönen Quartiere .

Alles ? Nein . Die Fuͤßkranken haben

ſich im Schulzimmer , das als Revier —

ſtube eingerichtet iſt , zu melden . Es ſind
nicht wenige . Denn der Tag war heiß ,

und es hat viele Kilometer gegeben
heute . Im Nu ſind Verbandsſtoff , Pu —
der , Kreme und Leukoplaſt zu Ende

„ Der Sanitätsgefreite Schäfer ſoll ſo —
fort nach Müllheim zur Apotheke fahren

und das lalte holen “ , befiehlt der
Unterarzt . Der Sanitätsgefreite Schä —
fer macht kein ſehr ſchlaues Geſicht ,
denn es iſt ſchon bald Nacht . Dann hat
er auch kein Fahrrad , und wenn er eines
hätte , iſt er ein ganz ſchlechter Fahrer
und hundsmüde .

Aber er verſchwindet . Feder Befehl iſt

ja doch heilig . Draußen fragt er ſich

mühſam zurecht , wo denn die beiden

Kompanieradfahrer ihre Vehikel hät —

ten . Ein eben vorbeikommender Offi —
zierburſche weiß zufällig Beſcheid und

zeigt ihm die mit Staub und Straßen —

kot überzogenen Fahrräder in der
Scheuer eines Hofes , wo auch das

Pferd des Hauptmanns einquartiert

iſt . Schäfer zerrt mißmutig eines der

ſchmutzigen Dinger heraus , ſchwingt
ſich darauf und trampelt in die Finſter —
nis hinaus . Musketier Tränkle aber , der

ahnungsloſe Beſitzer des Fahrrades ,
hat eben im „ Ochſen ' ſein gutes Nacht⸗
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eſſen hinter ſich , und ſetzt ſich zu den

Kameraden im Nebenzimmer , die be —

reits in den höchſten Tönen Reſerve

lieder ſingen . Nachdem der Gefreite

Schäfer in Müllheim ſeinen „ Pflaſter

kaſten ' gefüllt hat , radelt er „ ſpät durch

Nacht und Wind ' , und mit immer noch

hungrigem Magen Auggen zu .
Iſt es nun Schwäche , Hunger , Mů

digkeit oder die mangelhafte Ubung im

Radfahren ? Wie dem auch ſei . Schon
ſieht er wieder die erſten Häuſer von

Auggen , da kommt er vom Weg ab ,

holpert über die Auskehrung und

plumpſt kopfüber in den Straßengra —
ben , über das Rad hinweg . Glücklicher

weiſe iſt das Waſſer eingetrocknet

aber das Fahrzeug iſt vollſtändig zer —
trümmert . Und ein Loch hat der Schä —

fer im Kopf , aus dem es ihm warm auf

die Hand tropft . Vor Wut mit den

Zähnen knirſchend , weiß er im Moment

nicht , was er beginnen ſoll . Schließlich
klaubt er die Trümmer des „ Königlichen

Eigentums ?
zuſammen, ſchleppt ſie und

ſich ſelbſt in das Dorf hinein , wo er das

„ Wrack “ in der Scheune in die finſtere
Ecke feuert , in der er das andere ver —

mutet . Ihm iſt jetzt alles wurſcht . Die

Verbandſtoffe legt er fein ſäuberlich
im Schulzimmer ab , aus dem ſchon alle

Leute verſchwunden ſind , und begibt ſich

endlich auch ins Quartier . Mag kom⸗

men , was wolle . Es weiß ja niemand

daß gerade er das Rad geli efert hat .

Am Sonntag in der Frühe begeben
ſich die zwei Kompanie - Radfahrer

Tränkle und Hurtſchig in die Scheuer

um ihre Räder appellfähig zu machen .

In maßloſem Entſetzen ſieht Aükahe
ſein ehemals ſo ſtolzes Fahrzeug . Sein

Kamerad Hurtſchig bricht in lautes

Lachen aus , denn der Anblick iſt zum

Kugeln , und ſein Rad iſt ja ganz und —◻Æ◻?⏑

i
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Ballon hoch ! An dem Drahtſeil , das auf dem Vagen der Moto 0
Kabeltrommel läuft , wird der Ballon hochgelaſſen . Der Beobachter hat in dieſer luftigen

Höhe einen Überblick über das ganze Gelände und gibt ſeine gemachten Beobachtungen

ſofort der vorgeſetzten Dienſtſtelle weiter .

rwinde über eine gewaltige
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heil . Am Mittag findet der Appell auf

dem Rathausplatz ſtatt . Fung und alt

der Einwohnerſchaft umſteht die

Truppe , die vom Herrn Feldwebel ge —

muſtert wird . Am Schluß des Appells
meldet der Radfahrer Tränkle , daß er

heute früh ſein Fahrrad in völlig zer

ſtörtem Zuſtande vorgefunden habe .

Der Geſtrenge zieht ſeinen „ Backſtein “
( die dicke Brieftaſche des etatmäßigen
Feldwebels ) , und ſagt ſtirnerunzelnd :

„ Herholen ! “ .
Nach einer Weile kommt Tränkle

mit trauriger Miene , unter dem Arm
und in den Händen die kläglichen Reſte
ſeines Rades herbeiſchleppend . Die

ganze Bevölkerung lacht und kichert
bei dieſem Bilde . Der Feldwebel aber

verzieht keine Miene . Ganz am linken

Flügel im hinteren Glied ſteht der

Sanitätsgefreite Schäfer und — ſagt
kein Wort . Über dem linken Auge klebt
ein Pflaſter . Schließlich aber brüllt die
„ Mutter der Kompanie “ : „ Schächtele ! “
„ Hier , Herr Feldwebel ! “ , läßt ſich ein
Soldat dieſes Namens hören , ſauſt
hervor und ſteht vor ihm ſtramm .
Musketier Schächtele iſt der zweite
Büchſenmachergehilfe . „ Schächtele “ ,
befiehlt der Feldwebel : „ Sie nehmen
das „ Fahrrad ' mit ins Quartier und
ſetzen es bis morgen früh zum Aus —
rücken inſtand . Haben Sie verſtanden ? ! “
„ Fawohl , Herr Feldwebel ! “ , ſchreit
Schächtele vorſchriftsmäßig , nimmt die
„ Moleküle “ in Empfang und trottet
unter dem Gelächter der Einwohner
und dem Grinſen der ganzen Kompa —
nie an ſeinen Platz zurück .

Am nächſten Morgen auf dem
Marſch ſieht bei der nächſten Biegung
des Weges alles an das Ende der

Kompanie , wo die zwei Radfahrer mar —
ſchieren . Man iſt geſpannt , wie der

Schächtele das Rad „inſtandgeſetzt “
hat . Unter lautem Hallo ſieht man , daß
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der Arme ſeine ganze Kunſt verſchwen

det hat . Aber der Schaden war zu groß .
So hatte er mit Draht und Bindfaden

alles nur notdürftig zuſammenhängen
können . Tränkle aber war geladen ,
denn jetzt hieß es für ihn immer „ zu

Fuß gehen “ .

Der auch am Ende marſchierende ,
ſonſt ſehr geſprächige Sanitätsgefreite
Schäfer aber war auffällig ſchweigſam .
Erſt viel , viel ſpäter hat er ein Be —
kenntnis abgelegt . Da hatte inzwiſchen
auch Tränkle ſo viel Abſtand zu dem

Mißgeſchick mit dem zertrümmerten
Rad gewonnen , daß er gute Miene zum
böſen Spiel machte und fröhlich mit —
lachte

8

Es war zu Meßkirch . Mann , Roß
und Wagen trieften vor Näſſe und

Schmutz . So hatte man ſich denn auch

„ höheren Orts “ , d. h. ſeitens des Di —

viſionskommandos entſchloſſen , ſtatt
des vorgeſehenen Biwacks Notquartier
zu beziehen .

Befehlsgemäß kamen die Leute wie
der in die gleichen Häuſer , wo man
ſchon einmal in den erſten Manöver —

tagen einquartiert war mit dem Unter —
ſchied , daß die Quartierleute diesmal
nicht für das Eſſen aufzukommen hat

ten , ſondern gebeten waren , Gelegen —
heit zum Kochen der mitgebrachten
Konſerven , zum Trocknen der durchnäß —
ten Uniformen , ſowie eine Schlafmög —
lichkeit zu geben . Die freundliche Be —

völkerung ließ es ſich aber nicht nehmen ,
die Soldaten auch ohne größere Ver
gütung genau ſo vortrefflich zu bewir —
ten , wie bei regulären Quartieren .

Nach dem guten Abendeſſen aber

ſagte die dicke Bäuerin eines Hofes an
der Aach bedauernd : „ Mit em Schlofe
ſin mir halt jez nit i ' g' richt . Awer i
glaub ' , daß es im Stall au ganz nett
warm un trocke iſch . Mr wenn emol
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luege . “ Die drei Friedenskrieger folgten

der Frau in den Stall , wo eine ganze

Reihe ſchöner rot und weiß gefleckter

Kühe ſtanden . Der Durchgang zum

Futterplatz wurde ganz mit Stroh an —

gefüllt , und hier ließ man ſich wohlig

nieder , nachdem die Bäuerin ſich mit

herzlichen Wünſchen für eine gute Nacht

entfernt hatte . Einträchtig lagen „die

drei Musketiere ? Nagel , Wiech und

Schneider nebeneinander , den ganzen

RNaum prall ausfüllend im Stroh und

plauderten . Dem Vieh ſchien dieſe Stö

rung aber nicht ſehr zu behagen . Beſon —

ders die Kuh unmittelbar an der Wand ,

hinter der die Soldaten lagen , ſtreckte

ihren großen Kopf verwundert und wie

derkauend rüber , als wollte ſie ſagen :

Vas habt denn ihr bei uns verloren . “

Der Stall war von elektriſchem Licht

hell erleuchtet .

„ Was meinſch , Emil ' , ſagte der an

der Wand ausgeſtreckte Soldat Schnei —

der zu dem in der Mitte liegenden Ka

meraden Wiech , auf die eben wieder

herablugende Kuh deutend , „ wenn die

dich heut ' Nacht an de Hoor zupft ? “

Der Emil meinte aber fröhlich : „ Sell

macht nix . “ Die Müdigkeit nach dem

ſtrengen Manövertag machte ſich gel —

tend . Nagel drehte das Licht aus , und

bald ſchnarchten alle drei um die Wette .

Da gab es in der Nacht einen lauten

Schrei . Der Emil Wiech ſchluckt , pru

ſtet und ſpuckt . Nagel macht ſofort Licht

und ruft erſchrocken : „ Was iſt denn

paſſiert . Emil , biſt du krank ? “ Auch

Schneider war ſchlaftrunken aufge —

ſprungen . Unter Würgen und Erbre

chen bringt Wiech endlich die Worte

hervor : „ D' Kuh , d ' Kuh hat mich ab —

g' ſchleckt ! ' Fetzt weiß man Beſcheid und

lacht den armen Kerl noch aus zu ſeinem

Mißgeſchick . „ Gell i ha der ' s g' ſait ( ge—

ſagt ) am Obe , daß ſie dich packt “ , ſagt
Schneider noch , dann iſt der Spuck zu

1

— —

Ende , und bald zeigt wieder das Schnar

chen an , daß die zwei Unbetroffenen be⸗

reits vergeſſen haben . Nicht ſo der Emil .

Er bleibt wach und iſt feſt entſchloſſen ,

jeden weiteren „ Angriff “ der Kuh todes —

mutig abzuwehren . Wer übrigens ſchon

einmal die Größe und Rauheit eines

Kuhmauls geſehen hat , der wird das

Unbehagen unſeres Kameraden Wiech

gut nachempfinden können

Als es am anderen Morgen bei ſtrah⸗

lend ſchönem Wetter weiter ging , bildete

das heitere Erlebnis aus dem Kuhſtall

das Geſpräch in der Marſchkolonne ,

und unſer Emil hat für den Spott ſeiner

Kameraden nicht zu ſorgen brauchen .

So iſt es immer geweſen und wird es

auch bleiben , ſo lange es deutſche Sol —

daten gibt .

Der gesprächige Bürgermeister

Der alte Großherzog war zur Ein —

weihung des Kriegerdenkmals für die

Kämpfer 1870/1 gekommen . Er wurde

am Ortseingang vom Gemeinderat in

Empfang genommen . Der ſehr leut⸗

ſelige Landesfürſt erkannte den Bür —

germeiſter , den er früher einmal auf

einem Militärvereinsfeſt kennen gelernt

hatte . Da er aber ſeiner Sache doch

nicht ganz ſicher war , fragte der alte

Großherzog : „ Kennen wir uns nicht ,

Herr Bürgermeiſter , oder irre ich

mich ? “ Darauf der Bürgermeiſter :

„ Nei , nei , Ihr irre Euch nit , Herr

Großherzog , ich kenn ' Euch gut . Glei

uf de erſcht Blick hann ( hab ' ) ich Euch

wieder kennt , wie Ihr do eben uf unſer

Städtle zugfahre ſinn ( ſeid ) . “ Der alte

Großherzog lächelte und war mit der

Antwort , wie es ſchien , zufrieden . Dann

forſchte er weiter : „ ‚Und wie lange ſind

Sie nun ſchon Bürgermeiſter ? “ Und

prompt erwidert der Gefragte : „ Ha ,

ſeit der Vorgänger gſchtorbe iſch , Herr

Großherzog ! “



. . es ſei ihm an Pfingſten ein gebratener Kuckuck vorgelegt worden

Die Eberbacher „ Kuckucke “
Wie anderwärts in deutſchen Landen

iſt es da und dort auch bei uns am

Oberrhein Sitte , daß Nachbargemein —
den einander Übernamen anhängen .
Manche Stadt trägt ſolch einen Über⸗

namen dann gleich auch landauf , land —

ab . So ſind bekanntlich die Mannhei —

mer die „ Bloomäuler “ , die Karlsruher

die „ Briganten “ , die Freiburger die

„ Bobbele “ und die Straßburger die

„Steckleburjer ' . Die Eberbacher aber

nennt man „ Kuckucke “ oder die „ Kuk⸗

kucksfreſſer ' .

„ Kuckucksfreſſer “ ? ? Ahnt man nicht

ohne weiteres , daß hinter dem Wort

eine luſtige Geſchichte ſteckt . Und ſo iſt

es denn auch .

Es ſoll ums Fahr 1604 geweſen ſein .
Da erhob , wie eine alte Chronik zu er —
zählen weiß , der Wirt Leonhard Schä⸗
fer in Neckarwimmersbach Klage gegen
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den Eberbacher Bürger und Küfer
Martin am Endt , weil dieſer ausgeſagt
habe , es ſei ihm an Pfingſten in der
Wirtſchaft des Klägers ein gebratener
Kuckuck vorgeſetzt worden . Der Be —

klagte beſtritt anſcheinend nicht , dieſe
Behauptung getan zu haben , ſondern

begründete ſie damit , der Arzt Mantel
habe ihm geſagt , der Vogel , den er ver —
zehrt habe , ſei ein Kuckuck geweſen , und
habe ihn damit geneckt . Ein gewiſſer
Fakob Strieder von Hirſchhorn , der
dieſe Neckerei mit angehört hatte , wurde
auf Erſuchen des Eberbacher Gerichts
durch den Notar und Stadtſchreiber

Blandner in Hirſchhorn vernommen ,
und beſtätigte nicht nur , daß der Arzt
Mantel den Beklagten wegen des Vo —
gels „ tribuliert ' habe , ſondern gab wei —
ter zu Protokoll , Mantel habe ihm ge —
ſagt , es ſei wirklich ein Kuckuck geweſen .

—
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Er, Mantel , habe ihn beigebracht , habe

ihn für zwei Pfennige von einem Kna

ben rupfen laſſen und habe die Hälfte

dem Beklagten vorgelegt und ſo getan ,

als ob er die andere Hälfte ſelbſt eſſen

wolle , habe ſie dann aber auch dem ver

mutlich betrunkenen Beklagten zuge —

ſchoben . Auf die Frage , ob der Kuckuck

„ von ihm ſelbſt geſtorben “ oder ge —

ötet geweſen ſei , erwiderte der Zeuge

er wiſſe das nicht beſtimmt , er glaube

aber verſtanden zu haben , daß Mantel

dem Vogel das Hirn mit einer „ Glu⸗

fen “ ( Stecknadel ) durchſtoßen habe . Ob

der Wirt oder die Wirtin gewußt hatten ,

daß der Vogel ein Kuckuck war , konnte

der Zeuge nicht angeben , da er von

ihnen ſelbſt kein Wort über die An —

gelegenheit vernommen hatte , ſondern

nur von Mantel unterrichtet worden ſei .

Wie das Gerichtsverfahren zu Ende

gegangen iſt , läßt ſich nicht mehr er —

mitteln . Daß über den ganzen Fall ſehr

gelacht worden iſt, wird man gewiß an

nehmen müſſen . Um die Aufregung

über den angeblich verſpeiſten Kuckuck

richtig zu verſtehen , muß man ſich ver

gegenwärtigen , daß der Kuckuck von je

als ein „ unehrlicher Vogel angeſehen

wurde . Nicht von ungefähr nannte ihn

der Volksmund „ Gauch ' . Auch im

übertragenen Sinne verſteht man un⸗

ter einem Gauch einen Geſellen , dem

gegenüber höchſte Vorſicht geboten er —

ſchein

Was nun aber die Eberbacher angeht ,

ſo haben die Witz genug beſeſſen , um

auf ihren Übernamen mit einem

Schmunzeln auf den Stockzähnen zu

antworten . Die „ Kuckucksfreſſer ' haben
ihren , von nah und fern gern beſuchten

Herbſtmarkt den „ Kuckusmarkt “ ge⸗

tauft . Heißt das nicht mit Humor eine

Hänſelei quittieren !

4a
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Mach mir keine Fiſimatenten vor ,

Bub ! l , pflegte die Mutter zu ſagen ,

wenn ſie einem auf einer nicht ganz

lügenfreien Ausrede ertappte oder einer

kleinen Schwindelei auf der Spur war .

Freilich hat die Redensart wohl kaum

gelegentlich die Bedeutung einer Ziere —
rei , hinter der ein nicht völlig ehrlicher

Grund ſteckt . Woher aber kommt nun

der ſeltſame Ausdruck . Es ſoll mit ihm

dieſes Bewenden haben : Während des

ſpaniſchen Erbfolgekrieges ( 1701 bis

171/ % lagen ſpaniſche Soldaten lange

Zeit an der deutſch - holländiſchen

Grenze . Wenn nun die jungen Mäd⸗

chen aus den benachbarten Dörfern zur

Beſichtigung der Zeltlager erſchienen ,

luden die Soldaten ſie ein mit den

Worten in ſpaniſch - kataloniſcher Mund —

irt : „ Visi mia tenta “ , d. h. beſichtige

mein Zelt . Die Mädchen , welche die mit

dieſer Einladung verbundene Abſicht

der Soldaten durchſchaut hatten , er —

widerten : „ Nix Fiſimatenta “ . Fa , ja ,

ſolche Redensarten haben oft eine gar

merkwürdige Geſchichte . Das nämlich

gilt auch von einzelnen Ausd 85
Warum nennt man die jungen Mäd⸗

chen Backfiſche ? Die BGgeichnung geht

auf England zurück . Wenn engliſche

Fiſcher ihre Netze ziehen , werfen ſie

alle zu kleinen Fiſche wieder in ihr Ele⸗

ment zurück als backfishes , d. h. Zu⸗
rückfiſche . Dieſes Wort Backfiſch hat

ſich dann übertragen auf Mädchen von

14 bis 17 Fahren , hat alſo mit einem

gebackenen Fiſch nichts zu tun . Der

Ausdruck für ein Mädchen im nicht

heiratsfähigen Alter iſt auch von der

deutſchen Sprache übernommen worden .



Viele , oft gruſelige Geſchichten er —
zählen von der Auffindung geheimnis —
voll verborgen geweſener Schätze .

Schatzgräber hat es zu allen Zeiten ge⸗
geben — daß die meiſten von ihnen nur
Enttäuſchungen einheimſten , hat die

Zahl derer , die meinen , es müſſe ihnen
doch gelingen , eine Kiſte voller Taler
oder Dukaten aufzudecken , freilich nicht

zu mindern vermocht . Immerhin , es

wurde ſchon dann und wann einmal ein

„ Schatz “ , der lange unter der Erde ver —
graben war oder einer Mauer entriſſen
wurde , in die man ihn in Sicherheit ge—⸗
bracht hatte , wirklich ſeinem Verſteck
entriſſen . Aber zumeiſt ſtieß man zu —
fällig auf ſolche „ Schätze “ . So auch in

der Hauptſtadt Schwedens , wo ein

„ Silberſchatz ' aufgefunden wurde . Als
Arbeiter beim Umbau eines Hauſes in

der Stockholmer Altſtadt den Keller
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Da ſtießen ſie plötzlich auf den wertvollen
Schatz

80

* Der Silberſchatz *

aufriſſen , ſtießen ſie plötzlich auf den

wertvollſten Schatz , der je in Schweden
gefunden wurde . Er wog rund dreihun
dert Kilogramm . Dies geſchah im

Herbſt 1937 , aber noch iſt heute das

Verlangen , das Rätſel hinter dem ver —
grabenen Schatz zu löſen , nicht voll be—

friedigt worden . Man weiß nur , daß der
Silberhort zwiſchen den Fahren 1741

und 1763 in dem Keller des Hauſes
vergraben wurde und daß ein gewiſſes
Geſchlecht Lohe der Eigentümer war .
In drei mächtigen kupfernen Gefäßen
wurde das Silber in die Erde geſenkt

zwei davon waren runde Schüſſeln mit
Deckeln , während das dritte einer Koh —
lenwanne gleicht . Ein ſogenannter Be —

gräbnislöffel trägt die Inſchrift : „ Fo —
han Lohe , geſtorben den 19. Fanuar
1704 “*, und ein Hochzeitsgeſchenk , ein

ſilberner Krug , verzeichnet überdies den

Mädchennamen von Lohes Frau :
„ Anna Blom “ .

Woher mag dieſes Geſchlecht gekom
men ſein ? War der Reichtum ſein

Segen ? Viele Fragen regen ſich . Das

düſtere Ahnen , daß die Kleinodien nicht

nur Zeugen des Glückes , ſondern daß
ihr verborgener Schlummer ebenſo eine

Mahnung an Habgier , Neid und Miß

gunſt ſei , wird von den Urkunden be

ſtätigt . In ſteiler Kurve vollzieht ſich ,

ſo melden die Aufzeichnungen , der Auf

ſtieg . Doch ebenſo jäh zerbröckelt das

Fundament des Hauſes . Das Geſchlecht

der Lohe kam aus Oſtfriesland . Die er
ſten Mitglieder der Familie , die nach

Schweden kamen , zwei Brüder , wur

den von Guſtaf Adolf II . gerufen , der

gern deutſche Patrizierſöhne aus Krei

ſen der Kaufmannſchaft in ſein Land
holte . Ihr Neffe , eben jener Fohan
Lohe , kam 1658 nach Stockholm , ar

ent
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beitete wohl eine Zeit bei ſeinen Ver —

wandten , gründete jedoch dann ſein

eigenes Handelshaus und wurde 1670

bereits als wohlbeſtallter reicher Kauf

mann bezeichnet . Er ſcheint aber ein

berechnender Geſchäftsmann geweſen

zu ſein . Als der
6

des Geſchäf —

tes , der ſein Leben lang die Zügel ſtraff

geführt hatte , ein Fahr , na chd em er vom

ſchwediſchen König geadelt worden war ,

1704 ſtarb , konnte ſeine Witwe noch auf

dreizehn von insgeſamt achtzehn Kin

dern blicken . Fohan Lohe hat wohl ge —

wußt , warum er noch zu ſeinen Leb⸗
zeiten ſeiner Frau die Verwaltung des

geſamten Vermögens und die Führung
des Geſchäftes geſichert hat . In ſeinen

Söhnen war Machtſtreben zu hem —

mungsloſer Geldgier geworden . Damit

begann der Verfall des Geſchlechtes .

Noch lebte die Mutter . Doch ſchon

wurde in Prozeſſen um das Geld ge
feilſcht und um den Sinn des väterlichen

Deſtaments geſtritten . Nach dem Tod

der alten Frau begann der Kampf der

Geſchwiſter . Volle 9 Monate brauchte

man , um nur mit der Verteilung des

Leinens und einiger Fuwelen zu Rande

zu kommen , und drei Fahre dauerte es ,

bis eine gerichtliche Inventur des

Sterbehauſes vollzogen war . Im Fahre

1741 ſtarb der damals älteſte der Brü⸗

der , Fohan Friedrich , plötzlich auf einer

Badereiſe in Deutſchland . Sein Tod

entfeſſelte die Schar ſeiner Gläubiger

Es zeigte ſich , daß ſeine Reiſe ins Aus

land , gemeinſam mit einem Schwager

unternommen , bereits eine Flucht vor

dem Ruin geweſen war .

War der Silberſchatz nun noch ihm

zu eigen ? Haben die beiden unverheira

teten Geſchwiſter , die in dem Hauſe
wohnten , wo

ber
Fund gemacht wurde

das vorhandene Familiengut heimlich

vor dem Zugriff der Gläubiger retten

wollen , oder hat es Fohan Friedrich gar
vor ſeiner Abreiſe ſelbſt im Haus der

Geſchwiſter vergraben ? Vieles ſpricht

gegen dieſe Vermutung . Als wahr —

ſcheinlicher erſcheint , daß der letzte der

überlebenden Brüder , Conrad Lohe , ein
— 5 voller Gier und Geiz , in Erb —

ſtreitigkeiten mit der Familie ſeines

Schwagers verwickelt, das Silber ver

graben und die Schlüſſel verſteckt hatte .

Seinem letzten WBillen , daß ſein Erbe

nicht den verhaßten Verwandten , ſon —

dern einem adoptierten ehrenhaften

Füngling zufallen ſolle , der bereit wäre ,

ſich den Wünſchen des Erblaſſers gemäß

zu verheiraten , wurde entſprochen . Die

Witwe , die ſehr ſchnell ihrem Mann in

den Tod folgte , ſetzte ihn zum Erben

ein und beſorgte ihm die Frau . Ein

wurde erſtanden , damit der

Name Lohe ſo, aufbauend auf einem

neuen Geſchlecht , weiterleben möge .

Dem neuen Träger des Namens war

jedoch ein Sohn nicht beſchieden , und

ſo verſank mit ihm das Geſchlecht der

Lohe der Vergeſſenheit . Fetzt erſt durch

den Silberſchatz iſt ſein Name wieder in

aller Leute Mund gekommen . Was

aber die dreihundert Kilogramm koſt —

bares Metall angeht , die wieder auf —

gefunden wurden , ſo erinnern ſie letzt —

lich doch nur wieder einmal daran , daß

alles irdiſche Gut recht fragwürdiger

Art iſt , wenn es der Menſchen Sinn

verdirbt und unterhöhlt

Das Volk

Die große geſchichtliche Anſicht kann

uns überhaupt nur retten bei der Er

ziehung des Menſchengeſchlechts und

bei der Erziehung der Staaten , daß
alles Große allein vom Volke ausgehen

kann , und daß alſo dahin gearbeitet

werden muß . daß es von dem Volke

nusgehe L. M. Arndt
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Und er kam doch nach Dänemarkk

In Shakeſpearc ' s „ Hamlet ' ſteht das

oft beſchworene Wort : „ Etwas iſt faul
im Staate Dänemark . “ Aber das iſt
ſchon lange her , daß es , und obendrein

noch in dem Trauerſpiel des großen
Dichters , mit dieſer Behauptung ſeine

Richtigkeit gehabt haben mag . Die Dä⸗

nen unſerer Zeit ſind meiſt tüchtige
Bauern und ſie haben auf dem Feld

des landwirtſchaftlichen Genoſſenſchafts —
weſens Vorbildliches geleiſtet . Doch das

nur nebenbei . Was hier erzählt werden

ſoll , hat weder mit dem Prinzen Ham —
let noch mit den däniſchen Hühner⸗ und

Schweinezüchtern etwas zu tun . Das

heißt , es iſt natürlich durchaus möglich ,
daß von dem , was auf langer Fahrt
nach Dänemark kam , auch der eine und

andere Schluck die Kehle eines däniſchen

Landwirts erquickt und ergötzt . . .

Aha , denkt nun der werte Leſer , alſo

dreht es ſich um etwas Trinkbares ! Und

8²

ſo iſt es in der Tat . Und nun höre man .

Es war im Auguſt 1939 . Da machte
ſich von Cadiz aus - der geneigte Leſer
nimmt ſeinen Atlas oder doch eine

Landkarte zur Hand und überzeugt ſich
davon , daß er ſich nicht geirrt hat , da

er Cadiz an der ſpaniſchen Südküſte ,
weſtlich der Straße von Gibraltar in

Gedanken ſich vorſtellte alſo im Auguſt
1939 ſtach von Cadiz aus ein Schiff mit

ſechzig Tonnen Sherry an Bord in See :

Dänemark zu . Ein weiter Weg um das

ganze weſtliche Europa herum da hin —
auf nach Fütland ! Zwar war in den

Tagen , da der Sherry nordwärts ver —

frachtet ward , die europäiſche Luft ſchon
einigermaßen mulmig — aber warum

ſollte es nicht doch noch gelingen , den

däniſchen Hafen zu erreichen . Noch be⸗

fand ſich der Frachter unterwegs , da

brach der Krieg aus . Erſt wollte man es

doch wagen . Aber bald mußte man ſich



davon überzeugen , daß es nicht ging

Alſo zurück mit dem Sherry nach Cadiz
Im März 1940 erſchien ein däniſches

Schiff in dem ſpaniſchen Hafenort .

Dem , ſo meinte man , müſſe es gelingen ,
die Fahrt zu meiſtern . Wieder ward es

nichts ! Bis Liſſabon war man gekom⸗
men - dann mußte kehrt gemacht wer —

den . Zwar hatte man zuvor die Fracht
voll bezahlt — aber die See hatte im

Krieg doch zu viel Tücken — mithin zu —
rück mit dem Sherry nach Cadiz . Sollte

er da nun liegen bleiben , bis der Krieg

ſein Ende erreicht haben würde ? Mit

nichten , dachten die däniſchen Käufer .
Und geht ' s nicht zu Waſſer , ſo geht ' s

doch zu Lande ! Denn ſchließlich hatten
ja die ſiegreichen deutſchen Waffen im

weſtlichen und mittleren Europa den

Kampf auf der Erde zum Abſchluß ge —
bracht . So verfrachtete man denn die

ſechzig Tonnen Sherry in einen Güter —

zug und ſiehe da — der kam wohlbehal —
ten in Dänemark an . Wahrſcheinlich
iſt ' s ein wenig teurer Sherry geworden !
Von wegen der reichlichen Fracht —
unkoſten ! Aber er kam eben doch an ſein
Ziel . Und , ſo will es dem Kalender⸗

mann ſcheinen , es hat gewiß nicht an

Leuten gefehlt , die ihn kauften , den

Sherry . Vermutlich iſt er gar ſchon

getrunken !

„ Uas jagt ihr doch ? bott und ich leben ſa noch “

Es wäre reizvoll genug , einmal eine

Geſchichte des deutſchen Gaſthofs unter

dem Geſichtswinkel der Erinnerungen
von Herbergen und Wirtshäuſern aus

kriegeriſchen Zeiten zu ſchreiben . Die

meiſten unſerer berühmten Gaſthöfe
beſitzen auch ihre Geltung als Quar —

tier von Feldherren , ja , gar als Kampf —
ſtätten . In den oft ſo aufſchlußreichen
Gäſtebüchern ſolcher Gaſthöfe findet
man denn auch manchen Eintrag , der
aus kriegeriſchen Tagen herrührt . Man

ſollte gerade dieſe Einträge einmal ſam⸗
meln . Ein Freund des Kalendermanns ,
der Dr . M. Hoffmann , hat dazu in ſei —
nem Buch „ Goldener Anker und

Schwarzer Walfiſch ' bereits gute Vor⸗
arbeit geleiſtet . Er berichtet u. a. von
dem Eintrag des kühnen Schweden —

königs Karls XII . in dem Gäſtebuch
eines Dorfwirtshauſes in Borken bei

Fritzlar . Der Wirt hatte den eilends

aus der Türkei nach ſeiner Heimat zu⸗
rückkehrenden König darauf angeſpro —

chen, daß man in Schweden bereits

über ſeine Nachfolge ſich ſtreite . Da

ſchrieb Karl XII . in deutſcher Sprache
ins Gäſtebuch : „ Was zagt ihr doch ?

Gott und ich leben ja noch . “
Karl XII . war in deutſchen Landen

eine faſt volkstümliche Geſtalt . Vor

allem bewunderte man ſeine Uner —

ſchrockenheit . Dafür ſpricht auch eine in

die oberrheiniſchen Kalender eingegan⸗

gene Anekdote . Als der Schwedenkönig
Stralſund belagerte und er eines Tages

ſeinem Sekretär einen Brief diktierte ,

ſchlug eine Bombe in ſein Quartier .

Durch einen Zufall blieben der König
und ſein Sekretär unverletzt , obwohl
das Haus ſelbſt ſtark beſchädigt worden

war . Der Sekretär , dem der Federkiel
aus der Hand geglitten war , ſaß toten⸗

bleich da .

Karl XII . , dem nicht die geringſte
Bewegung anzumerken war , fragte :
„ Nun , warum ſchreibt er nicht weiter ? “

Der Sekretär ſtotterte : „ Ach - ach —

Majeſtät - die — die Bombe ! “ —

„ Fe nun , was hat die Bombe mit
dem Brief zu tun ? “ , meinte der König ,
ſchreib er weiter ! d



Landſer mit oſtländiſchen Bäuerinnen beim

8

der Landzuweiſung .
Aufnahme : PK. Scheffler⸗Preſſe⸗Hoffmann

Tapfere Eisenbahner

Wie wohl noch in keinem Krieg iſt im

gegenwärtigen der Eiſenbahner aller

Ränge recht zum Soldaten geworden .

Darüber berichtete vor kurzem einmal

Kurt Sedlatzek . Er ſchrieb u. a

Im Zeichen des Bombenkriegs und des

heimtückiſchenBandenkampfes hat ſich
ſo etwas wie ein neuer Mythos des

rollenden Rades entwickelt und ein

neuer Typus des wehrhaften Eiſenbah⸗
ners herausgebildet . Es iſt dem Eiſen —
bahner , der nicht nur während des

Alarms , ſondern während des Bomben⸗

angriffs ſelbſt ſeinen Dienſt ſo lange
verſieht , bis ihm etwa eine Sperrung
des Gleiſes die Weiterarbeit unmöglich
macht , ein unerträgliches Gefühl , daß
der Schienenſtrang plötzlich durch einen

Bombenwurf unterbrochen ſein ſoll ,
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und daß die Räder auf einmal nicht
mehr rollen ſollten . Hier ſetzt eine innere

Verſchworenheit zur Sache ſelbſt ein ,
und mit nahezu übermenſchlichen An⸗

ſtrengungen werden oftmals die Folgen
der Feindeinwirkung in unvorſtellbar
kurzer Zeit unwirkſam gemacht .

Dieſe Abwehrbereitſchaft findet noch

eine Steigerung bei den ieedie nunmehr ſchon ſeit nahezu zwei
Fahren gewohnt ſind , iherhrem blauen

Rock die Waffen des deutſchen Soldaten
zu tragen . In jenen Urwaldgebieten des

Oſtens , wo die Züge Hunderte von

Kilometer durch unüberſehbare Wald —

ſtrecken fahren , lauern heimtückiſche
Bandenkommandos , oder werden Fall⸗
ſchirmjäger abgeſetzt , die die Aufgabe
haben , die rückwärtigen Gebiete zu be —
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inruhigen und die Verkehrsverbindun
genzu ſtören . In jenen weiten Räumen

kann un möglich die geſamte Bahn

ſtrecke durch militäriſchen Schutz Kilo

meter für Kilometer jede Tagesſtunde

überwacht werden . Es kommt daher

immer wieder vor , daß Züge auf Minen

auffahren , und daß fahrende oder
ſtehende Züge oder abgelegene Bahn

höfe und Blockſtellen von Banden an

gegriffen werden . Hier muß ſich dann

der Eiſenbahner ſeiner Haut wehren

und die Zahl der militäriſchen Auszeich⸗
nungen , die an Eiſenbahner im blauen

Rock bereits verliehen werden konnten ,

beweiſt , daß der Verkehrsſoldat an der

Front hinter der Front ' ſich

hervorragend bewährt hat . Es geht

dieſen Männern , die mit Maſchinen⸗

piſtolen und Handgranaten den Führer —

Unermüdliche Helferinnen der Eiſenbahn
in der Heimat

Aufnahme : Archiv Soldatenkalender

— —

ſtand ihrer Lokomotive beſteigen , nicht

allein darum , der Mordluſt der bolſche

wiſtiſchen Banditen ſich erwehren zu
können , ſonderi der Schutz des Trans⸗

portes , das fühl von der Wichtigkei

der Verkehrswege geben hier eine ſtarke
innere Kraft .

Mut und Härte gehören zu dieſen
Fronteiſenbahnern ebenſo wie jene in —

nere Verſchworenheit mit dem rollenden

Rade , die die Grundlage aller Verkehrs
leiſtungen in dieſem Kriege bildet . So

lange aber ſolche Menſchen die deutſche

Verkehrsfront halten , werden ſie die

feindlichen Abſichten auf Störung oder

Zerſchlagung unſerer Verkehrseinrich —

tungen immer wieder unwirkſam machen

Europa
In einem kleinen Dorf forderte der

Herr Lehrer vom Gemeinderat die An —

ſchaffung einer Karte von Europa für
die Schule . Der Bürgermeiſter berät
mit dem Ratſchreiber , ob das Geld zum
Kauf der Karte ohne Befragen des Ge⸗
meinderats bewilligt werden könne . Die
beiden wollen ſich keine Ungelegenheiten
bereiten und ſetzen den Fall auf die Ta⸗

gesordnung der nächſten Gemeinde⸗

ratsſitzung . In dieſer gibt denn auch

der Gegenſtand Anlaß zu einer eifrigen
Debatte . Immer wieder wird die Frage
erörtert , ob wirklich die Schule eines
kleinen Ortes eine Karte von dem gro —⸗
ßen Europa brauche . Mehr und mehr
neigen ſich die Meinungen der Anſicht
zu, daß man ſich das Geld für eine

Europa - Karte ſparen könne , daß eine

vergrößerte Landkarte vom Amtsbezirk
„»es auch tue “ . Schließlich meldet ſich
der Becke - Toni zum Wort : „ Deſch iſch
au mei Meinig ( Meinung ) , daß e Kart '

vom Bezirk lengt . Was bruuche

brauche ) mir e Kart ' von Europa , wo
mir ja nur im Badiſche liege . . . “

8⁵
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Deutſche Panzer auf dem Kai von Saloniki .
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Aufnahme : PK. Teſchendorf,⸗Atlantit

„ General Sherman “ ſtellt ſein feuer ein

Von den Kämpfen auf Sizilien be⸗

richtete Kriegsberichter Kurt Geyer :

PK . „ Schau mal hin , was ſich dort

bewegt ' , der Zeigefinger des Unteroffi⸗

ziers weiſt in die Richtung der Kaktus⸗

hecken , die hier in Sizilien noch üppiger

gedeihen als auf afrikaniſchem Boden .

Im erſten Augenblick kann der Ange —

ſprochene nichts erkennen , doch mit

einem Male verrät drüben eine verdäch⸗

tige Bewegung , daß ein feindlicher Pan⸗

zer auf eigene Fauſt verſucht , der deut —

ſchen Abwehr in die Flanke zu ſtoßen .

Offenbar plant der Feind , überraſchend

aufzutauchen und mit wenigen gut —

gezielten Schüſſen die Verteidigung

mattzuſetzen .
Zögernd taſtet ſich der Panzer vor —

wärts . Man muß ſchon die geſchulten
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Augen des Unteroffiziers W. beſitzen

um überhaupt zu erkennen , daß es ſich

bei dieſem mit dichtem Grün Verkleide⸗

ten um einen „ General Sherman “

handelt . Dieſer Panzer amerikaniſcher

Herkunft trägt in erſter Linie den briti⸗

ſchen Angriff . Von Ausnahmen abge⸗

ſehen , verließen nur „ General Sher —
mansꝰ die Spezialboote , mit denen die

Engländer ihre Panzer an Land brach⸗

ten .

Dieſer Gegner iſt ſtark im Nehmen
und kann einen Feuerhagel über ſich

ergehen laſſen , der normalerweiſe das

Ende eines feindlichen Panzers be⸗

deutet . Unteroffizier W. iſt alter Afri⸗
kaner und hat bei El Alamein ſchon

Erfahrungen in der Bekämpfung des

General Sherman “ ſammeln können .



Er weiß , daß er nicht ſo leicht zur
Strecke zu bringen ſein wird , doch im

Vertrauen auf die eigene Waffe nimmt

er den Kampf an . Zunächſt jedoch er —

eignet ſich gar nichts . Der „ General
Sherman ' bleibt faſt eine halbe Stunde

auf dem gleichen Fleck. Fühlt er ſich
bereits entdeckt ?

Es hat gar keinen Zweck , den ſtähler⸗
nen Einzelgänger jetzt ſchon anzugehen .
Mit jedem Meter , den er vorkommt ,
ſteigen die eigenen Chancen , ihn ſo ein⸗

zudecken , daß ihm nur der Rückzug oder
die Vernichtung bleibt . Die Männer

beobachten mit jener Spannung , die
das bevorſtehende Kampferleben aus⸗

löſt , was der Gegner beginnen wird .
Da —der Unteroffizier , der das

Glas nicht vom Auge läßt , ſtößt ſeinen
Nebenmann ſacht an : Die grüne Wand

ſchiebt ſich, kaum merkbar , Meter um

Meter vor . Der Mann , der den Panzer
befehligt , iſt beſtimmt kein unerfahrener
Führer . Wie er immer wieder verhält ,
wie er geſchickt jede Deckungsmöglich⸗
keit ausnutzt , dem Ziele zuzuſtreben ,
verdient die fachmänniſche Anerkennung
der Deutſchen , die längſt das Geſchütz
feuerfertig gemacht haben . Noch einmal

erſtarrt der Koloß , gleichſam als wollte

er ſeine geſammelte ſtählerne Energie
für den entſcheidenden Sprung aufbe —
wahren . Fetzt wird es ernſt . Bruchteile
von Sekunden können entſcheiden . Das

weiß der dort drüben ſo gut wie die

Männer der Sturmgeſchützbedienung .
Machtvoll orgeln die Motoren mit

einem Male , die Tarnung fällt , und

mit voller Tourenzahl preſcht der Pan⸗
zer vor . Es hat etwas Beklemmendes ,

Aufnahme : Atlantit
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Ul⸗Boot⸗Bunker am Atlantiſchen Ozean .

Stahlfeſtungen wie dieſe direkt auf ſich
zurollen zu ſehen , einem vorweltlichen
Ungeheuer gleich , das alles niedertram —

pelt , was ihm in den Weg kommt . Der

Unteroffizier iſt jedoch frei von dieſen
Zuſtänden . Es iſt nicht das erſte und

gewiß nicht das letzte Mal , daß er einer

ſolchen Situation gegenüberſteht .
Mit voller Ruhe gibt er den Feuer —

befehl . Der erſte Schuß liegt zu hoch,
die nächſten ſchlagen dicht um den „ Ge —
neral Sherman “ ein . Die Schußrich —
tung wird von Mal zu Mal korrigiert ,
und jetzt ſitzen die panzerbrechenden
Granaten genau im Ziel .

Noch hat der Gegner die Möglichkeit ,
abzudrehen , aber er iſt zähe . Mit einer

überraſchenden Drehung gewinnt er

gute Deckung hinter einer Steinmauer

und feuert nun ſeinerſeits auf das

Sturmgeſchütz . Hin und her gehen die
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Aufnahme : PK. Kramer⸗Atlantik

Salven . Ein heller , kreiſchender Ton

zeigt die Trefferlage diesſeits und jen⸗
ſeits an . Böſe Schrammen trägt das

Sturmgeſchütz davon , doch läßt keiner

der beiden Gegner locker . Nur ein Voll⸗

treffer kann den Kampf entſcheiden .
An der ſchräg verlaufenden , abgeplat⸗
teten Panzerung des „ General Sher⸗
man “ gleiten die beſtgemeinten Schüſſe
ab und ſurren als Querſchläger durch
den Olivenhain . Mit einer Wendung ,
die keiner der beiden Kontrahenten , die

ſich hier als gleichwertige Kämpfer
gegenüberſtehen , vorausgeſehen hatte ,
wird das Ringen entſchieden . Im blitz⸗
ſchnellen Erfaſſen der Lage hat ein

8,8⸗Zentimeter⸗Flakgeſchütz Stellungs —⸗
wechſel vorgenommen . Aus der Flanke
faßt es den im Kreuzfeuer befindlichen
Panzer , und in Sekundenſchnelle voll⸗

zieht ſich nun das Verhlüngnis . Der

—



Im l⸗Boot : Angriff ! Frage : Torpedolaufzeit Aufnahme : PK. Wernig⸗Atlantik
1
*

»General Sherman ' ſtellt ſein Feuer wiederholtes „ hands up “ ( Hände
ein , wie ſich ſpäter zeigt , als Folge eines hochl ) kommen die Briten aus dem In⸗

. . Treffers im Turm . Schnell iſt der beß nern gekrochen . Reſigniert ergeben ſie
ſiegte Gegner umſtellt , und auf ein ſich in ihr Schickſal .

Was heißßft „ Mob “
In einer behördlichen Verwaltung , in neulich mit einem flotten Vaterlands⸗

7* der viele „Mob⸗Angelegenheiten “ zur verteidiger ſpazieren gehen ſehen . Für
Debatte ſtehen — und wo wäre heute ſie gebe es alſo kein „ Mob “ . Nämlich

4 von Fragen der Mob iliſierung aller „ Mob ' bedeute „ Mädchen ohne Be —
N Kräfte nicht die Rede ! —, fragte man ziehung ' . . . Übrigens kam dem Kalen⸗

eine Anfängerin , was das eigentlich be⸗ dermann neulich noch eine andere In —
deute, „ Mob “ ! Die Kleine bekam einen terpretation der Abkürzung „ Mob ' zu
hochroten Kopf und geriet ins Stottern , Ohren . Ein Mann , der ſonſt immer

f ohne ſich aber zu getrauen , eine Deu⸗ nur im Auto fuhr , wurde nur noch ganz
tung des ſeltſamen Wortes „ Mob “ von ſelten am Steuer geſehen . Als man ihn
ſich zu geben . Da erklärte einer , dem nun fragte , warum er ſo wenig im
der Schalk im Nacken ſitzt , er müſſe ſich Auto fahre , meinte er : „ Von wegen

16 im Grunde wundern , daß das Fräulein dem „ Mob ' ſ ' Als er nun fragend an⸗
nicht wiſſe , um was es beim „ Mob ' geſchaut ward , ſagte er : „ Ha ja —
gehe . Habe er die junge Kameradin doch Meiſt ohne Benzin ! “

2＋
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VNa die Lodhaler die , armen Cedten tdusdhten

„ Arme Gecken “ nannte man am

Oberrhein die „ Armagnaken ' , die frei⸗

lich eine bitterböſe Landplage waren .

Sie hießen auch die „Kehlabſchneider ' ,
ein Ausdruck , der die zuchtloſe , nieder —

trächtige Soldateska fürwahr richtig

kennzeichnete , die in fürchterlicher Ver⸗

blendung der deutſche Kaiſer Fried —

rich III . etwa ums Fahr 1440 ins Reich

gerufen hatte . Damals waren die Eid⸗

genoſſen, wohl urdeutſche Männer , die

ſie bekanntlich heute nicht mehr ſein

90

wollen — wenigſtens , wenn man dem

größten Teil ihrer Zeitungen Glauben

ſchenken wollte . . .
Alſo , weil im fünfzehnten Fahrhun ,

dert die ſchweizeriſchen Eidgenoſſen

wohl treu und zäh am Reich hingen
aber nichts von der habsburgiſchen
Hausmachtspolitik wiſſen wollten ,

hetzte ihnen der Kaiſer die Armagnaken
ein aus üblen Geſellen zuſammen⸗
geworbenes Pack , das unter dem Be —

fehl des franzöſiſchen Grafen von Ar —



magnac , ſpäter ſogar des Kronprinzen
von Frankreich ſtand , auf den Leib
Die Schweizer aber ſchmierten die ſen

genden und mordenden Eindringlinge
vor den Toren von Baſel nicht übel ab .

Jetzt fluteten ſie ins Elſaß zurück und
triebens auch da zu Lande ſchändlich
und freventlich genug . Sie ſind dann
aber auch von den Straßburgern und
ihren Nachbarn wacker in die Pfanne
gehauen worden .

Auch Eſchau wurde von den
Gecken “ berannt . Und ums Haar wäre
es den Eſchauern ſchlecht ergangen .
Daß ſie von ihrem Ort das Unheil ab —
wehren konnten , verdankten ſie einer

Liſt . Nämlich , die Männer befahlen
ihren Frauen , ſich auf die Kirchen —
mauer , beſſer auf die Mauer um die
Kirche , zu ſetzen , und zwar ſo , daß nach
draußen jener Körperteil ſchaute , 5neben anderem zum Sitzen da iſt . Z
nächſt wollte das holde Geſchlecht 5
dieſem Befehl nichts wiſſen . Indeſſen ,
die Mannsleute verharrten auf ihrem

„ aArmen

Willen . So blieb denn den Frauen

nichts anderes übrig , als in beſagter

Stellung die Mauerkrone zu ſchmücken
Nun muß zum richtigen Verſtändnis
der von den Eſchauern angewendeten
Liſt bemerkt werden , daß die Ehegefähr —
tinnen der ſchlauen Eſchauer dort , wo
ſie ſich dem anrennenden Haufen der
„ armen Gecken “ präſentierten , beſon —
ders ſtattlich anzuſchauen waren . Fu⸗
ſtament , als das Geſindel der Armag —
naken in die Nähe des Ortes kam ,

nahm es eilends Reißaus und kein
Kommando vermochte die Fliehenden
aufzuhalten . Dieſe nämlich meinten
es blickten lauter Rieſen mit mächtig
aufgeblähten Backen über die Mauer .

Fetzt waren die Frauen ſehr ſtolz , daß
ſie das Heimatdorf gerettet hatten . Und

zum Dank für ihre Hilfeleiſtung ließen
ſie ſich von den Männern das Recht
verbriefen , in der Kirche auf der rechten
Seite ſitzen zu dürfen . Und noch heute
beſtehen die Eſchauer Weibsleute auf
dieſem ihrem wohlerworbenen Recht !

Die Ratzenroller

Im erſten Weltkrieg kam die Ver —
fügung auch in die letzte ländliche Ge —
meinde , daß alle kupfernen Pfannen
und Töpfe und Kaſſerollen abzugeben
ſeien . . . Da rief der Bürgermeiſter
eines entlegenen Dörfleins den „ BVot '
den Polizeidiener , der zugleich mit der
Glocke in der Hand die neueſten Be —

kanntmachungen im Ort verlas , zu ſich
aufs Rathäuslein . Man müſſe die
Kaſſerollen abliefern , ſagte er dem Se
ramin , wie der Polizeidiener mit dem
Vornamen hieß , allgemein angeredet
und kurzerhand genannt wurde : „ Alſo
Seramin ' , ſo ſagte der Herr Bürger

meiſter , „ mach ' s gut und ſchell ' aus
daß mer alle Kaſſerolle uf em Rothuus

abgebe müſſe . . . “

Der Seramin erwiderte nur mit
einem „ Woll , woll “ , was ſo viel be—
deutet wie „ Fa wohl, ja wohl “ , und

ging heim , um ſeine Amtsſchelle zu
holen . . . Dann machte er ſich auf den

Veg , um die neueſte Bekanntmachung

zu verkündigen . . . Dieſe aber lautete
nach dem Seramin : „Alli Katzerolli

ſinn uf em Rothuus abzugebe . . . “ Es
wurde weidlich gelacht über das Miß —

verſtändnis , das dem Seramin unter⸗

laufen war , und das ihm fortab den
Namen „ Katzerolli⸗Bot ' eintruge .

Vielleicht aber , ſo ſagt ſich der Kalen —

dermann , kann es nichts ſchaden , noch

anzufügen , daß am Oberrhein unter
einem Katzerolli ' oder „ Katzenroller “
ein Kater zu verſtehen iſt .

94
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Schwerer deutſcher Granatwerfer

—

beſchießt feindliche Stellungen .
Aufnahme : PK. Bauer⸗Uhinger⸗Atlantik

Mie die Moger sprechen

Viele Berufszweige haben ihre

eigene Sprache , ſo die Seefahrer und

die Bergleute und viele andere . Es wäre

fürwahr ſeltſam , wenn nicht auch die

Flieger ſich auf ihre Art unterhielten .
Der Kalendermann hat übrigens ſchon
im „Oberrheiniſchen Soldatenkalender “

für 1943 davon geſprochen . Und zwar

wurde damals an die Herkunft des Be⸗

griffes „ Franzen “ erinnert . Indeſſen

gibt es noch bedeutend viel mehr Worte

der Fliegerſprache als jenes vom

„ Franz ' , dem Flugzeugbeobachter . Da

iſt z. B . die Rede vom „ Akochen ' , wor —⸗

unter die Segelflieger verſtehen , daß ſie

während des Fluges an Höhe verlieren

oder wegen Fehlens des zum Segeln

nötigen Aufwinds landen müſſen .
„ Adele “ nennt man das viermotorige

70

Großflugzeug G 38 der Deutſchen Luft⸗
hanſa . Das Abſpringen mit dem Fall —
ſchirm wird als „ Ausſteigen “ bezeich⸗
net . Ein „ Bock “ iſt ein Flugzeug , das

ſich „ſtörriſch ' beträgt —es wird dann

wohl auch einmal „ Miſtbock ' tituliert .

„ Damenlandung ' heißt das Überſchla⸗

gen eines Flugzeugs bei der Landung ,

und zwar ſo, daß es , ohne größere Be —

ſchädigung , auf dem Rücken liegt . Un⸗

geſchicktes Fliegen eines Anfängers gibt

wohl Veranlaſſung zur Bemerkung ,

„ er fliege wie der erſte Menſch “ . Als

„ Handtuch ' wird ein kleiner , langge⸗

ſtreckter Flugplatz bezeichnet . Das ge⸗

drungene Flugzeug Ju 87 wird nach
dem bekannten Volksſtück „ Folanthe ?

genannt . Dagegen heißt ein beſonders
großes Flugzeug „ Kahn “ . Die „Kiſte “
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iſt eine kleine , wendige Maſchine , wäh
rend ein veralteter , minderwertiger Typ
eine „ Klamotte “ iſt. Wenn der Motor
unregelmäßig läuft , „kotzt ' er . Die
„Mehl ' , - oder „ Milchſuppe ' iſt der un

durchdringliche Vebel , von dem wohl
auch als von der „ Waſchküche “ die Rede
iſt. Das ſchnelle Fliegen iſt das „Zi

ſchen “ , das langſame das , Zwitſchern
Das ſind ſo einige „ Fachausdrücke “ der
Fliegerſprache , die der Kalendermann
gelegentlich aufgeſchnappt hat . Mag
ſein , daß in einem ſpäteren Kalender —
jahrgang gelegentlich noch einige wei —
tere ſolcher Ausdrücke mitgeteilt wer⸗
den können .

Wer iſt Clauſewitz ?
Man braucht hier kaum auseinander —

zuſetzen , wer der General von Clauſe
witz war , dem man das weltberühmte
Buch „ Vom Kriege “ verdankt . Nun
iſt wohl ein amerikaniſcher Verleger
der Auffaſſung geweſen , man wiſſe auch
in den Vereinigten Staaten um den
General von Clauſewitz einigermaßen
Beſcheid , der im erſten Drittel des letz —

ten Fahrhunderts wohl der bekannteſte
Soldat der Welt war . Alſo gab der
amerikaniſche Verlag eine engliſche
Ausgabe jenes Standard - Werkes
„ Vom Kriege “ heraus . Aber nachdem

das Buch im Buchhandel erſchienen
war , erhielt der Verlag von der Redak —
tion des bekannten Nachſchlagewerkes

Who is Who ' einen Brief , in dem
ſie um die Adreſſe und die Perſonalien
von v. Clauſewitz bat , da man ihn mit
in die nächſte Auflage hineinnehmen
wolle . Der Buchverlag antwortete , daß
er leider mit der Adreſſe des Generals
von Clauſewitz nicht dienen könne , da
dieſer bereits im Fahre 1831 geſtor

ben ſei .

Wenige Tage ſpäter erhielt der Buch —
verlag einen neuen Brief , diesmal von
der Polizeibehörde : „ Es iſt uns zur
Kenntnis gekommen , daß ein Verfaſſer
namens von Clauſewitz ein Buch in
Ihrem Verlag herausgegeben hat.
Dem Namen nach zu urteilen , handelt

es ſich um einen Deutſchen . Wir kön —

nen jedoch nicht feſtſtellen , daß von
Clauſewitz als Angehöriger eines Staa⸗
tes , mit dem die Vereinigten Staaten
ſich im Kriege befinden , ordnungs —
gemäß ſeine Anmeldepflicht erfüllt hat . “
Der Buchverlag antwortete diesmal

daß , da von Clauſewitz bereits 112
Fahre tot ſei , er kaum in der Lage ſei
ſich polizeilich anzumelden .

Der „ Mancheſter Guardian “ , der
dieſe erſtaunlichen Mitteilungen — in
deſſen vielleicht ſind ſie auch gar nicht
erſtaunlich — veröffentlicht , ſchließt mit
der Vermutung , daß der nordamerika —
niſche Buchverlag wohl in Kürze eine
Anfrage von der nordamerikaniſchen
Wehrmacht erhalten werde , warum
von Clauſewitz ſich nicht zum Militär
dienſt geſtellt habe ſowie einen Brief
bon den Steuerbehörden , warum er
nicht ordnungsgemäß ſeine Steuern
zahle .

Den Vermutungen des engliſchen
Blattes hat der Kalenderſchreiber nichts

hinzuzuſetzen !

Auch das

KERISSGSWNW

iſt eine Schlacht ,

die ſiegreich

geſchlagen werden muß !———
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Fiſchräucherei in einem Oſt

Im vergangenen Sommer auf Fo⸗

hanni , alſo am 24 . Juni , waren hun⸗

dert Fahre verſtrichen , ſeit die auf Rech⸗

nung des preußiſchen Staates erbaute

Segelkorvette „ Amazone “ vom Stapel

lief . Man kann den Tag , deſſen Denk —

würdigkeit unbeſtritten iſt , als Geburts —

tag der deutſchen Kriegsmarine be⸗

zeichnen . Das geſchah u. a . auch in

einem Aufſatz von Oberſtleuntant a . D .

Benary , dem der Kalenderſchreiber nun

das Wort gibt : Das alte Deutſche

Reich war niemals eine Seemacht ge —

weſen . Es hatte ſich nicht einmal groß

darum gekümmert , daß am Ausgang
des Mittelalters der Bund der Hanſe⸗

ſtädte eine Flotte erbaute , die mehr als

ein Fahrhundert die Meere des nörd —

lichen Europas beherrſchte . Es hatte

ihren Niedergang ruhig mitangeſehen .

9⁴
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Aufnahme : Atlantik⸗Suche

Die Segelkorvette, &Xmazone
In Brandenburg - Preußen hatte der

Weitblick des Großen Kurfürſten die

Bedeutung der See für die Entwicklung

ſeines Staatsweſens erkannt . Die von

ihm in Dienſt geſtellten Kriegsſchiffe
unter Admiral Raule und anderen

wackeren Kapitänen hatten ihre Kaper⸗

fahrten bis in den Atlantik ausgedehnt
und die weiße Flagge mit dem roten ,

kurbrandenburgiſchen Adler an der

afrikaniſchen Weſtküſte gehißt . Bei ſei⸗

nem Tode zählte die Flotte in ihren

Häfen Pillau , Kolberg und Emden

nicht weniger als 26 Schiffe aller Art

und Größen . Aber die Nachfolger des

großen Kurfürſten ließen Häfen und

Schiffe verfallen , und es dauerte mehr
als ein Fahrhundert , bis die Flotten⸗

freunde in Preußen - Deutſchland ſich
wieder regten .



Die Gründung einer deutſchen Flotte

um die ſich beſonders der Bremer Groß

kaufmann Duckwitz und der Admiral

Brommy verdient machten , im Fahr

1848 , blieb eine Epiſode . Ihre Schiffe

kamen im Kriege gegen Dänemark nicht

zum aktiven Einſatz und wurden vier

Fahre ſpäter ſang⸗ und klanglos ver

ſteigert . Zwei jener Schiffe wurden von

Preußen übernommen . Hier hatte der

Prinz Adalbert , ein begeiſterter See —

mann , dem als Sachverſtändiger der

Kapitän Schröder zur Seite ſtand , in —

zwiſchen den Flottengedanken nach⸗

drücklich vorwärts getrieben .

Die „ Amazone ' freilich war nur

ein kleines , kaum kriegstüchtiges Schiff ,
das aber als Ausbildungsfahrzeug gute

Dienſte leiſtete und die preußiſche Flagge
bis in die Häfen an der Weſtküſte Nord⸗

amerikas trug . Sie iſt am 14 . Novem⸗

ber 1861 bei einem ſchweren Sturm in

der Nordſee mit ihrer ganzen Beſatzung
verlorengegangen . Ein Gedenkſtein vor

der Gnadenkirche in Berlin erinnert

noch heute an ihr tragiſches Ende .

Die auf der „ Amazone “ ausgebilde⸗
ten Offiziere und Unteroffiziere hatten
inzwiſchen unermüdlich an dem zwar
langſamen , aber ſteten Ausbau der

preußiſchen Kriegsmarine gearbeitet .
Der ſoldatiſche Zug , der ſeit der Regie —

rungsübernahme König Wilhelms und

der Kanzlerſchaft Bismarcks die preu —

ßiſche Politik durchwehte , kam auch ihm
zugute . Das Flottenbauprogramm von
1863 ſah bereits neben den erforder⸗
lichen Schiffen für die Küſtenverteidi —

gung und den Auslandsdienſt eine

Schlachtflotte von ſechs Panzerfregat —
ten , ſechs Raddampfer - Aviſos und vier

Transportſchiffen vor . In ſeiner Be —

gründung war geſagt : „ Preußen muß

eine Flotte gründen und unterhalten ,

die ſowohl zum Schutz ſeines überſee —

iſchen Handels , wie auch zum Seekrieg ,

— —

das iſt zur Verteidigung der eigenen

Küſten , und zum Angriff gegen feind —

liche Küſten geeignet iſt . “

Als Flottenſtützpunkt an der Nordſee
wurde von Oldenburg , einem Staate

der ſtets vor allen anderen deutſchen
Staaten die Schaffung einer Seemacht

verfochten hatte , ein Stück Land am

Fadebuſen erworben und auf ihm der

Kriegshafen und die Stadt Wilhelms⸗
haven erbaut . Matroſen⸗ und Werft⸗

diviſionen wurden aufgeſtellt , ein

Schiffsjungeninſtitut gegründet . In der

Admiralität erhielt die Flotte eine zen⸗
trale Kommando⸗ und Verwaltungs⸗
behörde . In der Oſtſee wurde Danzig

ihr Stationsort .

Im Däniſchen Krieg bei Fasmund
und vor Helgoland erhielt ſie die Feuer⸗
taufe . Nach ſeiner ſiegreichen Beendi —

gung ſiedelten ihre Hauptkräfte nach

Kiel über . Mit der Gründung des Nord —

deutſchen Bundes im Fahre 1866 ging
die preußiſche Kriegsflotte in die Bun —

desmarine auf . An ihren Maſten ſtieg
zum erſtenmal die Schwarz - Weiß⸗Rote
Flagge hoch, in der ſich die Farben Preu —
ßens mit denen des chemaligen Hanſe⸗
bundes vereinten . Aus der Bundes —⸗

marine ward dann nach 1870/1 die

Kaiſerliche Deutſche Marine , deren

machtvollen Aufſtieg , deren glorreiche

Bewährung und ſchmerzliches Ende

im Weltkrieg die meiſten von uns noch
miterlebten . Ihre luͤberlieferung wurde
im Zwiſchenreich durch die zwar zahlen —
mäßig kleine , aber innerlich ſtarke
Reichsmarine allen Knebelungen des
Friedensdiktates von Verſailles zum
Trotze , treu bewahrt . Die Freiheitstat
des Führers ſchuf auch ihr Raum zu
neuer Entwicklung , ließ ſie als groß —
deutſche Kriegsmarine zu dem ſcharfen
Inſtrument werden , das im gegen⸗

wärtigen Kriege unſeren Gegnern

Schlag auf Schlag verſetzt .
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Wie der alte Fritz einen Oicken kurierte

Es war im „ Goldenen Löwen ' zu
Frankfurt an der Oder . Der große
König , im abgewetzten Reiſekleid und
allein unterwegs , wie er es wohl zu
Zeiten liebte , betrat das beſagte Wirts⸗
haus . Der Gaſthalter muſterte den
recht fragwürdig hageren Geſellen , in
dem er denn auch einen Landſtreicher
vermutete . Und zu eſſen könne er nichts
haben , bedeutete der Wirt dem Frem —
den , der ihm zugeflüſtert habe , er ſei
ſchlecht bei Kaſſe . Der merkwürdige
Gaſt ließ ſich aber nicht mir nichts , dir
nichts vertreiben . Er ſchaute ſich zu —
nächſt einmal in der Gaſtſtube vom
„ Goldenen Löwen ' um und nahm

dann bei einem höchſt wohlbeleibten
Gaſte Platz , der ſich an einer Gans zu
ſchaffen machte , die fettglänzend vor
ihm ſtand .

Wohin die Reiſe gehe , fragte der un
erkannte König den Dicken . Nach Ber
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lint , antwortete der Schmerbauch , und
zwar , um es gleich zu ſagen , wolle er
ſich etwas von ſeinem Fett abzapfen
laſſen . Ob er leſen könne , fragte darauf
der Fremde den Dicken . Nein , das
könne er nicht , und er ſei wohl auch
ſchon zu alt , um es noch zu lernen . Das
ſei weiter kein Unglück , meinte darauf
der Magere , der immer noch un
erkannte König , er frage nur , weil er
den Leibarzt des Königs gut kenne und
an den , wenn es dem Herrn recht ſei
eine kurze Benachrichtigung mitgeben
wolle . Es ſei ja auch nicht nötig , daß er
ſelber leſen könne . Der Leibarzt könne
das um ſo beſſer . Nur — es empfehle
ſich unter allen Umſtänden —, daß der
Herr die Benachrichtigung an den Leib —
arzt des Königs keinem Menſchen zeige

Dann ſchrieb der König auf einen
kleinen Zettel : „ Laßt den faulen Kerl
der euch dies überbringt , kurzer Hand

gre
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ins Gefängnis ſetzen und verpflegt ihn

nur mit trockenem Brot und Waſſer ,
bis ich ſelber wieder daheim bin ! “

Nichtsahnend ſteckte der Dicke das

Zettelchen in die Taſche und fragte , ob

er zum Dank den Fremden zu der

Gans einladen dürfe . Der König ließ
ſich das nicht zweimal ſagen und hielt
ſich mit um ſo mehr Vergnügen an den

gut gebratenen Vogel , als der Wirt

dazu ein höchſt mißvergnügtes Geſicht

machte ...
Nach einer Woche etwa oder viel —

leicht auch etwas ſpäter kam der König
nach Berlin zurück . Kaum war er im

Schloß , erſchien der Gefängniswächter

und fragte , was er weiterhin mit dem

Dicken machen ſolle , der übrigens ſchon

gar nicht mehr ſo fett ſei . Der König
ließ ſich den Häftling vorführen . Da
erſchien ein beträchtlich zuſammen⸗

geſchrumpfter Mann , den Waſſer und

Brot zwar vor dem Hunger bewahrt ,

aber um ſein Fett gebracht hatten . Der

König lachte und erkundigte ſich , ob er ,
der „ Dicke von geſtern “ , nicht mit dem

Rezept zufrieden ſei. Und gekoſtet habe
ihn die Kur nicht einen roten Heller
Denn der Aufenthalt , den er genoſſen
gehe zu Laſten der königlichen Kaſſe

fluf der flucht vor dem Waſſer .
Das Gehirn eines jüdiſchen Emi —

granten brachte , wie die engliſchen
Blätter ausplauderten , den teufliſchen
Gedanken hervor , mit Fliegern Tal —

ſperren in Deutſchland anzugreifen .
In Weſtdeutſchland gelang den Briten

die Zerſtörung zweier Staubecken . Die

plötzlich abſtrömenden Waſſer richteten

erheblichen Schaden an . Allein , die

deutſchen Menſchen in den überfluteten

Landſchaften ließen ſich nicht unterkrie —

gen . Eine Schilderung aus der von der

Waſſerflut überraſchten Gegend be

richtete : Die Waſſer haben ſich verlau

fen . Sie fließen wieder in der Talmitte

ůb und gelb noch , und in Windungen

die an ferne Urlandſchaften erinnern
aber ihre Gewalt iſt gebrochen . Not —

ſtege ſpringen über die ausgewaſchenen
Ulfer, von emſig zimmernden Pionieren
errichtet , oder ein Kahn tanzt über die

Wellen und ſetzt die Leute des Tales

über , die für ein Stündchen herüber —

kommen , um nach dem Nachbarn zu

fragen . Sie ſchütteln ſich länger als

ſonſt die Hand , ſie klopfen zärtlich das

blanke Fell des Viehes , ſie ſtopfen um⸗
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ſtändlich ihre kurze Pfeife und ihre Fra

gen tropfen langſam in den Abend ,

nüchterne und ſachliche Fragen , in
denen die Erregung nur noch ſchwach

ſchwingt . Sie ſind ganz ruhig , wie ſie
da an der holzüberſpülten Dorfſtraße
ſtehen und mit ſchmalen Lidſpalten zur
Sperrmauer ſpähen , aus der urplötzlich

das Waſſer ſchoß ,die Häuſer des unte —

ren Dorfes niederriß und in hoher Flut —
welle das enge Tal hinunterjagte . Sie
nickten ſtumm , wenn ſie hören , daß die
Gutsherrin von den

naſſen Tod fand und dieſer und jener
Bauer bei der Heumahd fehlen wird
Wie es wohl in X. ſtehe , fragen ſie mich
Ich wiſſe es nicht . Ich wolle erſt noch

hinunter . Fa — ſie könnten noch von
Glück ſagen , meinten ſie. Sie hätten

immer ſo über den Fels geſchimpft , auf

dem das Dorf ſtehe . 75 Meter hätten

die Brunnenba zuer gebohrt und immer
noch kein Waſſer ! Fetzt wüßten ſie , wo

zu der Fels gut geweſen ſei . Die paar
Häuſer im Tal ließen ſich ſchnell wieder

aufbauen , aber die Menſchen ſeien doch

gerettet , die meiſten wenigſtens . Man
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habe erſt an das übliche Hochwaſſer ge—

glaubt , aber da ſei die Flut ſchon am

Dorf vorbeigeſtürzt . Sie hätten die Kin —

der aus den Betten geriſſen und wären

ſchnell ein paar Meter höher hinauf —

geſprungen und wären gerettet geweſen

Sie ſchweigen wieder und ziehen an

den Pfeifen , mit langen , bedächtigen

Zügen . Sie ſind ſeit Tagen nicht aus

den Kleidern gekommen , denn es gab

viele Dinge zu tun , als das Waſſer

über die ſteinernen Haustreppen und

verſchlammten Dielen zurückfloß , ſie

wuſchen die Ackerkrume vom Tiſch , ſie

legten die aufgeweichten Betten in die

Sonne , ſie reinigten die Felder von

Steinen und entwurzelten Bäumen , ſie

ſtützten die ſchief gedrückten Häuſer und

hämmerten im Keller und auf dem

Firſt , ſie verloren keine einzige Sekunde

mit nutzloſen Gedanken , packten das

Schickſal und zwangen es . Wenn ſie
einmal verſchnaufend den Rücken hoben

und ſich umſahen , ſo erblickten ſie im

Tal die grauen Trupps der Soldaten ,

die die Straße freilegten von Trüm⸗

mern , Balken und Hausrat . Da ſpür⸗
ten ſie , daß ſie nicht allein waren .

X. iſt die erſte Stadt , die den An⸗

prall der ſchäumenden Flutwelle auf —

fing und brach . Die Menſchen ſtehen in

kleinen Gruppen vor den Haustüren .

Sie haben den ganzen Tag ſchwer ge —

arbeitet . Fetzt , da der Mond rötlich⸗
gelb aus dem Dunſt der Wieſen ſteigt ,

ruhen die Hände ein wenig . Die Stadt

hat gelitten , Häuſer ſind verſchwunden ,

Menſchen werden betrauert , es wäre

ſinnlos , das alles zu beſtreiten und das

Leid zu bagatelliſieren , aber die Stadt

litt nicht mehr als andere , die die Nar⸗

ben des Krieges tragen . Mit den fal —⸗

lenden Waſſern ſchrumpften auch die

Gerüchte zuſammen , die erſten , wilden

alarmierenden Gerüchte , die die Wirk
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lichkeit um ein Vielfaches multiplizier —

ten . Als morgens die erſten Wagen

zum Friedhof fahren , da iſt die Reihe

der Särge doch nicht ſo lang , wie man

urſprünglich vermutete . Auf dem klei

nen Kirchhof ſpielen ſich ſtille , erſchüt

ternde Szenen ab . Da ſind Frauen , die

ihren Mann , und Mütter , die ihre Kin

der beweinen , da ſind Urlauber , die ein

Telegramm in die Heimat rief . Ihre

Backenknochen werden kantig , und ihre

Fäuſte ballen ſich im Willen nach Ver

geltung .

Er habe das Waſſer zuerſt geſehen

ſagt ein ergrauter Werkmeiſter , der

mir für die Nacht das Lederſofa in der

Küche abgetreten hat . Er habe drau

ßen geſtanden . Da ſei ein Trupp aus —

ländiſcher Arbeiterinnen über die

Brücke gelaufen . Sie ſeien ängſtlich und

furchtſam geweſen . Warum ſie denn

nicht im Luftſchutzkeller der Fabrik ſeien ?

Sie hätten in den grünen Himmel ge —

wieſen , aus dem ein Brauſen gekom

men ſei . Und da habe er dann auch die

Welle am Fuße des dunkel ſchattenden

Berges geſehen , ſchäumend und wir —

belnd . Er ſei Blockleiter . Er ſei über die

Brücke zurückgeſprungen , und habe die

Türen der Häuſer aufgeriſſen und ge

rufen : „ Das Waſſer kommt ! ' Tauſend

Menſchen hätten in ſeinem Block ge

wohnt , ſie ſeien bis auf 92 gerettet wor

den , die nicht hätten glauben wollen , daß

die Flut ſo hoch komme , die immer ein

Stockwerk höher geſtiegen ſeien , bis ſie

aus der Dachluke geſehen hätten und die

Häuſer ineinandergeſtürzt ſeien .

Er nickt , der alte Werkmeiſter , und

ſchlurft dann hinaus , kommt aber gleich

mit einem kleinen Waſſerkännchen wie

der . Morgens reißen mich ratternde

Laſtwagen aus dem Schlaf . Die

Sonne hängt noch in den erſten

Schleiern der Frühe , weiß und blaß .
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und die Hähne ſchlafen noch , da dröhnt
das Kopfſteinpflaſter ſchon wieder un —
ter den Stiefeln der Soldaten und

RaD . ⸗Männer , die mit geſchultertem
Spaten zum Fluß marſchieren , der im —
mer mehr in ſein altes Bett zurücktritt .
Die NSWV . verteilt Brot , Milch und
Kaffee . Feldküchen bringen kräftige

Suppe , die Bevölkerung tauſcht Schuhe

Strümpfe und Kleider gegeneinander
aus und ſpürt unter dem Schlag eines
harten Schickſals tief und rein das Ge
fühl einer unlösbaren Gemeinſchaft
die kein Terror , keine Bombe bricht , vor
der ſelbſt die ſtürzenden Waſſer ab
prallen

Der Rächer

Es war im April 1943 . Wieder ein⸗
mal hatten die Amerikaner und Eng —
länder Paris angegriffen mit ihren

Bomben , alſo die Hauptſtadt des Vol

kes , das ſie in den Krieg gehetzt hatten

mit deren Heer ſie im Frühherbſt 1939

ins Feld gezogen waren . Die nichts

würdigen Terrorangriffe gegen die

Wohnviertel franzöſiſcher Städte zwin⸗

gen die Franzoſen zur Entſcheidung der

Frage , ob ſie dieſe Angriffe , denen Tau —

ſende von Ziviliſten zum Opfer fallen ,

begrüßen ſollen oder nicht ?s So wahn —

witzig dieſe Frage klingen mag , ſie wird

doch in Frankreich immer noch gelegent —

lich geſtellt und zwar von einigen hoff —
nungslos verbohrten Franzoſen , die je —

des angelſächſiſche Verbrechen offenbar
als Wohltat der , Bundesgenoſſen ' gut —

heißen wollen , ſo lange ſie nämlich per⸗

ſönlich nicht dadurch betroffen werden .

Freilich bei manchem beginnt es auch

zu dämmern . Und immer mehr Fran —

zoſen ſehen ein , was ſie von den eng —

liſchen „ Freunden “ im Grunde zu hal —
ten haben . Ein erſchütterndes Beiſpiel ,

das den moraliſchen Umbruch in Frank —
reich kennzeichnet , ereignete ſich nach

jenem angelſächſiſchen Bombenangriff

auf Paris im April 1943 , der unter der

Zivilbevölkerung faſt 400 Todesopfer

forderte . Ein junger Mann von 2 Jah
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ren rief in einem vollbeſetzten Pariſer
Untergrundwagen laut aus : „ Sie ſind

fabelhaft , die Amerikaner — hoffentlich

kommen ſie bald wieder . “ Dieſe fürwahr

ebenſo hirnverbrannte wie niederträch

tige Außerung hörte ein Arbeiter , deſſen
Frau und drei Kinder zwei Tage vorher

durch die amerikaniſchen Bomben ge
tötet worden waren . Als der junge
Mann den Wagen verließ , folgte er

ihm , packte ihn auf der Straße und er —

würgte ihn . Darauf ließ er ſich ver

haften .

Auf der Polizeiſtation erklärte der

Arbeiter , von dem feſtgeſtellt wurde ,

daß er fleißig , unbeſcholten und ein gu —

ter Familienvater war , er habe durch

die amerikaniſchen Bomben alles ver —

loren , was ihm das Leben lebenswert

gemacht habe . Er bedauere , den jungen

Mann getötet zu haben , aber ſein gren —

zenloſer Zynismus ſei ihm plötzlich wie

die Verhöhnung der ermordeten Frau

und ſeiner getöteten Kinder erſchienen .

Die Angelegenheit wurde dem Poli

zeichef zugeleitet , der die Freilaſſung des

Arbeiters anordnete . Auch Marſchall
Petain hat dieſer Entſcheidung zuge
ſtimmt . Ohne es zu wiſſen , iſt der Ar

beiter zum Vollſtrecker des Ulrteils je

ner Franzoſen geworden , denen die ver —

brecheriſchen angelſächſiſchen Bomben

ſchwerſtes Leid zugefügt haben .
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Die verſchiedenen alten Waffen und die durch ſie verurſachten Verwundungen

Von alter Wundarznei und Feldscherkunst

Bald ſchon nachdem vom Oberrhein einſchätzte , ſagt er in einer gereimten

her , von Straßburg und Mainz aus vor Anſprache an den Leſer :

allem , der Buchdruck ſich zu verbreiten Das Feldtbuch bin ich / wohl bekannt

begann , wurden auch „ Doktorbücher “ Wie mich Schylhans am erſten nannt

gedruckt . Zu dieſen deutſchen Früh - Darum , daß ich zu Feld , zu Haus /
drucken des chirurgiſchen Schrifttums Zu Land mich brauchen laß ohn Graas
rechnet —neben dem „ Buch der Chirur - Von jedem Wundartzt “ ſonder irr

gia “ des Hieronymus Brunſchwig
— Und zeig ihm 4

ſein Handtgeſcherr /

das erſtmals 1517 , wie jenes zu Straß⸗ Jluch
wie er ſich der . gebrauchen ſoll .

burg verlegte „Feldtbuch der Wundt⸗
Viel hober Künſte ſeeck ich voll

Mehr denn mich 15 wer ungelehrt
artzney “, das mehrfach „ newlich getruckt

Mit Treue hab ichfreigelehrt

und gebeſſert ' herauskam . Sein Ver⸗ Was ich mein Tag hab ſe gebraucht

faſſer war der „ Meiſter Hans von Und mich das beſſer auch bedaucht /

Gerßdorff , genannt Schylhans , Burger Ohn ' Hinterhalt eröffnet klar

zu Straßburg ' . Wie dieſer ſein , von lind nicht verhalten um ein Haar

dem Holzſchneider Hans Wächtlin Bezeug ich mich zuGott vorab

reich und trefflich illuſtriertes Werk ſelbſt Von dem ich ſolche Gnade hab
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Wenn ſchon , gemeſſen an der chirur

giſchen Wiſſenſchaft unſerer Zeit , die

Wundarznei des Schylhans zum Teil

noch recht primitiv anmutet , ſo über —

raſcht doch die Fülle 01 Inſtru

mente und Apparate , die in dem „ Feldt

buchꝰ in Bild und Wort dargeſtellt wer —

den. Auch
mei, ſchon recht ſchwierig

berührende Operationen kommen zur

Sprache . reilich , wenn man dabei hört ,

daß Hans Gerßdorff die Schußwunden

ſchlechthin für vergiftet hielt , ſie mit

heißem Ol ausbrannte und durch Eite —

rung heilte , ſo vermag man doch zu er —

meſſen welchen ESegen die Entwicklung

des chirurgiſchen Könnens in ſpäteren

Epochen für die Menſchheit gezeitigt

hat . Hans Gerßdorff ſcheut keine Mühe

ſein Wiſſen um die Heilung von Wun

RN inſceu
miel Beran ſe⸗
el ʒuſtrec

b75

Apparat
Strecken eines gekrümmtenzum Beines

Schweine - Schmaltz ,

Eine Kugel wird entfernt

den , Verletzungen , Erkrankungen aller

Art ausführlich auszubreiten . Dabei

empfiehlt er auch mancherlei Praktiken
und Medikamente der alten Volksheil —

kunde . Die verſchiedenſten Kräuter und

Gewächſe ſpielen da eine wichtige

Rolle , aber auch „ Gäns⸗Schmaltz ,

Bock - Schmaltz , Hühner - Schmaltz

Kälber⸗

Hirtzen⸗ ( Hirſch⸗ ) Mark ' uſw . Die „ B

ſehung der Ausſätzigen “ wird geſchl
dert , wobei bereits allerlei hygieniſche

Vorſchriften angegeben werden . Die

bildliche Darſtellung eines bärtigen .

vom „ Ausſatz ' befallenen Greiſes zeigt

eine durch die Luft heranfliegende teuf —

liſche Spuckgeſtalt , die über dem Sie —

chen die Zuchtrute ſchwingt , wie über —

haupt der Schylhans nicht verſäumt ,

neben der Wundarznei auch dem mora —

liſchen Zuſpruch das Wort zu laſſen .
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Die Anatomie in Hans Gerßdorffs

Feldtbuch ſtammt von dem „ hochbe —

rümpten Artzt und Meiſter Guido des

Cauliaco montis Pessulaniꝰ und wurde

aus deſſen lateiniſcher Niederſchrift

„ nochmals in Teutſch verdolmetſchet ' .
Unmittelbar an den anatomiſchen Teil

angehängt iſt dann mit dem Holzſchnitt
eines „ Aderlaßmännlins “ , wie er ehe—
dem auch in allen Kalendern zu finden

war , eine umſtändliche Anweiſung ,
wann und wie man zur Ader laſſen
ſolle . Daran ſchließt ſich ein Traktätlein :

„ Wie man das Blut ſo gelaſſen iſt , be —

ſehen und beurteilen ſoll ' . Zeigt ſich
zum Beiſpiel , daß „ das Blut dick iſt , ſo
iſt der Menſch um die Bruſt krank “

„ Blaues Blut “ deutet auf ein Milz —
leiden , „ gelfärbiges “ ( gelbfarbenes ) auf

Leber - Erkrankung . „ So aber das Blut

faſt rot iſt , mit ein wenig Waſſer oben ,

ſo bringt es einen fröhlichen Anblick und

iſt ein Zeichen der Geſundheit des Men⸗
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Streckapparat

ſchen “ . Der Schylhans gibt „ zwo kurze
Regeln “ für das Aderlaſſen : „ Alle
Adern der Arme / desgleichen des

Künns ſollen vor Eſſens ſprengen . Alle

Adern des Hauptes , der Hände , der

Schenkel und der Füß , die ſoll man

ſprengen nach Eſſens “ .

Intereſſant iſt auch , wie Hans Gerß —
dorf das Wort Chirurg überſetzt . Er

ſagt , es handle ſich um einen „ Handt —
würker ' , im übertragenen Sinn um
einen „ Wundartzt “ . Der „ Phyſicus “
oder „ Leibartzt ' tut keine „ Handwür —

kungd ' . Darum iſt „ des Chirurgici

Ampt / mit der Hand zu würken an des
Menſchen Leib / wo der offen iſt / ge
hauen /oder zerbrochen / den wieder

zuſammenzufügen / oder ganz zu ma
chen / als er davor iſt geweſen ' . Der

Chirurg bedürfe einer „ guten Vernunft
und einem guten Verſtändnis “ . Er ſei

„nit zu ſchnell in ſeiner Wirkung / ſon —
dern wohl bedacht / damit dem Kran —



ten kein Schaden erwachſe durch ſeine

Ungeſchicklichkei . “ Denn „ Galenus

römiſcher Arzt etwa 130 - 205 n. Chr . )

ſpricht /ein jeder Wundarzt oder Bar —

bierer ſoll ſein eines demütigen Ge —

müts und züchtiger von Natur denn

ein anderer Handtwürker ' . Nachdem

der Schylhans eine Reihe weiterer

Fähigkeiten aufgezählt hat , die der Chir —

urg ſich erwerben müſſe , fährt er fort :

Wann alle Ding zu Gott ſtehn / er ſoll

auch den Armen allzeit umb einen ziem

lichen /und den Reichen umb einen

auten Lohn helfen , ſo mag ihm Glück

und Heil zuſtehn . Er ſoll ſich ſelber nit

loben JTund die anderen nit ſchelten .

Soll ſein unverdroſſen in ſeinen Wer

ken , eine beſondere Lieb haben zu den

verwundeten Menſchen wie zu ſeinem

eigenen Leib . “

So betrachtet das „ Feldtbuch der

Wundtartzeney ' des Hans Gerßdorff ,

Apparat zum Gerademachen eines krummen Armes .

ſo unentwickelt mancher Zug in der von

ihm geſchilderten Chirurgie des ſechs —

zehnten Fahrhunderts erſcheinen mag ,

die Sendung des Arztes doch von einer

hohen Warte aus . Auch um dieſer Tat —

ſache willen verdient es recht wohl der

Vergeſſenheit entriſſen zu werden und

ward darum auch vom Kalendermann

dem Leſer nahe gebracht .

Ein Beinbruch wird geſchient



Es war im Winter 1814/15 . Die ver⸗
bündeten preußiſchen , öſterreichiſchen

und ruſſiſchen Armeen waren bei Caub
und bei Mannheim und anderwärts
über den Rhein gegangen und ſtrebten
nach Frankreich hinein . Der Stern des

Korſen war im Sinken . Übrigens , am
Oberrhein empfing in der Neujahrs
nacht jenes ſo bedeutungsvollen Win
ters der junge Prinz Wilhelm von

Preußen , der nachmalige König und

Kaiſer Wilhelm I. , die Feuertaufe , als
er mit ruſſiſchen Soldaten bei Mann

heim über den Strom ſetzte . Große

Truppenverbände rückten in den folgen —
den Monaten hinterher , immer Frank —
reich zu. Wieder einmal bekam der

Schwarzwald Einquartierung in Hülle
und Fülle . Es hatte ja in den oberrhei —

niſchen Landſchaften ſchon in den Fah
ren vorher an bewaffneten Gäſten nicht

gemangelt . Vor allem die Franzoſen
hatten ſich immer und immer wieder
in Dörfern und Städtchen und auch in
den großen Städten für Wochen und
Monate eingeniſtet . Und meiſt hatten
die Einwohner auch nicht annähernd

aufzubringen vermocht , was man von

ihnen zu erpreſſen verſuchte . Dieſes
Mal waren es vor allem Koſaken , die
in dichten Schwärmen daher kamen
und ſich am Oberrhein ein gutes Leben
verſprachen . Kamen ſie nun zwar gleich
nicht als Feinde , ſo war mit ihnen , wenn
ſie ihre Wünſche nach gedeckten Tiſchen
vorbrachten , doch alles andere als gut
Kirſchen eſſen . . . In jener Zeit alſo
erſchienen auf dem Entersbacher Hof
ruſſiſche Kämpfer , die von vornherein

Fleiſch verlangten . Nämlich , es war
einer unter ihnen , der konnte ein paar
Brocken Deutſch . Und mit denen for —
derte er : „Fleiſch ! Fleiſch und noch ein —
mal Fleiſch ! “ Die junge Bäuerin — der
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Die „Holenlüpplere “
Bauer war nicht daheim , als unerwar
tet die Einquartierung einfiel — ver
ſicherte , es ſei kein Fleiſch auf dem Hof
Die Franzoſen , die erſt vor ein paar
Wochen entſetzlich gehauſt hätten , ſeien
über alles hergefallen und außer einer
letzten Kuh im Stall , die man nicht auch
noch opfern könne , weil der Hof ſonſt
nicht einmal mehr einen Tropfen Milch
habe , ſei bei allen Heiligen nichts mehr

an Fleiſch in Stall und Haus zu fin
den , was man kochen oder braten könne .

Der Sprecher der Koſaken aber ver —
harrte bei ſeinem : „Fleiſch , Fleiſch —

wollen habben ! ' An Leib und Seele

bebend , rannte die junge Bäuerin in
die Küche hinaus , um der Großmutter

anzukündigen , daß es nun wohl ſoweit
ſei , auch dem letzten mageren Kühle

den Garaus machen zu müſſen . Die
alte verhutzelte Frau hörte ruhig der

Sohnstochter zu und ſagte dann nicht
minder ruhig , ſie ſolle wieder in die

Stube hineingehen und berichten , die
Soldaten bekämen Fleiſch , und zwar
mache ſie einen „ Bregel ' ( wenn man
will , einen Gulaſch ) aus gut abgehäng —
tem Speck .. . Zögernd ging die junge
Bäuerin wieder in die Stube . Woher
wollte denn die Großmutter Speck neh

men ? Aber , ſie hatte ſo beſtimmt er

klärt , ſie werde einen „ Bregel “ —eigent—
lich müßte man wohl „ Prägel ' ſchrei —
ben und im übrigen iſt ein rechter

„ Wälder Schweinsprägel “ ein herr —

liches Gericht — machen , daß daran ein

Zweifel nicht wohl möglich ſchien . .
Die Ruſſen gaben ſich mit der Mittei —

lung zufrieden und warteten , unter leb —

haften Geſten und Geſprächen , auf den

„ Speckgulaſch ' . Allmählich kam denn
auch von der Küche herein ein verlok —

kender Duft . Und nach etwa einer guten
Stunde ſaßen die Koſaken hinter damp⸗
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fenden Tellern und hieben tüchtig ein

Zwar war nicht zu verkennen , daß es

eigentlich mehr eine Mehlſuppe mit

Einlage war als ein „ Bregel ' oder Gu —

laſch und daß die meiſten offenbar tüch —

tig kauen mußten , um die „ Speckbröckel⸗

chen ' klein zu kriegen — aber bekannt —

lich iſt der Hunger der beſte Koch , und

die Ruſſen ließ es ſich nicht verdrießen ,

ihrer Zähne Kraft zu erproben . Nach

einer weiteren Stunde ſaßen ſie wieder

auf und ritten davon .

Die Gefahr war gebannt . . . MWitt—

lerweile kam nun auch der Bauer heim .

Und da erzählte die Großmutter , daß

ſie die alte hirſchlederne Hoſe von Onkel

Benedikt , der ſelbige als Soldat bei den

Oſterreichern getragen habe und die ſie

eigentlich habe für den älteren Enkel

aufheben wollen , ſchweren Herzens ge —
opfert hätte . Sie habe ſie in ganz kleine

Riemchen zerſchnitten und dieſe dann

noch weiter zerkleinert und die Schnip —

felchen endlich in einer Art von Mehl —

ſuppe gekocht . . . Das ſei der „ Speck —

bregel ' geweſen . . . Verſteht ſich , daß
die Geſchichte ſpäter weitum bekannt ge⸗—
worden iſt und daß man über ſie weid —

lich gelacht hat . Die alte Großmutter

auf dem Entersbacher Hof hat es auch

nicht übel genommen , daß man ſie die

„ Hoſenſüpplere genannt hat . Denn das

war ja , nahm man ' s nur recht , ein

Ehrentitel !

Das Jiohnost

Doktors⸗Geſchichten ſind überall

ſaftigꝰ und alles andere als geſchämig .
Das iſt auch am Oberrhein nicht anders

und erſt recht nicht im Elſaß , wo das

„ Narrenſchiff ' entſtand und die „ Fioh —

hatz ' — in dieſer übrigens könnte das

Stücklein ſtehen , das der Kalender —

mann hier erzählen will . . . Alſo die

alte Kreſzentia iſt ſchon über die fünf⸗

undſiebzig geweſen . Da hat ihr etwas

ungewöhnlich Sorge bereitet . Sie

ſpürte nämlich mit einmal im Leib ganz

geſpäßige Gefühle . Wie wenn da ir

gendein verborgenes Weſen ſich rührte

Ein paar Tage achtete die Kreſzentia

ganz genau auf das merkwürdige Krab

beln . Mit einemmal überlief es ſie

ſiedigheiß . Hatte ihr da nicht vor Fahren

die alte Kunigunde - ſie war ſchon ein

paar Fahre unter der Erde , aber die

Kreſzentia erinnerte ſich noch an jedes

Geſpräch , das ſie mit der geſprächigen

Freundin geſührt hatte — wie geſagt ,
hatte nicht die Kunigund - ⸗ſelig ihr ein

mal geſagt , es ſeien ſchon Fälle vorge

kommen , die man ſich kaum habe erklä —

ren können , nämlich daß eine Frau viele ,

viele Fahre ſpäter , als dies eigent —
lich hätte geſchehen können und müſſen
wenn es mit rechten Dingen zugegan
gen wäre , ein Kind gekriegt hätte . .
Um des Himmels willen , dachte die

Kreſzentia — bei allen Heiligen — das

wäre doch nicht auszudenken ! Sie ach —

tete mit noch mehr Aufmerkſamkeit auf

das Krabbeln — nach zwei Tagen gab

es für die Kreſzentia keinen Zweifel
mehr : was ſich da rührte , das war

„ Leben “ — Leben in ihrem Leib . . .

Schwerſten Herzens ging die Kreſzentia
zum Herrn Doktor . Erſt druckſte ſie
herum und wollte nicht recht heraus
mit der Sprache . Endlich geſtand ſie
dem Herrn Doktor ihre „ Schande “ .

Der Herr Doktor mußte ſich ordentlich

Mühe geben , daß er nicht herausplatzte .
Aber er ſagte der Kreſzentia , ſie ſolle ſich
entkleiden , damit er ſie unterſuchen
könne . Kaum hatte die Unterſuchung

begonnen , war der Herr Doktor ſich
darüber im klaren , woher das „ Leben ?
im Leib der Kreſzentia kam : „ Kei '

Wunder , Kreſzenz , daß Ihr Lebe ſpüre
im Leib , Ihr henn e Flohneſcht im

Räbei :
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Alte Schuſter⸗Werkſtatt

Vom alten Bandwerklichen Brauchtum
Im Land am Oberrhein wird man

auf Schritt und Tritt gewahr , daß in

der Welt zu beiden Seiten des Stro —

mes zwiſchen Schwarzwald und Vo —

geſen das Handwerk zu höchſter , viel⸗

fach ſonſt nirgends erreichter Blüte ge —

langte , und daß dieſes Handwerk einen

entſcheidenden , ja , nicht ſelten den über⸗

haupt ausſchließlichen Anteil an der Ge —

ſtaltung aller Daſeinsäußerungen auf

dieſem Stück deutſcher Erde zu gewin —

nen vermochte . Handwerker waren es ,

aus deren Schaffen die Münſter von

Kolmar und Straßburg , von Freiburg

und Breiſach , die Rathäuſer und Fach —

werkbauten ohne Zahl hervorgingen ,
die wir immer wieder bewundern . Aber

auch die herrlichen Schöpfungen an

Haushaltsſtücken und an Schmuck aller

Art , wie unſere Heimatmuſeen ſie ber⸗

gen und wie ſie auch im Beſitz vieler

Familien ſich befinden , gehen auf beſtes

handwerkliches Können zurück . Man

darf , ſo will ' s den Landſchreiber bedün —

ken , vom Gau am Oberrhein ſagen , daß

er ein „ Handwerkerland ' von hohen

Graden ſei , wie ihm der Ruhm nicht zu

rauben iſt , ein Land geſunden , boden —

ſtändigen Bauerntums zu ſein !
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Daß das in ſeiner Arbeit und ſeinen

Künſten hoch entwickelte und erprobte

Handwerk in den oberrheiniſchen Städ —

ten dem Leben der Gemeinſchaft ſeinen

Stempel aufdrückte , kann nicht über⸗

raſchen . Die Städte waren eben im

Weſentlichen Handwerkerſtädte . Daß in

ihnen der Handwerker auf die Dauer

hinter dem Patrizier , den Adelsgeſchlech —

tern , die von Zehnten und Zinſen leb⸗

ten , in der Verwaltung der Stãdte nicht

zurückſtehen wollte , auch das begreift

ſich leicht . Freilich ging es nicht ohne

zum Teil harte Kämpfe ab , ehe ſich die

Gewerbe ihren Anteil am Stadtregi —

ment zu ſichern vermochten . In der

hohen Blütezeit der Handwerke haben

ſich dann die Meiſter vielfach nicht nur

als Meiſter in ihrem jeweiligen Fach

ſondern auch in der Stadtpolitik hervor —

zutun gewußt . Aber wie nun einmal im

Daſein der Menſchheit die Dinge im⸗

mer im Fluß bleiben , wie Neues alt

wird und Altgewordenes anderem Neuen

weicht , ſo haben ſich auch die auf den

Zünften der Handwerker aufgebauten

Stadtverfaſſungen nicht für alle Zeit

behaupten können . Es braucht in dieſem

Zuſammenhang nicht daran erinnert zu



Alte Schmiede

werden , warum und wie in den ehe—
maligen Handwerkerſtädten das poli⸗
tiſche Geſicht der Gemeindeverwaltun —

gen ſich gewandelt hat . Freuen wir uns

darüber , daß das Handwerk — zuſam —
mengefaßt in ſeinem eigenen „ Reichs —

ſtandd — wieder zu einem vollberechtig —

ten , ſchaffenden lebendigen Glied der

Volkswirtſchaft geworden iſt . Wenn —

gleich heute manches , ja , ſehr vieles in —

duſtriell hergeſtellt wird , was früher
ausſchließlich aus dem Handwerk her —

vorging , ſo hat der tüchtige Handwerker

doch noch ſeine volle Geltung auf den

verſchiedenartigſten Gebieten , als Mau —

rer und Zimmermeiſter , als Blechner

und Tiſchler , als Metzger und Bäcker ,

als Schuhmacher und Sattler uſw .

Und noch eines will bedacht ſein : So

biel auch die Maſchine zu leiſten ver

ſteht — die Maſchine , die in ihren An⸗

fängen faſt immer der Einfallsgabe und

dem Können der Handwerker entwuchs

immer muß der Menſch ſein Hand⸗

werks⸗Können dazu geben . Wer die Zu⸗

ſammenhänge richtig durchdenkt , der

erkennt leicht , daß Induſtrie und Hand —

werk nicht , wie man in einer nun ver —

gangenen Epoche mit dem unheilvollen

Schlagwort vom „ ſterbenden Hand

werk ' glauben machen wollte , Feinde

ſind , ſondern ſich brüderlich ergänzen

Wir können auch in der Zukunft des

Handwerks , das wirkliche Güte⸗Er —

zeugniſſe hervorbringt , nicht entbehren .
Schon darum wird unſer Blick auch im⸗

mer ſich wieder zurückgelenkt fühlen in

jene Zeitläufte , in denen das Handwerk

noch ſein reich entwickeltes Brauchtum

pflegte . Dieſes Brauchtum , ſo ſeltſam
es uns bisweilen anmuten mag , iſt vor

allem Ausdruck des Standesbewußt⸗

ſeins und der geſellſchaftlichen Eigen —

art des Handwerks geweſen . Die bild⸗

lichen Darſtellungen , die mit dieſen

Zeilen zur Wiedergabe kommen , be —

mühen ſich erfolgreich , das tätige Leben

des Handwerks , in unſerem Falle im

Beſonderen des Schuhmachers und des

Lederbearbeiters , zu veranſchaulichen .

Holperige , aber doch recht beziehungs —

volle Verſe ſind unter die eine und an —

dere Zeichnung geſetzt . Die Stiche atmen

durchweg Vertrautheit mit dem Hand —

werk . Sie ſind nicht das , was man Genre —

Bildchen nennt , ſondern lebensnahe

Tatſachenſchilderungen . Daß ſie uns

maleriſch berühren , darf den Betrachter

nicht ſtören . So ſah es eben ehedem in

der Welt des Handwerkers aus .

Der Schuhmacher Handwerksge —
brauch muß recht vielfältig entwickelt

geweſen ſein . Freilich kam nicht ſehr viel

an verbürgten Überlieferungen auf die

Gegenwart . Dafür wiſſen wir aber um
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Ein Hammerwerk

den prächtigen Nürnberger Hans

Sachs , deſſen Geſtalt Richard Wag

ner in ſeinen „ Meiſterſingern “ ſo pla —
ſtiſch vor uns hinſtellt , dem aber auch

Goethe ſeine Verehrung dichteriſch be—

zeugte . Gerade die Figur Hans Sach —

ſens erinnert uns immer wieder an die

kulturelle Bedeutung , die das Hand —

werk in ſeiner Blütezeit mit berechtigtem

Stolz beſaß .

Zu den ſeltſamſten Bräuchen der

Schuhmacher gehörte ohne Frage das

ſogenannte „Fauſtrecht der Schuh —

knechteb ' , von dem Lersners „ Chronik

der freien Reichsſtadt Frankfurt am

Main ' berichtet . Da wird ausgeführt ,

daß , „ wenn ein Schuhknecht mit einem

anderen Streit habe , es ſei Zank ,
Schmäh⸗ , Schimpf⸗ oder Scheltwort ,

ſo überfalle er den Kollegen nicht gleich ,

ſondern er ſchicke zwei Schuhknechte zu

ihm und laſſe ihm andeuten , er werde

wohl wiſſen , was er zu tun habe . Man

erwarte ihn auf der Herberge , und ſo

er ein braver Kerl ſei , ſolle er kommen “ .
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Es handelte ſich hier alſo offenbar um

einen Vorgang , ähnlich dem , der die

ſtudentiſchen Ehrenhändel einzuleiten

pflegt . Der Fordernde ſendet dem Ge

forderten ſeine Sekundanten . „ Wenn

nun aber ' , ſo erzählt die beſagte Chro —

nik weiter , „ der Andere auf die Her

berge komme , ſo halte ihm der Heraus

forderer das Seine vor und fordere ihn

auf drei Gänge nach Schuhknechts Ma —

nier : Daß ſich keiner unterſtehe wäh —

rend des Schlagens (alſo des Kampfes

ein Meſſer zu zücken , einen heimlichen

Griff oder Biß zu tun , ſondern ſich nur

wehre , wie es einem braven Schuhknecht

zuſtehe . “ Die geltende Vorſchrift ſieht

dann noch einmal den Verſuch eines

gütlichen Ausgleichs vor . Scheitert die —

ſer , „ ſo klopfen ſich die Beiden brav

herum “ . Wenn die verabredeten drei

Gänge , vorausgeſetzt , daß nicht ſchon

einer vorher aufgibt , weil ihm die Luſt

oder Kraft zum Raufen vergangen iſt

zu Ende ſind , worüber die Sekundanten

genau wachen und Buch führen , ſo

reichen ſich die Duellanten die Hände

und fragen einander , ob ſie ſich jetzt

gegenſeitig für „ brave und ehrliche Ge

ſellen ' halten . „ Wenn ſie es bejahen

trinkt einer dem andern zu ; darauf ſind

ſie wieder gute Freunde , obſchon des

öftern der eine ſtehet und ihm das Blut

aus der Naſen und dem Maul läufet

und dem andern das Hemd vom Leib

geriſſen iſt . .
.“

Der Frankfurter Ma —

giſtrat , ſo lieſt man bei Lersner , hat

dieſes „Fauſtrecht der Schuhknechte “

verboten . Indeſſen hat es noch im An —

fang des achtzehnten Fahrhunderts zum

Beiſpiel in Osnabrück Geltung beſeſſen

Man hat es im Fahr 17083 zu reformie —

ren verſucht .

So wild und rauh , wie dieſes „ Fauſt —

recht ' anmutet , war nun das ſchuh —

macherliche Brauchtum nicht etwa ins —

geſamt geartet . Im Gegenteil , was von
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Werkzeuge des Huf - und Waffenſchmieds

den „ Brüderſchaften “ , den Willkomm

Sitten , den übrigen Geſellen⸗Bräuchen

durch Aufzeichnungen erhalten geblie —

ben iſt , läßt erkennen , daß die Schuh —

macher durchaus umgängliche Leute

waren , wie ſie es heute noch ſind .

Um ihre ſozialen Forderungen frei —

lich führten die Schuhmacher - Geſellen

am Oberrhein gelegentlich heftige

Kämpfe . Kurz vor der Fahrhundert

wende von 1400 war es zwiſchen den

Meiſtern des Schuhmacher - Handwerks

in zwanzig oberrheiniſchen Städten zu

einer Abſprache gekommen , für die ſie

auch die Billigung der Räte dieſer Ge —

meinden zu erlangen gewußt hatten ,

und zwar beſtimmte dieſe Abmachung

daß die Geſellen verpflichtet ſeien , alle

Streitigkeiten vor den Zunftmeiſtern
auszutragen , nur vor dieſen ihre Forde

rungen vorzubringen . Schwere Kämpfe

innerhalb der Gerberzunft ſpielten ſich

1414 in Straßburg ab . Langwierige

Auseinanderſetzungen gab es zwiſchen

den Kolmarer Meiſtern und Geſellen

im Bäckergewerbe . In Schlettſtadt ver —

ſammelten ſich die Bäcker - Geſellen an —

derer oberelſäſſiſcher aber auch rechts

rheiniſcher Städte und bezeugten den

Kolmarern ihre Sympathien . Das

wurde ihnen dann von den Räten in

Straßburg und Freiburg heftig verwie —

ſen . Man ſieht , daß ſich im alten Hand —

werk ähnliche Prozeſſe entluden wie

ſpäter in der Induſtrie . Aber immer

brachte das Brauchtum die Gemüter

wieder zur Ruhe . Und mit Recht durfte

das Handwerk von ſich ſagen , daß es

den alten deutſchen Städten Leben und

Anſehen geſchenkt habe . Für den Ober

rhein galt das , wie geſagt , in beſonde —

rem Maße . Wir wollen deſſen immer

eingedenk bleiben , und wenn wir be —

wundernd vor den Schöpfungen der

Handwerker vergangener Zeiten ſtehen ,

immer uns auch daran erinnern , daß

ſie ihren ſtolzen und fortzeugenden Bei —

trag zur Formung des deutſchen Men⸗

ſchentums geleiſtet haben .

Hahn und Nenne

Zu Mittelweier im Elſaß führte um

die Mitte des achtzehnten Fahrhun⸗
derts ein gewiſſer Fohann Fakob Im⸗

mer ein „ Hand⸗ , Schreib⸗ und Schuld —

buchꝰ . In ihm verzeichnete er auch aller⸗

lei Erlebniſſe , die ihm unterliefen . Bis⸗

weilen kleidete er ſeine philoſophiſchen
Betrachtungen in launige Gleichniſſe

und Bilder . So vertraute er ſeinem
Heft einmal ein Zwiegeſpräch zwiſchen

einem Hahn und einer Henne an :

Henne :

Hör , Gockel , gib dich billig drein ,

Ich führ ' das Regiment allein .

Ich bleib die Frau , mein Mann der

Knecht ,

Der Haſenfuß vergibt ſein Recht

Hahn :

Wohl , Henne jetzt erſt ſeh ich ein

Ich hätte ſollen klüger ſein .

Und ich erfahr ' , daß Weiberliſt

Den Männern ſtets gefährlich iſt .
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Ddie Müllheimer Türkei

Viele oberrheiniſche Städte , Städt —

chen und Dörfer haben ihre oft recht

derben Spitznamen . Woher dieſe rüh —

ren , wer ſie erfunden oder geprägt hat ,

das läßt ſich oft nur unvollkommen

oder überhaupt nicht ermitteln . Dann

und wann ſind über die Entſtehung

eines ſolchen Übernamens zwei , drei

verſchiedene Deutungen oder Erklärun —

gen im Umlauf . Man hat dann die

Wahl , zu entſcheiden , welche einem am

glaubhafteſten oder vielleicht auch nur

am luſtigſten erſcheint .

Fa , und nun von der „ Türkei “ im

Markgräflerland . Gemeint iſt der weſt⸗
liche Teil von Müllheim , von „ Mülle “ !

Ganz recht , von dem Etädtchen , von

deſſen freilich ſeit langem zum Gutshof

gewordenen , prächtigen , alten Poſthof

der „ Rheinländiſche Hausfreund “ in

ſeinen „Alemanniſchen Gedichten ' ſingt :

„ Z' Müllen an der Poſt Tauſigſapper —
moſt! Trinkt me nit e guete Wil / Goht

er nit wie Baumöl i, / Z' Müllen an

der Poſt ! ' Wie mag das in kommen ,

daß die der alten Poſt von Mülle zu⸗

nächſt gelegenen Häuſer von Müllheim

die „ Türkei “ heißen ? Die Frage ſtach

8 . auch den Kalendermann nicht
wenig . Da fragte er denn dort und da

im lieben Mülle herum und erfuhr da⸗

bei eine gar heitere Deutung des Über —

namens der Müllemer „ Türkei “ , die

jetzt hier folgen ſoll . . .

Es war ums Fahr 1702 , als der , aller⸗

chriſtlichſte König “ Ludwig XIV . von

Frankreich im ſogenannten ſpaniſchen
Erbfolgekrieg erneut am Oberrhein

ſeine Pläne verwirklichen wollte , auch

auf dem rechten Ulfer Fuß zu faſſen .
Im Oberland wurde wieder einmal

hart gekämpft . Die Kämpfe zwiſchen

den kaiſerlichen Truppen , die unter dem
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Kommando des Markgrafen von Ba

den⸗Baden , Ludwig Wilhelm , dem er

lauchten Feldherrn , fochten , den man

landauf , landab wegen ſeines wider die

Osmanen errungenen ſtrahlenden

Kriegsruhms den Türkenlouis nannte ,

und den Franzoſen , ſpielten ſich u. a.

unweit Lörrach um den Tüllinger Berg

— und um Friedlingen — ab. Nun er

fuhr — oder ſoll erfahren haben — der

Matkoraf , daß die Franzoſen bei

Neuenburg über den Oberrhein gegan

gen waren , fraglos , um ihm in den

Rücken zu kommen . Was war da zu

tun ? Der Türkenlouis brauchte droben

bei Friedlingen und auf der Tüllinger

Höhe jeden Mann . Und in Müllheim

lag nur noch die große Fanitſcharen —

Muſik , die er dort im Quartier gelaſſen

hatte , weil begreiflicherweiſe die Mu⸗

ſikanten mit ihren Inſtrumenten gegen

die Feinde nichts ausrichten hätten

können . Was aber die Muſikanten ſelbſt

betraf , ſo hatte ſie der Markgraf aus

den Türkenkrlegen mitgebracht . Wenn

ſie muſizierten , gab das einen Höllen —

lärm . Deſſen erinnerte ſich der Feldherr

und erteilte durch einen reitenden Bo

ten , der wie die Kugel aus dem Rohr

von Friedlingen nach Müllheim eilte ,

der Fanitſcharen - Kapelle den Befehl .

ſie ſolle , wenn der Gegner von Neuen —

burg heranrücke , ſchleunigſt vor das

Städtchen hinaus gegen Weſten ziehen

und drauf los blaſen , was die Hörner

nur aushielten . Dadurch ſolle man die

Franzoſen zu täuſchen verſuchen — näm —

lich , daß hinter den Muſikanten eine

Mordsſtreitmacht 1 Kaum war

der reitende Bote in 2 Müllheim einge —

troffen und noch hatte er den Durſt ,

den , verſteht ſich , der ſchneidige Ritt

gezeitigt hatte , nicht löſchen können



ſchon wird das Heranrücken der Franz —

männer gemeldet . Da griffen die Fanit⸗

ſcharen nach ihren Inſtrumenten und ,

haſte nicht geſehen , ſtürmten ſie mit

einem ganz gewaltigen Getöſe gegen

Weſten Nun , die Liſt glückte aufs

Beſte . Die Franzoſen dachten , da ſei

nichts zu machen . Der Markgraf habe
doch wohl eine ſehr große Reſerve in

Müllheim ſtehen . Denn hinter einer ſo

mutig trompetenden und paukenden

Kapelle könne nichts anderes ſtehen als

eine ungeheure Truppenmacht — und

ſchon ſetzten ſie bei Neuenburg wieder

über den Oberrhein ... Die Fantiſcha —

ren hatten ihre Sache ſehr gut gemacht

Daß ſie Müllheim geſchützt hatten , trug

ihnen natürlich nicht geringe Gunſt bei

den Müllemern ein . . . und daher ſoll

der Name „ Türkei “ ſtammen , den , wie

geſagt , der weſtliche Teil des markgräf —

lichen Amtsſtädtchens zu Füßen des

Blauen führt

Der wilde Graf

Ums Fahr 1491 ward dem Grafen

Wolfgang von Fürſtenberg ein Söhn —

lein geſchenkt , das den Namen Wil —

helm bekam . Bereits der Schüler der

Freiburger Lateinſchule führte ſich nicht

immer ſehr manierlich auf . Und bald

ſchon galt er weit und breit als der

wilde Grafb . Was Wunders , daß die

Chronik gar mancherlei Streiche von

ihm zu berichten hat . Der Vierzehnjäh —

rige wurde in burgundiſchen Dienſten

Soldat . Die Kunde verbreitete ſich

raſch , daß „ſeit vielen Fahren die teut —

ſche Nation keinen martialiſcheren

Menſchen gehabt habe , der alle Eigen

ſchaften eines Kriegsmannes beſeſſen ,

die zu loben ſeien . . . “ Man rühmte

ihm hohe ſtrategiſche Begabung nach .

Auch eignete er ſich ungewöhnliche

Kenntniſſe im Feſtungsweſen an . „ In

Summa ' , heißt es in der Chronik

war er ein Kriegsmann und ſah auch

aus als ein ſolcher . “ Nicht weniger hoch

ſtieg ſein Ruhm als Herzenbrecher . „ Er

iſt ein wunderlicher Satyrus geweſen

Keinem iſt er in ſeine Behauſung kom

men , darin eine ſchöne Frau oder Toch

ter geweſt , der er ſich nit unterſtanden

ſie mit Geld oder guten Worten zu über

kommen ; in ſolchen Fällen er niemand

verſchonet . Was weiß ich großer Han

ſen , denen er alſo Eier in die Neſter

gelegt . ꝰ

Mit fünfzehn Fahren ehelichte Wil

helm die ob ihrer Schönheit bewunderte

Bonna Gräfin von Neuchatel , die aber

nach neun Fahren ſchon dahinſtarb .

Nun erſchien der „ wilde Graf ' zu

Straßburg , wo er in der Kalbsgaſſe

Hof hielt . Hier führte der tolle Herr ein

„ wunderbarlich ſeltſames Regiment

davon ein eigen Buch zu ſchreiben

wäre . “ Gelage reihte ſich an Feſt und

Feſte an Kneipereien , bei denen nicht

ſelten Becher und Geſchirr zum Fen

ſter hinausflogen

Da Graf Wilhelm zu den führenden

Männern der Reichsſtadt Straßburg
in enge Beziehungen trat , erregte er

das Mißfallen des Biſchofs , der ihn

ſtichelnd den „ Grafen von Straßburg '

nannte . Indeſſen bemühten ſich die

Herren vom Stadtregiment , den Graf

ihre Verehrung empfinden zu laſſen ,

weil ſie ſeine ſoldatiſchen Ratſchläge

ſehr ſchätzten . Unter anderm hat er in

der Breuſch eine leicht paſſierbare Furt

ausfindig gemacht , die wichtige militä

riſche Bedeutung erlangte , und die zu

vor noch niemand entdeckt hatte .

In Straßburg kam Graf Wilhelm

auch mit der Reformation in Berüh

rung , der er ſich bald ganz anſchloß

Dabei zeigte ſich , daß er eben doch weit
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mehr war als der Lebemann , für den

ihn mancher gehalten hatte . Er nahm

bei verſchiedenen Herren und Heeren

Kriegsdienſte und erwarb ſich immer

wieder neuen Soldatenruhm . Gegen

ſeines Lebens Ende verfiel er mehr und

mehr in abſonderliche Gewohnheiten .

Er wachte die Nächte durch und ſchlief

bei Tage . Auf dem Schloß Ortenberg ,

das ſo verwegen ins vordere Kinzigtal

ſchaut , waren nur zwei Diener um ihn .

Sonſt ſprach er zu keinem Menſchen

mehr eine Silbe . „ So iſt der wunder —

barlich Graf , wie er gelebt , alſo auch

geſtorben . “ Am 21 . Auguſt 1549 war

es , daß er die Augen für immer zutat .

Zu Haslach an der Kinzig ward er im

Kloſter begraben . Der Reformation

war er trotz aller Bemühungen , ihn

der neuen Lehre zu entfremden , treu

geblieben .

Woher eigentlich kommt das

ort „ fommißbrot ? “

Da tauchte vor kurzem in einem Ge —

ſpräch , das um ſoldatiſche Dinge zwi —

ſchen Landſern geführt wurde , die Frage

auf , was es eigentlich mit dem Kommiß⸗

brot für ein Bewenden habe , woher ſein

Name rühre und was man etwa über

ſeine geſchichtliche Herkunft wiſſe . Und

ſiehe da , ein Kundiger wußte mitzu —

teilen , daß es das erſte „ Kommißbrot ' “

bereits während des Dreißigjährigen

Kriegs gegeben habe . Man weiß aus

den Chroniken vieler oberrheiniſcher

Städte , daß , wie faſt allenthalben auch

ſonſt reichauf und reichab , die Bevöl

kerung viel unter Einquartierung zu
leiden hatte . Es gab Landſchaften , die

vollkommen ausgeſchröpft waren , in

denen es nichts mehr zu nagen und zu

beißen gab . Selbſt Brot war keines

mehr vorhanden . Um nun den hungern —
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den Einwohnern wie den Soldaten

Brot zu verſchaffen , berief Wallenſtein ,

der Feldherr der kaiſerlichen Liga , be

ſondere Brotkommiſſionen , die ſich der

Beſchaffung des koſtbaren Nahrungs —

mittels planmäßig zu widmen hatten

Das Brot nun , das von dieſen Brot —

kommiſſionen beſorgt wurde , hieß bald

„ Kommißbrot ' .
Zum gleichen Kapitel fand übrigens

der Kalenderſchreiber in einer Zeitung
eine Notiz , die er hier noch folgen läßt :

Man bezeichnete als Kommißbrot vor

allem dunkles Roggenbrot aus höher

ausgemahlenem Mehl . Gerade das

deutſche Kommißbrot zeichnete ſich

immer durch ſeine Kraft und ſeinen

Wohlgeſchmack aus , ſo daß es ein be —

gehrtes Nahrungsmittel bildet . Es iſt

wichtig zu wiſſen , daß je ſtärker das

Brotmehl von der Kleie befreit wird ,

das heißt , je ſchwächer es ausgemahlen

wird , deſto geringer iſt der Vitamin —

gehalt . Die Ablagerungsſtätten der

iebenswichtigen Vitamine ſind im Ge —

treidekorn die Randzone , alſo die ſpätere

Kleie , und der Keim . Daher iſt das

Roggenbrot vitaminreicher als Weizen —

brot . So kann man das Kommißbrot ,

das aus ſehr hoch ausgemahlenem Rog —

genmehl beſteht , geradezu als das Ideal —

brot vom Standpunkt der Ernährungs

wiſſenſchaft aus betrachten .

Roggenmehl wurde im allgemeinen

erſt nach der Völkerwanderungszeit zi

Brot verarbeitet . Im 18. Fahrhundert

wurde es mehr und mehr durch das

Weizenbrot erſetzt . Nur Deutſchland

und die ſkandinaviſchen Länder blieben

ſozuſagen beim Roggenbrot und erfan

den Spezialbrotſorten wie Pumper

nickel und Knäckebrot . Die Naturvölker

verwenden zu ihrem Brot ſtets un

geſäuerten Teig ; nur die Kulturvölker

kennen Sauerteig und Hefe .



3 , .
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23. 2 elb, .
Vor mehr als vier Jahrzehnten begann Johann Weck aus Oflingen in

Baden die Kunst des Konservierens aus der Gelehrtenstube in die Kö-

che des Volkes zu tragen , indem er die Hausfrauen in Stadt und Land

unermüdlich in der Anwendung des von ihm entwickelten WECK. -

Verfahrens unterwies . Heute wird in Millionen Haushaltungen „ein -

geWECkt “ , das heißt , der Segen des Sommers mit Hilfe des WECK -

Verfahrens in WECK- Gläsern und mit WECK- Geräten für den Winter

gespeichert . So hat Johann Weck den Hausfrauen das „ Glück im Glas “

gebracht Und damit hat er geholfen . unschätabare Werte zu erhalten

( MCN



Meſſen und Märkte in Baden und Elſaß
( Ohne Gewähr )

Erklärung der Abkürzungen : Fk⸗ Ferkel, Fl = Flachs Fohl =Fohlen , Füll = Füllen , Gefl Geflügel
Gem ⸗ Gemüſe , Geſp = Geſpinſt , Getr = Getreide , Gſ - r Gänſe , Ham S Hammel , Hon S Honig,
Fahr = Fahrmarkt , zung Jungvieh , Kr Krammarkt , Klb = Kälber , Lbm Lebensmittel ,
Lw ⸗ Leinwand , Pf = Pferde, Prod - Produktion , R S Roß, Rdv Rindvieh , Sam Samen
Schf = Schafe , Schl8 —= Schlachtvieh , Schw S Schweine , V = Vieh, Vikt = Viktualien , Weihn
— Weihnachtsmarkt , 33 S Ziegen.
Erläuterungen : Die Ziffer in runden Klammern () hinter dem Datum der Märkte gibt die Zahl der Markt⸗
tage an; wo keine Zlffer oder Tageszeit angegeben iſt , dauern die Märkte einen Tag. Wenn mehrere
Märkte der gleichen Gattung aufeinanderfolgen , ſo ſteht die Marktgattung beim letzten Markt . Demnach
bedeutet 27. Mai, 14. Sept . ( nachm. ) Kr: Der Markt am 27. Mai dauert einen Tag, während „nachm. “
ſich nur auf den 14. Sept . bezieht ; dagegen iſt Kr die gemeinſame Marktgattung für beide Märkte .

Aach (Stockach) 30. März , 13. Fuli , 4. Dez. Kr/ Pf.
Achern 11. April , 31. Okt. Kr. — Wochenmarkt je⸗
den Dlenstag , wenn Felertag , tags vorher . Bezirks⸗
abgabeſtelle für Obſt , Weißkohl , Meerrettich und
Spargel . Adelsheim 5. Fan. Nutz / Schw, 7. Febr.
Kr/ Schw, 6. März Kr/ Nutz / Schw, 3. April Kr/
Schw, 2. Mal , 5. Juni Schw, 5. Jull Nutzp / Schw,
7. Aug. Schw, 4. Sept . Kr/ Nutz / Schw, 2. Okt.
Schw, 6. Nov. Kr/ Nutz / Schw, 4. Dez. Schw.
Aglaſterhauſen 10. April Kr. Altheim ( Buchen) 30.
Mal , 11. Okt. Kr. Appenweier 7 . März, 6. Nov.

Kr / Schw. Aſſamſtadt 31. Fan. Kr. , 14. Febr., 13.
März , 11. April , 8. Mal , 12. Juni Schw, 13. Juli

Kr / Schw, 14. Aug. , 11. Sept . Schw, 5. Okt. Kr/
Schw, 13. Nov. , 11. Dez. Schw. Auggen 21. Sept .
OKr . Bad Krozingen (ſiehe Krozingen ) . Baden⸗
Baden 11. Juni (8) Fahr. — Wochenmarkt jeden
Mittwoch und Samstag auf dem Marktplatz und in
der Weſtſtadt , jeden Montag , Dienstag , Donnerstag
und Freltag im Sommer und jeden Dienstag und
Freitag im Winter auf dem Ludwig⸗Wilhelm- Platz ,
wenn Feiertag , tags vorher . Badenweiler Wochen⸗
markt jeden Dlenstag , Donnerstag und Samstag
von April bis Okt. , jeden Samstag von Nov. bis
März , wenn Feiertag , tags vorher . Ballenberg 27.
März , 3. Jull , 29. Sept . Kr /Schw. Berghaupten
23. April Kr. Bickesheim ( Gemeinde Durmersheim )
28. März , 22. Aug. , 12. Sept . Kr. Billigheim 29.
Mal , 13. Nov. Kr. Birkendorf 17. Okt. Kr/ Schw.
Blumberg 12. Jan . , 9. Febr. Schw, 8. März Kr/
Schw, 19. April Schw, 10. Mal Kr/ Schw, 14. Juni ,
12. Fuli , 9. Aug. Schw, 13. Sept . , 11. Okt. Kr/ Schw,
8. Nov. , 20. Dez. Schw. Bonndorf 6. Jan. , 3. Febr.
Schw, 2. März Pf /Nutz / Schw, 6. April Schw, 4.
Mal Kr / Nutzw / Schw, 1. Juni Nutz / Schw, 20.

ull Kr / NutzB / Schw, 10. Aug. NutzBSchw , 7.
ept. Pf /Schw, 12. Okt. Nutz / Schw, 16. Nov. Kr/

Nutz / Schw, 7.ä Dez. Schw. Borberg 11. Jan . Schw,
18. Febr. , 14. März Nutzx / Schw, 11. April Schw,
9. Mal Nutz / Schw, 18. Mai (4) Kr, 13. uni Schw,
11. zuli Nutz / Schw, 8. Aug. Schw, 12. Sept .
NutzB / Schw, 10. Okt. Schw, 14. Nov. Nutzs / Schw,
12. Oez. Schw. Bräunlingen 16. Okt. Kr/ Schw.
Breiſach 7. Fan. , 4. Febr. , 3. März Schw, 21. März
Kr/ Schw, 8. April , 5. Mai , 2. Funl, 7. Fuli , 4. Aug.
Schw, 22. Aug. Kr/Schw , 1. Sept . , 6. Okt. Schw, 30.
Okt. Kr /Schw, 3. Nov. , 1. Dez. Schw. — Wochen⸗
markt jeden Dienstag und Freitag , wenn Feiertag ,
tags vorher . Bretten 5. Fan. , 1. März NutzB , 5.
April Kr, 3. Mai , 5. Full , 6. Sept . NutzB , 1. Nov.

Kr /Nutz8 . Jeden Mittwoch und Samstag , wenn
Feiertag , tags vorher , SchwWochenmarkt . Bruchſal
19. Jan . , 15. März NutzB , 19. März Schaubuden ,
21. März Q) Schaubuden / Kr/ Holzaeſchirr / Bretter ,
17. Mai Nutz , 6. Funi Holzgeſchirr / Bretter , 21.
Funi, 16. Aug. NutzB , 29. Aug. Holzgeſchirr / Bret⸗
ter, 20. Sept . , 15. Nov. Nutz B, 18. Nov. (4) Schau⸗
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buden, 19. Nov. (2) Kr/ Holzgeſchirr / Bretter , 20.
Dez. NutzB . Jeden Mittwoch und Samstag , wenn
Feiertag , tags vorher , SchwWochenmarkt . Bezirks⸗
abgabeſtelle für Obſt . Buchen ( Odenwald ) 17. Fan. ,
21. Febr. , 20. März , 17. April , 15. Mal, 19. Funi,
17. zuli , 1 . Aug. Schw, 3. Sept . 3) Kr (Schützen⸗
markt) , 18. Sept . , 16. Okt. , 20. Nov. , 18. Dez. Schw.
— Wochenmarkt jeden Mittwoch in den Sommer⸗
monaten , wenn Felertag , tags vorher. Bühl ( Baden )
21. Febr. ( 2, 15. Mal ( 2, 7. Aug. Q) , 6. Nov. )
Kr. Jeden Montag , wenn Feiertag , tags nachher,
SchwWochenmarkt . Bezirksabgabeſtelle für Obſt ,
Weißkohl , Meerrettich , Spargel . Dallau 4. Full , 30.
Okt. Kr. Daudenzell 20. Mai Kr. Denzlingen Be⸗
zirksabgabeſtelle füͤr Obſt . Donaueſchingen 8. Jan .
Schw, 26. Fan. Nutz / Schw, 12. Febr. Schw, 23.
Febr. NutzB ' Schw, 11. März Schw, 29. März Nutzz /
Schw, im März ( Tag noch unbeſtimmt ) Pf/Fohl , 12.
April Nutzð / Schw, 26. April KrMutz / Schw / Sa⸗
men, 13. Mal Schw, 31. Mal NutzVSchw , 10. Juni
Schw, 26. Zunl Kr /Nutz /Schw, 8. Fuli Schw, 26.
Fuli NutzB/ Schw, 12. Aug. Schw, 30. Aug. Nutzs /
Schw, 9. Sept . Schw, W. Sept . Kr / Nutzp / Schw,
14. Okt. Schw, 25. Okt. Pf / Fohl / Nutz / Schw, 13.
Nov. Kr /Nutz / Schw, 29. Nov. , 13. , 27. Dez.
Nutz / Schw. Jeden Montag , wenn Feiertag , tags
nachher, vom 1. Montag im — bis letzten Montag
im April und vom 3. Montag im Okt. bis letzten
Montag im Dez. Gefl / Kaninchen. Eberbach 6. Fan.
Nutz / Schw, 20. Fan. , 3. , 17. Febr. Schw, 2. März
Nutz / Schw, 16. März , 6. , 20. April Schw, 4. Mal
NutzW/ Schw, 18. Mal , 1. , 15. Funl, 6. , 20. Fuli , 3. ,
17. Aug. Schw, 2. Sept . (3) Kr (Kuckucksmarkt) , 7.
Sept . Nutz / Schw, 21. Sept . , 5. , 19. Okt. , 2. , 16.
Nov. , 7. , 21. Dez. Schw. Eggenſtein Bezirksabgabe⸗
ſtelle für Obſt und Spargel . Ehrenſtetten 10. Aug.
Kr. Eichſtetten 9. Mal Kr/ Pf/ Schw, 19. Sept . Kr/
Pf/NutzB/Schw . Eichtersheim 29. Mal , 16. Okt. ,
28. Nov. (2) Kr. Ellmendingen 24. Febr. , 16. Okt. Kr.
Elſenz 23. Okt. Kr. Elzach 2. , 16. Fan. , 6. Febr.
Tauben , 17. Febr. Nutz / Schw/ Tauben , 5. , 19. März ,
2. April Tauben , 19. April Nutzp / Schw / Tauben , 7.
Mail Tauben , 158. Mal Kr/ Nutzp / Schw / Tauben , 19.
Fuli Nutz §/ Schw, 18. Sept . Kr/ dohl /Nutz / Schw,
1. , 15. Okt. Tauben , 8. Rov. Nutz &/ Schw/ Tauben ,
19. Nov. Tauben , 8. Dez. Kr/ Tauben , 17. Dez.
Tauben . Emmendingen 6. Fan. NutzV/Schw . 21.
Fan. Schw, 3. Febr. NutzB/Schw , 18. Febr. Schw,
7. März Kr/ Nutz8 / Schw, 17. März Schw, 6. April
Nutz / Schw, A. April Schw, 23. Mal Kr/ Nutz /
Schw, 1. Funi NutzB/ Schw, 16. Juni Schw, 6. Fuli
Nutz / Schw, 21. Fuli Schw, 3. Aug. Nutzs / Schw,
18. Aug. Schw, 7. Sept . Nutz / Schw, 15. Sept .
Schw, 5. Okt. NutzB/Schw , 20. Okt. Schw, 31. Okt.
Kr/ NRutz / Schw, 17. Nov. Schw, 12. Dez. Kr/Nutz /
Schw. — Wochenmarkt jeden Dienstag und Freitag ,
ausgenommen feiertags . Endingen 17. Jan . Schw,

R



29. Febr. Kr/ Nutz / Schw, 20. März, . April , 8. 10. Nov. Kr. Eppingen 13. März, 10. Mai Kr. ,0 9 5 5 fMal, 19. Juni , 24. Juli Schw, 29. Aug. Kr /Nutz 14. zuli Fohl, 24. Aug. , 23. Okt. Kr. Feden Freitag ,
Schw, 25. Sept . , 16. Okt. Schw, 1. Nov. Kr /NutzV wenn Feiertag, tags vorher , Schw. Erzingen 7.
Schw, 18. Dez. Schw. — Wochenmarkt jeden Mon Nov. Kr. Ettenheim 5. Fan. Schw, 19. Jan . Pf/
tag, wenn Feiertag, tags nachher. Engen 13. Fan. , Schw, 9. Febr. Kr/ Pf / Nutzr / Schw, 26. Febr. , 1.
24. Febr. NutzB ,9 . März Kr/Rutz B, 6. April NutzV , März Schw, 15. März Pf Schw, 5. April Schw, 19.

UI. Mal Kr/NutzB , 15. FuniNutzB, 3. Jull Kr. April Pf / Schw, 3. Mal Schw, 17. Mal Kr Pf/Nutzx /
NutzB, 10. Aug. NutzB , 4. Sept . Kr /Nutz B, 2. Okt. Schw, 7. zuni Schw, 21. Funi Pf / Schw, 5S. Zuli
pf Fohl, 9. Okt. , 6. Nov. K Rutz , 11. Dez. NutzV . Schw, 19. Juli Pf/Schw , 2. Aug. Schw, 30. Aug.
Fdeden Montag, wenn Feiertag, Samstags vorher, Kr/ Pf/NutzBSchw , 6. Sept . Schw , 20. Sept . Pf/
Schw (in den Wochen, in denen NutzV abgehalten Schw, 4. Okt. Schw, 18. Okt. Pf /Schw, 1. Nov.
wird, fällt Schw Montags aus) . Epfenbach 10. April , Schw, 15. Rov. Kr/ Pf/ Rutz / Schw, Dez. Schw,
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Süddeutſche

Zucker⸗Aktiengeſellſchaft
Mannheim

Fabrikate

sinchüberàll bekannf und beliebt

SINNER A. - G. , Karlsruhe - Grünwinkel
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heumakranke!
Besorgen Sie aus der Apotheke ein

Rheumaplast und kleben es auf die Schmerz-

hafte Stelle (Hüuſte , Knie , Sdhulter , Ellen -

bogen usw. ) . Sogleidi dringt frisches Blut

dort hin und spült die Krankheitsstoffe fort .

Sie verspüren wohlige Wärme und Ihre

Schmerzen lassen nach .

Haisers
7 Brus ＋*

WM
„Mit den 3 Jannen

Daſ Hioſtenbonbon
Sο , ferirauell .

Verdlient !



10. Okt. Schw, 19. Okt. RutzB, 14. Nov Schw30. Nov. Kr/NutzB . — Wochenmarkt jeden Diens ,
tag, wenn Feiertag , tags vorher. Kippenheim 28
Febr. , 16. Okt. Kr. Königshofen 9. März, 13. April ,11. Mal, 8. Juni , 13. Zull, 10. Aug. , 14. Sept .Schw, 17. Sept . (8) Kr. Kollnau Wochenmarkt jedenSamstag , wenn Feiertag, tags vorher. Konſtanz 7.
Mai Maimarkt ( Schuh Holzgeſchirr /Faßwaren
Wollwaren) , 7. Mal (8) Schaubuͤden, 3. Sept . G)
Septembermarkt ( Schuh/ Holzgeſchirr /Faßwaren Woll⸗
waren), 3. Sept . (8) Schaubuden , 26. Nov. C)
Konradimarkt ( Schuh /Wollwaren . Nov. 8
Schaubuden . Schl⸗Vertellung jeden Dienstag und
Donnerstag . — Wochenmarkt jeden Dienstag und
Freitag , wenn Feiertag , tags vorher. Kork 30. Okt.29, Kr. Krautheim 6. Fan. , 3. Febr. Schw, 21. FebrKr /Hunde, 2. März, C. April , 4. Mal, 1. Funi, 6.
Zull Schw, 24. Fuli Kr, 3. Aug. , 7. Seßt „ Skt. ,

Nov. Schw, 30. Nov. Kr/ Tauben Kaninchen , 7
Dez. Schw. Krozingen , Bad 3. 5 16. Skt⸗Kr/ Schw. — Vochenmarkt jeden Fr wenn fFeier⸗
tag, tags vorher . Külsheim 11. Nan. , 6,
Febr. , 14. , 28. März, 11. , 25. April, 9. , Mal

3., 27. öuni , 11. , 25. Fuli , 8. , 23. Aug. Schw,10. Sept . Kr, 12. , 26. Sept . , 10., 24. Okt. 14. ,28. Nov. , 12. , 27. Dez. Schw. Kürnbach 16. Mai
Q) , 23. Okt. (2) Kr. Kuppenheim 9. Okt. Kr La⸗denburg Wochenmarkt jeden Mittwoch und Sams⸗
tag, wenn Felertag , tags vorher. Lahr 23. MärzNutz , 28. März Kr/ Schw, N. Juni Nutz B, 22.
Aug. Kr/ Schw, 21. Sept . Nutz , 7. Nov. Kr/ Schw,14. Dez. Nutz , 19. Dez. Kr/ Schw. Schl⸗Ver⸗
teilung jeden Mittwoch . Feden Samstag , ausgenom⸗
men feiertags , Schw. — Wochenmarkt jeden Diens⸗
tag und Samstag , wenn Feiertag , tags vorher. Be⸗
zirksabgabeſtelle für Obſt. Langenbrücken 1. Okt. (2
Kr. Langenſteinbach 16. März Kr/NutzB . 23. Mal
20. Fuli Kr, 17. Okt. Kr/RutzB . Lauda 3. FJan. ,7. Febr. , 6. März , 3. April , 2. Mal, 5. Funk, 3.
Juli , 7. Aug. , 4. Sept . , 2. Okt. , Nov. , 4. Dez.
Schw. Laufenburg ( Baden ) 14. Febr. , 13. Maͤrz
Schw, 10. April Kr, 11. April Nutz / Schw. 9. Mal ,5. Juni Schw, 19. Full RutzB/Schw , 7. Aug. ,4. Sept . , 2. Okt. Schw, 20. Nov. Kr/ Rutz Schw ,24. Dez. Kr. — Wochenmarkt jeden Donnerstag ,wenn Feiertag , tags vorher . Lichtenau 5. , 19. FJan. ,„16. Febr. , 1. , 15. März, 5. , 19. April , 3. Mai
Schw, 4. Mal Kr, 17. Mal, 7. , 21. Funi, 5. , 19.
FJuli, 2. , 16. Aug. , 6. , 20. Sept . Schw, 28. Sept .
Kr, 4. , 18. Okt. , 1. , 15. Nov. Schw, 30. Nov. Kr ,6. , 20. Dez. Schw. Limbach 14. März , 17. Fuli ,16. Okt. Kr. Löffingen 10. Fan. , 14. Sobr. , 18.
März , 11. April , 8. Mal, 12. Funt, 10. Juli , 14.
Aug. , 11. Sept . , 2. Okt. , 6. Nov. , 28. Dez. Schw .Lörrach 6. , 20. Zan. , 3. Febr. Schw, 16. Febr. Q)Kr. mit Nutz / Schw am 2. Tag, 2. März Schw,13. März Pf/Fohl , 16. Marz Nuͤtzs/Schw, 6, 20.
April , 4. Mal Schw, 25. Mal Nutz Schw, 1. ,
15. Juni , 6. Fuli Schw, 20. Juli NutzV / Schw, 3. ,. Aug. , 7. Sept . Schw, 20. Sept . (2) Kr mit
Nutz / Schw am 2. Tag, 5. , 19. Okt. , 2. Rov. Schw ,16. Nov. Nutz §/ Schw, 7. , 21. Dez. Schw. FedenDienstag Schl8 . — Wochenmarkt jeden Dienstag ,
Donnerstag und Samstag , ausgenommne felertags .
Mahlberg 20. März , 7. Sept . , 27. Nov. Kr. Malſch(Heidelberg ) 18. Funi (2) Kr. Malſch ( Karlsruhe )19. März , 8. Okt. Kr. Malterdingen 5. Aug. , 28.
Nov. Kr. Mannheim 10. , 24. Fan. , 14. , 28. Febr. ,
13. , 27. März , 11. , 24. April Pf, 7. Mal (10) Früh⸗
jahrsmarkt . 22. Mal, 12. , 26. Funt, 10. , 24. Fuli ,14. , 28. Aug. , 11. , 25. Sept . Pf, 1. Okt. (10) Herbſt⸗
markt, 9. , 23. Okt. , 13. , 27. Nov. , 11. Dez. Pf ,11. Dez. (14) Chriſtm , J . Dez. Pf. Jeden Dlenstag
SchlB . Jeden Montag, wenn Feiertag , am folgen⸗

118

den Werktag
Dlenstag

Feder /Hunde. — Wochenmarkt jeden
Donnerstag und Samstag auf dem

Hauptmarktplatz G 1, jeden Montag und Freitagauf den kleinen Planken und auf dem Neumarkt
jeden Mittwoch und Samstag auf dem Gabelsber⸗
gerplatz, jeden Montag , Mittwoch und Samstag im
Stadtteil Lindenhof , wenn Feliertag tags vorherdie Montagsmärkte tags nachher. Großmarkt jeden
Werktag auf dem Zeughausplatz. Markdorf 3. Jan
Nutz B, 17 7. Febr. , 6. März Nutz , 20
März Kr 8. Mali NutzB, 5. Funl Kr/

Aug. Nutz ,25. Sept. Kr/ Nutz ,
Okt. NutzB, 20. Nov. (2) Kr mit Nutz1. Tag, 4. Dez. Nutzv . Feden Montag, wenn 7

tag, tags nachher. Schw / Prod. — Wochenmarkt jeden
Dienstag und Samstag vom zunl bis Sept . Marr⸗zell Gemeinde Schielberg ) 30. Mal Kr. Meckesheim10. April , 18. Sept . Kr. Feden Montag, wenn Feler⸗
tag, tags nachher, Schw. Menzingen 29. Mal Y,

5

18. Sept. (2) Kr. Merchingen 10. Fan., 14. Febr. ,13. März, 11. April , 8. Mai Schw, 30. Maler, 12. Junl , 10. Fuli , 14. Aua. , 11. Sept . , §.
„ 13 . Nov. , 11. Dez. Schw. Metzkirch Y. Fan.

NutzB, 16. März, 25. Mal , 20. Fuli Kr/ Nutz ,14. Sept . , NutzB, 26. Okt. Kr/RutzB , 7. Dez. Kr/
NutzB/ Geſp. Mingolsheim 14. Mai (9) Kr. Mönch⸗weiler 13. März , 6. Funi, 24. Fuli , 5. Okt. Kr.
Mosbach 11. , 25. Jan. Schw, 3. Febr. NutzB . 8. ,
22. Febr. , 14. , 28. März Schw, 11. April Kr/Schm, 25. April , 9., 23. Mal Schw, 25. Mal Nutz B,13. , 27. Funi, 11. Fuli Schw, 13. Fuil RutzB . 25
Juli , 8., 22. Aug. Schw, 31. Aug. NutzB, 12. , 26.
Sept . , 10. Okt. Schw, 12. Okt. NutzB , 24. Okt.
Schw, 6. Nov. (2) Kr, 14. , 28. Nov. Schw, 7. Dez.
Nutz , 12., 23. Dez. Schw. — Wochenmarkt jeden
Mittwoch und Samstag , wenn Felertag , tags vorher .
Bezirksabgabeſtelle für Obſt. Mudau 19. März , 29.
Juli, 29. Sept . , 13. Nov. Kr. Jeden Monat einmai
Schw ( Abhaltungstage werden beſonders beſtimmt ) .
WMüllheim 19. Jan. , 15. März , 17. Mai, 19. Fuli
Nutz , 9. Sept . Fohl, 20. Sept . NutzB . 2. Nov.

QKr/ Schw/ Holzgeſchirr /Vikt, 15. Nov. , 13. Dez .Nutz BV. Feden Freitag , wenn Felertag , tags vorher,SchwWochenmarkt . Bezirksabgabeſtelle für Obſt.
Münzesheim 2. Mal (2), 23. Okt. ) Kr. Reckar⸗
biſchofsheim 10. April , 18. Sept . Kr. Reckarelz 29.
Mal , 21. Aug. Kr. Neckargemünd 19. Nov. ) Kr .
Reckargerach §. Mal, 16. Okt. Kr. Reudenau 4. FJan. ,1. Febr. , 7. März , 4. April , 2. Mal, 6. Funi, 4.
FJull, 1. Aug. , 5. Sept . , 3. Okt. , 7. Nov. , 5 Dez.Schw. Reuhauſen (Pforzheim) 11. Fan. Schw, 3.
Febr. Nutz , 8. Febr. , 14. März , 11. April Schw,
4. Mai Nutz , §. Mal , 13. Juni Schw, 6. Fuli
NutzB , 11. Zuli, 8. Aug. , 12. Sept . Schw, 5. Okt.
NutzB , 10. Okt. , 14. Nov. , 12. Dez. Schw. Neuſtadt
20. März, 22. Mal , 31. Fuli , 30. Okt. Kr/ Schw.— Wochenmarkt jeden Samstag vom April bis Okt.
wenn Feiertag , tags vorher . Nußloch 30 Mal, 4.
Dez. Kr. Oberharmersbach 3. Sept. , 22. Okt. Kr.
Oberhauſen (Bruchſal ) Bezirksabgabeſtelle für Spar⸗
gel. Oberkirch 27. April , 3. Aug. , 7. Dez. Kr. Feden
Donnerstag , wenn Feiertag , tags vorher , Schw⸗Wochenmarkt . Bezirksabgabeſtelle für Obſt und Ge⸗
müſe. Oberrotweil Bezirksabgabeſtelle für Obſt.
Oberſchefflenz 12. Fuli , 6. Rov. Kr. Oberwittſtadt17. Zan. , 21. Febr. , 20. März, 17. Aprll , 15. Mal ,19. Funi, 17. Full , 21. Aug. , 18. Sept . , 16. Okt . ,20. Nov. , 18. OBez. Schw. Obrigheim 10. Fuli , 13.
Nov. Kr. Odenheim 8. Okt. J Kr. Sſtringen 9.
FJuli (2) Kr. Offenburg 8. Fan. , 58. Febr. , 4. MärzNutzB , 14. März Vein , 1. April Pf/RutzB , 8. Mal
Q) Kr/ Geſp/ Holzgeſchirr mit Nutz8 / Schw am 1.
Tag, 3. Funi Pf/Mutz8 , 1. Zull, 5. Aug. , 2. Sept .
NutzB, 18. Sept . ) Kr / Geſp /Holzgeſchirr mit Schw



Blankoplasf Hebtejsemm .
Machen Sie die Probe. Nehmen Sie ein kleines Stũck
Blankoplasf und überzeugen Sie sich. Es klebt

immer und überall.

Blankoplasf Hebteisem ,

Darum ist es gut, eine Rolle Blankoplast im Hause zu haben.

Aber denken Sie daran : Vunden bedeckt man zuerst mit einem Stũck-

chen Mull, das man dann mit einem Streifen BlanKoplast auf der

Haut befestigt . Ein fertiges VWundpflaster dieser Art ist ubrigens Trauma -
plast (Siehe Anzeige auf Seite 121)

4 allen Apothekenund Droperien

Blankoplasf

Carl Blank , Bonn àa. Rh .

Grob oder fein —

durch ATA rein !

Setzen Sie für jede Putzerbeit das richtise

ATA ein ! AMTA wird nämlidn in drei Sorfen her -

gestellt , damit Sie alle Gegenstände in Küdie

und Haus schonend und mühelos reinigen

können . Waschpulver und Seife brauchen Sie

dazu nicht .

Hergestellt in den Persil - Werken

119



Oifnadingen
11 Schw. „Sonbere Bezirks
abgabeſtelle für nen, 0 n

Oſterburken 10
Okt. Kr, 8

1 Funt
3. Juli, 7. 2

n
rief⸗ und

ögel. In der3) Kanir
eſtimmt

jeden Y
auf dem

auf dem
Freitag

Turn Aiſchmarkt in der Schulſtr
her. Bezirksabgabeſtelle für

wenn Feiertag
oſtJan., 8. Febr Nu tzV/ Schn0 März Kr/ Pf —155 Schw, 21

— 15Schw 18. April 8 S0 chw, 8. Mal K5f
Schw Mai Schw, 13. Funi Nutz / Schw,Juni 11. zuli Schw, 31. Fuli RutzB

Schw, 23. Aug. Nutz8 / Schw, 5. Sept
Eept. Nutzð / Schw, 16. Okt. Kr/ Pf/Nutz
31. Okt. Sechw 21. Nov. NutzB/Schw , II . Sez .
Kr/ Pf Nutz8/Schw. — Wochenmarkt jeden Sams⸗
tag, w Fei tgas vorher. Philippsburg

24. Sept. (2) Kr. Bezirksabgabeſtelle für
Radolfzell 5. Jan . Nutz8 /Schw, 19. Jan.

Febr. Nutz /Schw, 16. Febr. Schw, 1.
itz /S3chw, 15. März Kr/ NutzB /Schw, 20.

Mal
Spargel
Schw, 2.
März Ni
März Pf, 5. April Nutzs / Schw, 19 Schw
3. Mal Nutz8 / Schw, 24. Mai Kr / Nutzd / Schw

FJuni Nutz / Schw, 21. Zuni ESchw
8 Fuli

Nutz / Schw, 19. Fuli Schw, 2. Aug. Nutzd / Schw
23. Aug. Kr/ NutzB /Schw, 30. Aug pf 6. Sept
Nutzd / Schw/ Holzgeſchirr , 20. Sept . Holzgeſchirr ,
2). Sept . Schw, 4. Okt Nutz / Schw, 18. Okt.
Schw/ Kabis / Rüben, 25. Okt. Kabis Ruben 8 3

5Kr/ Mutzd / Schw, 15 Schw, 6. Dez. Nutze
Schw, 20. Dez. Schw. — Wochenmarkt jeden Mitt⸗
woch und Samstag , wenn Felertag , tags vorher. Be⸗
zirksabgabeſtelle für Obſt und Gemüſe . Raſtatt 13.
Jan. , 10. Febr. , 9. März Nutz8 , 24. April () Kr
Bretter mit Schw am 1. Tag und Rutzz am 2. Tag
11. Mai Schw, 7. Funi, 13. Fuli, 10. Aug. Rutz8 ,
11. Sept. (2 Kr/ Bretter mit Schw am 1. Tag und
Fohl 85 am— Tag, 12. Okt. , 27. Nov. , 14. Dez.

Nov.

NutzB. Feden Donnerstag , wenn Feiertag tags vor⸗
her, Schd. — Wochenmarkt jeden Dienstag , Don⸗
nerstag (Hauptmarkt) und Samstag , wenn Feiertag
tags vorher ; iſt dies ein Mittwoch , fällt der Diens⸗
tagmarkt aus. Renchen 20. März, 16. Okt. Kr/ Schw— Vochenmarkt jeden Samstag , wenn Feiertag , tags

vorher . K 21. Febr. Kr. Richen 3
Febr. , 30. Nov. Riegel 8. Febr. Kr/ Pf / Schw
4. April Schw, 4. FulbKr pf/ Schw 15Suz Schw
17. Okt. Kr/ Pf/ Schw Dez. Schw. Dienstag und

Freitag während ihrer Eentezeit Frühka artoffel⸗Früh⸗
gem. — Wochemarkt jeden Donnerstag Feier⸗
tag, tgas vorher. Rotenfels 2 . Mai Ruſt 13.
März, 16. Okt. , 21. Dez. Sädingen 4. Fan
1. Febr. Schw

5 März Kr, 7. März , 4. April
2. Mal, 6. Juni ,4 duli 1. Aug. , 5. Sept . , 3. Okt.
Schw, 16. Okt. Kr, 7. Nov. 5. Dez. Schw. —
Vochenmarkt jeden Dienstag und Samstag , wenn
Felertag , tags vorher. St. Blaſien 6. Junl , 14. Sept .Schw. St . Georgen 2⁰³ März, 9. Mal,

Juni , 22. Aug. , 16. Okt. Kr / Rutz
Scöw SchfEi. Leon 5. Nov. ( Kr. Saebach ( Bühl) 22. Nov.

12⁰

— —

Kr. Schenkenzell 2. Mai, 24. Aug
Schelberg ſiehe Marxzell. Schiltach

n Dez. K elSchliengen 24.
G. Aug. , . Ok

Ochm Schonau rg) 13
X Schonau im Schwarzwald⸗ t

Schw am 1. Tag 0

Jun!
Sept

E3 Kr/ Geſp
Schweigern 2. Mai 9
Schw. Schwetzingen
12. Fuli, 20. Sept .
Feiertag, tags vorher,
Mittwoch und Samstag n Feiertag, tags
Bezirksabgabeſtelle für Spargel . Seckach4. F 13. März, 11. April, 8. Mal,
10. 14. Aug. , 11. Sept . , 9. Okt. , 13. Rov
11 Schw . Seelbach 21. Febr. Schw, 20. Nov.
Kr. Siegelsbach 29 . Mal, 16. Okt. Kr. Sindolsheim
29. Funi, 30. Okt. Ar Singen (Hohentwiel) 25
FJan. , 29. Febr., 28. März, 25. April Schw, 5. Funi
r / Pf/ Schw, 27. Zuni, 2 Schw Sept .

Kr/ Pf /Schw/ Holzgeſchirr 0
SchlV⸗Verteili jeden Mor
v. 19. Sept. bi Nov. Kar ̃
jed. Dienst. u. Samst. , wenn Feiertag, tags vor

Maärz Kr 19. April 14 Funi
8 Aug. Aug. , 18. Okt. Nutzx6. Nov. Feden ttwoch Schw. — Wochenmarktjeden Dienstag , Donnerstag und Samskag vom
April bis Sept jeden Mittwoch und Samstaͤg vom
Okt. bis März, ausgenommen fei Sinzheim
15. Okt. Kr. Staufen 19. Fan. , Fdebr. Schw,
29. Febr. Kr/ Schw. /Vikt zärz pril Schw
16. — „Kr Schm/ Vikt 19. zuli Schw,2 r/ Schw/ Vikt, 1 20 Sept. , 18. Okt.3 Kr/ Schn

5. Nov. , 20. Dez
Vochenmarkt jgs vorher irks Obſt. Steb⸗

Sept . Kr. Steinbach (Bül Nov. Kr
Stetten am

kalten Markt 21. März, 13. Funi, 8.
Sept . 8. Nov. Kr/ Pf / Schw. Stettfeld , 7. Mali ( )
Kr. Stocach 4. Jan . Nutzn / Schw, 18. Jan . Schw
1. Febr. Nutz8/ Schw, 15. Febr. Schw, 7. März
Nutzð / Sechw, 21. März , 4. April Schw, 20 April

wenn Feier⸗ch,

Kr/ Nutz / Schw, 2. Mai Pf/Nutz / Schw, 16. Mai
6. , 20. Juni Schw, 6. Zuli Kr/ Nutz / Schw, 18
Fuli Schw, 1. Aug . Nutz8/ Schw, 15 Aug. , 5. Sept .
8 Sept . Kr Nutz / Schw, 3. Okt. Schw,

2. Okt. Kr/ Rutzes / Schw, 7. Rov Schw, 16. Nov. ,
Dez. Kr/ Nutz §/ Schw, 19. Dez. Schw. — Wo⸗

Samstag , wenn Feier—
Okt. bis Mitte Nov.

Stühlingen 10. Fan.
Febr. Schw, 13. März Kr/ꝙf/

5 jeden Dienstag u
tag, tags vorher ; von Mitte
auch Kartoffeln Rüben
Kr/ Nutz / Schw
Nutz / Schw, 94. Ab il Kr /Nutzp / Schw, 8. Mal
Nutzð / Schw, 5. Junl Kr/ Schw, 10. Fuli Nutz8 /
Schw, 21. Aug. Kr/ Schw, 11. Sept . Rutzs / Schw,
2. Okt. Kr/ Pf/9Nut / Schw. 6. Nov. Kr/ Nutzx
Schw, 11. Dez. Schw. Sulzfeld 8. März , 25. Sept . ,
6. Dez. Kr Tauberdiſosfeßcan 17. Fan. Schw, 9.
Febr. Nutz , 21. Febr. Kr/E 20. Maͤrz Schw,
21. März Pf, 5. April Nutzx April Schw, 25.
April Kr/ Schw, Mai Schw, 130 Mai Kr/ Schw,
13 Juni Nutz , 19.Zuni Schm 10. Juli Kr/ Schw,

Full Schw, Aug. NutzB, 2 . Aug. Schw,N. Aug. Kr /Schw, 18.Sept. Schw, 11. Okt. Nutzx



Kurzum alle lcleinen Verletzungen , die man

sich in der Werkstatt , im Hause und auf

dem Hof so leicht holt , sind schnell verges -

sen , wenn das Wundpflaster Traumaplast
zur Hand ist . Traumaplast ist ein fix und

fertiger kleiner Wundverband . Er besteht

aus einem weichen Mullkissen , das die

Wunde vor Verschmutzung bewahrt und

aus dem zäh kKlebenden Pflasterstoff , der

die Wundränder zusammenhält und da -

mit die Heilung beschleunigt

läßt wehe Wunden schnell gesunden

Ein Wäschevernichter ?
Wer hötte in Großmutters Tagen das Waschbrett ver -

dächtigen wollen ? Ja , aber damals war die Wäsche

auch noch fester . Und vor allem : man konnte sie

jederzeit nachkaufenl — Heute im Kriege müssen wir

besser haushalten ] Wir vermeiden unnötiges Kochen

und Reiben der Wäsche , wenn wirrichtig d. h.

genügend lange einweichen und die Wäsche -

stücke gelegentlich durchstampfen . Da geht

viel mehr Schmufz heraus als sonst , und HENKO

wird viel besser ausgenufztl
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16. Okt. Schw, 5
markt verbunden mit
lung, 6. Nov. Schw,
20. Nov. Schw, 21. Dez.
ſtelle für Obſt und Pilze. Tengen 14., 28. Zan. , 11. ,
25. Febr. Schw, 13.

——
Kr/ Nutz / Schw, 14.

April Schw, 27. April Kr/ Schw 26.
30. Funi, 14. Zuli Schw, 28. Fuli Nutz / Schw,

1., 25. Aug. , 1. Sept . Schw, 21. Sept . Kr/ &Schw13. Okt. Schw, 28. Okt. Kr/ Nutzp / Schw, 10 . Nov.
Schw, 24. Nov. Kr /Nutz / Schw, 8., 29. Dez. Schw.
Tiengen (Oberrhein) 12. Jan. Schw, 3. Febr. Kr

Schw. 9. März Pf/ Ni Schw, 17. April Kr/ Schw,

Nov. (4) Martini⸗Meſſe⸗Fahr⸗
landw. und gewerbl. Ausſtel⸗7. Nov. NutzB, 8. Nov. Pf

Kr/ Schw. Bezirksabgabe⸗

25. Mal Kr/ Nutzx Schw, 26. Funi Kr/ Schw, 11.
Fult NutzB / Schw, 24. Aug. Kr/ Nutzp / Schw, 29.
Sept . Kr/ Pf / Schw, 16. Okt. , 30. Nov. Kr/ Nutz V
Schw, 21. Dez. Kr/ Schw. — Wochenmarkt jed. Sams⸗
tag, wenn Feiertag , tags vorher . Bezirksabgabeſtelle
für Obſt. Todtmoos 30. Mal , 8. Sept. Kr. Todtnau
11. April (2) Kr mit Schw am 1. Tag, 24. Aug. Kr.
— Wochenmarkt jeden Mittwoch und Samstag .
Triberg 15. Fan. , 6. Mal, 30. Sept . Kr. — Wochen⸗
markt jeden Dienstag und Samstag vom Mal bis
Sept . , jeden Samstag vom Okt. bis April . Über⸗
lingen 12. , 26. Fan. , 9. , 23. Febr. , 8. März Schw,
22. März Kr, 29. März , 12. , 26. April Schw, 3.
Mal Kr, 10. , 31. Mai , 14. , 28. Funi, 12. , 26. Juli ,
9. , 30. Aug. , 13. , 7 . Gept. , 11. Skt . Schw, 18. Okt.
Kr, 25. Okt. , 8. , 29. Nov. Schw, 6. Dez. Kr. ,
13. , 27. Dez. Schw. — Wochenmarkt jeden Mitt⸗
woch und Samstag vom Mai bis Sept . , jeden Mitt⸗
woch vom Okt. bis April , wenn Feiertag , tags vorher .
Ulm

Gflenkurg
14. Febr. , 25. Sept . Kr. Unter⸗

ſchüpf 18 ＋ 15. Febr. , 21. März, 18. April ,
16. Mail, Funi , 18. Fuli , 15. Aug. , 19. Sept . ,
9SOtt, , 2. Nov. , 19. Dez. Schw. Unterwittig⸗
hauſen 24. FJan. , 28. Febr. , 7 . März , 24. April
22. Mal , 26. Funi, 24. Juli , 28. Aug. , 25. Sept . ,
23. Okt. , 27. Nov. , 27. Dez. Schw. Villingen im
Schwarzwald 2. Funi (4) Frühjahrsmarkt , 14. Okt.
( Herbſtmarkt . Jeden Dienstag , wenn Feiertag ,
tags vorher , Schw. SchlV⸗Verteilung jeden Diens⸗
tag. — Wochenmarkt jeden Dienstag und Samstag ,
wenn Feiertag , tags vorher . Waibſtadt 29. Funi, 13.
Nov. Kr. Waldkirch ( Emmendingen ) 20. März , 11.
Mal, 15. Aug. , 7.ä Dez. Kr. — Wochenmarkt jeden
Donnerstag und Samstag , wenn Feiertag , tags vor⸗
her. Waldshut 17. Febr. , 29. März Kr /Nutz / Schw,
3. Mal Kr/ Schw, 1. uni Kr/ Nutz / Schw, 25. Fuli
Kr/ Schw, 21. Aug. Nutzy / Schw, A. Sept . Kr/
Schw, 16. Okt. Kr/Nutzv / Schw, 13. Nov. Schw,
6. Dez. Kr/ Nutzd / Schw, 20. Dez. Kr/ Schw. —
Vochenmarkt jeden Mittwoch und Semetag, wenn
Felertag , tags vorher . Walldorf 16. Okt. (2) Kr.
Walldürn 6. FJan. , 3. Febr. , 2. März, 6. April , 4
Mail, 1. Juni Schw, 4. Juni (22) Wallfahrtsmarkt ,

uüi , 3. i . Sept. , kt . , 2. Nov. , 7. Oe .
Schw. Wehr 3. Febr. Kr /Nutzp/ Schw, März
Nutz / Schw, 4. Mai Kr/ Schw, 6. Fuli , 7. Sept .
Schw, 2. Nov. Kr/ Nutzp / Schw. — Wochenmarkt
jeden Mittwoch und Samstag , wenn Feiertga , tags
vorher . Weiher 2. Full , 15. Okt. Kr. Weil am Rhein
28. April (2), 6. Okt. 2) Kr. — Wochenmarkt jeden
Mittwoch und Samstag , tags vorher .wenn Felertag ,

—4⁊ÿ
— 24. Febr. (2), 25. Mal (2), 26. Okt. Q)Kr.

Weinheim 13. Aug. (3) Fahr . Feden Samstag ,
—2＋2 felertags , Schw. — Wochenmarkt

Donnerstag und Samstag , wenn
Bezirksabgabeſtelle für Obſt ,

Welſchin⸗

jeden Dienstag ,
Feiertag, tgas vorher .
Erbſen , Bohnen, Tomaten und Spargel .
gen 31. März , 12. Okt. Kr. Wertheim 5. , 19. Fan.

Pf /Schw, 2. Febr. Pf/Nutz / Schw, 16. Febr. , 1. ,
15. März , 29. * Pf / Schw, 12. April Pf/Nutzx /
Schw, 26. April , 10., 24. Mal Pf / Schw, 7. Funi

Pf /NutzV / Schw, 21. Funl , 5. , 19. Fuli Pf / Schw,
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2. Aug. Pf /Nutz / Schw, 16., 30. Aug., 13., 77.
Sept. Pf / Schw, 3. Okt. (6) Kr, 11. Okt. Pf /Nutz
Schw, 25. Okt., 8. , 22. Nov. Pf/ Schw, 6. Dez. Pf
Nutz / Schw, 20. Dez. Pf / Schw Wieſental 18 Juni
12. Nov. Kr. Wiesloch 14. Aug. (2) Kr. Jeden Frei⸗
tag, wenn Feiertag, tags vorher, Schw. Wilferdingen
16. Okt. G) Kr. Willſtätt 10. Okt. (2) Kr. Wolfach
28. Febr. Nutzy / Schw, 8. März S0 chw, 15. März
Kr, 12. April , 10. Mal Schw, 24. Mai Kr, 14. Funi ,
12. Fuli Schw, 9. Aug. Kr/ Schw, 13. Sept . Schw ,
11. Okt. Kr/ Schw, 8. Nov. , 13. Dez. Schw, 21. Dez.
Kr. — Wochenmarkt je Mittwoch , wenn Feiertag ,
tags nachher. Wollenberg 23. Zuli, 23. Okt. Kr.
Zaiſenhauſen 30. Okt. , 21. Dez. Kr. Zell a. H.
Wochenmarkt jeden Samstag , wenn Feiertag , tags
vorher. Zell i. W. 18. Fan. Schw, 15. Febr. Nutzs /
Schw, 21. Febr. Kr, 21. März Schw, 18. April,
16. Mai Nutz / Schw, 20. Funi Schw, 18. Zuli,
15. Aug. , 19. Sept. Nutz / Schw, 16. Okt. Kr, 17.
Okt. , 21. Nov. Nutz / Schw, 19. Dez. Schw. —
Wochenmarkt jeden Samstag , wenn Feiertag , tags
vorher. Zuzenhauſen 2. Mal, 24. Aug. Kr.

Märkte Ilmm Elsas .
Altkirch 20. Fan. , 10. Febr. , 2. , 16. , ＋ März , 20.
April , 22. Mal, 29. Funi, 20 Juli, 17. Aug. , 5. ,
19. Okt. , 30. Nov. Fahr /Schw. — Wochenmarkt jeden
Donnerstag . Andlau 24. Fuli Fahr (findet bei Kriegs⸗
dauer nicht ſtatty). — Wochenmarkt jeden Mittwoch .
Attenſchweiler 29. Mal, 30. Okt. Kr / V. Bad
Niederbronn (ſiehe Niederbronn) . Barr 22. Jan. ,
26 ‚Febr. , 25. Marz , 22. April Fk, 6. Mal Fahr,
27. Mal , 24. Funi. 22. Full . 26. Aug. , 23. Sepl . ,
28. Okt. Fk, 11. Nov. Fahr, 25. Nov. , 23. Dez. Fk.
— Wochenmarkt jeden Samstag . Bartenheim 1.
März , 7. Funi, 6. Sept . , 9. Okt. , 6. Dez. Fahr.
Beinheim 16. Okt. Fahr. Benfeld 10. , 24. Fan. ,14. Febr. Fk, 21. Febr. Fahr/ Fk, 13. , 7 . März, 10.
24. April Fk, 8. * Fahr / Fk, 2 . Mal , 13 26.
Junt, 10. , 24. Fuli, 14. Aug. Fk, 21. Aug. Fahr/ ök,
28. Aug. , 11., 25 .Sept. , 9 . , 23. Okt. Fk, 13. Nov.
Fahr /Fk, 7 . Nov. , 11. , 25 . Dez . öt. —
markt 8

Montag .
Biſdweller , 8 Jan. , 3. ,

16. Febr. 15., 19. März B, 8. 129 Sſter⸗
Fahr, 12. 206. April , 10., 24. Wal 7. , A. Jüni ,
5. , 19. Füll , 9. Aug. B, 19. Aug. (3 Pfeiffertag,
3. Aug. , 6,

—1 Sept. , 4. , 18. Okt. B, 21. Okt.
3) Fahr, 1. , 52 RNov. , 13. Dez. B. , A.

Dez. Weihn, . Dez. V. Feden Dienstag Fk. —
Wochenmarkt jeden Donnerstag und Samstag . Blotz⸗
heim 13. März, 12. Funi, 18. Aug. , 11. Sept . , 11

Fahr. Feden Montag Schw. ( Bei Kriegsdauer
keine Märkte ſtatt . ) Bollweiler 21. Febr. ,

8. 14. Aug. , 8. Okt. Fahr /FBk. Brumat 26.

Juni. Fuli Fohannis⸗Jahr „26. Sept . Zwiebel.
Wochenmarkt jeden Mittwoch . Buchsweiler Kr. Za⸗
bern) 7. März, 6. Funi, 5. Sept . , 12. Dez. Fahr. —
Wochenmarkt jeden Montag . Dambach (Kr. Schlett⸗
ſtadt ) Wochenmarkt jeden Mittwoch und Samstag .
Dammerkirch 1944 finden keine Märkte ſtatt . Dieme⸗
ringen 30. Okt. Fahr. Drulingen 10. April , 16. Okt.
Fahr. — Wochenmarkt und Fk. jeden Montag .
Druſenheim 25. Sept . Jahr . — Wochenmarkt jeden
Montag und Freitag . Dürmenach 1944 finden keine

ärkte ſtatt . Enſisheim 7. Fan. , 4. Febr. , 3. März ,
5. Mai , 2. Funi, 7. Fuli , 4. Aug. , 1. Sept . ,

Nov. Fahr / Fk, (25. Nov. fällt aus) .
Fan. , 10. , 24. Febr. , 9. März Fk,

Dez.
finden

20. März Fahr/ Fk, 23. März , 13. , 2 . April ,
115 . .

＋59
Fk 2 Mal Fahr /Fk, 8. , 22.

Funi, 15 24. Aug. Fk, 28. Aug.
Jahr /

Fk, 14. 12 Okt. Fk, 16. Okt. Jahr/
Fk, 26. Okt. , 2 Nov. 11 Fahr/ §k,
14. , 21. Sez . 135
Fegersheim 6. Jan. , 3

— jeden Donnerstag .
. Febr. , 2. März , 6. April ,



„besonders
des Ge ts NHadtre/

ort Abhiſte gescha
den. Pjtrajon betreit

seine
on solchen Hautunrejnhejten

Alle Qualitͤtsertikel

enthalten Wertvolle Rohstoffe . Ge-
dankenloser Verbrauch bedeutet Ver -
geudung dieser Rohstoffe und — Be—
nachteiligung anderer Verbraucher .

Ein Beispiel : Die Ursache für die Entste -
hung von Pickel, Pusteln und anderen Haut -
unreinheiten liegt in den tieferen Haut -
schichten . Eine in die Tiefe dringende Des-
nſektion beseitigt diese Erscheinungen .
Pitralon Wirktin die Tiefe auch be / seαpο
anwendung . Es öffnet die Poren und Talg-
drüsenausgänge der Haut, durchdringt die
beiden Hautschichten und vernichtet die ins
Unterhautzellgewebe eingedrungenen Ent-
zündungserreger . 1-2 Tropfen pitralon und
ein kleines Stück ZellstoffWwatte —auch sie
st Wichtiger Rohstoff —genügen , um

deabsichtigte Wirkung herbeizuführen .
die

Wenn Sie diesen kleinen Hinweis beachten ,
dann reichen Sie mit einer Flasche Pitralon
Sehr lange. Sie sparen Geld und ermöglichen
es uns, mit gleicher Rohstoffmenge me hr
Verbraucher 2u beliefern . Also bitte denken
Sie daran :

PITRALON
beseitigt Hautunreinheiten

LINSGNER - WERKE ORESDEN

gefãhrdeten

n. Ficheſ, Buste/ auttreten ,

biefgehende CFinwireung

KA l⸗Achtet au

114¹

rrions -
prurschE wATfTER. Nuν

FABRIEENN. G-

Zei jedec Jablette

dcau deuben :
Mit Heilmitteln ſoll man immer
ſparſam ſein — und heute erſt recht .
Alſo nicht mehr nehmen und nicht
öfter , als es die Vorſchrift ver—
langt ! Vor allem aber : Wirklich nur
dann , wenn es unbedingt not tut .
Das gilt auch für

Jabletteu -
Wenn alle dies ernſtlich bedenken ,
bekommt jeder Silphoscalin , der es
braucht .
Carl Bühler , Konstanz . Fubrił
der pharm . Prdparate Silphoscalin

und Thylial .
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Gerſtheim 1944 finFk
dershofen 22. Au9Freitag. Habsheim ! 10. Fe

9. Mai Fahr
Sam Hatten6

Marz

felden 226. Mal
Mittwoch Fk. — Wochemar
Hördt Feden Donnerstag vormittag
ningen⸗St. Ludwig Stadtteil Hür
26. Juni Fahr. — H. ⸗St . Ludwig 2 . 3
1. Funi, 10. zuli ,

7. Sept. , 7. Dez. Fahr. — H. ⸗
Burgfelden Juli Fahr. — Wochenmarkt
jeden Dienstag estag und Samstag in den
Stadtteilen Hüningen und St . Ludwig .
Ingweiler März, B. Mai Aug. , 21. Nov
Fahr. — Wochenmarkt jeden Donnerstag . Kayſers⸗
berg 4. Dez. Fahr. — Wochenmarkt jeden Montag
und Samstag . Keſtenholz 23. April Schw/ Fk, 22. ,
29. Mai Jahr . Kolmar 19. März (14), Fruͤhjahrs⸗
Fahr, 2. Fuli (14) Sommer⸗Jahr . — Wochenmarkt
jeden Donnerstag und Samstag , wenn Feiertag, tags
vorher . Lauterburg 30. März, 3. Fuli, 17. Okt. Fahr
Wochenmarkt jeden Dienstag und Freitag. Leberau
Wochenmarkt jeden Montag (findet bis auf weliteres
nicht ſtatt ). Lembach 28. Febr. , 29. Mai, 4. Sept
13. Nov. Fahr. Lutterbach Wochenmarkt jeden Mitt⸗
woch (fällt 1944 aus) . Markirch 5. FJan. , 2. Febr. ,
1. März, 5. April , 3. Mal, Funi, 5. FJuli Fk
23. , 30. Fuli Fahr, 9. Aug. , 6. Gept. , 4. Okt. , 1

Donn

Nov. , 6. Dez. Fk. — Wochenmarkt jeden Mittwoch
und Samstag , wenn Feiertag , am Tage vorher
Masmünſter 6. Aug. (2), 13. Aug. Jahr . — Wochen⸗
markt jeden Mittwoch . Merzweiler 16. Okt. (2) Fahr.

W enmarkt jeden Donnerstag . Molsheim 25.
April Fahr. — Wochenmarkt und Fk jeden Samstag .
Mooſch Wochenmarkt jeden Mittwoch . Mülhauſen⸗
Stadt 4. Jan., 1. Febr. , 7. März, 4. April, 2. Mal,
6. Funi, 4. dali Schw, 23. oder 30. Juli 21
Fahr, 1. Aug. , 5.

Sept . , 3. Okt. , 7. Nov. , 5. Dez.
Schw. Feden Mont ag und Mittwoch Ve( findet bei
Kriegsdauer nicht ſtatt ). Feden Dienstag
tag und Samstag Gem/ Tbm. — M. ⸗Dornach
14. (2), 18. , 20. Mal Q) Fahr. — M. Brun⸗

20 5 — Fahr . — M. ⸗Burz⸗
weiller

14„M 2 zuni Fahr. — M. ⸗
Pfaſta (Q, 16. Fuli Fahr. — M. ⸗Rie⸗
dis h 1515 JJ,9. 500 Fahr. Münſter , 13. März
29. Mal Aug. , 11. Dez. Jahr . — Wochenmarkt
jeden Oieel tag und Samstag Mutzig, 24. Sept .
Fahr, 26. Sept . Fahr / vk. — Wochenmarkt jeden

Freitag . Neubreiſach 3. Fan. Fahr /Fk, 17. Jan . Fk
Z. Febr. Fahr/ §k, 21. Febr. Fk, 6. März Fahr/ Fk, 20.
März Fk, 3. April Fahr / Fk, 17. April Fk, 8. Mal
Jahr / Fk, 15. Mai Fk, 5. Funi Fahr /Fk, 19. Juni Fk,
3. FJuli Jahr⸗Fk, 17. Juli Fk, 7. Aug. Jahr/ §k,
Aug. Fk, 28. Aug. Fahr, 4. Sept. Jahr /Fk, 18. Sept .
Fk, 3. Okt. Jahr / §k, 17. Okt. Fk, 6. Nov. Jahr/ ök,
20. Nov. Fk, 4. Dez. Fahr/ Fk, 18. Dez. Fk. — Wo⸗
chenmarkt jeden Montag , Mittwoch und Freitag .
Niederbronn 25. Full , 17. Okt. Jahr . Riederburn⸗

124

*
Pbechurußaute 3. F

Pfaffent hofen Wochenm
E 19. Pfirt 1 Ir ke

appoltsweiler
7 173

e Freitag. Reichshofen
De Fahr. Rheinau 4. Jan4,2 . 0 6. Juni Juli

Fk RöſchwoogOkt
4. Sept. , 3 Rosheim 12 Jahr

Wochem tag und Rufach8. Jan f
13. Jun 9. Sep 1
Noy aal 31

21 3 April, 1
31 1 4

5 ). Okt 2
Abhaltung derMärkte

Wo nme
April, 7 Aug. ,

Kriegsdauer
Montag Saarbuckenheim 2⁴
Nov. Fahr. Wochenmarkt und Fk jeden Freitag
St . Amarin enmarkt ſeden Montag . St. Pilt

eer . Wochenmarkt jeden Frei⸗Fk. —
tag. Scherweiler10. li
9. Febr. , 8. März
FJuli, 9

Fahr. Schirmeck 12. Fan. ,
Mat, 14 Ju ni, 12

Dez. Fahr 1 voch des J
nats). — Woch ttwoch Schirm⸗
eck⸗Rotau 1 N DOk zahr — Wochemarkt

Schlettſtadt 13. Aug. (8) Fahr
Feden Dienstag Fk

istag u. Freitag . Schnier⸗
tag. Schweighauſen ( Kr

jeden Samstag
5. Dez. Lebkuchen⸗Fahr
— Vochenmarkt jeden D
lach Wo markt jeden Fr
Hagenau Aug. () Jahr , Selz 12. Jan. , 9
Febr. Fk, 6. März Jahr, 8. Marz, 12. April , 10
Mal, 14. Funi, 12. Fuli, 9. Aug. , 13. Sept. , 11

Fahr, 13 FkOkt. , 8. Nov. Fk, 15. Nov
Sennbeim Wochenmarkt jeden Dienstag und Frei⸗
tag. Sept 1944 finden keine Märkte ſtatt . Sierenz
20. März, 5. Funi, 25. Sept. , 13. Nov. , 18. Dez
Fahr/ Fk Straßbn rg Stadt 10. Dez. (16) Weihn
Fed. Werktag Gem Sbſt . — St . ⸗Rheinbrücke
8. (Y, 15. April (3) Fahr. — St.,B Grüneberg

— St . ⸗Neudorf2. (3 3 Fahr
6. 8 Mal (3) FJahr. — Wochenmarkt
jeden St . ⸗Biſchheim 7 . Mai

3) Fahr. St . ⸗Königs⸗
Juli 83 Jahr. — St . ⸗Schil⸗
2

hofenzg . SchFuli (3), 5. Aug. 8) Fahr.E
3

—St . ⸗Mu 0
au 12. (J, 19. 28.

FJahr. — S t . Ruprechtsau 2. 63
3) Fahr. — 8 N 628 , 98), Fahr. St . ⸗Neuhof2 .

Fahr. — Wochenmarkt jeden Donner
Kronen n goBürg ; St. . 21
G), 28. Sept . ) FJahr .
G' ra . enſtaden 5.
8. April, 13. Mai, 10
9. Sept. F§k, 30. Sept. (3
Okt., 11. Nov. , 9. Dez. Fk. —
Samstag . — St . ⸗H 5 nheilm 30. Sepk. G,
4 3) Fahr. — Oſtwald ,StSet .
Fettke St . ⸗Eckbolsheim

St . 8 1 kirch⸗
2 Febr. 11. März,

8. Juli , 12. Aug. ,
Okt. 3) Jahr , 14.
Wochenmarkt jeden

14 83), 21. Okt. (3) Fahr. Sufflenheim 13. März,
14. Aug. , 9. Okt. , 18. Dez. Fahr. — Wochenmarkt
jeden Mittwoch . Sulz u. Wald 1 , 2 . FJan. , .
28. Febr. , 13. Maärz, Fk ,22. Marz Fahr, Y. März ,
10. , 24. April, 8. Mai Fk, 7. Funi Fahr, 12. ,
26. Funl, 10. , 24. . Aug. , 11. Sept . Fk.
13. Sept . Fahr, 25. Sept., 9. , 23.

Okt. 6. , 20. Nov.
Fk, 6. Dez. Fahr, 11. , 25. Sez . Fk Wochenmarkt
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Jedermann kennt die volkswirtschaftliche Bedeutung der

Worte „ Kampf dem Verderb “ , aber nicht jeder Selbst -

versorger kennt die Bedeuiung seiner Vorratswirtschaft

im kleinen . Gerade die kleinen Mengen , die in Stadtrand -

siedlungen und von Kleinbauern geerntet Werden , kann

nur die Hand des Selbstversorgers der Volksernöhrung

sichern . Welchen Anteil das REX - Konservenglas an

dieser Vorratswirtschaft hat , Weih der Selbstversorger .

REX- G. m. b . H. Uflingen [ B̊ʒaden]

*

HeuenLellenmůt
bei Asthma u. Bronckitis

durobi

tzreitlereute - Actluna -Půlber
zum Einnehmen

wirkt anfallbeseitigend , nd, berubi-
gend, guter Nachtschlaf

Nur in Apotheken Packung ab RM1 , 05

Herstellung nach wie vor
in unveränderter Güte.

Breitkreutz K. G.
Berlin - Tempelhof K 12, Rumeyplan 46

*

Ha, Ha, Ha SI “A“a
ſchicken laſſen :

„Das Buch zum Totlachen “,
enthaltend die beſten und die

ſchlechteſt. Späße
8

ichten, wirku
lamationen und Couplets .

Außerdem orig. Witze, luſtige

—3ů Se Kar⸗
chholzſpiele.

Beſtellen Sie d

er kleiner e
ten, in Halblein . geb. RM 4. 10 eiinſchl. Porto

Selbstvertrauen und Sicherheit !

erantwortung etwas
1. 15 mit Porto.

und in Kauf zu nehmen
Buchversand Gutenberg

Emil Rudolph , Dresden 726



leden Donnerstag . Sundhauſen 3. Jan. , 7. Febr.
6. März, 3. April , 1. Mal, 5. Funi, 3. Fuli, 7. Aug. ,
4. Sept . , 2. Okt. , 6. Nov. , 4. Dez. Jahr /Fk. Tann
30. Zuli Q) , 6. Aug. , 21. Sept. Fahr. — Wochen⸗
markt jeden Samstag . Türkheim Wochenmarkt jeden
Freitag (ſtatt Karfreitag , tags vorher) . Urbach 10.
April , 1. Mai, 29. Mai Fk. Urbeis Wochenmarkt
jeden Mittwoch , wenn Felertag, am Dienstag . Ven⸗
denheim Jeden Montag (vorm. ) Fk. Waſſelnheim
28. Aug. Fahr, 29. Aug. Pf/ Rdv. — Wochenmarkt
leden Monkag. Weiler (Kr. Schlettſtadt) 19. Fan. Fk,
2. Febr. zahr / Kr, 16. Febr. , 15. März Fk, 29. Maͤrz
Jahr / Kr, 19. April §k, 17. Mal Zahr/ Kr/ Fk, 21. uni ,
19. Zuli Fk, 9. Aug. Fahr/ Kr, 16. Aug. , 20. Sept .
18. Okt. Fk, 25. Okt. Fahr /Kr. 15. Nov. Fk, 6. Dez.
Fahr /Kr, 20. Dze. Fk. — Wochenmarkt jeden Mitt⸗
woch. Weiler (Xr. Tann ) Wochenmarkt jeden Don⸗
nerstag . Weißenburg 6. , 20. Jan. , 3. , 17. Febr. , 2.
März §k, 9. März FJahr, 16. März , 6. , 20. April ,
4. , 18. Mai Fk, 28. Mail (8) Fahr, 1. Juni Jahr/
Fk, 16. FJuni, 6. , 20. zull , 3. , 17. Aug. , 7. Gept .
Fk, 21. Sept . Jahr/ Fk, 5. , 19. Okt. , 2. , 16. Nov. ,
7. Dez. F§k, 21. Dez. Jahr / Fk. — Wochenmarkt jeden
Dienstag , Donnerstag und Samstag . — Winzen⸗
heim, 14. , 21. Aug. Jahr ( Abhaltung bei Krlegs —
dauer unbeſtimmt ) . — Wochenmarkt jeden Freitag .
Wittelsheim Wochenmarkt jeden Donnerstag . Wit⸗
tenheim 21. Aug. Jahr . — Wochenmarkt jeden
Samstag (findet bei Kriegsdauer nicht ſtatt ). Wört
a. d. Sauer 5. Jan. , 2. Febr. Fk, 22. Febr. Fahr,
1. März , 5. April , 3. Mal Fk, 30. Mal Fahr, 7.
Funi , 5. Juli , 2. Aug. Fk, 15. Aug. Fahr, 6. Sept . ,
J. Okt. , 1. Nov. , 6. Dez. Fk, 19. Dez. Fahr. Zabern
Anfang Mal Frühjahrs⸗Fahr ( Zeitpunkt noch nicht
beſtimmt) , 14. Sept . Spät⸗Jahr . Feden Donnerstag
Fk. — Wochenmarkt jeden Dienstag , Donnerstag
und Samstag .

SEIDIGE

LANGE

WIMPENRN
und Augenbrauen ver -
leihen dem Gesicht den
Ausdruck vollendeter

Schönheit . — Mit „ SCHEUREEN ' S WIM
PER - BALSAM “ erreichen Sie nach kur - —
zem Gebrauch erstaunlichen Erfolg . -
Schützt vor Enttäuschungen . Preis mit

Wimpernbürste RM 2,10 , 2 Packungen
RM 3, 50 . Herrliche Locken erzielen Da -
men u. Herren durch meine „ SPEZIAL -
HAAR - KRAUSEL - ESSENZ “ . Preis RM
1. 50, Doppelflasche RM 2,50 . — For —
dern Sie kostenlose Broschüre über

Haarentfernung , Hautpflege , Mitesser .
Sommersprossen , LEO SCHEUEEN ,
Laboratorium , Köln - Lindenthal 143 ,
Bachemer Straße 66.

Nr. 2 Taschen -
uhr , vernickelt 2 . 70

Hasierkliage

haarscharf

IIHEEEEE
Sprungdeckeluhr , verg. , RM 18. —.
Taschenweckeruhr , vern. , RM 18. —.

Geschn . Kuckucksuhr , Astündlich Kuckuck
Glasuhr , RM 3,10. Nickelkette Ru —,25 , Doppelkette , vergoldet ,
R —,70 . Kapsel RM , 25. Nr. 612. Monogramm - Siegelring für
Damen od. Herren , vergold . , einschl . Monogr , RM 1. —. Nr. 614.
Siegelring , 8eckige Platte , RM 1. —. Nr. 2803. Siegelring , moderne
Form, RMH 1. —. Trauring , Doublé , RM —,50 . Doublé - Ring mit
Simili RM —,80 . Totenkopiring , versilbert , RM 1,30. — Als Ring -
paß Papierstreifen einsenden . — Rasierklingen , /16 mm, Lang -
loch, haarscharf , 100 Stück RM 4. 80. Haarschneidescheren , 15 cm
lang , kräft . Schenkel . Leichter Schnitt . RM 2. —.
maschine in der Tasche für Addition , Subtraktion , Multiplika -
tion , Division bis zu 10 Millionen . Spielend leichte Handhabung .
für jeden rechnenden Menschen unentbehrlich . RM 1,70. Große
Ausführung RM 6,50. Komb. Büro - und Taschenmodell RM 16. —.
Lieferungsmöglichkeit vorbehalten . Bei Nichtgefallen Umtausch
od. Geld zurück . Versand geq. Nachnahme Katalog gern gratis !

R
DLDRRLL

CAEULEHLLE

rufend , RM 4 . 20.

Die Rechen -
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MOUNCHEN

Eſasit - Puder, besonders zur
Fuſjpſlege hervorragend ge-
eisnei , beseitigt übermäßige

USchveißentvicklung . virkt
angenehm kühlend und
desinſiierend . Er vechütet
Blasen, Brennen u. Wund -
lauſen . Auch vorzüglich ge-
eignet als Massage - und

Körperpuder .

1Streudose RIAA75 . Nachtülibeutel RlA ··30

in Apotheken . Drogerien und Fadigeschãflen

GIIeee
12⁷



Kutie
Nores —

Alle Musik von

Nach dem Siege : ES5S Nadfafl .
Klingenthal - Sa .

Druck und Verlag : Südwestdeutsche Druck - und Verlagsgesellschaſt m. b. H. , Karlsruhe a. Rh. Für den

3 Inhalt verantwortlich : Otto Ernst Sutter , Karlsruhe a. Rh. Für Anzeigen verantwortlich : Hans Maly,
3 Karlsruhe a. Rh. Verkaufspreis 50 Rpf . Pl. 7. MA. 40000. Gen. 20. 12. 43



—

————2—————————

Leistungsfähigkeit
fühl für die Wünsche u

betten bö
verschaff

—
Wenn wir zur Zeit auch

dienen und uns in e -

deten zau kümmern

Wo wir einzig und

nAufgaben

ster Linie vorsorglich um unsere Verwun -

Ukommt doch

Fallein tür 3ie da 58½

wieder für manch

tertigen Betten un
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