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Tlluftfjg^5gitung 

Den Haien entgegen! 
Der junge Zoologe Hans Haß vor dem 
Abstieg' in die Meerejtiefe, ausgerüstet 
mit wasserdichter Kamera und einer neu-
artigen Tauchapparatur. Die spannenden 
Ereignisse und Erlebnisse des Forschers 
und seiner Kameraden während seiner 
„Aegäiö-Expediiion 1942", die eine reiche 
wissenschaftliche und filmische Ausbeute 
brachte, schildert ein Bericht in der näch-
sten Nummer der „Berliner Illustrierten 

Zeitung". 
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Alarm an 
der Ml. 

Die Bolschewisten greifen an! , 
Der vorgeschobene Posten einer Grenadier-Kom-
panie hat die vordersten feindlichen Schützen-
schleier entdeckt, die sich auf die deutsche 
Hauptkampflinie zu bewegen. Jetzt zieht er . . . 

... an einem Draht, der Hunderte von Metern nach rückwärts 
verläuft: 

Ueber Seihollen. die an Pflöcken befestigt sind, zieht sich der Draht 
durch das Gelände bis zu den Bunkern der Kompanie. Vor jedem 
Bunker hängt eine Alarmglocke, die aus leeren Kartuschen zusammen-
gebaut ist. PK.-Aufnahmen: Kriegsberichter Götze (H. H.) (3) 

m 

Deutsche Soldaten sind in Tunis eingezogen! 
Diese PK.-Aufnahme zeigt einen Ausschnitt des arabischen Viertels von Tunis, durch einen Torbogen de| 
Kaserne der Leibgarde des Bay von Tunis fotografiert. "Das durch zahlreiche Straßen gut erschlossene Tunesiei| 
ist von Italien durch die nur etwa 150 km breite Straße von Sizilien getrennt. Diese verhältnismäßig ge 
ringe Entfernung erleichteit den ständigen Nachschub der Achsentruppen ungeheuer. Die im Norden steil 
abfallende, im Osten aber flach zum Meer verlaufende Küste besitzt zahlreiche Häfen, von denen Biserla| 
Tunis, La Goulette, Sousse und Sfax die besten sind. PK.-Aufnahme: Kriegsberichter Heidelauf (Atl] 

Die Kompanie ist alarmiert! 
Das Alaimsyjtem. dtis sich die Grenadiere in wochenlanger Arbeit 
erdacht und gebauLhabon, bewährt sich wieder einmal. Auf schnell-

stem Weg ist der ganze Abschnitt, in dem die Kompanie liegt, be-
nachrichtigt und zur Abwehr bereit! 

In Tunis 

Roosevelt brachte den Krieg in 
ihr Land! 

Zum Schutz gegen die zu erwarten-
den Terror-Angriffe amerikanischer 
und britischer Flieger auf die Zivil-
bevölkerung heben die friedlichen 
Araber neben ihren Wohnungen 

Splitterschutzgräben aus. 
PK.-Aufnahme: 

Kriegsberichter Büschgens (Wb.) 
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Im Hafen von Algier 

In einem tunesischen Hafen fotografiert: 
Bei Tag und Nacht bringen Schiffe und Ftugzeuge der Achse den Nachschub für die kämp-
fende Truppe an Land. In altbewährtem Zusammenarbeiten unterstützen auch hier die Ver-

bände der Luftwaffe und Marine die Kameraden vom Heer. 
PK.-Aufnahmen: Kriegsberichter Götze (H. H.) (2) 

Im Hafen von Algier: USA.-Kriegs-
schiffe nebeln sich ein. 

Diese englische Aufnahme versucht zu be-
weisen, wie geschickt die Landungsopera-
tionen der britisch-amerikanischen Ein-
dringlinge vor sich gehen: zwischen den 
nebelgetarnten Kriegsfahrzeugen und der 
Küste pendeln die Landungsboote tiin 

und her . . . 

. . . aber die Kampfflugzeuge der 
Achse wissen ihre Ziele zu treffen! 
Der Hafen von Algier, das Hauptziel der 
britisch - amerikanischen Invasionsflotte, 
verwandelt sich unter den pausenlosen 
Angriffen in einen Schiffsfriedhof. Allein 
in der Zeit vom 7. bis 25. November wur-
den von Fliegern und Kriegsschiffen der 
Achse bei Französisch-Nordafrika 165 000 
BRT. versenkt, elf Handels- und Trans-
portschiffe mit zusammen 100 000 BRT. so 
schwer beschädigt, daß sie aller Voraus-
sicht nach gesunken sind. 65 Schiffe mit 
zusammen 398 000 BRT. wurden beschädigt. 
An Kriegsschiffeinheiten wurden zwei 
Schlachtschiffe beschädigt, drei Träger 
beschädigt, davon einer sehr schwer, 
fünf Kreuzer vernichtet, fünf Zerstörer 
und Geleitboote vernichtet. 28 Kreuzer, 
Zerstörer und andere Geleiteinheiten be-
schädigt. Aufnahme: Luftwaffe 



„In einer verlassenen Vorortstraße von Odessa traf ich einen einsamen Polizeiposten", 
erzählt Ilse Steinhoff. „Der harmlos aussehende Kanalisationsdeckel, den er bewachte, war in Wirklichkeit die .Rohrpost' einer nach 
vielen Hunderten zählenden Banditen-Organisation, die das Katakomben-Labyrinth bevölkerte das sich in Gängen von 300 km 
Länge und 100 km Ausdehnung unterhalb Odessas und seiner Umgebung erstreckt. Allnächtlich beförderten Spione und Agentinnen 

ihre Meldungen durch das Loch des Deckels an die Anführer der Unterwelt." 

Der „Chef" der Katakomben-
Bande. 

Drei Kilometer war sein Schlupf-
winkel vom nächsten Einschlupf 
entfernt, und erst nach stunden-
langer Jagd in den halbmanns-
hohen Gängen gelang seine 

Festnahme. 

Eine grausige Entdeckung: Menschenfresser beim Mahl. 
„Als die rumänische Polizei in diesen Höhlenwinkel eindrang, fand sie drei Männer an einer 
primitiven Kochstelle vor, die sich einer unheimlichen Beschäftigung widmeten: sie verzehrten 
Teile von zwei Leichen, eines Mannes und einer Frau, die von ihnen getötet und ausgeschlachtet 

worden warfn ..." 

In der Stadt der Katakomben: 

Dosjnrcite Odessa" 
Die Sonderberichterstatterin der „Berliner Illustrierten 
Zeitung", Ilse Steinhoff, schildert den Kampf rumänischer 
Polizeitruppen gegen die organisierte Unterwelt von Odessa 

;•.",>.. f 

Kommen die „Ratten" aus dem Loch? 
„Die Zahl der Eingänge zur unterirdischen Stadt geht in die Hunderte. Ueher 300 
von ihnen wurden im Verlauf .der Polizeiaktion zugemauert, um di'e Banditen be-
stimmten Ausgängen zuzutreiben, die ständig bewacht und stark gesichert wurden. 



Oben Spiegelfabrik, unten Räubernest! 
Direkt unter der Werkhalle war ein- Eingang zu den Katakomben; die deutsche 
Fliegerbombe, die das Werk Zerschlug, begrub ihn für lange Zeil. Für die flüchten-
den. Banditen, die mit diesem Schlupfloch gerechnet hatten, wurde der hier mün-

dende Gang zur Sackgasse, in der sie sich fingen. 

Der einfältigste . . . 
„Man hielt das langsame Denken die-
ses Mannes bei der Verhandlung zu-
erst für List, aber er ist ein in die 
Stadt verschlagener Bauer, den die 
Rädelsführer zu vielen Schandtaten 

mißbrauchten." 

. . . und der gefährlichste Bandit. 
Er war das technische Gehirn der Ban-
den, bediente die Funkeinrichtung der 
Katakomben und war als ehemaliger akti-
ver Sowjet-Offizier der Antreiber und Or-
ganisator. Auf aile Fragen antwortete er 

eiskalt und zynisch. 

Das „Hauptquartiei ". 
Es lag unter dem Dorf Nerubaisk, 20 km von Odessa ent-
fernt, doch mit dessen Höhlensystem verbunden. Mit der 
Oberwelt stand es durch einen alten Steinbruch aus der 
Zeit der Kaiserin Katharina in Verbindung. Hier wurden 

alle Unternehmungen und Verbrechen ausgeheckt. 

Von der rumänischen Feldpolizei überrascht und ausgehoben. 
So hausten die „Ratten von Odessa" zu Hunderten monatelang unter der Erde, abgesehen von den Nachtstunden, da sie ihre Rauhzüge unternahmen. Unendliche 
Mengen von Waffen und Sprengstoff lagen griffbeieit; in allen Gegenden der Stadt und der Umgebung tauchten plötzlich Verbrecher auf, mordeten und plünderten, 

um ebenso schnell wieder spurlos zu veischwinden. Bis rumänische Soldaten und Polizisten die unterirdische Pest tilgten . . . 
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^FLAUEN 

ROMAN von HANS FALLADA 

3 n I) a 11 b e s b i s h e r e r f d) i e n c n e n 9Î o m a it t e i l s : 
3m grürjjarjr 1914, nier 3ahi-'e naefj feiner SUntunft in 

SBcrlin, betreibt ber junge Sari 6icbredjt in ber 3lölpe bes 
Stettincr SSafjnrjofs mit bem gufjrunternefimer 3BagenfeiI eine 
©cpäcEbefBrberung. Söagenfeil, ein leichtfertiger SBerfdjroenbcr, 
beutet feinen Sßartner aus; fo lommt es sunt SBrudj. étebredjt 
löft fid) aus ben Sulingen bes Vertrags, ber redjtsroibrig roar, 
unb mncfjt neue '•ßläne. SBisfjer Ijat es nur eine ©epäetbeförbe--
cung mit Sßferbegefpannen gegeben, roie SBagenfeil fie ftettte, 
ober mit §anbfarren, bie für Sari Siebredjt unb feinen 
greunb Salü glau bas non bet 9?ot bes Sonturrcnjfampfes 
ifjnen aufgcjroungene Srnnsportmittcl maren. 9lun träumt 
Sari non einem Setrieb mit 9lutos. (Er roirb, ba in bas 
(Eljaos bei ber ©epädabfittjr Orbnung gebradjt »erben foU, 
auf bie (Eifenbahnbirettion befteEt. Ser (Eifenbaljnrat Sunsc, 
über Saris unuerfdjulbcte 6d)tDierigtcitcn unterricfjtet, fpridjt 
oon einer Sllöglidjfeit, ÜU feinen ©unften einzugreifen. 3n 

einem ©efdjäft Unter ben Sinben ftefjt Sari Slutos ftefien. (Er 
roill metjrere 2Bngen mieten ober taufen. Sas 9lutogefd)äft 
getjört §errn ©ollmer, bem SBatcr eines jungen 93!äbd)ens, mit 
bem Sari im Siergarten einen tomifcfjen 3ufammenftof3 Ijatte. 
3tfe ©oHmer I)at feitbem feine ©ebonfen befdjäftigt. éeine 
Serbinbung mit ber fleinen 3iätjerin 9îieïe 33ufd), bie ftdj in 
ben erften Berliner Sufjtcn feiltcr annafjm, ift nur eine 
Samerabfrt)aft. Sa §err ©ollmer Unter ben Sinben feiten su 
fpredjen ift, mufj Sari in feine ÎBofjmmg in ber ©runeroalb--
folonic fjtnaus. £>ier fiefjt er 3Ife roieber. §>err ©ollmer Jjat 
ftcf) im ©arten ju tun gcmacfjt. 

XV. 

Gollmer mar ein grofjer, jicmlicfj fetter Mann, öer tm 
îtugenblid nur mit einem bunten §'emb unb einer 
grauen gianellljofe befleibet mar. (Er hatte einen ge= 

roaltigen, oöEig eiförmigen Schöbet, fo btartf roie eine 
Biflarbfugel. 3etjt roar er bamit befdjäftigt, aus einem 
jungen, türfisgrünen Rafen ©änfebtümchen unb But= 
terbtumen auszureifen. „Sa!" fagte er jornig. „Sas 
nennen Sie einen ed)t englifdjen Rafen!" ©r betraa> 
tete unroiEig bie freunbtiche, gelbe Butterblume, bie er 
in ber §anb hielt, 

3n Sart tauchten ©rinnerungen an ben Däterlichen 
(Barten auf. „Sie Suhblumen müffen ausgeftod)en roer--

"ben, £err ©oHmer", fagte er. ,,©s gibt Siftelfteeher, 
bie fann man bafür oerroenben. Man braucht fid) ba--
bei nidjt einmal ju büden." 

,/5o!" grollte ©oEmer. ©r mufterte Sart mit Mif= 
billigung. „2Bteber ein neues ©eficht! Rie fommt bel-
ferte Menfdj in meinen ©arten. $Bas ift nun mit mei= 
nen Btatttäufen?" 

„2Benn id) fie einmal fefjen bürfte?" fragte Sari 
oorfidjtig. 

©ollmer führte feinen oermeinttichen ©ärtner an 
bie langen Spaliere mit Spfirfierjen, îtprifofen unb Sir» 
fdjen. Sie hatten fchon ausgeblüht, beutlich fah man 
bie oerbidten 5rud)tfnoten, Q&er ein grünlid)-f(|tt)är^ 
liebes, fiebriges ©eroimmel fd)marotjte an jeber 2lft= 
fpiije, jebem Blatt. 

ÜBieber batf Äarl feine (Erinnerung. „SDlit Spritzen 
allein ift es nid)t getan, ^err ©oHmer", fagte er. „Se|en 
Sie Ijier bie 3lmeifen ben Ätrfdjftamm fiocfymanbern? 
Sie tragen alle Slattläufe. Sie bringen bie Saufe an 
bie Äirfdjen. 6el)en Sie bie Spitjen an, ba fitjen bie 
931'attläufe unb faugen bm (Saft aus ben groeigen, unb 
mieber finb bie Stmeifen bei i^rien, aber biesmal, um 
fie ju mellcn. 5>er Saft ber Saufe ift für fie, mos ber 
£>onig für bie Bienen ift. Sarum tragen bie 2lmeifen 
bie Saufe in bie S\irfd)en, bamit bie ilire SBeibe finben 
unb ine SImeifen bann ben füfjen Saft metfen lönnen." 

„Siel) ba", fagte ©ollmer n<ad)benflicfj. „Sie finb 
ber oerftönbigfte ©ärtner, ben mir 3t)r TOeifter bisher 
gefdjidt rjat." (Er betrachtete Äarl ntdjt o^ne 3BoI)[» 
rnoUen. „Unb rnas madjc id) nun?"' fragte er. 

„SESenn Sie fpritjen, §>err ©oHmer, ' jerftören Sie 
tooljl bie Btattläufe. 'îlber ein Seil entgeht jljnen 
immer. Sie müffen juerft bie Unreifen rjernidjten, in--
bem Sie jeben ^Imeifenbau mit beifjem SBaffer aus= 
giefsen. Sann rrmfc jeber Stamm, jebe Stelle, too bie 
Spaliere in ber (Eröe enben, gut mit SRaupenletm be--
ftrid)en tnerben. Unb roenn Sie öas aEes getan fyaben, 
bann fpritjen Sie, unb in bret ober fünf Sagen baben 
Sie Obft blattlausfrei." 

„§ören Sie mal", fagte ©oHmer büfter. „Sie fagen 
immer ,Sie'. Steinen Sie, id) foE bas aEes tun? ©a= 
für begarjre id) Sie niebt. Se/i)en Sie ba Ijinten ben 
Scbuppen? 5>a ift Raupenleim unb Obftbaumfpritje, 
unb heißes 3Baffer friegen 6te in ber Äüdje. Unb nun 
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madjen Sie fid) mal an 3hre 2trbeit! 3d) roerbe unter» 
öes ju 3îlittag effen, unb bann tooEen 'toir fe^en, rnas 
Sie aufjer SReben leiften." 

„(Einen 5lugenblid, §err ©oEmerl" rief Äarl enf» 
fet3t. ,,3d) bin nämltd) gar fein richtiger ©ärtner, ich 
bin..." 

„Sufj Sie rein richtiger ©ärtner finb, ihabe id) längft 
gemerît. (Ein ©ärtner nerrät nie feine ©ehetmniffe. 
(Ein ©ärtner hätte bie Säufe oertilgt unb mid) an ein 
2Bunber glauben laf|en. Sie roerben roo^l ein ©elegen» 
lieitsarbetter fein." 

©erjroeifelt. fa^ Äarl tfim naa). 'îlber bafj bies nun 
toirtlich nidjt ber richtige 2lugenblic£ mar, ©oEmer auf--
äüHären, bas begriff auch er. trotj -ber (Eile, bie er 
hatte. Seufjenb ging er in ben ©artenfehuppen. ®r 
fanb bort aEes, toas er brauchte, fogar ein Baar fehilf» 
leinene §ofen unb eine ©ärtnerfchürje. (Er 30g fiel) um 
unb begab fich mit jarei ©ießfannen 'in bie Äüaje. 

^>atte er auerft nur rrjiberrrjiEig gearbeitet, fo mürbe 
ihm aEmäfjlid) ïlar, ba| er etroas leiften müffe, tnenn 
feine Bitte auch nur bie ïleinfte 3lusfid)t auf (Erfolg 
haben foEte. ©r brühte unb brühte, er tief Srab, bie 
Mannen ïlapperten. 2Hand)mal, roenn er, ftiEftefjenb, 
fich iben Sd)roei| oon ier Stirn, roifdjte, fah er ju b.en 
Jenftern ber BiEa. Sie ftanèen offen, fein 5E!enfch roar 
ju fehen. 

Sann, als bas heifje 3Baffer in ber Äüche erfdjöpft 
roar, machte er fich an ben SRaupenleim. (Er fchmierte 
unb ïlebte. 9lls er bie^Obftbaumfpritje ergriff, ging es 
fchon ftar£ auf bret. 9Jtan afj rool)i lange in biefem 
§aus, bem Bater fah man es an, ber Sodjter nicht, 
éinen 9lugenbltd erroog Äarl, ob er nidjt jetjt nod) 
aEes ftetjen unb liegen laffen unb %u einer anberen 
3lutofirma eilen foEe. îlber bann fdjüttelte er energifd) 
ben Äopf. 3Benn bies eine Summheit roar, fo rooEte 
er fie ju (Enbe führen; er blatte aEe feine Summ^eiten 
immer unbegreiflich grünblicb gemadjt. Sie Baum= 
fprifee roar nach ber letjten Benutjung nicht gereinigt 
roorben, ber Kolben roar feftgeroftet. 9lls er if)n nad) 
einer 3Beile in ©ang hatte, fuhr bie Söfung mit einem 
Ieidjten Saufen aus ber ÏÏJîeffrngbûfe, breitete fich fächer= 
förmig aus, glitzerte in ber 6onne in aEen 5Regen= 
bogenfarben, fiel roie ein bichter Kebel in bie 3mei8e-

„Sas fönnen Sie aber prima!" fagte eine anerfen» 
nenbe Stimme hinter i^m. (Er fuhr überrafcht herum 
unb hätte faft bie junge Same mit ïïîifotinbrûhe be= 
fprengt „Bater tjat \ia) ju einem Sticferchen hingelegt", 
erflärte fie. „Êr läßt 3§nen fagen, .roenn Sie hiermit 
fertig finb, foEen Sie Butterblumen aus bem Stafen 
ausfted)en." 

„Unb bas Ijaben Sie mir eingebrodt!" (Er hatte 
ben Sprifeenhahn abgebreb,t unb betrachtete fie oor= 
rourfsooE. „s3Bie lange roiE 31)^ Bater benn nod) 
fchlafen?" 

„Sas !ann man nicht fo genau fagen, manchmal 
fchlöft er bis fünf, haTb fedjs. îlber Sie ^aben ja 3bte 
Befchäftigung... 3BoEen Sie nicht ganj als ©ärtner 
bei uns eintreten? 3d) finbe, biefe Sracht îleibet Sie 
ausgezeichnet!" 

éi roar für ihren Spott unempfänglich. „Siebes 
^räutein ©oEmer!" bat er flel)enb. „Sie haben mir 
fcfjon fo rounberbar geholfen " 

„3ch? 3Bie ïomme ich baju!" 
,,3Bal)rfcbcinIid) habe ich es geträumt. (Es ift mir 

überhaupt aEes hier roie ein Sraum: ber ©arten, Sie, 
aEes!" 

„Bergeffen Sie bie Blattläufe nicht in S'hrem 
Sraum! Bater fügt, Sie feien Spejialift in Blattläufen, 
Sie roürben bireEt leibenfehaftlid), roenn Sie oon Säu= 
fen reben!" 

„310), gräulein ©oEmer, roarum jie^en Sie mid) 
immerju auf? (Es hängt fooiel für mich an bief er 
Unterrebung mit 3hrcm Bater, oießeid)t aEes. Unb 
nicht nur für mid), für ein halbes Sutjenb Seute, bie 
ju mir gehören." 

„2Bas foE ich benn tun?" fragte fie, oon feinem 
(Ernft ein roenig betroffen. 

„aBeden Sie ihn auf! (Es fommt auf jebe SDcinute 
an, oieEeicht ift es fchon ju fpät." 

Sie fragte argroöhnifd): „Sie rooEen Bater mofjl 
anpumpen?" 

„3cein, id) roiE ihn nicht anpumpen, roenigftens nicht 
um ©elb. (Er foE mir fielfen, unb nicht einmal bas! 
3ch roiE ein ©efd)äft mit ihm machen. Siebes JJ^öuIein 

©oEmer, bitte, geljen Sie unb roeefen Sie ü)n. Sie fönnen 
ja aEes nachher mit anfjören, aber jefet brennt es!" gt 
fprach immer überftürjter: „Seein, feien Sie lieber nicht 
babei, roenn ich Sfyzem Bater alles erjähle. ÎBenn Sie 
babei finb, Eann id) nicht orbentlich. reben." 

„3canu!" rief fie erftaunt. finbe, Sie tonnen 
geroaltig reben, roenn ici) ba bin. Sie laffen mid) über--
huupt nicht ju 3Bort îommenl" 

„3um Sonnerroetter noch einmal!" fdjrie eine gc= 
toaltige Stimme aus ber BiEa. „BMEft bu mal meine 
Seute nicht oon ber Slrbeit abhalten, 3Ife? Unb Sie 
3üngling, beeilen Sie fid), für Unterhaltungen bejahle 
ich Sie nicht 1 Sen Äaffee, 3Ife, unb ein btfjchen ballt!" 

„Bater!" flüfterte fie. „Unb fchon roaef)! Sann ift 
er immer fd)led)ter Saune!" 

Sie eilte baoon, unb &arl breite ergeben unb tnit. 
fchenb ben ^ofin mieber auf. ÎBieber breitete fid) oieU 
fältig bunt ber 3Bafferftrahl aus, rourbe jum §äd)er, 
oerroanbelte fich in 9îebel... 

„So", fagte ©oEmer bann. „Sas genügt für tjeute. 
Spülen Sie bie Sprite gut nad), unb bann madjen 
Sic fid) >roieber menfehlich. Sie tonnen fid) in ber $üd)e 
roaj'djen." 

Samit 'roanbte er fid) um unb roar fchon roiehec 
fort. 3lls Sari fid) gereinigt hatte, fah er 00m Mchen= 
gang in ben ©arten. 3n einer Saube Happerten Söffet. 
(Er legte bie §änbe auf ben Rüden unb marfd)ierte 
quer über ben 9tefen, auf bie Saube ju. Sort fafjen, 
roie erroartet, ©oEmer unb 3lfe beim Äaffee. 

,;3Benn id) mid) jet)t oorfteEen barf", fagte er, unb 
feine Stimme gitterte ein roenig, trotj aE feiner ént= 
flchloffenb,eit. „äUein 3iame ift Äarl Siebred)t. 3dj bin 
Mitinhaber ber ffirma ,Berfiner ©epädbeförberung'." 

,,^>ochintereffant!" fagte ©oEmer unb rührte, ohne 
aufäufeljen, in feiner Saffeetaffe. „31fe, gib bem jungen 
HJlann einen Stu^l unb eine Saffe Äaffee. Sa Sie 'bei 
ber Bertttgung meiner Btattläufe tüchtig roaren, tnitl 
ich Sie fünf SÖcinuten anhören, ©elingt es 3bnen, miefj 
in fünf SDÎinuten ju intereffteren, fo reben roir weiter. 
3Benn nicht, ge^en Sie." 

(Er machte bie Uhr oon ber ßette los, ließ ben Sedel 
aufbringen unb legte fie cor fich hin. Sari lehnte fid) 
jurüd. Çûnf Minuten finb eine lange 3eit, bachte er. 
3n fünf Minuten fann matt fchrecflict) oiel reben. 3d) 
barf nicht gleich oon bem ©efdjäftlichen anfangen, ich 
foE il>n intereffieren, oon ©efchäften hört folch ein 
Mann genug ... Unb er begann 00m Sob feines Baters 
ju erjählen, roie er nach Berlin fam, roie er Riete 
fenneniernte... (Er erääfjlte oon ben Stodenmietecn, 
oon Äalubrigteit, oon Senben ... 

Bater unb Sochter faf)en fid) an, als ob aud) fie 
Senben tennten. Slber fie fteEten feine ffrage, fie tiefen 
ihn erzählen. (Er erzählte, roie er SaEi ftlau traf, be= 
richtete oon Jetten, Sitberjahn unb ber Rähmafdjine. 
Run roaren fie fchon bei ben Bahnhöfen, ber alte Âûrafî 
taudjfe auf, banad) Sieforo, Jranj aBagenfeit — unb 
ber Sampf begann. Unb roäfirenb er bies aEes er= 
jähtte, roar es Sari, als erjähle er bie ©efchichte eines 
anberen. <Es fchien ihm nid)t fein eigenes Sehen ju fein. 

,;Bier Uhr brei", fagte ©oEmer. „Sie fünf Minuten 
finb längft um." (Er fntpfte bie Uhr p unb ftecïte fie 
in bie Safche. Sitten îlugenblid fafjen fie ftarr, Sari 
unb 3tf«, fie fahen ©oEmer erfdjrocfen an. „©rjählen 
Sie bodf» roeiter, §err Siebred)t", fagte ber. „3ch habe 
3eit. Roch eine Saffe Saffee bitte, 3Ife!" 

.©ine 9BeEe heifer Jreube erfüEte Sart, einen 
îtugenbtid fonnte er nicht fpredjen. ©r hob bie £>anb, 
er "ftotterte: „3dj.... ich ... Sie ..." 

©oEmer tat, als habe er nichts gemetft. „Saffen 
Sie fid) nur Seit", fagte er. „Ser Rachmittag ift noch 
fang." Unb fünf Minuten fpäter: ,/<5o, bas roiffen toit 
nun. 'Sojufagen bie menfcfjticlje Seite ber atngelegen--
Ijeit. Run fommt bie gefchäftliche. 3efet roiE ich Raqkn 
fjören. Stfe, bring' mir bitte Barn« unb Bleifttft." 

Unb nun fteEte er oiele 5rQ9en/ unû am SchtuR 
fagte er: „Sas ift nichts. Sie arbeiten ins Blaue. 
Bilanz, mein Sohn, Bilanj! 3dj fehiefe 3bnen einen 
tüchtigen Budjfjalter. 3hte Saftautos foEen Sie haben, 
morgen früh um neun ftehen fie bereit. 3lm fdjtimmftcn 
ift es mit ben Schoffören, aber eine 2BeiIe helfe irfi 
3hnen aus. 3Btr machen einen Bertrag über Berzin--
fung unb Rüdzafjtung. 3ch roerbe 3hnen einen 3lnroalt 
oorfdjtagen, ber 3bre 3ntereffen oertritt. 3tfe, beftell' 
ben 3öagen, roir fafjren fofort in bie Stabt." Unb mit 
einem Seufzer: ,,3cf) habe es bod) gleich' gerouft, ba| 
mid) bie Blattläufe teuer zu ftetjen fommen roürben!" 
©r faf) Sart faft barfd) an, bann fniff er bie 9lugen 
Zufammen unb fragte: „3öarum haben Sie eigentlid) 
nicht §errn oon Senben angepumpt? Sas toäre boef) 
oiet einfacher geroefen!" 

„Sennen Sie ^errn oon Senben?" 
,/Ein roenig ift er fogär mit uns oerroanbt." 
„3a, bann ... §ätte $err oon Senben mir bas ©elb 

geliehen, fo roäre es ihm gleid) geroefen, ob ich etroas ba--
mit teiftete ober nicht, ©r hätte es mir aus Jreunbfchaft 
gegeben. 3lber bei 3'finen, §err ©oEmer —" 

„Richtig!" fagte ©oEmer fopfnidenb. ,,©anz richtig! 
i^ätte ici) auch nidht anbers gemacht! Man foE fich nvo> 
lichft roenig fchenfen laffen im Sehen. 3m aEgemeineit 
roerben ©efchenfe zu teuer für ben Befchenften." Unb 
ZU ber Sochter: „Run, 3Ife, im Mantel? SBiEft bu 
etroa mit uns fahren?" 

„3ch möchte ein paar Befolgungen in ber Stabt 
machen." . 

,,2ld) nee! Unb bu haft gar feine îlngft, baf biefer 
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Irgendwo im Osten: Auf einer kleinen Station . . . 
steht ein Eisenbahnzug. Vor seinen Wagen machen Männer Morgen--
toilette. .Sind es Soldaten? Auf den ersten Blick scheint es so . . . 

Sie leben 
wie Soldaten! 

Ein paar hundert 
Meter vom Zug 

entfernt . . . 
arbeiten vermummte 
Männer an einem 
vermummten Gerät, 
das im Schlamm auf-
gebaut ist. Ganz in 

der Nähe . . . 

... hackt ein vielen 
Deutschen bekann-
ter junger Mann 

Holz. 
Die Arbeit ist not-
wendig, denn die Tage 
und Nächte hier sind 

kalt. 

Ein Fliegermajor mit besonderem Auftrag! 
Professor Karl Ritter ist mit seinem Filmstab nach dem Osten gefah-
ren, um die wichtigsten Szenen des neuen Ufa-Films „Besatzung Dora" 
an Ort und Stelle wirklichkeitstreu zu gestalten (Bild oben: Hannes 
Stelzer). Aufnahmen: Ufa-Schulz (4), Berlin-Fiim Borchmann (2) 

Schnappschüsse auf' 
der Modenschau. 

Ein junges Mädchen mit 
Faltenrock und Basken-
mütze, bewaffnet mit 
Kamera und Blitzficht, 
ist erschienen, um die 
neuesten Modeschöp-
fungen und ihre hübschen' 
Trägerinnen für ihre 
Reportage „Am Rande 
der Modenschau" festzu-) 

halten. Es ist . . . 

. . . Renate Heiberp, 
eine junge hoffnungs-

volle Fotografin 
(Hilde Krahl), die aus 
einer kleinen Provinz-
stadt gekommen ist, um 
Berlin mit der Kamera zu 
erobern. Eine Szene aus 
dem Berlin-Film „Groß-
stadtmelodie'.', der unter 
der Regie von Wolfgang 

Liebeneiner entsteht. 

Ein Mflddum 
mit dar Kamera 
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junge Mann rrjieöer auf betner |>anbtafd)e fjerumtram-
peln fönnte?" 

„Rein", fagte fie leife unb fafj Sart nicht an, ber fie 
fo pehr anfaij. 

Sie hatte mit ihrem Bater affo fchon uorher oon 
ihm gefprodjen, fie hatte fid) für ihn eingefeijt! 2Iber 
Sari tonnte nidjt oiel baran beuten, benn es. mürbe 
ein recht ereignisreicher unb arbeitfamer Radjmittng. 
Spät, érft nad) ncfjt Uhr, tarn er nach £vaufe. (Er roar 
glüdlid) unb mübe. _ 

Sa fafjen fie alle unter ber Sampe in ber Scijneiber» 
frühe: Riefe, SaEi, Jräutein Balube, ganz in ber (Ede 
ber ßehrling Bremer, halb fdjlafenb, unb am ^enfter, 
roie immer, ber alte 33ufch. Sie tjoben ihm tljre blaffen 
©efichter erroartungsooE unb boch ohne Hoffnung ent» 
gegen. Sie Suft im 3iuuner fam ihm trot) bes geöffne» 
ten Çenfters oerbraucht unb fttdig oor, als fei - fie 
ftehengcblieben, roährenb in bem ftrahtenb heEen ©c» 
fdjäft Unter ben Sinben ei'n räfcher äBinb roehte, ber 
aEes mit fich, fortriß, frifd) madjte... 

„Ra, Sarte?" fagte Riefe fragenb. 
(Er fah fie aEe ber Reihe nach an. „Sinber", rief er, 

„oon morgen an fahren roir mit fünf 9lutos!" 
(Einen îtugenblief fah er triumpbierenb in ihre er» 

ftarrten, ungläubigen ©efidjter. Unb plöhlich-, er mußte 
felbft nicht, roie bas fam, liefen ihm Sränen über bie 
Baden, unb er hielt Riefe in ben Firmen, er füßte fie 
tinfs unb rechts ab, er fchüttelte fie: „Riefe, freu'' bid) 
bodj! 2ßir haben's gefdjafft! 2ldj, Riefe, Riefe, meine 
Riefe!" 

îtEmâhtieh beruhigte er fid). (Er fing an zu erzählen, 
unb, es tourbe ein langer, frcunblidjcr SIbenb, ftiE oor 
©IüeE. 

XVI. 
3IIs pünftlid) um nd)t Uf)r morgens §err 5renz, ber 

neue Budjhalter, antrat, ein junger, glattrafierter 
Rcann mit fdjarfem, energifchem ©efidjt, unb als ber 
Schrling Bremer, roie me ift, erft um acht Uhr fieben 
angeftürzt fam, ba fpradj ber neue £err: „Iffiir fangen 
hier nicht um ad)t Uhr fieben an, mein Sohn, fonbern 
um acht. Sas roäre bas erfte! Unb roir fteden hier 
nicht bie tpänbe in bie Sofentafdjen, fonbern roir ar» 
beiten mit itjnen. Sas roäre bas zweite!" 

Sarübcr erfdjien Sari, unb fti-ena madjte eine ganz 
fleine Berbcugung unb fagte: „2Bie §>err ©oEmer meint, 
roerben roir in aEer Sürje mit fünfzehn bis zwanzig 
3lutos fahren." 

Sa roar es roieber, biefcs ©lüd, baß anbere an ihn 
glaubten, ihm oertrauten, ihm oteles anoertrauten, 
trotj fetner 3ugcnb unb aE ber Summheiten, bie er be» 

gangen hatte! Sa mußte etoas in ihm fein, ein Sern. 
Unb ba mußte etroas über ihm ftehen, ein Stern. Unb 
er felbft lernte immer mehr, biefem Sern unb Stern 
gu oertrauen ... 

3m Berlauf ber Unterrebung, in ber fie (Einzelheiten 
befprad)en, fdjlug Jrenj aud) Dor, fich um ein roürbt» 
gercs ©efdjäftslofal ju bemül)en. Sari roar juriid» 
haltenb. „Rein", fagte er, ,,id) bin nidjt ganz fterjer, 
baß mir biefen Saben unb bamit bie 3Boljnung auf» 
geben. Sarüber entfdjeibet aEein Riefe — ich meine 
jräulein Bufd). Jräufein Bufch", fagte er erflärenb, 
„ift ber gute Seift meiner 5'rma. Sie hat mir oft mit 

. Rat unb Zat geholfen. 3d) roerbe Sie nachher - mit 
Riefe — mit 5raute'n Bufch befannt madjen, £>err 
ffrenä." 

„(Es roirb mir fehr angenehm fein, iperr Siebredjt", 
fagte ffrenj, roieber mit einer fleinen Berbeugung, unb 
Sari ijatte ein unbehagliches ©efüljl: Riefe unb biefer 
mcfferfdjarf gebügelte |>err JJrenz, bas roürbe nie gut 
jufammen gcfjen! 

Später fagte bann SaEi: „(Eins mußt bu mir oer» 
fpredjen, Sari: ängftige Riefe nicht bamit, baß fie hier 
bie SBohnung oerlaffen foE!" 

„Sie roar aber bod) immer unzufrieden bamit?" 
„Sich-, Sari, bas mußt bu oerftehen. §ierljer paßt 

Riefe. 3U beinern Buchhalter paßt fie nidjt, unb auch 
nicht zu einer Siebenzimmerrooljnung mit aEem Som» 
fort ber Reuzeit." 

„2Benn roir roeitergeljen, SaEi, bann muß Riefe mit, 
fonft bleibt fie zurücf/fie roirb uns fremb, mir oer» 
lieren fie;.." 

,,3d) nidjt! 3dj nie!" fagte SaEi empört. 
„Su meinft, id) —?" 
„Saß Riefe, roie fie ift, Sari! SBenn fie eben nicl)t 

anbers fann " 
„Sie muß fönnen! 3eber fann es. 3d) roiE ihr Qtit 

laffen, idj roiE nod) mehr ©ebulb mit ihr hQ&en, aber 
einmal " (Er bradj ab. „Sld), SaEi, idj roiE bod) 
nur euer Beftes! Rcandjinal oerftefjt tr)r mid) aEe 
nicht." (Er ftanb einen ÎIugenblicE nadjbenftidj ba. (Er 
überlegte, ob 3ffe ©oEmer ihn rnohl oerftehen roürbe? 
Sobfidjer! „Ra, fomm, SaEi!" fagte er löchelnb. „(Es ift 
3eit für bie Slutos." 

Saroohl, ba tarnen fie. (Eines nadj bem anberen, mit 
lautem ©efjupe. Sie niebrigen Britfdjenfaften roaren 
fanariengetb geftrichen, unb oon bem (Eifenbüget oben, 
an bem bie Regenplane angemacht roerben fonnte, hin» 
gen große Sdjtlber, fanariengetb unb f'cljroarz: „Ber= 
tiner ©epädbeförberung Siebrecht u. gTau". Sie t)icl» 
ten oor bem Saben, ber frifet)e 3Binb jagte burd) bie 
Straße, oiete Jenfter öffneten fid), oiete Söpfc fdjauten. 

SIus bem Saben traten bie fräftigen Stuflaber, berrn 
©efid)ter jet»t Ind)ten, ber Sehrting Cgoft Bremer, bem 
es in aEen ©liebern ^uefte, als erfter auf ein îluto su 
fpringen, Jyräutein Batube, bie oor Jrßube einen 
Schimmer oon 3ugenb befam, ber Buchhalter (Jrer.3, 
hinter jebem Dhr einen nabelfdjarf gefpitjten BIeiftift| 
mit ftrenger SOticne. 3m Sorroeg ftanb ber alte Bufcfj, 
auf feinen Befen geftütjt, unb betradjtete offenen Riun» 
bes bie gelben B3ageh. 

Riefe aber, neben fid) bie fleine Silba, lag in einem 
Jenfter unb rief: „Rcenfdj, Sarte, jetjt fdjlägft bu aber 
ben Btogenfeil! Ru rjaft bu gleid) fünf Böget! Set finb 
ja SanaEjenDÖgel! Berftebfte?" 

3IEe lachten, fogar ber geftrenge §err ftten^ ge= 
ruhte, fdjroad) zu täd)e[n. Unb oon |ier breitete fid) ber 
Rame aus. (Erft gebrauchten ihn nur bie oon ber 
Jitma, bann fannten fie ihn fdjon auf aEen Bahnhöfen, 
fdjließlid) fagte ganz Berlin: „Set finb bie SanaEjen-
oögell" 

Bor bem Bahnhof hielt bäs 2Bagenfeiffd)e ©efpanrt, 
unb Sart. betrachtete es mit 3Inerfennung unb 9Befjmut. 
3Benn er früher nur ein einziges Rîal mit einem foldjen 
©efpann oor bem Bahnhof "hätte halteu fönnen! Sa 
fehlte nid)ts, ba fehlte aber aua) gar nid)ts! Sie nettm 
©efdjirre glänzten nur fo oon Sad unb Reufitber, bie 
heEen Rtäljnen ber tcitfjten Belgier roaren in oiete 
Söpfchen geflochten, unb ihre §ufe roaren fo fpiegelr.b 
gepütjt roie bie Sadftiefef eines Offiziers oo.m ©arbe-
füraffierregiment. , 

Sart fam mit feinem Beifahrer 3al)nfe an bie ©e--
pädausgabe. Sa ftanb eifrig rebenb, faft fdjon fd)imp= 
fenb, BÎagenfeil felbft. (Er' oerftummte aber, als er 
Sart fah-

„3dj mödjte ©epäd holen", fagte Sari imb tat, als 
fefje er aBagenfeit nid)t. „3dj fal)re oon nun an mit 
Stutos!" 

„ÜBenn Sie mir fein ©epäcf geben, bürfen Sie bem 
erft recht feins geben!" fdjrie SBagenfeil bem Beamten 
äu. 

„Sas müffen Sie mit ber (Eifenbafjnbiceftion aus-
machen", tourbe.itjirt geantroortet. „3Bir haben ätnron-
fung, nur an bie grana Siebredjt unb ftlau ©epäiE 
auszuliefern." 

äBagenfeil ftanb fo beftürjt ba, baß er fich beinati-: 
oon bem ©epädfarren hätte umfahren laffen. Sni! 
dber beförberte an biefem fjerrlicben Rtaitag ronljve 
Soffergebirge. Sie mad)ten brei Jährten in ber 3-- :-
in ber ein RoEroagen eine gemacht Ijatte, unb trugen 
bie Rüdftänbe ab. 

2. Junghans-Rat 

Behüten Sie Ihre Junghans-
Taschen- oder Armbanduhr vor 
schroffem Temperaturwechsel. 

Er begünstigt Federbruch 
Schon eine kalte Nachttischplatte kann ihn auslösen, 
wenn die Uhr körperwarm darauf gelegt wird. Eine 
kleine Unterlage aus Holz, Filz oder Stoff hilft ihn ver-
meiden und die sonst nötige, aber heute schwierige 

Reparatur. 

Wer seine 

schont und pflegt 
hat sie noch länger 

m 
auch unter 

dem Kinn rasieren! An 
harten Bartstoppeln zer-
schleißt jede Krawatte 
... auch Ihre schöne 

tumarwTj) 

Ist das eine neue Erfindung: 
Die Handtasche als Arm-
stütze ? Aber das bekommt 
der Tasche schlecht! Sie wird 
zusammengedrückt und ver-
liert ihren Halt. Handtaschen 
muß man heute schonen, weil 
es weniger gibt. Behandeln 
Sie vor allem Ihre gute Gold-
Pfeil - Tasche mit Zartgefühl. 
Sie verdient es, daß sie 
Ihnen lange erhalten bleibt. 

%;$,M3j ijft/ Pf Ell. 

drum schnell die empfindlichen 
Ohren geschützt mit der schall-
durchlässigen, ein molliges 

Wärmegefüh! erzeugenden unsichtbaren 
OHROPAX-Windwolle ! 

Schachtel mit 6 Paar Bäuschen RM. 0,90 
in Apotheken, Drogerien usw. 

Schon 
zu Großvaters Zeiten war 

der »Zinsserkopf« 

das Zeichen der Firma z msser LCO 

• LEIPZIG* 
Heilkräuter 

lMAE€)I])Eim MOB^MEirffliM 

hängt viel von der richtigen 
Füllung ab;. Niemals wird der 
feine Mechanismus Ihres Füll-
halters angegriffen von der 
dünnflüssigen, farbstarken 

SIEMENS 
ELEKTRIZITÄT 
IM HAUSHALT 

Am zweckmäßigsten wohl in den frühen 
Nachmittagsstunden Vermeiden Sie, Ihr 
Siemens-Bügeleisen in den Stunden von 
6-10 Uhr einzuschalten, da in dieser Zeit 
in den Betrieben die meiste Energie ver-
braucht wird. Bitte nehmen Sie hierauf 
Rücksicht, bügeln Sie auch nur die 

wichtigsten Wäschestücke. 

^ Erst denken, 
dann schalten! 
Strom sparen!^, 

5^"' 
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ßätiel 
Die richtige Reihenfolge 

ak — be — chen — di — di — dresch — e — ei — eich — en — gi 
— he — hörn — huhn — kies — kor — le — leh — ma — nar — ne — on — 
ra — reb — rei — satt — schi — sen — stem — te — ton — vi — war 

Aus diesen Silben sind 10 Wörter zu bilden, deren Anfangs- und Endbuch-
staben, beide von oben nach unten gelesen, einen orientalischen Spruch er-
geben (st ist ein Buchstabe). 

1. Neuzeitliches Baumaterial, 2. Federwild, 3. wissenschaftliche Beobachtungs-
station, 4. Gewerbebetrieb, 5. Nagetier, 6.'griechischer Sagenheld, 7. Salatpflanze, 
8. orientalische Wasserpfeife, 9. Erntegerät, 11. Musikinstrument. 

Kreuzworträtsel 
W a a g e r e c h t : 1. 

Badeort am Spessart, 4. 
Nebenfluß des Rheins, 
7. französische Herr-
scher-Anrede, 9.' Farb-
ton, 10. historische 
Versammlungsstätte in 
Berlin, 12. italienische 
Weinstadt, 13. Geistes-
blitz, 14. Wunsch, er-
sehntes Ereignis, -15. 
Lebewesen, 18. Eifel-
see, 22. Kreisstadt in 
der Uckermark, 23. 
pommerscher Küsten-
fluß, 24. Papiermaß, 
25. nordische Gottheit, 
26. menschliche An-
siedlung. 

Senkrecht: 1. 
Griechisches Gebirge, 
2. Gewebe, 3. Nahrungsmittel, 4 
sches Längenmaß, 8. Land in 

Stadt in Rumänien, 5. Nagetier, 6. altes deut-
Ostafrika, 9. feuerfestes Mineral, 11. flaches 

Wasserfahrzeug, 15. Verpackungsgewicht, 16. spanischer Mädchenname, 17. land-
wirtschaftliches Gerät, 19. Nebenfluß des Tiber, 20. Blutgefäß, 21. Ueberbleibsel. 

Zitat zum Zerlegen 
Aus den Buchstaben der beiden Zeilen des Gedichtes „Advent" von Rainer-

Maria Rilke: 
Es treibt der Wind im Winter w aide 
die Flockenherde wie ein Hirt 

sind 11 Wörter folgender Bedeutung zu bilden: 
1. Ueberlebende Ehefrau (5 Buchstaben), 2. Grenzfluß zwischen Schleswig und 

Holstein (5), 3. Nebenfluß der Saale (3), 4. Handgriff an Werkzeugen (4), 5.\alte 
Luftströmung (8), 6. Wertpapier (5), 7. römische Göttin der Fruchtbarkeit (5), 
8. tapferer Krieger (4), 9. italienischer Fluß (5), 10. männlicher Vorname (5), 
11. Mißgunst (4). 

Bei richtiger Lösung finden alle Buchstaben der Gedichtzeilen Verwendung 
und zwar so oft, wie sie darin enthalten sind. Die Anfangsbuchstaben der ge-
fundenen Wörter nennen ein Fest. 
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Lösungen der Rätsel aus Nummer 49 
Unsinnig: Dergleichen, vergleichen 

— Wie heißtdas richtig? Welch 
eine Wendung durch Gottes Führung. Bei 
Geldfragen hört die Gemütlichkeit auf. Die 
Klinke zur Gesetzgebung, Der Bendes-
genosse in schirmender Wehr. O Tannen-
baum, wie treu sind deine Blätter. Daran 
erkenn' ich meine Pappenheimer. -Mein 
Freund kannst du nicht weiter sein. Die 
schönen Tage in Aranjuez sind nun zu 

Ende. Tadeln können zwar die Toren, / 
Aber klüger handein nicht. Willst du 
immer weiter schweifen? / Sieh', das Gute 
liegt so nah.- — Suchbild: Eine Fliege 
sitzt unten rechts auf den Pflanzen. — 
In Wort und Bild: Mieder, Gra-
ben, Bestie, Kretin, Egeria, Podest, Sirene, 
Pepsin, Wasser, Attich, Gimpel, Parade, 
Wiesel, Qualle, Medina. -— Mir gaeb es 
keine groessre Pein, waer ich im Para-
dies allein. 

Sari sunt Bahnhof juriidfam, tief in greube »ertoren, roar SEBagenfeit oer= 
fdjrounben. Statt feiner' fpraef) ihn ber Bferbefjänbler (Engetbreebt an. Sart glaubte 
Zuerft, er rootte ein 9Bort für 3Bagenfeit einlegen, besfialb fagte er ungebutbig: „(Es 
Ijat gar feinen 3roed, SBagenfetI ift für mid) erlebigt. 9lußerbem fefje id) fdjon fc^t, 
baß Slutos roirtfdjaftlidjcr finb ats Bferbe." 

„Sas roitt id) meinen!" tad)tc ber fdjtaffe, fdjroere Rcann mit bem talgigen ©efidjt 
unb ben merfroürbig tfeinen 9tttgen. „2Bagcnfeit ift ertebigt. (Er rjat Sdjulben über 
Scfjulben bei mir. §eute nadjmittag taffe idj feinen guljrhof pfänben. ?tber id) roitt 
3t)nen ein ©efdjäft oorfd)tagcn: Beteiligen Sie mid) an Shrer girma! 3dj fd)ieße 
jroanöigtaufcnb Riarf ein unb ftette 3hnen Sßferbe für ben fdjroeren gufjrbetrieb, oer 
3eit t)at." 

(Es roar ein uerlocfenbes Angebot, aber Sart erinnerte fid) jur tjedjten 3eit baran, 
baß biefer Rîann einmal Sßagenfeit ohne alte Bebenten bie Ijalbtoten f$ferbe ge= 
liefert hatte. 

„Rein, banfe roirftidj, Sperr (Engelbrecf)t"> fagte er. „3dj habe augenbtidlirij 
Betrtebsfapitat genug. Bielteictjt fpäter einmal." 

"älbcnbs erzählte er Riefe non SBagenfetls Sdjidfat. „Sut es bir leib?" fragte fie. 
„(Er I)ätte bid) bloß attsgeladjt, roenn bu ber geroefen roiirft, ber oertoren hätte." 

„3dj bin audj nidjt Söagenfeit, Riefe", fagte Start fanft. „Sodj, er tut mir teib, 
obrooljl id) roeif3, rote etenb er fid) benommen rjat. *2lber er I)at mir einmal in ©ang 
geholfen, fo etroas oergißt man nicht." 

„Bergißt man bas roirflidj nidjt, Sarte? 2Birft bu audj mid) nidjt nergeffen, 
roenn bu fehl ein großer Rtann roirft? 3d) habe bir bodj aucl) ein bißchen in 
©ang geholfen?" 

„Su bift meine treue Samerabin burd) bid unb bünn, jetjt unb immer!" 
antroortete er. 

„Sorte, Starte, bu roeißt bod), man foU nie .immer' fagen, nie ,nic' unb nie 
.immer'!" 

(Einige 3ei* fpäter faß Sart mit 3tfe unb ©oHmer im ©arten ber ©runeroalö= 
nitta. (Es mar 3uti geroorben, 3uti 1914. 

„SBenn roirflicf) Srteg fommt, ift gar nichts 0u tun", meinte ©ollmer. „3hre 

Sltttos liefern Sie an bie §eeresoerroartung ab, unb Sie fctbft marfdjieren in bie 
nöchfte Safernc." 

3Ife faf) Sart an. „3dj fann es gar nid)t glauben!" fagte fie. „3dj fann mid) 
nod) gut baran erinnern, roie Sie mit einer Sd)ürje herumliefen, unb nun fotten 
Sie ein ridjtiger erroachfencr 931ann fein!" 

Sie hatten fich eiu paarmal feit jenem entfdjeibenben Rtaitag gefehen, immer 
nur ganz furj. 

"3a, gräutein ©ottmer", antroortete Sart ernftt)aft, „unb ici) roar nod) fo Hein, 
als roir uns fennenlernten, baß ich altes entjroei riß, roas mir in bie Sjänbe fam, 
Bapier, Bifber, einfach altes!" 

„Sdjroeigcn Sie!" rief 3Ife äornig unb toarf ihre Soden aurüd. „Sie finb 
taftlos!" 

„Streitet euch nicht, Sinber", fagte ©ottmer bel)aglidj. „3tfe, gieß mir lieber 
nodj ein ©fas Borole ein. 3Bas fjat er bir jerriffen? (Ein Bilb? Sd)cnft er bir 
cinfad) em neues!"- —'. 

Sie beiben fatjen fia) an unb mußten tadjen. Sie Borole fdjmedte fo gut, unb 
bie Radjt roar fo roarm . . . 3Ife nahm Saris Bilb in ©naben an, ein Suplifat 
bes gotos aus bem gührerfdjein, auf bem merfroürbig lang, fd)mat unb feft fein 
Sopf unter einer 2ebermüt)e unb über einer Seberjade %n fehen roar. 

„Reit einer ©ärtnerfdjürje baju roürben Sie gang hiureißenb fein", fagte fie, 
als fie bas Bilb in ihre Safd)e ftedte. 

S r i 11 e r Seit 

- XVII. 
(Es fdjien nod) immer Rtefes alte Sdjnei'berftube 0u fein, mit ber Räl)mafd)ine 

oon Sifberjahn unb bem großen, glatten Stfd), beffen Sjoljpfatte graufdjroarä roar. 
■ütber es roaren über fünf 3at)re oerftoffen, unb man fdjrieb ben jroeiten 
Se^ember 1919. 

Riefe Bufd), nun br'eiunbäroanäigjährig, roar fehr groß unb überfd)tanf. Sas 
©efid)t erfd)ien blaß unb fo mager, baß nur noch §aut über ben Bacfenfnodjen ju 
liegen fcrjien. Sie ftanb am genfter uno rjerfud)te, im testen Sicht bes Sejembertags 
in einer 3£itung in lefen. 3hr Rod roar fut}, unb bie fjellen §aarc trug fie 
als Bubifopf. 

(Es flopfte gegen bie Sür, unb Salti glatt trat herein. Ser fefte Rhmb, bas 
oorgefd)obene Sinn, ber härtere Blid, bie graue ©efidjtsfarbe oerrieten, baß aud) 
für it)n bie »ergangenen 3aljre fdjroer geroefen roaren. (Er trug eine Seberjacfe unb 
eine oerroafdjene felbgraue §ofe. 

„Ra, Riefe?" fragte er. „2Bas ju effen ba?" (Er betrachtete fie prüfenb. „Sidjer 
haft bu feit heute früh roieber mat nichts gegeffen. Sas muß anbers roerben, Riefe!" 

„Sas fagft bu nun feben Sag, Salti." 
Sine 3Beite aßen fie fdjroeigenb. Sann meinte Salti: „(Es roar ein Sufel, baß 

ici) bie 'îtutotaje nodj faufeu fonnte." 
„2Bar's", gab Riefe ju. 
Sie StBofmung roar fo ftitt, fie roaren allein, ber alte Bufdj roar an ber ©rippe 

geftorben, Sitba jur Sante aufs Sanb gefommen, Sari 
Salti fragte: ,/ätn roas benfft bu, Riefe?" 
,/2ldj, bas roiltft bu ja bod) nicht hören, Salti." 
Rad) fur

0
em Sögern fagte er: „3dj mag bloß nid)t, baß bu bir roas einbilbeft." 

. Riefe tourbe lebhafter. ,,3d) hübe mir fdjon nifd)t ein, Salti! 9iber id) roeiß 
bas, Satli, hier brinnen toeiß idj bas", fie legte bie §anb auf bie Bruft, „ber Sarlc 
lebt nodj. Ser Sarte, ber fommt roieber!" 

Satli glatt roarf einen furjen Blid auf fie. Sann fagte er, roas er ihr fchon 
hunbertutat gefagt hatte: „03s finb nun fdjon über brei 3aljre, baß er ats oermißt 
auf ber Berluftlifte ftanb. Unb nie hat er aud) nur ein SBort gefdjrieben . . ." 

Spaftig rief Riefe: „Sas bebeutet gar nifd)t! 3d) fühle bas!" 
Salti antroortete nicht, er ertoiberte ihren Blid nicht, gebanfenooH rührte er in 

feinem Setier herum. Blöfelich ftanb er auf unb tegte fanft feine fdjroere §anb 
auf Rief es Schufter. 

„Stt fühtft, roeil bu boffft, unb bu hoffft, roeil bu es nidjt glauben rotttft. 'îtber, 
Riefe, bu fannft nidjt bein ganzes Sehen oertjoffen. Su mußt bid) baran geroöljnen, 
baß —" (Er bradj' ab. Sie hotte -ben Sopf gefenft, fie mußte, roas fetjt fommen 
roerbe, unb fie hatte nidjt bie Sraft, fid) ^ttr 9Öet)r in fei)en. „Su roeißt bod), roas 
bu mir oerfprod)en fjaft. Riefe?" fragte Salti. „(Es finb nur nod) aroeiunbämanäig 
Sage bis 3Beit)nad)ten." 

"Sie faß bewegungslos unter feiner §anb. Rlit feinem 3eidjen oerriet fie, baß 
fie feine 2öorte hörte. (Er fat) auf ihren gefenften Scheitel. Sann fiel fein Blid 
auf ben Sdjneibertifdj. 

„Sa liegt nod) immer bas rote Steib, bas bu fa)on oorige SBodje abliefern-
roottteft. Su haft teinen Stidj baran getan. Su roiltft nur nodj fitjeit unb roarten 
unb hoffen." 

Sie regte fidj nod) immer nicht. Sic, bie fonft fo tebenbig unb tatfräftig roar, 
empörte fid) nicht unter feinen 9Borten. Satli hatte bas rote fitetb unter bem 3Buft 
anberer Stoffe heroorge^ogen unb fah es einen Qlugenblid gebanfenoott an. Sann 
hängte er es oorfid)ttg über bie Rähmafdjine. 

(Er fagte: „3Beiß ©ott, baß ich bir bas Bcrfpredjen nid)t um metnetvoitten ab= 
genommen fjabe." (Er fprad) immer teifer. ,,3d) habe bid) oon altem ÎInfang an 
getiebt, unb id) roeiß, baß bu mid) nidjt . . ." 3Bieber unterbrach er fich- Sann 
fagte er entfd)toffen: „Su mußt aus biefem ffirübeln. unb oergeblidjen §offen heraus. 
Bis 33eiljnachten roarte idj nod), unb bann heiraten roir. Sänger fehe id) mir bies 
nicht mehr an. 3d) habe bein Bcrfpredjen." 

„Sas haft bu!" fagte fie. Unb: „Rodj otoeiunbäroanjig Sage ..." ■ 
(Er rooltte etroas erroibern, aber er befann fia). (Er jog tangfam feine gahrer» 

hanbfdjul)e an. „©leid) fed)fe!" fagte er. „3ett für bie Sheaterfuljren." 
Riefe hob ben Sopf unb oerfuchte, ihn mutig anjufehen. (Er nicfte ihr freunbtidj 

ju. „löenn ich rocgget)e, möd)te id) beine Rînfdjine fchnurren hören", fagte er. 
„Ra fctjön, Stalti . . .", antroortete fie, fetjfe fid) gehorfam an bie Räljmafchine 

unb fing an ju treten. (Er fah ihr einen Slttgenblid
 0

u, bann entfernte er fid) auf 
ben 3ehcnfpit;en unb fdjloß bie Sür fo leife, baß fie fein ©eljen nid)t merfte. 

'älber fie bad)te tooht fdjon nidjt mehr an tfjn. Sie nähte nod), aber fie nähte 
immer langfamer. Sie Raufen baä-roifdjen roürben immer größer. Sann griff fie 
auf ben Sifd) hinter fid) unb nahm ein Stüd Sdjneiberfreibc. Sie fing an, Slridj 
um Stria) oor fich auf bie 5ölafd)ine 5-u malen. Sie gcifjlte fie nad), fie nidte. 

„Sroeiunbätoanjig", fagte fie taut. 
Run fing fie an, bie Strid)e einen um ben anberen mit bem ginger ausju» 

Iöfd)en. 2tls ber letzte Strid) oerfdjrounben roar, fagte fie halblaut in bie leere 
Stube hinter fid): „3roeiunb3toanäig — bas ift oiet 3U furj, Salli, bas fann id) nicht, 
©ibft nod) einen Rlonat ju, roas?" 

Sie hordjte, bann, als feine 9lntroort fam, breljte fie fidj um. Sie fah, baf; fie 
allein roar, mutterfeetenatlein. Sie roarf ben Sopf oornüber auf bie Rcafdjine, fie 
oerbarg ihr ©efid)t in bem roten SIeib. Sie roeinte hoffnungslos. 

(9. gortfefeung folgt.) 
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3n,d< •Verbotenen S ladt des DaLat-Cotnua.*. 
offliönig empfängt: uns !" 

Der zweite Bericht der deutschen Tibet-Expedition Ernst Schäfer. Schirmherr: Reichsführer SS 

„Memento mori! Denk an deinen Tod . . .!" 
Schauerliche Skelette tanzen im Innenhof des Potala vor den Mönchen und mahnen 
sie an die Vergänglichkeit des Daseins. In der Mitte ist ein Teppich ausgebreitet. 
Er ist ein Symbol für das Menschenopfer, das einst dargebracht werdén mußte, um 
die Götter zu versöhnen. Aber Buddha der Erleuchtete, höher als alle Götter, hat 

das Menschenopfer abgeschafft . . . 

Lhasas heilige Männer in höchster Verzückung. 
„In einem der Innenhöfe des Potala begegnen wir", so berichtet Ernst Schäfer, „einer der 
heiligsten Gestalten Tibets, dem König von Gotsa, der gleichzeitig der größte Zauber-
priester aes Hochlandes ist. Und wir s:nd Zeugen einer magischen Zeremonie: Mit dem 
Donnerkeil in der Rechten die' Macht über die Dämonen erringend, vernichtet der König 
von Gotsa die Dämonen mit dem Geisterdolch in der Linken. Ihm sind die Seelen der 
Verstorbenen anvertraut. Er geleitet sie durch die sieben mal sieben Tage des Fegefeuers. 
Die Augen des Zauberers sind im Trancezustand aufgerissen, ab schaue er in das wilde 

Flammenmeer des .Zwischenreichs'." 

Der Mann, der den Kirchenstaat von Lhasa schuf: 
Der fünfte Dalai Lama. 

Das Mysterium im Tibetischen Hochland, dessen Ge-
heimnis im 20. Jahrhundert noch nicht durchschaubar 
ist, verdankt seine Gründung diesem ehrgeizigen 
Herrscher, der durch die Hilfe der Mongolen im 
17. Jahrhundert Tibet den weltlichen Fürsten entriß 

und unter geistliche Despotie brachte. 

Ein Augenblick höchster Erregung: Der Teufel wird von dem Zauberer in 
eine Pyramide gebannt! 

Alljährlich muß sich auch Lhasa, die Heilige Stadt, von den Teufeln reinigen. Die 
Innenhöfe sind geschmückt für die Zeremonie. Mönche ■ erwarten gespannt die hei-
lige Handlung. Hier erreicht der tibetische Buddhismus den Höhepunkt seines 
Zauberkults, aber nicht den Höhepunkt seines geistigen Wesens. Denn oben in den 
Bergen bei den Eremiten, den Einsamen des Geistes, gedeiht die wahre Mystik, die 
wirkliche Versenkung in das' All, in das buddhistische' Nichts, in die Erlösung-



1942 Nr. 50 Berliner Jllufrrierte 3eitung 671 

Auf dem Lotosthron im Winterpalast: Der Gottkönig von Tibet. 
,.Wir stehen", so berichtet Ernsf Schäfer, „vor ihm selbst, dem höchsten Ziel unserer Reise, vor Gyalpo chutktu 
rimpoché. Auf seinem Gebetsteppich sind die Embleme der Macht des buddhistischen Staats dargestellt, der 
gekreuzte Donnerkeil mit der Sonnenspirale, das Hakenkreuz und die Lotosblume. Ja, dies ist der mächtigste 
Mann Tibets! Er ist 31 Jahre alt. Er ist der Regent des Landes und vertritt den noch minderjährigen Dalai 
Lama. Der Gottkönig ist naturgemäß äußerst vielseitig gebi'det, er ist ein Theologe und Jurist von hohen 
Graden. Er ist aber auch gleichzeitig der größte Geschäftsmann und Grundbesitzer seines Landes. Religiös 

gesprochen ist er die Wiederverkörperung eines mongolischen Heiligen. 

Die Regierung des tibeti-
schen Kirchenstaates. 

Sie liegt in den Händen von 
vier hohen Adligen, vier 
Ministern. Drei von ihnen, 
kenntlich durch ihre Krone, 
gehören dem weltlichen 
Stand an, während einer ein 
hoher Lama und zumeist die 
Wiedergeburt eines großen 
Heiligen ist. An der Zusam-
mensetzung der Regierung 
spürt man noch den unge-
heuren Einfluß der alten 
Adelsaristokratie Tibets. Im 
Hintergrund stehen lächelnd 
und mit eigenartigen Teller-
mützen bedeckt die Herren 

Beamten. 

Kunstwerke, die noch keine Kamera festhielt: Die Prachttür zu 
einem Mausoleum im Potala. 

Schutzdämonen bewachen die Tür und wehren die Geister ab. In unend-
lich feiner Schnitzerei sind die Türfüllungen und Zierate gearbeitet. 

Auf winzigstem Raum erstrahlen alle Farben des Regenbogens. 

Eine unschätzbare Kostbarkeit des Potala: So wohnen die Götter! 
Mönche haben in unsagbarer mühseliger Arbeit die Burg der Himmlischen 
nachgebildet. Diese Götterburg ist eine der kostbarsten Reliquien des 
Kirchenstaates. Sie dürfte wertmäßig überhaupt nicht zu schätzen sein. 

Farbig wie die Welt des Dalai Lama: 
Dieses Gebälk vereinigt in seinen bunten Schnitzereien die leinen Farben, 
wie sie nur das Hochland Tibet kennt: es ist azurblau wie der Himmel, 
gelb wie der Sand der Steppe, weiß wie die Schneeberge, grün wie die 
Saaten in den tiefen Ackerbautälern, und rot wie die Felsen der Gebirge. 
Es sind die fünf heiligen Farben Tibets, die von einer Strahlungsstärke 
sind, wie sie nur dieses geheimnisvolle luftreine Land kennt. Wer sie 
sah, wie Sven Hedin am See Manasarowar, ist erschüttert und vergißt 



672 Berliner Jllufrrierte 3eitung 1942 Nr. 50 

»Geht es Ihnen 
auch so?" 

fragt der Pechvogel Manfred Schmidt 

Am Morgen des ersten Rendezvous 
mit der neuen Eroberung wächst 
einem todsicher etwas mitten auf 

der Nase! 

Wenn man nicht einschlafen kann und 
zählt Schafe, bis man endlich ein-
dämmert, dann ist plötzlich ein 
schwarzes dazwischen, man erschrickt 

und ist wieder hellwach! 

„In. meiner ganzen Scldatenzieit hat immer der 
Mann vor mir den knusprigen Anschnitt des Sonn-
tagsbratens bekommen, auf den .ich so wild bin. 
Tausche ich meinen Platz, bekommt ihn der 

Mann hinter mir!" 
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