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W a s  w ir begehren von der Z ukunft Fernen! 
Das! A ra t und A rbeit uns gerüstet stehen, 
D-tz unsere K inder in  der Schule lernen,
Und unsere Greise nicht mehr betteln gehen.
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Der moralische Setfel der deutsche« 
Aationalirmus.

D ie Flucht der nationalen „Arbeiterführer" 
»ns klerikale Lager.

» . . . W ir brauchen keine Extraabgeord
neten, w as vielleicht H err E  r t l anstrebt, 
u m  d a n n  i n s  c h r i s t l i c h s o z i a l e  
L a g e r  m i t z u m a r s c h i e r e n . "

(Aus einem Briese der O rtsgruppe 
R e i c h s t ä d t  des „RcichSbundes deutscher 
Eisenbahner" Dom 11. Dezember 1900, Ge
schäftszahl N r. 79/9.)

E m ile  Z o la  h a t e in m a l gesagt, daß der, der im  
öffen tlich en  L eben  steht, sich d ara n  gew öh n en  m üsse, 
leben  M o r g e n  e in e  K röte zu  verschlucken. A ber bei 
allem  groß en  V e r s tä n d n is  fü r  d ie m oralische F ä u ln i s  
unserer Z e it  konnte der D ichter d es  französischen R e a 
l i s m u s  noch nicht v o ra u sa h n e n d  b egre ifen , daß u u ter  
U m stän d en  auch e in e  K röte d ie re in ste  D elik atesse  ist 
gegenüber den B rech re izm itte ln , d ie se it den T a g e n  d es  
chauvinistischen N a t io n a l i s m u s  der Ö ffe n t lic h k e it  u n 
ausgesetzt serv iert w erd en . D e r  deutsche I d e a l i s m u s ,  
der seit F ichte a u f  d ie deutschradikalen S c h r ift le ite r  
gekom m en ist, h a t sich ja  m an ch es schon g e fa llen  lassen  
m u ffen , ohne daß  er dagegen  m it  e in em  leb h a ften  P r o -  
teft a u f  d ie R e v e r s fe ite  der deutschen J u n g m a n n e n  sich 
zu r W ehre setzen konnte. N u n  oder, w o dein käuflichen  
G e le g e n h e its v e r h ä ltn is , d a s  d ie deutschradikale  
P a r te i  m it  den kap ita listischen  S charfm ach ern  u n ter-  
h a lt, der garstige  Z w erg  m it  dem  W asserkopf „Deutsche  
A rb eiterp a rte i"  e n tsp ru n g en  ist, w ird  der U n r a t  
u n m er  stärker. M a n  m u ß  zw ei K röten  jeden M o r g e n  
derschlucken k önnen , w e n n  m a n  d ie V erp estu n g  d es  
öffen tlich en  L e b en s  a u f d ie D a u e r  er tra g en  w ill .

; E s  ist jetzt e in  J a h r  her, w o  w ir  a u f  G ru n d  e in e s  
B riefw ech sels  d es  N eich sb n n d es deutscher E isen b a h n er  
n ,it  e in ig e n  fe in e r  O r tsg r u p p e n  in  diese dentschnatio- 
iia lc  „ A rb e ite r o r g a n isa tio n "  h in ein leu ch teten  u n d  e in  
^ ild  ze ig ten , d a s  sonst n u r  h in te r  den K ulissen  v er
borgen g eh a lten  w ird . U nd  w e n n  d a m a ls  d ie O r t s 
gruppe R e i c h s t ä d t  im  V e r e in  m it  der L a n d e s 
le itu n g  fü r  B ö h m e n  ü ber ih ren  B u n d e so b m a n n  H errn  
F e r d in a n d  E  r  t l  den V erdacht aussprach , „ e r w e r b e  
' n s  ch r i  st l  i ch s o z i a  l  e L a g e r  m a r s c h i e 
r e  n " , so k lan g  fü r  u n s  d a m a ls , w ir  gestehen e s  o ffen , 
diese A n sch u ld igu n g  ü b ertr ieb en , u n d  in  der la u teren  
'lbsicht, auch dem  G eg n er  Recht w erden  zu  lassen , er
k lärten  w ir  d a m a ls  H er r n  E  r  11 persönlich  fü r  e in en  
jn tegren  C harakter. R e u m ü tig  m üssen  w ir  heute im -  
l«:e d a m a lig e  A u ffa ssu n g  r ev id ieren . M a n  w eiß  ja , 
W ieviel W asser seit den T a g e n  d es „R ü tlisch w n res"  
von E g er  in  den  W ein  d es n a t io n a le n  R a d ik a lis m u s  
8etan  w u rd e, der heute lä n g st schon m a tt  w ie  e in e  ab
gestandene L im o n a d e  gew ord en  ist. U n d  vor kaum  lä n 
ger a l s  J a h r e s f r is t  w a r  e s  H err  F e r d in a n d  E  r  t l, 
öer in  fachgem äßer E r k e n n tn is , daß  die deutfchnatio- 
Ucile P o l it ik  n ie  e in e  W erb ekraft u n te r  den A rbeitet: tt 
H e s se n  habe, nach lin k s  sro n d ierte  u n d  m it  re in er , 
N ation a ler  K la ssen p arte i K la ssen p o litik  zu  vertreten  
^ 'k ü n d ig te . W ie  sehr w  i r  recht h a tten , a l s  w ir  d a 
m a ls  H errn  E r t l s  r e u m ü tig e n  K an ossagan g  v o r a u s-  
[aQten, d a s  h a t d ie letzte V e r g a n g e n h e it  m it  schlagen
der B e w e is k r a ft  b estä tig t. D ie  L eu te , d ie in  der deutsch- 
n a tio n a le n  P a r te i  vo n  den F a b r ik a n te n  a l s  F ü h r e r  
? u sg e h a lte n  w erd en , v er fo lg te n  E r t l s  P l a n  m it  
Innerem  M iß b e h a g e n , u n d  fo m a g  gerade a n  jen en  
H e l le n , d ie d a s  K ok ettieren  m it  der so z ia len  F r a g e  a l s  

gefäh rlich es E x p e r im e n t betrachteten, ü ber die  
H eim kehr d es  v e r lo r e n e n  S o h n e s  m ehr F r e u d e  ge- 
’e tr fcht h ab en  a l s  ü ber N e u n u n d n e u n z ig  Gerechte, a l s  
*!“n  fah , daß  H err  E r t l  durch fe in e  W a h ü v erb u n g  

S charfm ach erk and idat in  N eunkirchen  a lle  a n  fe in e  
r Cyfpit gekn üp ften  B ed en k en  zerstreute. H err E  r  t l 
^ e,lich  h a t bei d ieser W a h lw erb u n g  nicht n u r  n ich ts

g ew o n n en , son dern  auch a l le s  v e r lo r e n . W er da n ä m 
lich sah, w ie  sich a l le s , w a s  v o m  K a p ita l is m u s  a b h in g , 
v o n  der „ N eu en  F r e ie n  Presse"  a n g e fa n g en  b is  zu m  
L ie fe r a n te n  der W ü rste l, d ie  d ie N eunkirchner I n 
d u str ie llen  bezah lt h a tten , redlich b em üh te, fü r d iesen  
se ltsam en  K a n d id a ten  S t im m u n g  zu  m achen, der  
w u ß te  c s , daß d ie Scharfm ach er beglückt w aren , daß  
der dentfchradikaje „K lafsenkäm pfer"  den W eg von  der 
A rb e ite r p a rte i so rasch w ied er  a u f  d ie bürgerlichen  
P fa d e  d es  deutschen N a t io n a lv e r b a n d e s  zurückgefun
den h a tte . B eg re iflich  gen u g , daß  v or  dem  U r te il  der 
W äh ler  gerade d i e s e r  K a n d id a t so leicht b efu nd en  
w urd e, daß der D u rch fa ll gerad ezu  veh em en t w urd e. 
H err E r t l h a t t e d e n B a l l a s t s e i n e r U e b e r -  
z e u g u n g  w e g g e w o r f e n  u n d  sank leicht u nd  
sp u r lo s  in  d ie  T ie fe .

I n  S ch lesien  g in g  e s  dem  en gen  F r e u n d  u n d  V e r 
b ün deten  d es H errn  E  r  t  l  besser. A u f  den Krücken 
der K ler ik a len  h u m p elt der deutschradikale „ A rb e iter 
fü h rer"  F e r d in a n d  S e i d l  i n s  P a r la m e n t , uud  v o ll  
v o n  ü berström end er D an k b a rk eit a n  die R ö m lin g e , d ie  
er e inst m it  g lü b en d em  H a ß  v e r fo lg t h a tte , schwört 
h eute H err  S e i d l a u f  d ie G em ein bü rgfch flft m it  den  
C h ristlich sozia len . Auch die Z e ite n  sin d  e in m a l ge
w esen, w o noch d a s  g r im m ig e  „ L o s  vo n  R om "  d ie  
W erbekraft in  der d eu tsch n ation a len  A g ita t io n  befaß . 
U nd  so h a t auch H err E r t l  d ie S tr e i ta x t  begrab en , 
u n d  in  e in e r  V e r sa m m lu n g  in  H e r n a l s  n a h te  er 
vor  etlichen T a g e n  den C hristlich sozia len  m it  fo lg e n 
der b u ß fer tig en  E rk lru n g :

E r habe es daher nicht glauben können, a ls  ihm mit» 
geteilt wurde, datz seilte Parteigenossen bei der Stichwahl in  
W ien die Sozialdemokraten unterstützt haben, und sei, a ls  er 
diese M itte ilung  bestätigt fand, über die Vorgangsweise seiner 
Parteigenossen empört gewesen. E r müsse hier bemerken, datz 
seine Parteigenossen, über deren Verhalten bei den Stich
wahlen e r  ö f f e n t l i c h  d a ö  B e d c i u ' e r n  n u s s p r e c h e ,  
i n  d i e s e m  F a l l e  v e r p f l i c h t e t  g e w e s e n  w ä r e n ,  
d e n  s o g e n a n n t e n  G e t z m a n n i t e n  i h r e  S t i m m e  
z u g e b e n .  E r nahm auch S tellung  gegen die L iberalen, wobei 
er bemerkte, datz die Judenlibera len  jetzt überm ütig geworden 
seien und die H erren D orn, Hock u. s. w. sich jetzt a ls  die 
»Herren von W ien" aufspielen, wobei sie behaupten, datz der 
»Sieg von W ien" ih r W ort sei. C r bleibe bei der Ansicht, datz 
die D eutschnationalen bei der letzten Stichwahl in  W ien ver
pflichtet gewesen wären, fü r die Christlichsozialen zu stimmen, 
um  so mehr, a ls  diese eine deutsche P a rte i seien und inan
lhnen das Deutschtum nicht absprechen könne  Zu den
Christlichsozialen gewendet, schloss er: I c h  h o f f e ,  dat z  u n r 
e i n e n  W e g  z u  g e m e i n s a m e r  A r b e i t  f i n d e n  
w e r d e n !

M a n  m u ß  jetzt schon sagen , daß  se in e  P a r t e i 
genossen  H errn  E r t l  g e n a u  k an n ten , a l s  sic den  
V erdacht n iederschrieben, er w erde e inst „ i n  d a s  
L a g e r  d e r  ch r  i st l  i ch s o z i a  l  e n  P  a  r  t e i m  a  r- 
s c h i c e r e n " .  H err  E r t l  w ünschte e s , daß in  W ien  
die D eu tsch n a tio n a len  fü r  H errn  K u n s c h a k  u n d  die  
ü b r ig en  „ G eß m a n n iten "  s t im m en  so llten , „ w e il diese  
e in e  deutsche P a r te i  se ien " , u n d  da diese verb lend et 
gen u g  w a ren , H errn  E r t l s  W a h lp a r o le  n i c h t  zu  
fo lg e n , h o fft  er w e n ig ste n s , d aß  m a n  noch „e i n  e n  
W e g  z u  g e m e i n s a m e r  A r b e i t  f i n d e n  
w  c x i> e". D a s  ist der „deutsche M ä n n e rs to lz " , der in  
dem selben  M o m e n t , w o  sich d a s . W ien er  B ü r g e r tu m  
m it  Abscheu von  der k ler ik alen  G ew alth errschaft ab- 
w a n d te , b ere it ist, der R e a k tio n  a n s  dem  H in te r h a lt  
b e izn sp r in g en , der vor  R o m  m it  den S t e iß  w ed elt u nd  
fü r  e in  lu m p ig e s  M a n d a t  den letzten R est a n  F r e i 
sin n  verschachern w ill !  W ird  e in em  nicht zu  M u te , a l s  
ob m a u  e in e  K röte verschluckt h ä tte ?  V o r  e in  p a a r  
W ochen erst w urde d a s  D eu tsch tu m , fü r  d a s  m a n  a u f  
der Hochwacht zu  stehen v erg a b  —  w e n n  m a n  den J a r 
gon  der R ad ikaldeutschen  b e in h a l t e n  w il l  —  „ a n  die  
Tschechen v erh a n d elt" , w e il  m a n  d a fü r  e in ig e  M a n 
d ate  in  e in er  P er so n a lk o m m iss io n  eintauschte. U nd  n u n  
so ll auch der F r e i s i n n  w ie  e in  zerschlissenes Wrack 
verk lopst w erd en !

W ir  w issen  nicht, w ie  w e it  B e s t ä n d i g k e i t  
u n d  G  c s i n  n  u n  g s  t ü  ch t i  g k e i  t bei den M i t 

g lied ern  d es R e ich sb u n d es deutscher E isen b a h n er  ge
festig te  G rundsätze sind. E s  ist jetzt a n  ih n en , zu  sagen , 
w ie  sie über solche taktische F r o u tä n d e r n n g e u  denken. 
D e n n  schließlich u n d  endlich sind sie a l s  S a c h w a lter  
m it  d a ra n  in teressiert, w e n n  der n a t io n a le  F r e is in n  
—  u n d  w a s  noch d ru m  u n d  d ran  ist —  a m  S ch in d a n g er  
der Geschichte veren d et!

War lehre« mt$ Me letzten
Reichrmtrwahle«?

D ie  b each ten sw erten  E rsch ein u ngen , d ie m it  den  
letzten R e ic h sr a tsw a h le n  v erkn üp ft sind, lassen  e s  in  
m ehrfacher R ich tu n g  a n g eze ig t erscheinen, daß m a n  
p o s t  f e s tu m  deren  L eh ren  p r ü ft und  a u f  ih re  K on 
seq uenzen  h in  untersucht. V o r  a lle m  m u ß  w o h l d ie  
T atsache vo n  v o rn h e re in  festgeh a lten  w erd en , daß diese  
W a h len  nicht b loß  p o l i t i s c h e  W a h len  im  engereit  
S in n e  g e n a n n t w erd en  kön n en , sondern  daß  ih n en  
auch w eitreichende w irtschaftliche B e d eu tu n g  zu ge
m essen w erden  m u ß . U n d  d a s  nicht b loß  d esh a lb , w e il  
schließlich vo n  dem  S ta n d p u n k t  a u s , daß gerad e d ieses  
P a r la m e n t  b eru fen  fe in  fo ll, w ichtige w irtschaftliche  
F r a g e n , w ie  S o z i a l v e r s i c h e r u n g ,  S t r a f -  
g c f e tz r  e f  o t  m  u nd  H a n d e l s v e r t r ä g e  zu  
lö sen , d ie politischen  u n d  w irtschaftlichen  M o m e n te  
g a r  nicht zu  tr e n n e n  sind, son dern  auch w e il  sich a u s  
den  u n m it te lb a r e n  E rsch ein u ngen  der letzten W a h l
b ew egu n g  selbst w er tv o lle  L eh ren  fü r  u n fere  O r g a n i
sa tio n  schöpfen lassen .

D a ß  den W a h len  in  W ie n  u n d  N iederöfterreich  
p olitisch  der I n h a l t  zu gru n d e lie g t , daß durch sie d ie  
S ä u le n  d es K le r ik a lis m u s  zerschm ettert w u rd en , ist 
ja  sicher e in  E r e ig n is ,  d a s  in  der K ulturgeschichte d es  
R eich es verzeichnet w erden  so ll. W a s  bei den W a h len  
in  W ien  u n d  N iederösterreich  w irk sam  gew esen  ist, d a s  
w a r  sozu sagen  die g em ein sa m  in  a lle n  B e v ö lk e r u n g s 
schichten vo rh a n d en e E m p fin d u n g , daß  e s  R  e st e a u s  
v o r  m ä r z l i c h e n  Z e i t e n  z u  ü b e r w i n d e n  
fl i 11, d ie nicht b loß  die K am p fe  der A rbeiterschaft be
h in d ern , son dern  die jede an d ere  G es in n u n g  in  den  
K reisen  d es  B ü r g e r tu m s  m it  schweren w irtschaftlichen  
N ach te ilen  bedrohten  u n d  d ie a l le s  in  Acht u n d  B a n n  
ta te n , w a s  nicht in  K ad a verg eh o rsa m  r u h ig  zusah, w ie  
eilte  G esellschaft id ea llo ser  B eu tem ach er  a lle n  E in 
f lu ß  u n d  a lle  M acht fü r  ih ren  . p ersön lichen  V o r te il  
au sn ü tzte . F ü r  d ie S ch n e llig k e it, m it  der diese E r 
k e n n tn is  sich in  den K re isen  d e s  B ü r g e r tu m s  durch
setzte, luar der s^it L u e g e r s  T o d  v o rh a n d en e  M a n g e l  
e in e r  starken P ersön lich k eit entscheidend, d ie, so w ie  
d a s  frü h er  im m e r  geschah, d ie unterschiedlichen k lein en  
S tr e b e r  h ätte  in  Schach h a lte n  k önnen . S o  Über
wucherte einfach der S t r e i t ,  in d em  die E n th ü llu n g e n  
über die S ch an d w irtfch aft im m e r  zahlreicher w u rd en , 
die P h r a s e o lo g ie  vo n  frü h er , m it  der bekanntlich  d a s  
in  fo z ia lo p lit ifch en  D in g e n  in d iffe re n te  K le in b ü r g e r 
tu m  zu  e in er  P a r t e i  der G ew erb erettu n g  fo r m ie r t  
w ord en  w a r . S o  w a r  der Z e r fa ll  e in er  P a r te i ,  der 
jede p ro g ra m m ä ß ig e  U n te r la g e  feh lte  u n d  d ie m it  
den  B ed ü rfn issen  der B o u rg eo is ie  selbst in  W iderspruch  
g er ie t, einfach u nverm eid lich  gew orden .

A n d e r s  aber gesta lteten  sich, w ie  w ir  gesehen  
h ab en , d ie D in g e  in  B  ö h nt e n , M  ä h r e  u  u n d  
S c h l e s i e n .  D o r t  h at der K le r ik a lis m u s  n ie  e in e n  
festen  B o d e n  besessen, und  d a s  B ü r g e r tu m , d a s , w ie  
in  den in d u str ie llen  N ord b öh m en , se it den A chtziger
ja h ren  m it  der S o z ia ld e m o k r a t ie  in t K am p fe  lie g t , 
h a tte  and ere S o r g e n  u n d  W ünsche. D e r  N  a  t i o- 
n a l i s m n s ,  der in  den S u d e te n lä n d e r n  die B o u r 
geoisie  in  se in en  L a g er  sieht, h a t ja  auch e in m a l sein e  
T a g e  gehabt, w o er gegen  d ie  k lerikalen  U eb erh eb n n g s-  
perstiche in  der Z e it  der „ L o s  v o n  R om "  - B e w e g u n g  
re v o lt ie r te . A b er  a n s  der Z e it  der J u g e n d , w o  fü r  e ine  
klein e P e r io d e  id e a le  F r e ih e its tr ü u m e  d ie  deutsche

l ö “ D er „E isenbahner" erscheint in einer MnNaae von 4 6 .0 0 0  Exem plaren.



S e i t e  2 „ D e r  G is e n v a h t t r r ." N r . 2 0    -

^ M an n esb ru st schw ellten , h a t der N a t io n a l i s m u s  sehr 
rasch den W eg zu  den  w irtschaftlichen  E r fa h r u n g s ta t 
sachen zurückgefunden. W a s  d ie E r fa h r u n g  a u s  a lle n  
v er g a n g e n e n  W ah lk ä m p fen  in  den S u d e te n lä n d e r n  
dem  B ü r g e r tu m  bei gebracht h a tte , w a r  d ie E r k e n n tn is , 
d aß  a u s  jedem  Z w ie s p a lt , der d a s  B ü r g e r tu m  tr e n n t, 
n ie m a n d  a n d erer  a l s  d ie sozialdem okratische A r b e ite r 
schaft N utzen  z ieh en  könne u n d  daß sonach n u r  d ie  
S o z ia ld e m o k r a t ie  a l s  ernstlicher M ach tfaktor in  B e 
frach t gezogen  w erd en  könne. S o  h a tte  d ie besitzende 
-Klasse, so w eit sie u n te r  den F a h n e n  d es „deutschen  
F r e is in n s "  geschart w a r , d ie W a h l en tw ed er  f  ü  r  den  
id e a le n  u n d  g e istig en  F o rtsch ritt g em ein sa m  m it  der  
A rb eitersch aft zu  gehen  oder aber u n te r  V erzicht a u f  

-ih r p o l i t i s c h e s  u n d  n a t i o n a l e s  P r o g r a m m  
led ig lich  w i r t s c h a f t l i c h e  I n t e r e s s e  n  p o l  i- 
t i k  z u  b e t r e i b e n ,  in d em  sie m it  der R ea k tio n , 
d i e  D o n  W i e n  a u s  i h r e  F ü h l e r  a  u  s -  
s t r  e c k t e ,  r e c h t z e i t i g  F r i e d e n  s c h l i e ß t .  
D a ß  sich der „deutsche F r e is in n "  in  den  S u d e te n 
lä n d e r n  ga n z  fü r  d a s  letztere entschieden h a t, u n te r 
l ie g t  nach den T atsach en , d ie w ir  bei d iesen  W a h len  
kenn en  le r n te n , kein em  Z w e ife l . W ir  h ab en  in  G eg en 
den, w o  c s  v ielle ich t fü r  n;anchen m erk w ü rd ig  erschei
n en  m a g , M a n d a te  v e r lo r e n , w e i l  i n n e r h a l b  
d e r  b ü r g e r l i c h e n  K l a s s e n  a l l e  p o l i t i 
sch e n  D  i f f  e r  e n  z p u  n  k t e v  o l  I st ä n  d i g a u  s -  
g e l ö s c h t  w a r e n ,  w e il  der W a h lk a m p f, den d a s  
B ü r g e r tu m  gegen  d ie A rbeitersch aft v e r e in t gefü hrt 
h a t, r e i n e r ,  w i r t s c h a f t l i c h e r  K l a s s e n 
k a m p f  w a r .  D a ß  i n  d iesem  v o n  r e in  m a te r ie lle n  
In te r e ss e n  d ik tier ten  S ta n d p u n k t  der „deutsche F r e i 
sinn"  durch kein id e a le s  H ochgefühl w an k end  gemacht 
w urde, d a fü r  w ird  jen er  K on ip ro m iß v o rsch la g  des  
N a t io n a lv e r b a n d e s  a l s  d a u e r n d e s  Z e u g n is  a u fb ew a h rt  
w erd en  m üssen , der e s  nach den: ersten  kühnen  V o r 
stoß a m  13 . J u n i  fe r t ig  brachte, den  deutschbürger
lichen W ä h le r n  zu  e m p feh len , „ ü b e r a l l  d o r t ,  wo  
cm  S o z ia ld e m o k r a t  m it  e in e m  B ü rger lich en  in  die  
S tic h w a h l k om m e, u n b e d i n g t  n u r  fü r  den Letzte
r e n  zu  entscheiden ."  I n  W ien , w o der K le r ik a lis m u s  
se in e  G ew a lth errsch a ft e ta b lie r t h a tte , h a t e in  T e il  
d e s  B ü r g e r tu m s  den W eg zu  e in em  ju gend lichen  
I d e a l i s m u s  g e su n d en , der u n s  fa st a n  d ie b egeisterten  
M ä r z ta g e , d ie  G e b u r tss tu n d e  d es  b ürgerlich en  F r e i 
s in n s , e r in n e r t  —  u n d  so kam  d ie christlichsoziale  
N ie d e r la g e , d ie d en  2 0 . J u n i  zu  e in em  geschichtlichen 
T a g  m achte. D r a u ß e n  aber w irk te  der K la ssen eg o is-  
m u s  u n g e stö r t u n d  ohne jed es H e m m n is , w a s  sow ohl 
d en  D e u tsc h fr e is in n ig e n  d ie S t im m e n  der K ler ik a le»  
w ie  auch u m g ek eh rt den K ler ik a len  d ie S t im m e n  der 
D e u tsc h fr c is in n ig c n  gebracht h at.

E s  m a g  n u n  a l s  ausgem ach t g e lten , daß in  
diesem  V e r h a lte n  e in  ga n z s c h a m l o s e r  V e r r a t  
der fre ih e itlich en  I n te r e ss e n  ge legen  ist. D a r ü b e r , daß  
d ie  p a a r  M a n d a te , d ie d ie N a t io n a le n  den  S o z i a l 
d em ok raten  a b g e n o in m e n  hab en , e i n e  o f f e n e  A b 
s a g e  a n  a l l e  5k u  l  t u  r  f o r  d e r  u  u g e n  i n  s i c h  
s c h l i e ß e n ,  ist ja  sicherlich kein  Z w e ife l , der aber,

Feuilleton.
Der Schnauzl.

Von K arl S  ch ö n  h e r  r.

Nahe dein „Spridrigwäldchen", in der „B uit'n" , ist eine 
kleine Froschlacke; wer den M und recht voll nehmen will, mag 
sie, wie cs der Besitzer tu t, auch „Waldsee" nennen.

D ort an  der Froschlacke hinter dem dichten Erlenbusch 
hat ein K ärrner vorgestern abends sein Hündchen geschlachtet. 
Heute noch ist das ganze D orf gegen den rohschlächtigen K ärrner 
auf. Aber wer hat denn nur auch das Lügengesätzlein erfunden: 
„Jedes Hascrl findet sein G raserl?"

Ein jemand hat so den arm en M ann  m it der S tube  voll 
Kinder getröstet. Und der drauf m it einem tiefen Seufzer:

„Ach ja, w ar' alles recht! Aber meine Kinder, G ott sei’S 
geklagt, die essen kein G ras!"

I m  „Spridrig" draußen, wo der K arrnerw agen steht, 
denkt euch, da hätte cs nicht einm al ein Mäulchen voll G ras 
gegeben, so g la tt gerupft w aren Acker und Wiese. Die Kärrner« 
linder hätten es vielleicht gegessen, denn die w aren wie hungrige 
Wölfe. U nter der schmierigen Plache des W«gens stecken sie zu 
fün ft die zausigen Köpfe hervor und schreien wie die hungrigen 
R aben:

„V ater, o, M uetter, o! Kochen . . .  sicd'n und b ra t'n  , . ,
ess'n

D as Kleinste, so ein weißblondes Schimmclchen, das war 
der ärgste Schreihals. Schrie so arg, daß selbst der Schnauzl, 
der drei Schritt- vor dem K arren liegt und scharfe Wacht hält, 
n u r so verwundert aufschaut. Ih m  knurrt ja  auch sein Hundc- 
magen. W enn da jedes so schreien wollte!

Die M u tte r kauert vor dem K arren auf dem Boden; sic 
hat die hochgezogcnen Knie m it den Armen um spannt und späht 
wie ein Raubvogel die Gegend nach Nahrung ab; um  und um 
nichts; keinen Erdapfel in  der Furche, kein einziges M ais
kölbchen haben die B auern  bei der Fechsung vergessen. D enn eS 
ist ein hungriges J a h r , und die geizigen B auern  m uß m an nur 
kennen.

D er V ater scheucht die zausigen Schreihälse m it dem 
Stock in den Wagenfond zurück.

„Und du, kleiner Schimmel . . .  kein' Muckser mehr!"
Drücken sich die Kinder auf ein Weilchen ins S tro h  und 

kichern untereinander:
„D er V ater, ha! D er hat ein' guten Schncllsiedcr! M it 

dem ist gleich 'kocht!"
D er V ater tu t n u r so grob. Gäb' ihnen auch lieber 

zu  essen.
„Aber wenn nichts da ist — da sied' oder b ra t 'l"

w e n n  er ir g en d w ie  bestehen so llte , v o lls tä n d ig  b ese itig t  
w ird  durch d a s  V e r h a lte n , d a s  jetzt v o n  den R a d ik a lsten  
u n te r  den D eutschen  a n  den T a g  ge leg t w ird . . S ch o n  
w äh ren d  den W a h le n  w a r  e s  der F ü h r e r  der deutschen  
A r b e ite r p a r te ilc r  in  S ch lesien , H err S e i d l ,  der ganz  
o ffen  in s  k lerikale L a g er  schwenkte, in d em  er sich ver
pflichtete, a lle  fre ih eitlich en  P u n k te  a u s  se in em  n a t io 
n a le n  P r o g r a m m  zu streichen. U nd  H err  E  r  t  l ,  der 
O b m a n n  der deutschen A rb e itn eh m erv erb än d e  O ester
reichs, ta t  noch e in  ü b r ig e s , in d em  er in  W ie n  sein e  
d eu tsch n ation a len  A n h ä n g e r  a u fford erte , ü b e r a l l  
n  u  r  f ü r  d i e  C h r i s t l i c h s o z i a l e n  u n d  
g e g e n  d i e  S o z i a l d e m o k r a t e n  z u  s t i  ,n° 
m  e n . D a ß  d ieses  scham lose A n s in n en  v o n  e in em  
großen  T e i l  d es  W ien er  n a t io n a le n  B ü r g e r tu m s  
zurückgew iesen w u rd e , d a s  schmerzt H errn  E  r  t l  heute  
noch so tie f , daß  er in  e in e r  V e r sa m m lu n g  in  H e r n a ls  
erst vor  e in ig e n  T a g e n  s e i n  t i e f e s  B e d a u e r n  
d arüber u n d  zugleich  d ie H o ffn u n g  ausdrückte, „d a ß  
s i  ch lv o h l iv e r  d c d e r  W  e g z u  e i n e r  g c m  e i n - 
s a m c n  A  r  b e i t  i n  Z  u  k u  n  f  t  f i n  d e n I a s s e n ."  
U nd  in  der „O  st d c u  t  s ch e n  R  u  n  d s ch a u" ja m 
m e r t  H err S e i d l  a u s  S ch lesien , „daß d ie E r fo lg e , 
die in  den S u d e te n  d a s  deutsche B ü r g e r tu m  gegen  die  
S o z ia ld e m o k r a t ie  erru n g en  habe, in  W ie n  d u  r  ch d i  e 
u n v e r n ü n f t i g e  H a l t u n g  e i n e s  T e i l e s  
d es deutschen B ü r g e r tu m s  w ied er  verdorben  w u rd en ."  
D ie  P o l it ik  d e s  deutschen F r e is in n s  in  O esterreich  
stim m t a lso  d ie s m a l m  i t d e r  v o n  d e n  d i  v e r  s e n  
S  ch a  r  f  m  a ch e r  o r  g a n  i s a t  i o n  e n  a  u  s  g e- 
g e b e n  e n  P a r o l e ,  u n te r  keinen  U m stän d en  e in e n  
S o z ia ld e m o k r a te n  zu unterstützen , w u n d erb a r  ü b ere in . 
U n d  a lle s , w a s  jetzt so e in  deutscher „ A rb e iter fü h rer"  
ü ber d ie W a h len  zu  sagen  h at, k littgt w ie  e in  vom  
„V erb a n d  der I n d u s tr ie lle n "  a u sg e g e b en e s  C on i- 
m u n ig u o !

A b er  so scham los a ll  d ieser nackte V e r ra t a n  den  
fre ih e itlich en  I d e a le n  d es  deutschen B ü r g e r tu m s  er
scheint, d ie A rbeiterschaft w ird  d a r a u s  n u r  le r n e n  
m üssen.. S i e  w ird  sich d a r a u f einrichten  m üssen, in  der 
Z u k u n ft S i e g  e a l l e i n  u n  d a  u s  u r e i g e n  st e r  
K r a f t  z u  e r o b e r n .  W a s  d ie besitzenden K lassen  
d au ern d  v erb in d et u n d  zu  e in er  E in h e it  gegen ü ber den  
r e in  w irtsch aftliche»  F o r d e r u n g e n  der A rbeiterk lasse  
macht, ist ih r  K  l a s s c n  i n  t c r  e s s e, d a s  bei den  
letzten W a h len  in  d ie g re ifb a rste  E rsch ein u ng tra t . 
S o  schön die S ie g e  vo n  W ien  u n d  N iederösterreich  
sind u n d  so b ed e u tu n g sv o ll sie fü r  d ie w e itere  E ntw ick
lu n g  se in  m ö g en , d arüber h in a u s  m u ß  die Tatsache  
v o ll g ew ü rd ig t w erden , d a  ß d i e F e i n d e d e s  A r 
b e i t e r s c h u t z e s  u n d  d c s  A u f s t i e g c s  d e r  
A r b e i t e r k l a s s e  ü b e r h a u p t  a n g e fa n g en  
hab en , ih re  R e ih e n  u n te r  H in w egsetzun g  ü ber a lle  p o l i 
tischen M ein u n g su n tersch ied e  zu  schließen, u m  so den  
W id erstan d  u nd  den E in f lu ß  der A rbeiterschaft zu  
brechen.

F ü r  d ie o rg a n isier te  A rbeiterschaft ist d ie L ehre  
a u s  d iesem  W ah lk a m p f u n a b w e isb a r , d a ß  a l l e  
St x  ei f t c g e s a m m e l t  w e r d e n  m ü s s e n ,  di e

E r späht scharf feldeinw ärts nach seinem ältesten Buben 
aus, den er auf B ettel und Dieberei ausgeschickt hat. Jeden 
Augenblick muß er kommen, und der kommt gewiß m it vollen 
Taschen. D enn fü r den Lixilex gibt cs nicht Schloß noch Riegel; 
der schlüpft durch jedes Kellerloch. D er Lixilex ist ein junger 
Meisterdicb.

ES w ährt kein V aterunser lang, da wagen sich die zau
sigen Köpfe wieder u n te r der Plache hervor; zuerst zaghaft, das 
weißblonde Schimmelköpfchen, dann die anderen der Reihe 
nach . . .  eins . . .  Avet . . .  drei . . .  vier . . .

„V ater, o, M uetter, o, wenn kocht's denn am al . . . "
D er V ater greift wieder nach seinem „Schnellsieder"; 

im Nu verschwinden die Köpfe. Die M u tte r späht wie ein 
Raubvogel nach Nahrung aus. Um und um  nichts.

„D a sied' oder b ra t'!"
Feldw ärts kommt der Lixilex. D er kommt wie gerufen.
„D er Lixilex! Kinder! D er bringt Zehrung Der 

bringt alle Tasch'n voll'" schreit die M utter.
D a  geht cs im K arren kunterbunt durcheinander; ein Ge

schrei und ein Kreischen wie von jungen Raben.
D er V ater mustert den nähcrkommenden Lex m it scharfen 

Augen. Läßt seine prüfenden Blicke an  dem dürren Jungen 
auf- und niederschweifcn; dann fängt er an  die S t i rn  zu ru n 
zeln; denn nirgendwo erspäht er an den Taschen des Lixilex 
eine Ausbuchtung, die auf Beute schließen ließe. D afü r hat 
der K ärrner einen guten Blick. D er Junge  hat es nicht eilig 
mit dem Näherkommen; mögen die Kinder noch so schreien und 
die Hälse aus dem K arren strecken.

„Lixilex! L auf! Lauf! W as hast kriegt, Erdäpfel und 
Brot . . .  und Speck?"

„An Dreck!" schreit ihnen der Ju n g e  entgegen. „Den 
Buckel voll Schläg' Hab i kriegt!" Und bedeutscht den V ater:

„ I n  der Kellerlucke beim K ürbisbauer bin ich stecken 
blieben, und da haben si>- mich gedroschen, der a lte  K ürbis und 
die Kürbisin I Aber schon ganz anders!" Und reibt sich den 
schmerzenden Rücken.

Nun drischt ihn der V ater. D ie erbosten Kinder ballen 
un ter der Plache hervor die Fäuste gegen den Lex und eifern 
den V ater an :

„V ater! N ur fest; m it dem Schnellsicderl"
D as kleine Schimmelchen w irft gar einen alten  Hafen- 

decke! nach dem „Jungen. Aber der nim m t das Leben nicht 
schwer. Streckt die Zunge heraus, lacht zu den Schlägen und 
freut sich wie ein Schneekönig, daß Schimmelchcns Wurfgeschoß 
sein Ziel verfehlt hat:

„Schleck' a u f . . .  Schimmelkopfl"
D ie M u tte r späht wie ein Raubvogel die Gegend nach 

Nahrung ab. Um und um nichts!
„D a sied' oder b ra t'l"

w ir  noch o ft  zu m . erfo lgreichen  W id erstan d  b en ötigen  
w erden , w e n n  e i  n e  W e  I t  v o n  F e i n d e n  ge»  
s c h l o s s e »  g e g e n  u n s  z i e h t .

Me 9*fet unfern neuen Verkehrs- 
totge.

D urch den A u s b a u  u n serer  n eu en  A lp en b a h n en  
ist fü r  den  g röß ten  T e i l  vo n  M it te le u r o p a  d ie kür
zeste V e r b in d u n g  m it  dein m itte llä n d isch en  M eer  her
gestellt w ord en . W en n  m a n  d iesem  n eu en  S ch ien en 
stra n g  fo lg t , b ew u n d ert m a n  d ie B a u k u n st u nserer  
österreichischen I n g e n ie u r e . F r ü h e r  verschlossene, w e it  
a b g e leg en e  B erg e , H ü g e l u n i  T ä le r  sind dem  W elt
verkehr g eö ffn e t w ord en . D e r  ra u h e , kaum  zugängliche  
G ebirgsstock der H oh en  T a u e r n  w u rd e m it  H ilfe  der 
elektrischen B oh rm asch in e  b ezw u n g en ; fast zehn  J a h r e  
w ü h lte n  A r b e ite r  a u s  a ller  H erren  L ä n d er  in  den  
E in g e w e id e »  d ieses  B c r g r ie se n , T r a n sp o r ta r b e ite r  
schafften m it  ih ren  M a te r ia lw a g e n  u n g eh eu re  E rb 
m assen  i n s  F r e ie , u m  N o rd  u n d  S ü d  durch e in en  
R ie fe n tu n n e l  zu  v erb in d en . T o u r iste n  u n d  V e r g n ü 
g u n g sr e ise n d e n , w ie  auch der G esch äftsw elt ist der 
Z u tr it t  in  e in  frü h er  u n zu g ä n g lich es  A lp en g eb ie t er
leichtert w o rd en . A ber m it  welchen O p fern  a n  M e n 
schenleben u n d  a n  G esu n d h eit w u rd e dieser n eue V e r 
kehrsw eg g e b a h n t!

D e m  L a n d e ssa n itä ts r e fe r e n te n  in  S a lz b u r g ,  
D r . F r a n z  S t a d l e r  verdanken  w ir  c s , w e n n  w ir  in  
der L a g e  sind, diese O p fer  heute zu  zä h len . I n  e in em  
B ericht, der im  A u s z u g  d es  „Oesterreichischen S a n i 
tä tsw esen "  verö ffen tlich t w u rd e, h ä lt  D r . F r a n z  
S t a d l e r  den  A rb e itern , d ie b e im  B a u  d es T a n e r n -  
tn n n e ls  ih r  L eb en  e in b ü ß ten , e in e  p ie tä tv o lle  u n d  
w a r m g e fü h lte  N achrede. M it  v ie le m  V e r s tä n d n is  schil
dert er d ie groß en  G efa h ren , vo n  welchen d ie P io n n ie r e  
der A r b e it  b e im  B a u  d ieses  T u n n e ls  u m la u e r t  w a ren . 
E r  selbst em p fa n d , w a s  e s  heiß t, im  I n n e r n  e in e s  
B e r g e s  d ie verdorben e L u ft zu a tm en  u n d  h at m it 
ansehen  können , lv ie  A rb e iter , sei e s  durch h e ra b fa lle n 
d e s  G este in  g e tro ffen  oder v o n  e in em  M a t e r ia l 
w a g en  ü b erfa h ren  oder auch v o n  e in er  B e n z in e x p lo s io n  
in  Stücke gerissen, ih r  L eben  e in b ü ß ten .

E s  ist e in e  a llg e m e in  b ekannte E r fa h r u n g , daß  
der M ensch gegen  G efa h ren  u m  so m eh r ab gestum pft 
w ird , je  zahlreicher sie ih n  bedrohen . D ie se  W a h r 
n e h m u n g  konnte auch b eim  B a u  d es T a u e r n tu n n e ls  
gem acht w erd en . O bgleich  r in g s u m  v o n  G efa h ren  u m 
geben, b ew egten  sich A rb e iter  u n d  I n g e n ie u r e  
m it e in er  gerad ezu  fa ta listischen  S o r g lo s ig k e it  
u n d  e in er  se lten en  R u h e  in m it te n  a l l  d ieser  
G efa h ren . Z u  den  n ah ezu  a lltäg lich en  U n fä lle n  
gehörten  Q u etsch u n gen , b eson d ers an  H än d en  
u n d  F ü ß e n , in  d eren  G efo lg e  nicht se lten  Z e ll
g ew eb sen tzü n d u n g en  sich en tste llten . Auch V ersta u 
chungen u n d  V erren k u n gen  w a r e n  ziem lich  h ä u f ig  zu  
beobachten. W eit ernster u n d  schwerer w a r e n  d ie V e r 
letzungen, d ie durch D y n a m it ,  durch den Z u gsverk eh r

Bleiben ihre Augen plötzlich an  dem wachehaltendcn 
Schnauzl hangen; begehrlich aufleuchtend wie Habichtsaugen. 
D as merkt der K ärrner. E r sicht die M utter eine Weite nu r so 
groß an. Ganz angstvoll. D ann  sagt er drohend, langsam :

„D u! A lte! H alt' deine Augen im  Zaum I"
S eine Blicke funkeln wie ein bloßes Messer. Die M utter 

hat ja  nu r den Schnauzl ein bißchen fixiert. Aber der K ärrner 
kam davon ganz aus dem Häuschen. Eine richtige Angst hatte 
ihn gepackt:

„Auf, Alte! I n s  D orf! W ir zwei . . .  Ich und du! Und 
begegnen w ir einem Bäck' . . .  ich reiß ' ihm sein' Brotkorb 
weg . . .  und find' ich kein' Kcllerluck'n offen . . .  i renn ' m it 
dem Schädel ein Loch durch die M auer!"

„Und der Schnauzl ha lt' schon Wach’ vor dem K arren 
. . .  gelt, Schnauzl, bis w ir kommen . . . "  Und er streichelt das 
Hündchen und kraut ihm das zottige Fell und tu t ihm schön, wie 
noch nie. E s fehlte nicht viel und der harte K ärrner hätte wässe
rige Augen bekommen.

D er Schnauzl wedelt und heftet seine klugen, schwarzen, 
bläulich schillernden Aeuglein ganz vorwurfsvoll auf seinen 
H errn, a ls  wollte er sagen:

„Hab' ich vielleicht einm al nicht Wach' gehalten? T a t’ 
schon b itten !"
V S ie  torkeln selbander dem Dorfe zu, er und sie; alles 

liegt still. Die feuchten Herbstnebel krochen über die Gasse. S ie  
tappten von H aus zu H aus, von T ü r  zu T ü r. Niemand öffnete. 
D ie B auern  lagen schon in  den Federn oder hinter dem Ofen. 
J a ,  wenn es gegen den Spätherbst geht, werden die Bauern 
fau l wie M urm eltiere. Und wo sich ein Fenster austat und 
m an sah das K arrnerpaar, da hieß es:

„Schert euch; D iebsleuten gibt m an nichts!"
Und klirr das Fenster wieder zu. Kein Bäcker m it Brot 

kam des W eges; keine Kellerlucke w ar offen. Und m it dem
Schädel durch die M a u e r  ist leichter gesagt a ls  getan.

Also wieder heim, ohne Zehrung und F u tte r. D ie Karr« 
ncrin  redet kein W ort und läß t den Kopf hängen; der K ä r r n e r  
geht in  der herbstlichen D äm m erung neben ih r her und hört 
ih r zu.

Schon von weitem vernahmen sie den wilden Chorus 
der K inder: e

„V ater, o, M uetter, ol S ieden . . . .  braten  . . . .  essen 
J e  näher sie kamen, desto wilder schwoll das G e s c h r e i -  

N ur der Schnauzl liegt unentw egt drei Schritte vor dem 
K arren  und lugt schauf ausspähend ins W eite; ein guter, ein 
getreuer Wächter.

A ls V ater und M u tte r an den K arren  kamen, gellt 
ihnen das Getobe der K inder entgegen. S a g t die M u tte r \° 
vor sich hin:

„Wie fe tt der Schnauzl ist!"

SU23P’ Besucht nur Lokale, in welchen der „Eisenbahner" aufliegt! **^31



.  N r .  2 0 „ D e v S e t t e  3

und durch d a s  A u ftr e te n  Von K n a llg este in  h erv o rg e
ru fen  w u rd en . D ie  Z a h l der s c h w e r e n  V erletzun gen , 
die w äh ren d  d es B a u e s  d es T a u e r n tu n n e ls  a u s der 
N ord se ite  vorgek om m en  fin d , b e lie f sich a u f 1 6 9 2 ; h ie 
vo n  w a r e n  2 7  t ö d l i  ch. D ie  m eisten  tödlichen U n 
glücksfä lle  ere ig n e ten  sich durch U eb erfah reu w erd en  im  
T u n n e l,  u n d  zw ar  durch die m eist fre i nusfcchrcitden, 
b ela d en en  R o llw a g e n . I n s g e s a m t  fa n d en  a u f diese  
W eise zehn P e r so n e n  ih ren  T o d . D r . S t a d l e r  hebt 
h ervor, das; in  der M e h r z a h l der F ä l le  d ie  G etö te ten  
u nd  V erletzten  selbst nicht fre i v o n  S ch u ld  w a ren , da  
sie d ie V erkehrsvorschristen  au ß er  acht ließ en . V ie le  
dieser U n g lü ck sfä lle  en tstan d en  durch d a s  verbotene  
A u s- u n d  A b sp r in g en  w äh ren d  der F a h r t , w a s  m it  
Rücksicht a u f  die u n g en ü g en d e  B e leu ch tu n g  d es T u u -  
N els durch G ru b en lich ter  b eson d ers gefährlich  w ar , und  
durch d a s  n n b efn g te , fre ie  A u s fa h r e n  a u s  den: T u n 
n e l. D urch D y n a m ite x p lo s io n e n  w u rd en  sechs P e r 
sonen  g etö tet. I n f o lg e  V e r g if tu n g  durch K oh len o x yd 
g a s  tarnen  drei A rb e iter  u m s  L eben  und  eb en sov iele  
Durch K n a llg este in . E in  A rb e iter  w urd e durch den  
elektrischen S t r o m , m it  dem  er bei der A rb e it durch 
B e r ü h r u n g  e in e s  K a b e ls  in  K ontakt kam , getötet. 
V ie r  tödliche U n g lü ck sfä lle  w u rd en  durch A bsturz her- 
v o rg eru fen . D ie  schweren V erletzu n gen , d ie auß erdem  
vork am en , lassen  w ir  au ß er  B etracht.

A lle  diese U n fä lle  ere ig n eten  sich a u s der N o r d 
seite d es  T a n e r u tu n n e ls .  A ber auch a u f der S ü d se ite , 
gegen  K ä rn ten  h in , fam ett 1 7 4  schwere U n fä lle  vor, 
vo n  welchen acht e ilten  tödlichen A u s g a u g  h a tte n . A n: 
schrecklichsten w a r e n  Wohl jen e  U n fä lle , d ie t ie f  im  
I n n e r n ,  fü n f K ilo m e te r  v o n  der E in fa h r t  in  den T u n 
n e l  durch E in a tm u n g  v o n  K oh len oxyd  er fo lg ten . 
D ie  L eu te  f ie le n  w ie  d ie F lie g e n  u n d  im  gün stigsten  
F a lle  kam en d ie A rb e iter  erst nach stu n d en la n g er  B e 
w uß tlosigk eit zu sich. D a ß  h ier  K oh lenoxyd  sich b ild en  
konnte, ist der V erw e n d u n g  d es B e n z in m o to r s  a l s  
T r a n s p o r tm it te l  zuzuschreiben. I m  I n n e r n  d es  T u n 
n e ls ,  w o  zw ei- d reih u n d ert A rb e iter  in  e in e m  en gen  
R a u m  a rb e iten , b ild en  sich solche L u stv erh ä ltn isse  daß, 
w en n  B e n z in  dazu kom m t, d-ie physikalischen V o r a u s 
setzungen fü r d ie E n tsteh u n g  vo n  K oh len oxyd  gegeben  
sind. D ie  U ntersu ch u n gsk om m ission  h at d ie s  ga n z  
g en a u  festgestellt u n d  den S ch lu ß  gezogen , daß  
B e n z in m o to r e  bei T u n n e lb a u te n  n u r  d ort ange- 
w en d et w erden  können , w o fü r  e in e  genü gend e V e n 
t i la t io n  u nd  L n fter n e u e r u n g  vorgesorgt ist.

M it  dem  T u n n e lb a u  n u r  in  u n m itte lb a r e m  Z u 
sa m m en h a n g  stand  e in  E le m e n ta r e r e ig n is , dem 
z u fo lg e  2 6  A rb e iter  ih r  L eben  e in b ü ß ten , u n d  zw ar  
durch den N ied e r g a n g  e in er  L a w in e . D ie  T u n n el*  
a rb e iten  w a ren  schon beendet, a l s  e in e  größere Z a h l  
v o n  A r b e itern  d a m it beschäftigt w a r , zu m  Schutze der 
F u n d a m e n te  e in er  E isenbahnbrücke d a s  B e t t  d es A n -  
lausb aches a u s z u p fla s te r n . B e i  d ieser A rb e it, d ie a n 
fa n g s  M ä r z  1 9 0 9  in  A n g r if f  g en o m m en  w urde, 
stan d en  3 9  A rb e iter  in  V erw en d u n g , vo n  denen  die  
m eisten  schon durch J a h r e  b eim  B a h n b a n  beschäftigt 
w a ren . I n  der N ä h e  der Brücke h a tten  sie zw ei Koä>-

Und mustert gierig das Hündchen.
D a  wurde der K arrncr gar wild, (schreit und tobt, daß 

ihm die H alsadern  wie kleine Stricke schwellen:
„F ett oder n it fett!"
L angt nach seinem Stock und hau t seine Alte, daß sie 

tanzt. D ann  w ildanf gegen die K inder:
„ S till . . . .  auf der S te ll'!  O der schlag' euch alle tot!"
Aber die Kinder sind nicht mehr still. N ur um so länger 

recken sie ihre Hälse au s dem K arren und schreien wie offene 
Rebellen:

„Schlag' zu . . . ,  m it dein' Schnellsieder! Schlag' uns ab! 
Ersparst das Ess'n!"

L äßt der K arrncr den Stock langsam sinken; setzt sich 
neben dem K arren auf den Boden; beginnt zwischen den 
Zähnen zu pfeifen.

D ie M u tte r weiß nichts Gescheites anzufangen; zählt 
mechanisch die zausigen Köpfe:

„E ins, zwei, drei, vier . . . .  eins, zwei, drei vier . . .
Und wo ist der fünfte? D er kleine Schimmelkopf ist 

nicht da; der wildeste, ungeberdigste Schreihals. Die M utter 
t r i t t  näher; ficht u n te r die Plache. D a sitzt das Schimmelchen 
zusammengekauert im K arrenstroh; nagt und saugt — woran 
denn n u r?

„Jesus M aria ! An alten Leberfleck nagt'S an, das 
Schimmelköpfll" Und M u tte rs  S tim m e schnitt wie ein Messer.

D a  läß t der K arrncr allgemach das Pfeifen sein; steht 
auf. Langsam, schwer und ungeschlacht, a ls  hielte ihn der 
Boden gewaltsam fest. Endlich steht er auf den Beinen. Bläst 
sorgsam jedes Stäubchen vom A erm el; jeden G rasha lm  streicht 
er umständlich von Joppe und Hose, a ls  ob es bei seinen 
zerlum pten paar Fetzen auf einen G rashalm  ankäme. Aber 
ich meine, er wollte n u r  Zeit gewinnen.

Endlich, endlich schickt er sich zum Gehen an :
„Schnauzl, komm!"
D er Schnauzl zuckt au f; sieht befremdet seinen H errn 

an. D as ist nicht mehr geredet; das geht ans Leben. Aber der 
Schnauzl erhebt sich pflichtschuldigst; studiert ängstlich seines 
H errn M iene; schleicht scheu an  ihm vorbei und drückt sich an 
die M utter. S p rin g t an ih r hinauf, leckt ih r die Hand, tu t 
>hr schön. Aber die M u tte r sagt:

„Geh' nu r, Schnauzl!"
Schiebt ihn von sich und wendet sich, a ls  wollte sie 

toeinen.
D er K ärrn e r etw as freundlicher:
„Komm' Schnauzl! W ir geh’n ein Hafer! suchen . . . .  

im W ald . . . .  ein H aserl . . . . ' '
Ach du mein G ott! E in  H aserl! D er Schnauzl ist nicht 

dvn gestern. D as merkt doch jeder Hund, das; es heute nicht 
feine Nichtigkeit hat. Aber er ging. W ird der Schnauzl nicht

H ütten a u fg este llt , d ie beide a u f  e in er  Böschung  
standen , die e in e  6 b is  8  M eter  tie fe r  a l s  d ie andere. 
A l s  diese L eu te  a m  7 . M ä r z  1 9 0 9  vor B e g in n  der 
A rb eit in  den K ochhütteii ih r  Frühstück verzehrten , 
g in g  a u s  e in e r  H öhe v o n  u n g efä h r  2 0 0 0  M e te r n  eine  
L a w in e  n ied er , d ie beide K ochhütten u n d  d ie d ar in  
w eilen d en  A rb e iter  verschüttete. B e i  den R e ttn n g s -  
arb e iten , d ie rasch in  A n g r if f  g en o m m en  w urd en , 
k onnten  d ie 13  A rb e iter , d ie in  der oberen  K ochhütte 
w a ren , gerettet w erd en , w äh rend  d ie ü b r ig e n  2 6  A r 
b eiter , d ie in  der tie fer  gelegen en  K ochhüttte sich a u f
h ie lte n , zu gru n d e  g in g en . D ie  H ü tte , d ie  v om  Z e n 
tr u m  der L a w in e  erfa ß t w orden  w a r , w u rd e m it  
a lle n  A r b e itern  in  d a s  B e t t  des A u la u fb a ch es h in a b -  
geschleudert u n d  v o n  den nachfolgenden  S chn eem assen  
v ie le  M eter  hoch bedeckt. Sechzehn A rb e iter  w u rd en  
noch am  selben  -T age to t a u fg efu n d en , w äh ren d  die  
Leichen der zehn and eren  erst am  d r itten  T a g e  ge
b orgen  w erden  k on n ten . D e r  Anblick d ieser in  ih ren  
A r b e itsk le id ern  a u f dem  B o d e n  w ie  schlafend lie g e n 
den to ten  A rb e iter  —  sagt D r .  S ta d le r  —  w a r  e in  
erschütternder. L a u ter  b rave L eu te, die zu m eist durch 
v ie le  J a h r e  b eim  B a h n b a u  beschäftigt w a r e n , u n d  
m it Rücksicht a u f  ih re  V erw en db arkeit, nach R estr in -  
g ier u n g  der A rb e iterza h l, zurückbehalten w u rd en . D e n  
typischen G efa h ren  d es fin steren  T u n n e llo ch es w a r e n  
sie so o ft  glücklich en tg a n g en  u n d  n u n  m u ß ten  sie h ier , 
bei e in er  anscheinend gefa h r lo sen  A rb eit ih r  L eb en  
lassen .

E in  zw eiter  G r u p p e n u n fa ll, der n u r  ind irek t 
m it dem  T u n n e lb a u  im  Z u sa m m en h a n g  stand , er
e ign ete  sich im  M ä r z  1 9 0 6  durch den nächtlichen B r a n d  
e in er  Baracke. E s  w a ren  2 9  A rb e iter  in  der Baracke  
untergebrncht, d ie a m  T a g e  d a r a u f w eiterz ieh en  
w o llte n , w e il  sie keine A r b e it  fa n d en . B e i dein  
w ah ren d  der N acht ausgeb roch en en  B ra n d e  fa n d en  
v ier  A rb e iter  den T o d  durch Ersticken, w äh rend  
fü n f  A rb e iter  schwere B r a n d w u n d e n  er litte n , von  
w elchen e in e r  nach fü n f T a g e n  a n  den V e r 
letzungen  starb.

N eb en  den G efa h ren  der B e tr ie b s u n fä lle  w a r e n  
e s  d ie ansteckenden K ran k h eiten , d ie d ie A rb eiter  be
d roh ten , w ie  B a u ch ty p h u s, B la t te r n , ägyptische A u g e n 
krankheit u n d  M a sern . D e r  B a u ch ty p h u s, welcher fü n f  
A rb eiter  b efie l, m u ß  durch den G en u ß  in fiz ie r te r  
N a h r u n g s m it te l  h erv o rg eru fen  w ord en  se in . D ie  
B la tte r n  w u rd en  im  M ä r z  1 9 0 5  a n  zw ei a u s  K a la 
b r ien  e in g ew au d erten  ita lien isch en  A rb e itern  be
obachtet. S i e  w u rd eu  i n s  J s o l ie r s p ita l  gebracht; u m  
die V e r b r e itu n g  der B la t t e r , ,  zu  v erh ü te» , w urd en  
a lle  A rb e iter  g e im p ft. V o n  M a se r n  w urd en  2 6  ju 
gendliche A rb e iter , zu m eist M a zed o n ier  er g r iffe n .

D ie  V erso rg u n g  der A rb e iter  m it  g u t e m  
T r i n k w a s s e r  begegnete v ie le n  S ch w ierig k eiten , 
die Wohl gleich h ä tten  ü b erw u n d en  w erden  k önnen; 
erst a l s  e in e  größere A n z a h l A rb e iter  in fo lg e  G e 
n usses schlechten W assers erkrankt w a r , entschloß m a n  
sich fü r  e in e  hygienische T r in k w a sse r le itn v g  zu  sorgeu .

E in e  große K a la m itä t  en tstan d  durch den W  o h-

folgen, wenn der H err ihn ru f t?  D em ütig, m it eingezogenem 
Schweiflein trippelt er neben dem K ärrner her; scheu, bang 
an dem finsteren R a n n e  hinaufblinzelnd, aber im m er hart 
an  seiner S eite .

H in ter dem Erlenbusch neben der „Waldsee-Froschlacke" 
hä lt der K ärrner still; sieht sich schnaufend um. D as  Hündchen 
m it der großen Angst in den Augen bleibt auch stehen. Pflicht- - 
schuldigst. Und tu t zärtlich wie noch nie. S p rin g t und wedelt 
an seinem H errn  h inauf; schmiegt und drückt sich an ihn; leckt 
ihm die Hände; noch einm al . . . .  und noch einm al. W enn cs 
seinen H errn  n u r jetzt ein bißchen froher machen könnte. D as 
Hündchen m it der großen Angst in  den Augen macht seine 
drolligsten Kunststücke vor; sonst hatte sein H err dazu immer 
gelacht. Aber heute ist schon einm al alles umsonst. D er K ärrner 
schaut finster wie eine Wetterwolke.

B is zur „Waldseelacke" d ring t das Gekreisch der hun
grigen Naben:

„V ater, o! M uetter, oj"
E r greift nach dem Stechmesser.
Zieht der Schnauzl den Schweif ein; legt sich p la tt auf 

den Boden; springt wieder winselnd au f; will fliehen und 
bleibt doch wieder. W ird der Schnauze!' von seinem H errn 
geh'n! Nein. D a bleibt er, und soll er daran  sterben. S ag t der 
K arner tief auf schnaufend:

„Schnauzl! E s m uß sein! D as Schimmlkopfl nagt an 
ein' alten  Leberfleck!"

Und sticht das Hündchen m it dem Messer. F ällt das 
K öterlein hin und wedelt noch. A ls w äre ihm nun leichter, da 
das B lu t zu fließen beginnt. D er K arrncr hä lt cs nicht aus. 
L äuft ein Stück weit in das Birkcnbergerwäldchen und hebt zu 
fluchen an, daß sich Baum  und S träucher biegen. Wünscht der 
ganzen Menschenbrut einen einzigen H als, und der sollte ihm 
un ter fein Messer kommen.

A ls er nach einer Weile wieder näher kam, lag der 
Schnauzl ruhig, den Kopf ein wenig zur S e ite  geneigt; so lag 
er da und w ar tot. N un ja! W enn es sein muß!

*  *
*

A ls der V ater heimkam, da w aren die Kinder froh. D er 
V ater hatte ein „Haserl" heinigebracht, schön ausgeweidet, 
ganz weidmännisch. D er Schnauzl habe das Häschen aufgejagt, 
und der Schnauzl werde bald nachkommen; jage n u r noch e in ' 
bißchen im  Walde herum , so zu feinem Vergnügen.

„D er Schnauzl ein Hasl' ’funden . . .  bet Schnauzl", 
w eint und lacht das Schimmelchen.

B ald brennt vor dem K arren  ein lustiges Feuer. Leuch
te t wie ein Freudenfeucr in  die neblige Herbstnacht des 
„S prid rig". D ie Kinder tanzen um die Pfanne, in der das 
„Häschen" schmort; jauchzen und wackeln m it den zausigen

n  u  n  g s  m  a n  g c I. M a n  h ä tte  g la u b en  so llen , d aß
bei der K o n z e n tr ie r u n g  von  ü ber zw eita u sen d  A r 
b e itern  a u f e in e n  en gen  R a u m , d ie rechtzeitige B e 
schaffung v o n  W o h n u n g en  e tw a s  S e lb stv erstä n d lich es  
sei. D enn och  scheint n ie m a n d  d a ra n  gedacht zu  h ab en . 
I m  ersten  B a u ja h r e , a l s  noch w en ig e  A r b e ite r  be
schäftigt w a r e n , reichten die in  der O rtschaft Böckstein  
befind lich en  P r iv a tq u a r t ie r e  vo llk om m en  a u s . A l s  
aber d an n  die Z a h l der A rb e iter  anw uchs, n a h m  d ie  
W o h n u n g sn o t sch lim m e D im e n s io n e n  a n . D ie  P r i v a t 
q u artiere  v o n  Böckstein, w ie  auch die P r iv a tb a ra ck en  
im  A n la u f ta l  w iesen  e in e  h aarsträu b en d e U eber- 
sü lln n g  a n s; in  k le in en  d u m p fen  K a m m ern  w u rd en  
p r im it iv e  L a g erstä tten  in  solcher Z a h l gefu n d en , daß  
m a n  den R a u m  kaum  b etreten  k onnte. D ie  k lein en  
W oh n u n gen  w a ren  zu m eist v o u  A r b e ite r fa m ilie n  ge
m ie te t;  fü r  e in  Z im m e r  b etru g  der M o n a t s z in s  
6 0  K r.; fü r  Z im m e r  u n d  Küche 7 0  K r. U m  diesen  
Z in s  zu  erschw ingen, m u ß ten  v ie le  B e ttg eh er  au sge
n o m m en  w erd en . I n  e in z e ln e n  a u s  2 5  b is  2 8  
Q u a d r a tm e te r  B oden fläche bestehenden  Z im m e r n  
w u rd en  zw ei, ja  selbst drei kinderreiche F a m il ie n ,  m it  
zu sa m m en  b is  zu  2 0  K öp fen  v o rg efu u d eu . Jetzt erst, 
a l s  d ie W o h n u n g s n o t so schreckliche F o r m e n  ange- 
n o m m en  h atte , g r if f  die L a n d e sr e g ie r u n g  ein  und  e s  
w u rd en  in  a ller  E ile  2 8  A rbeiterbaracken, 2 0  fü r  led ige  
u n d  acht fü r  v erh e ira te te  A rb e iter  a u fg e fü h r t.

D a ß  die W o h n u n g sn o t so groß  w erden  konnte, 
ist auch dadurch zu erk lären , daß im  A n la u f ta l  w egen  
der beschränkten örtlichen  V erh ä ltn isse  d ie E rrich tu n g  
vo n  W oh n h ä u sern  durch die P r iv a tsp e k u la t io n  sehr 
erschwert w a r ; d ie H erste llu n g  vo n  solchen W o h n 
h äu sern  aber im  G a ste in e r ta l w urd e durch die G e
m ein d e  B a d -G a ste in  v erh in d ert, „ w e il sie d ie N ied e r 
lassu ng  v o n  größ eren  A rb eiterm assen  in  d ie N ä h e  d es  
K u r r a y o n s  m it  a lle n  M it t e ln  h in ta n z u h a lte n  suchte".

D a m i t  a l s o  d i e  n o b l e n  K u  r g ä st e 
v o n  B a d - G a s t e i n  d u r c h  d e n  A n b l i c k  a r 
b e i t e n d e r  M e n s c h e n  i n  i h r e n  ä s t h e t i 
s c h e n  G e f ü h l e n  n i c h t  v e r l e t z t  w e r d e n ,  
d u r f t e n  i n  d i c f c m  s c h ö n e n  T a l e  k e i n e  
A  r  b e i t e r w  o h n  b a  r  a ck e n  g e b a u t  w  e r- 
d e n . D a ß  u n ter  d iesen  U m stän d en  nicht e in e  E p i
d em ie  ausgebrochen  ist, ist geradezu  e in  W u n d er  zu  
n e n n e n . A lle r d in g s  w a r  d ie S a n itä ts b e h ö r d e  ehrlich  
b em ü h t, fü r  hygienische Z u stä n d e  zu  sorgen . W en n  
m a n  bedenkt, daß über 2 0 0 0  A rb e iter  der verschie
densten  N a t io n a l itä te n  aus e in e m  v e r h ä ltn is m ä ß ig  
en gen  R a u m  durch J a h r e  b e isam m en  leb ten  u n d  ein e  
schwere, m it  Schm utz v erb u n d en e A rb e it zu  verrichten  
h a tten , so kan n  m a n  sagen , daß die ganze B a u a k tio n  
v e r h ä ltn is m ä ß ig  g ü n stig  a b g e la u fen  ist.

D e r  T a u e r n b a h n , d iesem  W u u d er  der m od ern en  
Technik, sieht m a n  e s  jetzt nicht a n , daß  so v ie le  A r 
b eiter  dort le id en  u n d  zu gru n d e gehen m u ß ten . W en n  
e s  irgen d w o  z u tr iff t , so kann m a n  w oh l h ier  m it  Recht 
sagen : D e r  W eg d es F o r tsch r itts  fü h rt über Leichen. 
D a ß  e s  A  r  b e i t e r  l  e i  ch e n  sind, versteht sich 
v o n  selbst. ______

Küvfen. J a ,  wenn m an ein Haserl h a t . . .  da ist leicht gesotten 
und gebraten.

D er V ater hockt abseits. S eine  Augen flackern.
D ie M u tte r hebt von Zeit zu Z eit den Deckel von der 

P fan n e ; wendet den B raten  um, und wischt sich zwischendrein 
über die Augen; denn sie hat zum Feuern  grünes Holz ge
nomm en; das macht so viel Rauch. Schlägt auch den Kindern 
m it den Kochlöffeln auf die F inger; denn die Rangen können 
es kaum mehr erw arten. Wollen das „Häschen" halb roh au s 
der P fanne greifen.

D ie M u tte r sieht ihnen zu und seufzt vor sich h in :
„So schön Pratzel geben hat er können . . . und wach

sam . .  . Tag und Nacht im mer drei S chritt vor dem K arren!" 
Und wischt sich heftig über die Augen, denn der Abendwind 
blies ihr den Rauch von dem erlöschenden F euer gerade m itten 
in das Gesicht.

D er V ater sitzt abseits.
D ie Kinder neigen jedes B einlein g la tt und sauber wie 

E lfenbein; n u r das Schimmelköpfchen läß t ein winziges 
Fleischstückchen an dem letzten Knöchelchen hängen. E in  kleines, 
kleines Bröcklern will es fü r den Schnauzl sparen; der
Schnauzl w ar ja  so brav und hat das Häschen aufgejagt.
Kleinschimmelchen steht vom Essen auf, ra fft m it seinen 
fettigen Patschhändchen alle Beinlcin. zusammen und lockt und 
ru ft in  den Wald hinein:

S n au z l . . .  S n au z l!  Jetzt ist er n it da, weil i fü r chti
einm al Knöchelen h ä tt’ . . .  S n a u z l . . .  S n au z l . . . "

Ader da wurde der V ater w ild:
„Marsch in s  S tro h ! Kein' Mukser mehr! Oder schlag' 

euch alle tot!"
D a forchten sich die Kinder und krochen nacheinander 

in den K arren ; h in ter ihnen die beiden Alten. Schliefen auch 
bald ein.

Sollen die Aerzte hundertm al anders sagen — m it 
v o l l e m  M agen schläft fich'S doch besser.

D er V ater hatte, eine unruhige Nacht. Im m e r wieder 
fuhr er schlaftrunken au s dem Karrenstroh. E r horte im halben 
Schlafe den Schnauzl bellen.

„W as er n u r heut' hat . . .  ", m u rr t e r zwischen 
Schlafen und Wachen und steckt den Kopf un ter der Plache 
hervor:

„Pst! Schnauzl! S e i still!"
B is ihn die kalte Nachtluft anwehte und vollends m unter 

machte. D a besann er sich:
„Ach, ja  so! D er bellt nim m er!"
Und w arf sich schwer fluchend wieder aufs Ohr.
Und cs w ar eine lange Nacht.

M N " S o rg e t dafür, datz der „Eisenbahner" auch vom reisenden Publikum  gelesen w erde! *"̂ 253
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Re gesetzliche Regelung der Arbeitr-
seit der EismbMer im Aur!a«de.

, Gesetzliche Vorschriften betreffend die A rbeitsdau er  
der im  Z u gsverkehr bediensteten E isenbahner bestehen 
in  Frankreich, B e lg ie n , den N ied erlan d en , G roß 
b r itan n ien , der Schw eiz, I t a l i e n  und in  den V erein ig ten  
S ta a te n  von A m erika; a u s  diesen Vorschriften foll hier  
d as W ichtigste w iedergegeben  werden.

I n  F  r a n k r e i  ch d arf die D ienstdauer der Loko- 
m otivfü h rer und H eizer durchschnittlich 10 S tu n d e n  im  
T a g  nicht überschreiten: an  einem  T a g e  d arf sic nicht 
lä n g er  a ls  12 und an  neun  aufein and erfo lgen d en  T a g en  
zusam m en nicht m ehr a ls  90  S tu n d e n  w äh ren . I n n e r 
halb  von je neun  T a g en  müssen auch die H au ptruh e
perioden 9 S tu n d e n  ausniachen. A u f jede D ien stze it m uß  
eine H auptruheperiode fo lgen  und zwischen den einzelnen  
solchen R uheperioden  dürfen  nicht m ehr w ie  17 S tu n d e n  
lieg en . A ls  H auptruheperioden  gelten  die, welche u n 
unterbrochen 10 S tu n d e n  dauern, w enn  sie der B ed ien 
stete an  seinem  W ohnort verbringen  kann, sow ie die von  
m indestens 7stnndiger D a u er , d ie a u s w ä r ts  verbracht 
w erden. V on  zw ei au fein and erfo lgen d en  R uheperioden  
m uß eine m indestens lOstündig sein . E in e  m indestens  
LOstiindige R uhe ist im  Streckendienst durchschnittlich alle  
10 T a g e  zu gew ähren. N u r  w enn  der L okom otivführer  
oder H eizer nicht a u s w ä r ts  schlafen m uß, braucht d ie  
LOstiindige R u h ezeit b loß e in m a l in  14 T a g en  ein treten . 
D em  L okom otivpersonal im  B ahnhofdienst ist eine  
LOstiindige R u h ezeit a lle  15 T a g e  oder e in e  24stündige  
R uhe a lle  10 T a g e  zu gew ähren; fa lls  jedoch der Loko
m otiv fü h rer  die M afchm e a lle in  bedient, so hat er au f  
eine R u h ezeit in  gleicher D a u er  alle 12 oder 8  T a g e  
Anspruch. V on  jedem  30- oder 24stündigen  R u h etag  w er
den 10 S tu n d e n  in  d ie 90stündigen  P a u sen  eingerechnet, 
d ie  sich inn erha lb  von 9 T a g en  a u s  der t ä g l i c h e n  
R uh e ergeben m üssen. W enn d as L okom otivpersonal ver
h a lten  w ird , den D ien st a u f den B ah n h öfen  abzuw arten, 
so w ird  e in  V ier te l der W artezeit a ls  D ien stze it ange- 
rechnet. —  D ie  D a u er  der D ien stze it anderer Z n g s-  

ibcbicustctcr d arf an einem  T a g e  nicht 12 Yß und innerhalb  
14 T a g en  nicht 140 S tu n d e n  überschreiten. A u f jede 
12% ftiin i)igc D ien stle istu n g  m uß am  nächsten oder zw eit
nächsten T a g  ein e  m indestens 12stündige R uhe folgen. 
F a lls  d ie Z u gsbed ien steten  (a u sg en o m m en  Lokom otiv
führer und H eizer) d ie Nächte nicht a u s w ä r ts  verbringen  
m üssen, so kann die durchschnittliche tägliche A rbeitsdan er  
a u f 11 S tu n d e n  v er lä n gert nnd die durchschnittliche R uhe
pause a u f 9 S tu n d e n  verkürzt w erden. E in  R u h etag  von  
24stünd iger D a u er  ist durchschnittlich alle 15 T a g e  zu 
gew ähren. ■—  D ie  tägliche M a x im a larb e itsd a u er  der 
S ta tio n sb ed ien ste ten  betrügt 12 S tu n d e n ; d ie zwischen 
den A rb eitsp eriod en  gelegene R uh ezeit darf nicht w eniger  
a ls  9 S tu n d e n  ausm achen. I m  M o n a t ist ihn en  e in  
ganzer F e ier ta g  einzn räu inen , an  dessen S te l le  aber auch 
zw ei H a lb fe ierta ge  treten  können. A u f S ta t io n e n  m it  
T a g - und N achtbetrieb dürfen  B edienstete nicht m ehr a ls  
14 aufein and erfo lgen d e Nächte beschäftigt w erden; beim  
U ebergang vom  T a g - zum  Nachtdienst oder um gekehrt, 
ist e in e  m in destens 24stiind ige R uh ezeit zu gew ähren.

I n  B e l g i e n  ist lediglich vorgesehen, daß den  
E isenbahnern  allwöchentlich ein ganzer T a g  freigegeben  
w erden m üsse; an einem ^ K albfeiertag  darf die Z a h l der 
A rbeitsstunden  fü n f nicht überschreiten. D ie  tägliche 
D ien stdau er ist unbeschränkt.

I n  den N i e d e r l a n d e n  ist für die E isenbahner, 
deren D ien st anh altender und anstrengender A rt ist, eine  
durchschnittliche lO stiindige und für die w en iger  ange
strengten P erson en  eine durchschnittliche 12stiindige tä g 
liche A rb eitsd au er  vorgesehen; 16 S tu n d e n  darf die A r
b eitsd au er an keinem  T a g e  überschreiten, auch nicht 
168 S tu n d e n  innerhalb  14 T a g en . W enn dem A rbeiter  
u m  M itta g  am  Dienstplatz v ier  oder m ehr S tu n d e n  R uhe  
gew ährt w erden, so w ird  die H ä lfte  dieser Z e it a ls  A r
b e itsze it gerechnet. A bgesehen von den kürzeren P au sen  
steht jedem  A rbeiter zwischen zw ei D ienstperioden  eine m in 
destens lO stiindige ununterbrochene R uh ezeit zu; in  be
sonderen F ä llen  kann dieselbe a u f 9 oder 8 S tu n d e n  redu
ziert w erden. W eibliche P erson en  dürfen  in  den S tu n d e n  
von  10 Uhr abends b is  5 U hr früh nicht beschäftigt 
w erden. A lle  zw ei Wochen tr it t  ein  24stünd iger R uh etag  
ein  und von  den 24  S tu n d e n  müssen m indestens 18 auf 
den S o n n ta g  fa llen ; statt dessen kann e in  24stündiger  
R u h eta g  alle drei Wochen nnd außerdem  ein  30stündiger  
R u h eta g  n eu n m a l im  J a h r e  gew ährt w erden. A u s 
genom m en h iervon  ist das L okom otiv-, S ig n a l -  und  
W eichenw ärterpersonal, d as nur a lle  v ier  Wochen eine  
L8stündige S o n n ta g s r u h e  und dazu noch 13 andere  
LOstiindige R u h etage hat. Durch M iu ister ia lverord u n n g  
können die B estim m un gen  über die D ienstdancr nnd die 
R u h etage  fü r kleine und unbedeutende S ta t io n e n  anßer  
W irksam keit gesetzt w erden; A bw eichungen sind ferner  
dort zulässig, wo e s  der Verkehr erfordert, doch m uß der 
zuständigen  B ehörde inn erhalb  von acht T a g en  davon  
M itte ilu n g  gemacht w erden.

, I n  G r o ß b r i t a n n i e n  w urde d as H an dels
m in ister iu m  durch Gesetz erm ächtigt, a u f Beschwerden der 
A rbeiter über zu la n g e  D ien stdau er oder u n genü gend e  
S o n n ta g s r u h e  d ie V erhältn isse bei der betreffenden B ah n  
zu untersuchen und, w enn  es notw en d ig  ist, d ie G esell
schaft zur A usstellung einer entsprechenden D ien stord 
n u n g  zu verhalten .

I n  der S c h w e i z  g i lt  fü r d ie B ed iensteten  der 
vom  B u n d e konzessionierten oder betriebenen  V erkehrs
ansta lten  im  a llgem einen  der l ls tü n d ig e  M a x im a la r b e its 
ta g . D ie  tatsächliche ^Dienstleistung des L okom otiv- und  
Z u gp erso n a ls  m uß inn erha lb  14 aufein and erfo lgen d en  
S tu n d e n  beendet fe in , jene der S ch la gw ü rter in n en  in n e r 
halb von 12 S tu n d e n  und die der übrigen  K ategorien  
innerhalb  von 15 oder 16 S tu n d e n . W eint es der V er
kehr erfordert, so kann die D ienstperiode aller E isen 
bahner auf 10 S tu n d e n  v er län gert w erden. D ie  tägliche  
R u h ezeit b eträgt fü r d as Lokom otiv- und Z u gsp erso n a l 
10, fü r  d as ü brige P e r so n a l 9 S tu n d e n ;  sie kann an e in 
zelnen  T a g en  redu ziert w erden, aber an  je drei a u f
einanderfolgenden  T a g e n  darf sie zusam m en nicht w en iger  
a ls  30  oder 27 S tu n d e n  ansm achen. D ien stle istu n g  in  
der Z e it  von 11 Uhr nachts b is  4 Uhr früh w ird  e in -'u n d  
ein  viertelfach angerechnet. A ußer den Nachtwächtern darf

„D e» Eiseribrchttev."

kein B ediensteter in n erh a lb  e in es  M o n a ts  mehr a ls  
14 Nächte hindurch beschäftigt w erden. A llen  B ediensteten  
sind jährlich 5 2  R uhetage freizugeben, w ovon w enigstens 
17 a u f S o n n ta g e  fa llen  sollen. D ie  R uhetage haben  
24  S tu n d e n  zu dauern, w enn  ihnen  eine norm ale D ien st
panse vorherging, und 32 S tu n d e n , w enn d as nicht der 
F a ll  w ar. A u f den H a u p tlin ien  haben alle m it m indestens 
n eu n  J a h ren  beschäftigten oder m indestens 31 J a h r e  
a lten  B ediensteten  auf einen  achttägigen U rlau b  A n 
spruch; anderen B ediensteten  w ird  ein  kürzerer U rlau b  
gegeben.

I n  I t a l i c «  darf die durchschnittliche D an er  des 
täglichen D ien stes der L okom otivführer und H eizer, e in 
schließlich der R eservetage und R uhetage, nicht über 
10 S tu n d e n  w ähren. I n te r v a lle  b is  zu anderthalb  S t u n 
den w erden in  die D ien stze it eingerechnet, ebenso ein  
T e il  der W artefristen  der M annschaften von Reserve- 
lokom otiven. D ie  D ien stze it m uß in  eine in sgesam t  
17stündige P eriod e  so llen , der R uhepausen vorhergehen  
und fo lgen  müssen. D ie  e in m a lige  D ien stleistu ng  darf 
nicht über 13 S tu n d en , und fa lls sie durch kurze Ruhepausen  
unterbrochen ist, nicht über 14 S tu n d e n  dauern. D ie  vor
hergehenden und nachfolgenden Ruhepausen müssen, wenn  
sie daheim  verbracht w erden, m indestens 10-, und w enn  
sie a u sw ä r ts  verbracht w erden, m indestens 7stündig sein. 
D em  L okom otivpersonal sind m onatlich zw ei volle T a g e  
(24 S tu n d e n ) freizugeben. E in  Verschieben der freien  
T a g e  ist Zulässig, aber um  nicht m ehr w ie  drei M on ate . 
D ie  durchschnittliche tägliche D ienstdauer der Z u g s-  
führer, S chaffn er  und B rem ser beträgt 11 S tu n d e n , 
eben fa lls unter E inrechnung kürzerer P a u sen  und e in es  
T e i ls  der W artefristen . D ie  D ien stleistu ng  hat innerhalb  
ein es  17stündigen Z e itra u m es zu liegen , ausgen om m en , 
w enn  sie durch eine m indestens 4 S tu n d e n  dauernde  
R uhe unterbrochen ist, in  welchem F a lle  d ie Z e it , in n er
halb der d ie D ien stleistu ng  zu endigen  hat, a u f 19 S t u n 
den v erlä n gert werden kann. D ie  tatsächliche A rb eitszeit  
darf 15 S tu n d e n  n ie m a ls  überschreiten. D ie  au f jeden  
D ien st fo lgende R uhe hat m indestens 7 oder 8  S tu n d e n  
zu w ahren. D em  Z u gsp erso n a l sind jährlich entweder  
12 32stündige oder 18 24stündige R u h etage  freizugeben; 
e in e  Verschiebung der R u h etage ist statthaft. D a s  S ta -  
tio n s- und Skreckenpcrsonal hat u n ter  gewöhnlichen U m 
ständen den 12stündigen, bei anstrengender A rbeit den 
lO stiindigen A rb e its ta g ; die ununterbrochene R uhezeit 
hat 7 oder 8 S tu u d e n  täglich zu dauern. Nachtdienst darf 
nicht öfter a ls  20 m al im  M o n a t und, wo T a g - und Nacht
dienst abwechselt, an nicht mehr a ls  7 a u fe in an d erfo lgen 
den Nächten geleistet werden.

I n  den V e r e i n i g t e n  S t a a t e n  v o n  
A  m e r i  k a darf die tägliche ununterbrochene D ienstdancr  
des V erkehrspersonals nicht lä n g er  a ls  16 S tu n d e n  
w ähren, w orau s e ine m indestens lO stiindige R nhe zu 
fo lgen  hat. D a u er te  der D ien st m i t U  n  t e r b r e ch u n- 
g e n 16 S tu n d e n , fo besteht n u r  au f eine 8stündige P au se  
Anspruch. I m  S ig n a ld ien st tä t ig e  B edienstete dürfen auf 
Strecken m it T a g - und Nachtbetrieb b is  zu 9  S tu n d e n  
und a u f Strecken m it T agbetrieb  a lle in  b is  zu 13 S t u n 
den beschäftigt w erden; bei dringendem  E rford ern is  
kann die D ienstdancr des S ig n a lp e r so n a ls  an drei T a g en  
der Woche um  je 4 S tu n d e n  ver län gert w erden. W eitere  
A u sn ah m en  kann die Aufsichtsbehörde zulassen.

D iese  Z usam m enstellung ergibt deutlich, daß selbst 
in  den L ändern, wo die A rb eitsdau er der E isenbahner  
gesetzlich geregelt ist, die Z a h l der D ienststunden so a u s 
gedehnt w erden kann, daß d as P erso n a l erm üden m uß  
und U n fä lle  die F o lg e  sein müssen. F .

Irr vii!. dkutsche GewerMMr- 
k m - m ß .

E i g e n e r  B e r i c h t .
D r e s d e n ,  Anfang J u l i .

*
E in  im p on ieren d es B ild  rn higer K raft bot der in  

der vorigen  Woche in  der sächsischen H auptstadt versam 
m elte Kongreß, auf dem 3 8 8  D eleg ierte  nicht w eniger  
a ls  z w e i e i n  v i e r t e l  M i l l i o n e n  organisierter  
A rbeiter vertraten . D eutschlands P r o le ta r ia t  marschiert 
heute an der Sp itze  der Arbeiterschaft der ganzen  W elt 
und trotz allen  b ru talen , rechts- und  gesetzwidrigen V er
folgungen, trotz wüstestem U nternehm erterrorism us und  
gem einster Hetzerei und  V er leu m d ern  jener zur A rbeiter
zersp litterun g  abgesandten christlichen, n a tion a len  und  
direkt gelben A uch-A rbeiterparteieu  wächst die freie G e
werkschaftsbew egung in  im m er stärkerem M aße, während  
die Verräter m it Schm erz erkennen müssen, daß die A r
beiter D eutschlands im m er deutlicher ihr ehrliches H and
werk durchschauen.

R ückhaltlos stellen sich in  dem Lande des u nver
hüllten  K lassenkam pfes die O rg a n e der Herrschenden ans 
die S e i t e  des K a p ita ls . L ange nicht den schärfsten, aber 
einen interessanten B e w e is  dafür lie fer t die I n te r n a t io 
n ale  H ygieu ean sstellu n g , die eben jetzt T ausend e von  
Frem den nach D resd en  zieht. M an  hat zurst d ie Gewerk
schaften, deren ganzes W irken ja  der K am pf um  H ygiene  
ist, znr B e te il ig u n g  an der A u sste llu n g  eingelad en . A ls  
aber die Gewerkschaften die Absicht erkennen ließ en , die 
schandvollen Zustände in  der H e i m a r b e i t  der 
O esfentlichkeit vorzuführen , vereite lte  m an  ihre B e te i l i 
gung, obgleich sie zu jedem Entgegenkom m en bereit 
w aren; so w ollten  sie ihre A u sste llu n g  der G en eh m igu ng  
e in es R ichterkollegium s von  unparteiischen S o z ia lp o li
tikern u n terw erfen  und den U nternehm ern  in  der von  
den Gewerkschaften zu erbauenden H alle P latz fü r  ihre 
a llfä llig en  G egenausstellungen einräu m en . A lle s  um 
sonst: das H eim arbeiterelend  und die B eru fsg efa h ren  
w ollte  m an nicht haben, n ur die U nternehm er dürfen sich 
in  kontrollosen Reklamen rühmen, w ie herrlich w eit sie es 
gebracht. E s  w ar einer der packendsten M om en te  auf dem  
K ongreß, a ls  ein  Sprecher des F abriksarbeiterverban des, 
dem auch die chemischen A rbeiter  angehören , nachwies, 
m it welcher G ew an dh eit der O esfentlichkeit von den B le i-  
farbenfabriken die trau rige  W ahrheit der gew a ltigen  
G efährlichkeit und Schädlichkeit dieser B etr ieb e  in s  
G eg en te il verkehrt w ird!

D aS  K ap ite l von den B ehörden m ußte der K ongreß  
fast bei jedem  P u n k t feiner reichen T a g eso rd n u n g  be- I
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sprechen. U nd e s  geschah stets m it E rnst und m it B e
w eisen!

I n  einem  Buch von 180 S e ite n  legte die G en era l
kommission der Gewerkschaften D eutschlands ihren  A uf
traggebern  Rechenschaft über die letzten drei J a h re , in 
die auch der größte A rbeitskam pf fie l, den Deutschland  
bisher gesehen: die R iesenaussperrung der B auarbeiter  
im  S o m m er  1910. Aber nicht nur K äm pfe im  I n -  und  
A u sla n d  —  der schwedische D e leg ier te  S öd erb erg  ver« 
sicherte feierlich, daß Schw edens Arbeiter n ie die starke 
H ilfe  der Deutschen vergessen w erden —  nahm en  die 
G eneralkom m ission in  Anspruch, sie fand neben ihrer die 
ganze B ew egung umfassenden T ätigkeit noch die M öglich
keit, e in e  eigen e sozialpolitische A b te ilu n g  einzurichten, 
an  deren Spitze sie ihr M itg lie d  R obert Schm id t, den be
kannten O rg a n isato r  der H olzarbeiter und B erlin er  
N eichstagsabgeordneten, stellte. I m  mündlichen Bericht des 
Genossen L e g i  e n spielte die zur A usbildung der Gewerk
schafter alljährlich in  B erlin  abgehaltene sechswöchige G  e« 
w  e r k s ch a f t s  s ch u l e e ine große R olle. I h r e  V ere in i
gun g  m it der „Kriegsschule" der P a r te i  erscheint beiden 
T e ile n  noch verfrü ht; d ie A nträge  e inzelner B a n a r-  
beiterortsgrup pen , dem w egen  se in es U eberganges zur 
©chutzzöllnerci' a n s der P a r te i ausgetretenen Schriftsteller  
E alw er das Lehram t zu nehmen, fanden keine U nter
stützung. lieb er die M a i f e i e r  debattierte der K ongreß  
gar nicht, durch N ichtunterftiitzim g von A n trägen  auf 
unbed in gte  A rb eitsru h e am  1. M a i gab der K ongreß  
kund, daß er an dem jetzigen m it der P a r te i vereinbarten  
Zustand festhält.

L egien  hatte schon in  seiner E röffn u n gsred e, d ie  
nachdrücklich daran erinnerte, welchen Schikanen gerade 
die D resd en er  und sächsische A rbeiterbew egung aus- 
gesetzt w ar und w ie sie trotz alldem  groß und tief geworden  
ist, auf die schweren Kämpfe hingewiesen, die das stahlhart 
organ isierte U nternehm ertum  den Gewerkschaften, Ivo 
nicht früher, fo beim  A b lau f der T a r ifv erträ g e  auf* 
drängen w ird. M it  der G eneralaussperrung, aber noch 
über d as schwedische B e isp ie l und E xperim ent h in a u s , 
m uß in  der T a t  u nbedingt gerechnet w erden. D er  
R üstung fü r  dieses R in g en  d ien t ein  A n trag  der B e r 
lin er  M eta llarb eiter , die Kosten besonderer K äm pfe  
künftig  nicht durch S a m m lu n g , sondern durch U m l a g e  
a u f die Z entra lverb än d e aufzub ringen . E in en  S o l i 
d a r itä tsfo n d s w ie d ie österreichischen Gewerkschaften  
haben die deutschen bekanntlich nicht.

Nicht n u r K riegsrü stu n gen  betreiben die deutschen 
Gewerkschaften. D er  D resden er K ongreß hat beschlossen, 
in  Gem einschaft m it den Genossenschaften eine V o l k s 
v e r s i c h e r u n g  in s  Leben zu ru fen , d ie frei fein  w ird  
von allen kapitalistischen P ro fitge lü sten  und deren  
Grundsatz dem P u blik um  gegenüber ist: K e i n  B e i 
t r a g  d a r f  v e r l o r e n  g e h e n !  B e i den p riva ten  
Versicherungen geht bekanntlich sehr v ie l verloren , nicht: 
nur für D ividenden und P ro fite , sondern vor allem  in  
F ä llen , wo der Versicherte nicht w eiterzah len  kann.

D em  Zwecke, d as P r o le ta r ia t  w iderstan d sfäh ig  und  
kampfkräftiger zu machen, dienten auch die von G e
nossen D eichm ann e in gele iteten  B era tu n g en  über H eim 
arbeit und H ansarbeitsgesetz, d ie die F orderungen  der 
Gewerkschaften an  die Gesetzgebung form u lierten . R obert 
Schm idt gab hier eine scharfe, aber zutreffende B e u r 
te ilu n g  des „großen W erkes" der R eichsversicherungsord- 
uuug, dieses Werkes der Arbeiterentrechtung, der W itw en- 
und W aisen n i c h t  Versorgung.

E in  noch ungleich düm m eres gesetzgeberisckies 
P la n e n  gegen die deutsche Arbeiterklasse enhü llte das  
glänzende R eferat des R echtsanw altes Genossen H e i n e -  
m a n n  (B er lin ) über den V orentw urf zu einem  deut
schen Strafgesetzbuch. Schon  heute steht das kämpfende 
P ro le ta r ia t, w ie miinniglich bekannt, unter A usnahm s- 
recht: D er  § 153 der G ew erbeordnung ahndet V crru fs- 
crklarungen der A rbeiter gegen ihre K lassenverräter, 
ahndet die bloße „Ehrverletzung" gegen einen  S tr e ik 
brecher m it m onatelangem  G efän gn is —  während allen  
anderen Klassen V erru fserk lärun gen  gestattet sind und  
selbst B e le id ig u n g en  des R eichskanzlers m it G eldstrafen  
gebüßt w erden können. Z u r  M ajestätsb ele id igu n g  gehört 
nach dem Gesetz die A b s i c h t  —  beim  Streikbrecher ge
n ü gt es, daß er sich gekränkt fü h lt. Und w ie  em pfindlich  
ist d as E h rgefüh l dieser H erren! D a s  Reichsgericht hat 
w iederholt entschieden, daß d as Streikpostenstehen nicht 
verboten werden kann: nun dann erläßt matt einfach 
eine P olizeiverordnung und bestraft jeden, der überhaupt 
vor einer bestreikten F ir m a  stehen bleibt. U nd so in s  
Endlose. Aber der neue V oren tw u rf ist noch ein  ganz  
anderes G ew ächs. Er bedroht geradezu jeden S ch r itt der 
A rbeiter im  Lohnkam pf a ls  Erpressung und die liebliche, 
S k a la :  G efä n g n is , A rb e itsh a u s, Zuchthaus zeigt a ller
orten  d as soziale V erständn is der Verfasser des Vorent«- 
W urfes. E s  besteht a llerd in g s nicht a llzu v ie l Aussicht, 
daß dieses Werk Gesetz w ird , aber w ürde diese G efahr  
vorhanden sein, so könnte es zu den allerernstesten  
D in g en  kom men. D a s  b ew ies die la n g e  D ebatte , in  der 
nam entlich der im  V oren tw u rf vorgesehene vö llig e  R aub  
des K oalition srech tes an a llen  A rbeitern  von Verkehrs- 
uttd sonstigen öffentlichen B etrieb en  a ls  äußerste Z u 
m utung, die jem als einem  reife»  Volke gestellt worden  
ist, bezeichnet wnrde.

I n  gründlichster W eise erörterte Genosse Hut* 
b r e i t ,  der Redakteur des O rg a n s der Generalkom-i 
M ission, die A r b e i t s l o s e n v e r s i c h e r u n g  u n d  
d i e  A r b e i t s n a c h w e i s f r a g e .  S o  ist festzustellen, 
daß eine R eihe deutscher S tä d te  die A rbeitslosenversiche
rung, e in ig e  auch das e inzig  richtige G enfer S y s te m  
(Zuschüsse zur Arbeitslosenkasse der Gewerkschaften und  
a llen fa lls  direkte Unterstützung der N ichtorganisierten) 
ein gefü h rt haben. N atürlich  zeigen  sich auch hier T e n ”: 
denzen, durch gewisse N ebeneinrichtungen , E rsa tzb e trieb s
kassen 2C. die Sache gegen dies Gewerkschaften nutzbar z»  
machen. D ie  A rbeitsnachw eise sind w ieder, nach län g e rem  
S tills ta n d , zu einer H au p tfrage  des A rbeiterleben s g c ° : 
w orden. D a s  ist den U nternehm erverbänden zu danken, 
dic an S te l le  der paritätisch von A rbeitern und Unter-! 
nehm ent verw a lteten  gem eindlichen Nachweise ihre 
Z w angsnachw eise stellen, deren Hauptzweck erw iesener
m aßen, die A u s m e r z u n g . a l l e r  u n liebsam en  E le
m ente a u s  der A rbeit ist. D er  Führer der B er lin er  M e
ta llarb eiter , Genosse Cohen, brachte h ierfür klassische
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V cisp ieie  Vor und N edner a n s  dem N uhrrcdier, a u s
M annheini-L udw igshafen und Ham burg desgleichen.

E rw ähnen  w ir  noch die erfreuliche M itte ilu n g  
L eg ien s, das; bereits 12.000 L andarbeiter freigew erk
schaftlich organ isiert sind, stellen w ir  fest, das; die E r
klärung des Vorsitzenden © ’ch’F i’rf’e (S tu t tg a r t ) , des 
L eiters der größten Gewerkschaft der W elt, des Deutschen  
M etallarb eiterverb an d cs, am  S ch luß  des K ongresses: 
das; die Gewerkschaften e in s  sind m it dem u m s P reu ßen - 
Wahlrecht kämpfenden P ro le ta r ia t, großen B eifa ll fand, 
so haben' w ir  einen  knappen Uebcrblick gegeben. Z ie lb e
w ußt und kraftvoll marschieren die deutschen G ewerk
schaften vo rw ä rts , i n  u n z e r t r e n n l i c h e r  E i n i g 
k e i t !  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ____

Untere Selesiettenlonfert«.
lieber die

(Fortsetzung.)

Tätigkeit des P rnger S ekre taria ts
erstattete Sekretär Genosse B r o d e c k y  einen ausführlichen 
Bericht. E r besprach eingehend die Bewegung auf der B. E. B. 
und A. T. E., die dort erreichten Erfolge sowie die Durch
führung der E inreihung auf der k. k. B. N. B., S t. E. G. 
und Cc. N. W. B. E r  verweist auch darauf, daß die tsche
chischen Genossen in  Böhmen einen sehr schweren S tan d  haben, 
denn einerseits müssen sie geschlossen F ro n t machen gegen 
die nationale Demagogie, anderseits aber der S tr e it  zwischen 
den Antonomisten und Zentralisten die S itu a tio n  ver
schlechtert. Trotzdem ist wesentlich kein M itgliederabgang zu 
oerzeichnen. B isher ist es gelungen von der Eisenbahnerorga
nisation die separatistischen Bestrebungen m it Erfolg abzu- 
haltcn, er hoffe dies auch fü r die Zukunft versprechen zu 
können und schließt m it dem Appell, die tschechischen Ver
trauensm änner mögen ihn in seiner Arbeit durch Auf
klärung der M itglieder unterstützen.

Genosse Koranda verweist in seinem
Bericht über daS B rünncr Sekre taria t

auf den Zentralbericht, bespricht die zurzeit der G ründung 
des S ek re ta ria ts  in B rü n n  bestandene und die heute be
stehende S itu a tio n . D as mährische S ek re ta ria t hat wohl 
einen M itglicderabfall zu verzeichnen, jedoch verlor es n u r 
deutsche, aber keine tschechischen M itglieder. D ie Ursachen 
liegen in  den nationalen und kulturellen, oft auch n u r in  
lokalen und persönlichen Verhältnissen. D ies müsse sich ändern. 
Die Genossen V ertrauensm änner müssen sowohl das Landes- 
als auch das Z entralsekretariat auf das kräftigste u n te r
stützen. D ie Entwicklung der Eisenbahncrorganisation in  
M ähren hemmte wesentlich die durch den S tre it  zwischen 
Antonomisten und Zentralisten geschaffene S itu a tio n , und 
wenn irgendwo, so w ar cs in B rünn  der Fall, die S tellung  des 
Sekretärs eine ungemein heikle und verantwortungsvolle. 
Indem  Genosse K o r a n d a  für  die bisherige Unterstützung 
allen dankt, wünscht er, daß m it dem S ekre taria t seitens 
der O rtsgruppen M ährens Fühlung genommen werde, zum 
Zwecke eines gedeihlichen Zusammenwirkens, im Interesse der 
Eisenbahner aller Kategorien.

Genosse K a c z a n o w s k y  berichtet fü r das
Lemberger Sekretaria t,

baß die O rganisation  in  G alizien Forschritte gemacht hat, 
trotz der vielen und verschiedenen Gegner und trotz der in 
Galizien herrschenden sprichwörtlichen Vergewaltigung der 
arbeitenden Schichten der Bevölkerung. D ie Allpolen haben 
sich viel Mühe gegeben, eine gelbe O rganisation zu gründen, 
ooch bisher ohne Erfolg.

Genosse K o p a c berichtet fü r das
Sekre taria t in Triest,

daß in diesem S ekre taria t leider ein Rückgang der M itglieder 
zu verzeichnen sei. E r bespricht ausführlich die Ursachen des 
M itgliederabfalles und erw ähnt auch die vielen In te rv e n 
tionen und Versammlungen, die das Sekre taria t durchführte, 
beziehungsweise abhiclt.

Genosse K r a u S ,  al s H a u p t v e r t r  a u  c n s m a n n 
' n  F a l k e n  a u  berichtet schließlich, daß gegenwärtig die 
nationalen Beamten eine ungeheure terroristische Agitation 
gegen die Gewerkschaft entwickeln, daß aber fü r die Zukunft 
die Aussichten dennoch gute sind.

Genosse Rudolf M ü l l e r  besprach den
Administrationsbcricht

eingehend, die Mitgliederbewegung und konstatiert, daß trotz 
oller unverm inderten, zum Teile sogar verstärkten Leistungen, 
trotz aller im verflossenen Ja h re  neuerdings erzielten, nicht 
Unbedeutenden Erfolge fü r verschiedene Kategorien, die O r
ganisation dennoch einen M itgliederverlust zu verzeichnen 
hat. D ie Ursachen sind in der politischen und wirtschaftlichen 
S itu a tio n , _ in der unzweifelhaft zunehmenden nationalen 
Bewegung, in dem S tr e it  der Antonomisten und Zentralisten, 
Vielleicht auch in M ängeln der inneren O rganisation, haupt
sächlich aber darin  zu suchen, daß viele indifferente Eisen
bahner meinen, jetzt sei in  absehbarer Zeit auf größere E r 
folge nicht zu rechnen, und deshalb «ustrcten . E in  schwerer 
gehler unserer O rganisation  ist die im m er steigende Fluk
tuation der M itglieder und das Fehlen jeden M ittels, die
selbe h in tanzuhalten oder auch n u r einzudämmcn.

Trotz des Rückganges der M itglicderzahl haben die 
Einnahm en eigentlich n u r durch öie V erringerung der Bei- 
trittsgebühren und sonstigen E innahm en eine unwescnt- 
t'che V erm inderung erhalten, hingegen sind aber die Gesamt- 
ousgaben der O rganisation  bedeutend gestiegen. E s betrugen 
me Gesamteinnahm en der O rganisation  im Ja h re  1909 
« r . 484.096-42, dagegen im Ja h re  1910 Kr. 471.494-54. Die 
Leistungen sind jedoch gegenüber dem vorletzten Ja h re  gc- 
Uiegen. E s betrugen die Ausgaben im  Ja h re  1909 insgesam t 
« r . 454.23532, im Ja h re  1910 dagegen Kr. 468.42629. 
Rcchtsschutzkostcn der Z entra le beliefen sich im Ja h re  1910 auf 
Kr. 84.104-86, sie w aren um  Kr. 7861-42 höher a ls  im  vor- 
uusgegangcncn Jah re . Außerdem verausgabten die O r ts 
gruppen im eigenen W irkungskreis an Rcchtsschutzkostcn 
K'r. 1784-45, so daß sich eine Gesamtsumme von Kr. 85.979-61 
Viitcr diesem T itel ergibt; fü r Unterstützungen wurde ein Ge- 
soinibetrag von Kr. 59.334-0-2 verausgabt. An Versnmm- 
mugskosten wurden im  ganzen Kr. 31.018-62 aufgcwendet, die 
Ausgestaltung der Bibliotheken der O rtsg ruppen  erforderte 
bsu B etrag  von Kr. 8893-92. 49.236 Bücher im W erte von 
<ij.400 Kr. besitzt die O rganisation.
~ F ü r rein agitatorische Zwecke wurden insgesamt 
: r- 51.907-42 aufgewendet, w as um Kr. 2739-15 mehr ist als 
un vorletzten Ja h re  1909. D as erklärt sich besonders aus einer 
Phßen Zahl von Aktionen» die in  diesem Ja h re  die Z entra l- 
nttuiig durchzusühren hatte. D ie V erw altung des Z entra l- 

U 're ta ria ts  und der Adm inistration erforderte Kr. 39.997-52; 
rur Provinzfekretariatc, die von den M itgliedern in wachsen- 

M aße in  Anspruch genommen werden, wurden Kronen 
. ?-0l2-hl aufgewendet. Auch verfügt die O rganisation  über 
-. ;'r Fachblätter tue in deutscher, tschechischer, polnischer und 
IWwenischer Sprache erscheinen, wovon besonders das deutsche 
p* einer Normalstärke von 10' Druckseiten erscheint und im 
Z"hre 1910 eine Gesam tauflage von 1,015.000 Exemplaren zu 

"zc,ch„en hatte.

ES erhöhten sich ganz besonders die Nechtsschutzkosten, 
Druckerkosten, Unterstützungen und A gitationsausgaben, und 
es wird die Aufgabe der Administration sein, in  Zukunft in 
kluger A rt auf dem richtigen Platz zu sparen.

Genosse M ü l l e r  konstatiert weiter, daß die Leistungen 
fü r den H ausbaufonds zurückgegangen sind und daß die Zen
tra le  daran  geht, einen B augrund zu kaufen, auf dem ein 
Eifenbahnerhcim erbaut werden wird. D ie tschechischen Ge
nossen haben sich in  P rag  bereits ein H aus erworben. E r 
bittet, fü r diesen Fonds mehr Interesse zu wecken.

Die B arm itte l der O rganisation sind dnrchwegs in  Ar- 
bcitcrinstituten angelegt, so daß m it dem Gelde der Arbeiter 
nicht kapitalistische Unternehmungen, sondern wieder nu r Ar
beiterinstitute unterstützt werden.

Z ur Fachpresse („D er Eisenbahnen)
berichtet Redakteur Genosse L i t t ,  der ausführt, daß ganz be
sonders im letzten Jah re  das Fachblatt der Eisenbahner ver
stärkt und ansgestaltet wurde. Die Anforderungen, die an  das 
B la tt gestellt werden, sind so große, daß der „Eisenbahner" 
mindestens a ls  Wochenblatt erscheinen müßte. In fo lge der 
damit verbundenen hohen Kosten sei dies jedoch nicht möglich, 
weshalb das B la tt 12-, 14- und zumeist löseitig erscheint. Es 
könnte hiebei aber viel an R aum  erspart bleiben, wenn die 
eigentlichen Aufgaben des Fachblattes nicht verkannt werden 
w ürden. E s w ird oft ganz unbedeutenden lokalen Geschichte, 
die ganze S pa lten  füllen, mehr W ert beigcmessen, a ls  wich
tigen Ereignissen, die die Allgemeinheit betreffen. O ft könnten 
kleine Ucbelstände an  O rt und S telle ohne Fachblatt behoben 
werden. Hiebei sei aber daran festznhalten, daß nu r w a h r 
h e i t s g e t r e u e  und b e w e i s k r ä f t i g e  Berichte einge
sendet werden dürfen. Unser Zcntralfachorgan hat ganz an 
dere Aufgaben zu erfüllen a ls  ein Lokalblatt und es daher 
m it diesem nicht zu verwechseln ist. Unser Z entralorgan 
ist fü r uns ein Äampfinstrument, das seine heiligste Aufgabe 
in  der A ufklärungsarbeit erblickt. I n  diesem S inne müssen 
die Genossen V ertrauensm änner die Redaktion unterstützen.

F ü r die
Kontrollkommission

erstattet ausführlichen Bericht Landtagsabgeordnctcr Genosse 
K o l l e g g e r, der die musterhafte Verwaltung der Admini
stration und zielbewusste Arbeit der Zentrale hervorhebt und 
E rteilung des AbsolutoriumS beantragt.

I n  der Debatte über diese Berichte verlangt der D ele
gierte aus Pilsen Auskunft, ob aus den finanziellen M itteln  
der O rganisation der

tschechischen zentralistischen Parteiorganisation
irgendeine Unterstützung zugckommen sei.

Rudolf M ü l l e r  a ls  Administrator erklärt, daß das 
nie der Fall w ar, da es die O rganisation bisher streng ver
mieden habe, sich irgendwie in den S tre it  zwischen Zentralisten 
und Autonomisten einzumischen.

K o l l e g g e r  (Graz) erklärt im Namen der H aupt
kontrolle, daß die genaue P rüfung  der Geschäftsführung nichts 
ergebe, w as einen solchen Verdacht rechtfertigen könnte. E r 
beantragt m it Rücksicht auf die in  jeder Hinsicht einwandfreien 
Ergebnisse der vorgenommenen Kontrolle das Absolutorium für 
den Zentralvorstand.

B r o d c c k h  (P ra g ): ES handelt sich bei dieser Frage 
keineswegs um  ein M ißtrauen gegen die Zentrale. D ie Frage 
erfolgte lediglich un ter dem Drucke der tschechoslawischen 
Oeffentlichkeit, da immer wieder die Behauptung auftaucht, die 
zentralistischen Gewerkschaften unterstützen den Kampf gegen 
die tschechoflawische P a rte i finanziell. W ir wollen daher an 
dieser S telle konstatiert wissen, daß die Eisenbahner in ihrer 
gewerkschaftlichen O rganisation an der zentralistischen Form 
festhalten, sich jedoch jedweder Einmischung in  die Angelegen
heiten der tschechoslawischen Parteiorganisation enthalten.

Genosse M r a z e k  beantragt, dem P rager V erw altungs
komitee das Absolutorium zu erteilen und ladet die Provinz
kontrolle ein, sich selbst auch von der musterhaften Verwaltung 
in  P rag  zu überzeugen.

Die Berichte werden sodann zur Kenntnis genommen 
und dem scheidenden Zentralvorstand sowie dem P rag er Ver
waltungskomitee einstimmig das Absolutorium erteilt.

Zum Punkt 2 der Tagesordnung: „O rganisation und 
Taktik und Hinterblicbcnenunterstützung" führte Referent Ab
geordneter Genosse Tomschik im  wesentlichen folgendes aus: 
Die G ründung der seinerzeitigen O rganisation (dds Fachvereines) 
erfolgte aus der Erkenntnis, daß n u r durch den festen Zu
sammenschluß aller Eisenbahner ohne Unterschied der Kategorie 
Erfolge zu erzielen möglich sind. B is zum Jah re  1897 zählte 
der Fachverein 25.000 M itglieder, und konnten, da bei 
Wahlen 2c. Indifferente m it uns gingen, Erfolge erzielt werden. 
Als nun im Jah re  1897 die Auslösung erfolgte, meinte man, 
daß hierdurch die Indifferenten aufgepeitscht und, die Nütz
lichkeit der O rganisation erkennend, derselben beitreten werden. 
Leider geschah dies nicht, es tra ten  vielmehr 15.000 Mitglieder 
aus, und lvie sehr sich die O rganisation auch Mühe gab, die 
Eisenbahner über Zweck und Nutzen der O rganisation auf
zuklären, stieg die Zahl der M itglieder bis zum Jah re  1903 
doch n u r auf 25.000, und erreichte dam als den Höhepunkt 
m it 25.000 M itgliedern, während im Jah re  1904 der Mit» 
glicderstand schon auf 24.000 sank, um  im Jah re  1905 wieder 
auf 25.000 M itglieder zu steigen, lieber diese Höhe konnten 
w ir dam als nicht hinauskommen. E s nützte uns wenig, daß 
viele Eisenbahner mit uns sympathisierten, denn sie zahlten 
keinen Beitrag, und so blieben w ir auf die 25.000 Mitglieder 
beschränkt und schwach. Trotz der Erkenntnis dieser schwäche 
haben w ir a b e r . doch im Frühjahr de» Jah res  1908 bei der 
Delegiertenversammlung beschlossen, den Kampf borzubereiten 
und haben auch im Herbst den allgemeinen Kampf prokla
m iert und so dam als alles auf eine K arte gesetzt, da Wu
rms sagen m uhten, daß auch so die O rganisation zurückgehen 
würde, wenn nicht der Kampf trotz der Schwäche gewagt wird. 
N un folgten Jah re  dce Erfolge, die M itglieder vermehrten 
sich bis über 60.000 und heuer haben w ir wieder einen Rück
gang zu verzeichnen.

M an müßte daher prüfen, ob denn 
unsere Taktik

eine schlechte gewesen ist. I m  Ja h re  1905 fanden infolge des 
Kampfes die Verhandlungen im Eisenbahnministerium statt, 
die den Erfolg brachten, daß neben momentanen Zugeständ
nissen auch alle der B ahnverw altung vorliegenden M em oran
den innerhalb drei Jah ren  „womöglich" »einer günstigen E r
ledigung zugeführk werden sollten. D as ist Anerkennung der 
O rganisation. Im  Jah re  1907 wurde der Kampf auf den 
Privatbahnen S t. E. G. und Oe. N. W. B., B. ($. B. :c. ge
führt; die k. k. S taa tsbahner hielt m an vom Stampfe ab, weil 
dies nur eine Stärkung der Taussig-Bahnverwallnngcn und 
eine tochtoächung der Position der .Kämpfenden auf der 
S t .  E. G. und Oe. N. W. B. gewesen wäre. Auch dieser Kampf 
brachte sthüitc Erfolge. Bei der Südbahn wurden zur gleichen 
Zeit ohne Stampf bedeutende Erfolge errungen.

I m  Jah re  1908 wurde im P arlam en t der bekannte 
20 M illionen-Anirag eingebracht und der eingetretcnen Be
wegung auf den k. k. S taa tsbahnen  einerseits und dem energi
schen Eingreifen der O rganisation anderseits sind neue E r
folge zu danken, und viele beabsichtigte Verschlechterungen 
hintangehalten worden. Die Einstellung der Kämpfe erfolgte 
im mer im richtiger. Zeitpunkt. I n  der Taktik konnte es daher 
nicht fehlen, denn wir stiegen von Erfolg zu Erfolg. Die 
schleppende D urchführungsart der gemachten Zugeständnisse auf

den k. k. S taa tsbahnen  verminderte wohl im wesentlichen de» 
W ert der Erfolgs selbst, hauptsächlich aber das Verdienst de* 
O rganisation, diese Erfolge errungen zu haben. M an  könnte; 
meinen, daß diese Verschleppung absichtlich erfolgte, aber w er 
den österreichischen B ureaukratism us kennt, weiß, daß es nicht 
bewußte Absicht ist. Schon gestern erwähnte ich, daß m an auch 
der Personalkommission hieran fälschlich einen T eil der Schuld 
zuschieben will.

I n  dieser Zeit der Erfolge stieg die M itgliederzahl auf 
60.000, und nun w irft sich die Frage auf, wie sind diese 
M itglieder der O rganisation zu erhalten? E s ist doch klar, 
daß die Aufgabe der O rganisation nicht nu r darin gelegen sein 
kann immer und immer wieder Kämpfe zu führen, ob mit oder 
ohne Aussicht auf Erfolg, sondern sie mutz auch die Errungen
schaften festhalten und ' >

Verschlechterungen hiutanhnlten.
Den Eisenbahnern droht große Gefahr seitens des rfcucti 

Sozialversicherungsgesetzentwurfes, wo m an ihnen bereits er
worbene Rechte schmälern will, so durch die Zusammenlegung 
der Rente m it der Pension ec.; gewiß sott dies n u r fü r die 
neu in Eisenbahndienst tretenden Personen gelten. Aber führen 
w ir denn nicht auch unsere Kämpfe für die Nachkommen, und 
ist es nicht eine schwere Gewissensfrage, ein solch wichtiges 
Recht für die Nachkommen verlorengehen z u ' lassen? ES 
droht weiter den Eisenbahnern noch schwerere Gefahr vom 
neuen Strafgesetzentwurf, durch welchen m an ihnen ihr wirk
samstes Kampfm ittel, die passive Resistenz, vollständig un
möglich machen will. Hierzu kommt die gegenwärtige allge
meine schlimme S itua tion . F ü r das Abenteuer in  Serbien 
werden von den Regierungsparteien neue S teuern  bewilligt 
werden und die. Belastung der Bevölkerung wird die höchste 
Spannung erreichen, so daß die Eisenbahner int Falle eines 
Kampfes alle Sympathien verlieren müßten. F ü r die Regierung 
wird der Grundsatz gelten: Zuerst gebt uns neue csiencrn, 
Hunderte von M illionen fü r den M ilita rism us, dann haben 
w ir vielleicht auch einen Brosamen für die Eisenbahner. — 
S o  wollen w ir Erfolge nicht erringen.

ES w irft sich auch die Frage auf, ob 
unsere jetzige O rganisationsform  

unzulänglich ist? Dieser M einung könnte m an werden, wenn 
m an sich bei deren B eantw ortung von den Gründungen separa
tistischer Vereine, wie einzelner Kategorienvereine ec., leiten 
ließe. N un ist es aber für jeden Einsichtigen klar, baß der
artige Vereine bisher keine Erfolge erzielen konnten. Und 
wenn sie Erfolge erzielen würden, so würde das nu r auf 
Kosten anderer Kategorien gehen, und solche Erfolge körnten- 
nicht von D auer sein und tragen Neid und Zwiespalt in  
die Reihen der Eisenbahnerschafi. Unsere alle Kategorien um 
fassende O rganisation hat Kategorienkonferenzen im weitest
gehenden Maße abgehalten, wo die Forderungen und Wünsche 
jeder einzelnen Kategorie genauest beraten und eingehend be
handelt wurden. Wenn aber einm al die Förderungen für eine 
Kategorie endgültig aufgestellt wurden und für diese die! 
S itu a tio n  klargestellt wurde, möge m an an diesen Forderungen , 
festhalten und sic zu erreichen suchen. Die Kategorienkonfe
renzen sind gut, sie können ersprießlich wirken, aber sie 
dürfen nicht an M aß und Ziel verlieren. I n  Katcgorien- 
konferenzett sei auch das Vertrauensmännersystem auszubauen : 
ui^d so ein Verbindungsmittel zwischen Ausschuß und M it
glieder oder ganzer Kategorien zu schaffen. D er Ausbau 
unseres Vertrauensmännersystems ist dringend nötig.

Bei den letzten Erfolgen haben die Dienerkategarien 
und Arbeiter schlechter abgeschnitten a ls  die Unterbeamten k ., 
daher fei jetzt das Augenmerk mehr auf diese zu richten. 
Unsere jetzige O rganisationsform  träg t allen Bedürfnissen 
Rechnung und ist gewiß zweckentsprechend. Die Sekretariate 
iverden immer mehr ausgebaut, und kommt nun  zu den be
stehenden noch das Sekretariat für die Nordwestbahnen mit 
Genossen Krützner a ls  Sekretär. I n  Westböhmen arbeitet Ge
nosse K raus sowieso werktätig und m it Erfolg.

W as unserer O rganisation fehlt, ist ein starres ...
B indemittel, ,

m it welchem die einm al gewonnenen M itglieder an die O r
ganisation gefestigt werden. Die Zentrale hat nach einem 
solchen M ittel geforscht und kann nach reiflicher Erwägung 
eine Hintcrbliebenenunterstützung a ls  solches empfehlen. Es 
wird uns der Borw urf gemacht, daß durch diese Einführung 
die Kampfstellung und der Äampfcharakte'- unserer O rgani
sation leiden würden. M it nichteu! D enn gerade durch die 
Einführung der Hinterbliebenenunterstützung hofft man neue 
M itglieder zu erlangen, die M itglieder an bi-'. O rganisation zu 
binden und so unsere Kampfesposition numerisch und finanziell 
zu stärken. Alle unsere Gegenvereine haben schon solche E in
führungen, und weil nun w ir darangehen, ebenfalls ein 
B indem ittel für die M itglieder zu schassen, schreibt zum B ei
spiel der „Deutsche Eisenbahner", unsere Einführung sei 
finanziell nicht zu halten und n u r zu dem Zweck gedacht, die 
M itglieder an  die O rganisation zu ketten, ihnen die B e
wegungsfreiheit zu nehmen. Und gerade weil die Gegner so 
sehr gegen diese Einführung sind, sollten unsere Genossen 
darüber um  so ernster Nachdenken und sie werden finden, daß 
die Neueinführung gut, nützlich und unbedingt nötig ist.

Aus der Hinterbliebenenunterstützung ziehen alle M it
glieder einen bedeutenden finanziellen Vorteil, sie w ird daher 
ein gutes A gitationsm ittel bilden und uns auch die einzige 
Möglichkeit bieten, die Aufklärung auch unter Indifferente, 
wenn sie einm al in  der O rganisation sind, zu tragen.

D er Referent bespricht sodann noch weitere Vorteile 
der Hinterbliebenenunterstützung und meint, es sei nu r die 
Frage zu entscheiden, ob die E inführung fakultativ oder obli
gatorisch einzuführen wäre. E r sei fü r die obligatorische E in
führung, weil diese allein den gewünschten Erfolg bringen 
kann und weil n u r bei der obligatorischen Einführung für 
die M itglieder bedeutende Unterstützungsquoten geleistet wer
ben können. R eferent schließt: Unsere O rganisation ist nicht n u r 
eine O rganisation  der Gegenwart, sie muß auch eine O rg an i
sation fü r die Zukunft sein. Deshalb müssen w ir uns bei 
jedem zu unternehm enden Schritt Unsere V erantw ortung voll 
bewußt sein. I n  ruhigen Zeiten müssen w ir die O rganstaiion 
ausbauen, innerlich stärken, in  erregten Zeiten aber Klugheit 
m it Vorsicht paaren und so wirksam die Interessen der M it
glieder verfechten. I m  Interesse Ih re r  Forderungen, im 
Interesse der O rganisation bitte ich, der obligatorischen Ein- 
führung der Hinterbliebenenunterstützung zuzustimmen. 
(Beifall.)

Rudolf M üller: Genosse Tomschik hat a ls  wie ein kun
diger Arzt diagnostiziert, an w as unsere O rganisation  krankt 
und hat unter mehreren H eilm itteln uns besonders die E in 
führung der Hinterbliebenenunterstützung anempfohlen. E r hat 
die S itu a tio n  richtig erkannt und richtig beurteilt. W ir gehen, 
wirklich einer schweren Zeit entgegen. M an ist daran, die zwei
jährige Dienstzeit einzuführcn. D a werden sehr viele U nter
offiziere gebraucht, die trüber dienen und diesen Unteroffizieren 
soll nach einer M itteilung der „St. k. W iener Zeitung" bei 
Anstellungen in staatlichen Betrieben, insbesondere auf den 
Eisenbahnen, vor allen anderen der unbedingte Vorrang zu- 
gesprochen werden. Erst jene Posten, die durch solche weiter
dienende Unteroffiziere nicht mehr besetzt werden könnten, 
würden fomit in der Zukunft fü r die anderen Sterblichen 
überbleiben. W as das heißt, ist leicht zu ermessen, wenn ich 
anführe, daß nach M inister Schönaich 75 Prozent der weiter- 
dienenden U nteroffizieren au s Bauernsöhnen bestehen. Diesen 
sollen zunächst alle S tellen  Vorbehalt: n sein, die nicht Hoch-
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schulbildüng ober eine besondere fachtechnische Ausbildung er
fordern. D ie Absicht der Regierung sei hier unverkennbar die,

 ̂die Eisenbahnerschaft m it militärischem Geist und militärischer 
D isziplin zu durchsetzen und die Posten der Vorgesetzten m it 
möglichst konservativen Elem enten zu besetzen. Diesem Be- 

! streben müsse unsererseits durch Hebung des Klassenbewußt- 
! seins entgegen gearbeitet werden.

Schon am  letzten Eisenbahnerkongretz wurde beschlossen, 
datz ttlle Genossen, die M itglieder irgendeines Unterstützungs- 
Vereines sind, auch M itglieder der Gewerkschaftsorganisation 

. bleiben müssen, und daß sie den gewerkschaftlichen Gedanken 
' w eiterzuverbreiten verpflichtet seien. B isher sei ein Erfolg 
hierin noch nicht zu verzeichnen. W as nützt schlietzlich auch dies 
alles, wenn die Leute und oft auch unsere M itglieder den 
ursächlichen Zusammenhang zwischen unserer O rganisation und 
den erzielten Erfolgen nicht begreifen und nicht erfassen. Des
halb w äre e? zweckmäßig, datz die Z entralorganisanon über 
große Ereignisse im  politischen und gewerkschaftlichen Leben 
M usterreferate auöarbeitet und in  Broschürenform an die 
O rtSgruppenvertrauensm änner hinausgäbe, so daß dann diese 
a ls  Kollege zu Kollege aufklärend sprechen können und M iß
verständnisse aubleiben. D am it w äre die Schlagkraft der O r 
ganisation gewiß gehoben.

W as w ir verhüten sollen, sei die Verflachung in  einer 
N u r -  F a c h s i m p e l e i ,  durch die w ir sehr viel an  S ozia
lism us verlieren. W ir brauchen in  unseren Reihen mehr 
Enthusiasm us. D ie Begeisterung hebt m an durch Gesang, es 
sei daher die Pflege des Arbeiterliedes sehr zu empfehlen.

D ie Hinterbliebenenunterstützung sei gewiß ein gutes 
M itte l, die M itglieder an unsere O rganisation zu binden und 
die F luktuation einzudämmen. Deshalb sei sie auf das wärmste 
zu empfehlen. W ir müssen aber im allgemeinen unseren ein
geschränkten Eisenbahnergesichtskreis verlassen und große S o 
zialpolitik m it der ganzen übrigen Arbeiterschaft führen. Es 
ist ein besonderes Augenmerk der Lebensm ittelteueruug zuzu
wenden. es ist anzustreben, daß die Personalkommissionen im 
gesetzlichen Weg analog den Geyilfenausschüssen «usgebaut 
werden und daß durch sie T arifverträge abgeschlossen werden. 
Die vielen Kategorienkonferenzen seien schädlich, weil zu viel 
und unerfüllbare Forderungen ausgestellt werden, und da die 
O rganisation diese Forderungen nicht durchzusetzen vermag, 
wird sie für schwach und unnütz gehalten und die M itglieder 
treten  aus. Auch werden durch diese Konferenzen die Leute zu 
sehr auf Kleinigkeiten gelenkt und vergessen hierbei auf das 
Große. W ir müsten daher zurück zur ziec- und tlassenbewußten 
gewerkschaftlichen Arbeit. Machen w ir uns groß und stark nu 
merisch, festigen und einigen w ir uns innerlich, dann sind uns 
weitere Erfolge und der S ieg  sicher. (Beifall.)

B r o d e c k y  (P rag , tschechisch) schließt sich den Aus
führungen von Tomschik und M üller an.

K o l  l e g e r  (G raz): Ich habe erw artet, daß diesmal 
die Zentralleitung m it positiven Vorschlägen kommt, wie unsere 
O rganisation ausgebaut werden könne. E in M ilte l dazu sei 
nach der M einung von Tomschik die Hinterbliebenenversicherung. 
Viel wichtiger sei, daß einmal das System der V ertrauens
m änner vollkommen ausgebaut werde, ohne das sonst auch die 
Hinterbliebenenversicherung schlafen werde. M it einer solchen 
Versicherung werden w ir aber auch höchstens Invalide  und 
aste Leute an die O rganisation fesseln. Auch werde infolge 
der m it dieser N eueinführung notwendig gewordenen Erhöhung 
der Beitragsleistung den schlechtbezahtten Lohnarbeitern die 
Angehörigkeit zur O rganisation geradezu unmöglich gemacht. 
D er Redner wünscht, daß der A ntrag auf E inführung einer 
Hinterbliebenenversicherung abgelehnt werde.

H e n d l  (Wien) ist der M einung, daß sich die Ver
trauensm änner m it Unrecht gegen de» geplanten Versicherung»- 
zweig aussprechen. Die M itglieder, die über die Sache genügend 
aufgeklärt wurden, seinen entgegengesetzter M einung. Auch 
teile er die Befürchtungen des Genossen Kolleger nicht. Gerade 
auf der Südbahn bestehen schon eine Menge von S terbe- und 
Kranzvereinen. Unsere M itglieder mögen dann diese auch sonst 
die Gewerkschaft schädigende Vereine verlassen und sie zugrunde 
gehen lassen. E r habe von den Zugsbegleitern der Südbahn den 
A uftrag, für den A ntrag zu stimmen.

S c h o b e r  (Wien) wünscht, daß speziell zu der E in
führung der Hinterbliebenenunterstühung G eneralredner be
stimmt werden.

Es wird hieraus ein A ntrag angenommen, sich auf je 
zwei P ro - und Kontraredner zu einigen.

Z ur Fortsetzung der Debatte über die Einführung einer 
Hinterbliebenenunterstützung werden a ls befürwortende Redner 
S c h o b e r  (Wien) und W e i s  e r  (Linz) und a ls  den Vor
schlag bekämpfende Redner T a n t s i n  und B e ck (F lorids
dorf) gewählt.

S c h o b e r  (W ien): Die Frage, die zur D ebatte steht, 
beschäftigt uns schon seit Jah ren  und muß endlich einmal 
gelöst werden. W ir brauchen ein M ittel, das die Leute mehr- 
materiell fü r die O rganisation interessiert: eine H inter
bliebenenversicherung. Alle anderen O rganisationen haben 
schon solche Bindem ittel, wie. Reiseunterstützung, K ranken-und 
Arbeitslosen- und auch Hinterbliebenenunterstützung. Sogar 
die Gegner der Einführung geben zu, daß ein Bindem ittel 
zwischen M itglieder und O rganisation notwendig sei, da uns 
der große Mitgliederwechsel jede Agitation und jede Aufklä
rungsarbeit ungeheuer erschwert. Und fragen w ir uns, warum  
kommen die Indifferenten  nicht in  die O rganisation? W eil sie 
die erkämpften Erfolge nicht zu würdigen tvissen und ihnen die 
O rganisation m ateriell zu ivenig bietet. Auch ist unrichtig zu 
sagen, daß wenig Bem ittelte den erhöhten B eitrag nicht leisten 
werden wollen. Gerade das Gegenteil ist wahr. M an möge 
mehr Positives gewähren, dann werden sie zu uns kommen.

Beck (Floridsdorf) meint, daß die E inführung dieser 
Versicherung mehr Schaden a ls  Nutzen bringen werde. Auch 
leide darunter der Kampfcharakter der O rganisation. W ir 
haben a ls  M itglieder zwei D ritte l schlecht bezahlter Arbeiter, 
die w ir durch die Erhöhung der Beiträge aus der O rganisation 
ausschalten. Eine Hinterbliebcnenversicheruiig würde aber auch 
die geistige Verflachung der O rganisation fördern, da viele M it
glieder einfach m it der Aussicht auf die finanziellen Leistungen, 
die sie von der Gewerkschaft zu erw arten haben, ihre Beiträge 
zahlen würden, ohne sich weiter um andere. Fragen zu beküm
mern. D er Reimer sieht in  der Fluktuation einen natürlichen 
Zustand, von dem alle Gewerkschaften heimgesucht werden.

W e i s e r  (Linz) erkennt in dem Ausbau der Versiche
rung ein M ittel, die Gleichgültigkeit un ter den M itgliedern zu 
beseitigen. D er Egoism us ist einm al eine menschliche Eigen
schaft, m it der jeder, der praktische Arbeit leisten will, rechnen 
muß. D er Redner teilt auch die Befürchtungen nicht, daß eine 
Erhöhung der Beiträge un ter gleichzeitiger E rw eiterung der 
Leistungen einen Abfall von M itgliedern verursache. D ie Er- 
sahrungen haben eher das Gegenteil bewiesen.

T  a n t s i n (Floridsdorf) ist der Ansicht, daß die1 Stärke 
der Gewerkschaft durch die E inführung dieses Unterstützungs- 
zweiges leiden werde. Unsere Scharfmacher lauern  n u r auf den 
Augenblick, in dem es möglich sein loerdc, die O rganisation 
niederzureiten. W ir müssen daher alles vermeiden, w as uns 
schwächen könnte. D er Redner stellt den A ntrag, daß bei der 
Abstimmung über diese Frage die Z w eidrittelm ajorität ent
scheiden soll und daß die Hinterbliebenenunterstützung m ir 
fakultativ eingeführt werden solle.

B r o d e c k y  (P rag ) erklärt nam ens der tschechischen 
Eisenbahner, daß diese prinzipiell gegen eine Hinterbliebenen- 
U n te r s tü t z u n g  nichts einzuwenden haben. S ie  werden sich aber 
m it Rücksicht auf den Konflikt m it den Separatisten der Ab
stimmung enthalten.

„Der Msenvayner."

W e i g l  (Wien) m eint im  Schlußwort, daß m an m it 
Unrecht glaubt, die Zentrale, a ls  solche habe ein besonderes 
Interesse, die Neueinführung durchzudrücken. Dem sei nicht so. 
Schon im Jah re  1903 und im  Ja h re  1905 befaßten sich die 
Delegiertenversammlungen m it dieser Frage, und da dam als 
ein Beschluß wegen der zu hoch veranschlagten Beiträge nicht 
zustande kam, wurde die Z entra le angewiesen, diese Frage zu 
studieren und darüber dann Bericht und geeignete Vorschläge zu 
erstatten. D ies sei hierm it geschehen. D ie Entscheidung liege 
in  der Hand der Delegierten.

Die tatsächlich vorhandene übergroße F luktuation gibt 
gewiß zu denken, und keiner von K ontrarednern w ar imstande, 
ein besseres M itte l anzugeben, m it welchem der F luktuation 
zu steuern wäre. D aß  unsere O rganisation durch die Neuein
führung den Kampfcharakter verlieren würde, seien leere 
W orte, die niemand glaubt. Auch die Schlechtgestellten werden 
die O rganisation nicht verlassen, wenn sie fü r die M ehr
zahlung mehr geboten erhalten. Diese sind gerade an der Hin
terbliebenenunterstühung interessiert. Auf Grund eines reichen 
Ziffernm aterials erörtert nun  Genosse Weigl die finanzielle 
S eite  des Projektes und stellt auf G rund der vorgebrachten 
Ziffern die vollständige finanzielle Sicherheit des Fonds fest. 
Diese Berechnungen seien natürlich n u r fü r eine obligatorische 
Einführung maßgebend. Bei fakultativer Einführung müssen 
die Berechnungen erst gemacht werden, es ist aber schon heute 
klar, daß dann die Leistung keine so hohe sein wird können, 
als sie gegenwärtig^bei obligatorischer E inführung vorgesehen 
und gesichert ist. Schon deshalb müsse er die obligatorische 
E inführung befürworten.

E r schließt: Tatsache ist, daß sich un ter den Eisen
bahnern eine große Zahl befindet, die M itglieder bürgerlicher 
Unterstützungsvereine sind, so daß nicht einzusehen sei, weshalb 
diese nicht in ihrer Fachorganisation versichert sein können. 
Gerade die bürgerlichen Unterstützungsvereine seien der Herd 
der Agitation gegen uns.

F a l k  (Triest) ist namens der Südbahner gegen die ob
ligatorische Einführung der Hinterbliebenenversicherung.

Bei der hierauf vorgenommenen namentlichen Abstim
mung wird der A ntrag der Zentralleitung auf Einführung 
einer obligatorischen Hinterbliebenenunterstühung fü r die An
gehörigen verstorbener M itglieder abgelehnt. Dagegen stimmen 
123 D elegierte, die ‘28.461 M itglieder vertreten, dafür 68 D e
legierte die 14.725 M itglieder vertreten.

I n  der Debatte über O rganisation und Taktik sprechen 
noch F a l k  (T riest), H o l z t r a t t n e r  (W ien), G l ü t t i g  
(Döbling), H a i t i  n g  e r  (Linz), W e i s e r  (Linz), E n g e l  
(B rünn), S c h l e s i n g e r  (B rünn ), S c h i l l e r  (Aussig), 
S c h i l l e r  (Bodenbach), H ö ch t l (Z naim ), S  ch r  ä f f l (Jn -  
zersdorf), G r ü l l  (W ien), K o p a r  (T riest), B u r k e r t  
(Jägerndo rf), K l u e k a  (K rakau), Z a p t e t a l  (Sankt 
P ö lten ), M . a t t l  (Floridsdorf), K o l l e g e r  (G raz).

Nack) einem Schlußwort des Genossen T  o m s ch i k wird 
die D ebatte über diesen Punkt geschlossen und über die vor
gelegten Anträge abgestimmt. Angenommen werden folgende 
Anträge:

1. Die Zentralleitung wird beauftragt, bei wichtigen und 
aktuellen Fragen, die die Eisenbahner betreffen, die H eraus
gabe von billigen Broschüren im F orm at der „Lichtstrahlen“« 
Broschüren zum Zweck der Agitation zu veranlassen.

2. F ü r  das S ekretaria t in  B rünn  ist ein beratendes V er
trauensmännerkomitee aus V ertretern der B rünner O rts 
gruppen einzusetzen, und wäre das S ta tu t  hierzu von der Zen
trale auszuarbeiten.

3. D ie Zentralleitung wird m it Rücksicht darauf, daß die 
derzeitigen provisorischen Bestimmungen der Personalkommis- 
sionen und Arbeiterausschüsse in nächster Zeit in  definitive 
übertragen werden, beauftragt, S ta tu ten , beziehungsweise eine 
Geschäftsordnung fü r die Personalkommissionen und Arbeiter» 
aüsschüsse auszuarbeiten und diesen E ntw urf den organisierten 
M itgliedern der Zentralpersonalkommission und dem Z en tra l
arbeiterausschuß zur B eratung und Begutachtung vorzulegen.

Alle anderen Anträge wurden abgelehnt oder der Zen
tra le  überwiesen.

Genosse T o m s c h i k :  D a  der A ntrag der Zentralleitung 
auf Einführung einer Hinterbliebenenversicherung abgelehnt 
wurde, weil sie obligatorisch verlangt wurde, legt die Z entrale 
den E ventualantrag  vor, es sei diese Unterstützung a ls  fakulta
tive Einrichtung einzuführen. D a dafür aber eine neue Berech
nungsgrundlage notwendig geworden sei, werden die weiteren 
Vorschläge neuerdings den O rtsgruppen unterbreitet werden.

D er A ntrag wurde einstimmig angenommen.
Z u r Erledigung des I I I .  P unk tes:
W ahl der Z en tra lle itung  und Kontrollkommission

wurde über Vorschlag des Wahlkomitees Josef S c h w a b  ein
stimmig wieder a ls  O bm ann gewählt.

I n  den Zentralausschuß w urden gewählt die Genossen: 
Konstantin K n e i d i n g e r ,  Josef W a b i t s c h ,  F ranz  
S  ch i m o n, Alois B u k o v s k y ,  Eberhard H e i d e r, Alois 
Beck, Rudolf M ü l l e r .  W ilhelm B r o d e c k y ,  Johann  
H a r t m a n  n, Josef S o m m e r f e l d ,  E m il P o h l ,  Josef 
G a r o n ,  Josef S c h u s t e r ,  K arl S c h m i e d  und Rudolf 
W e i g l .  „  ,

I n  die Kontrolle wurden gew ählt: Adolf K o t r b a ,  
Anton R i e g e l b a u  e r, F ranz  S  o w a, F ran z  B a b o w s k h ,  
Josef A n f r i e d ;  in  die Ersatzkontrolle: Josef G o l l e r 
s t e p p e r ,  Anton F  r  a n  e k und R udolf R e d l .

I n  die Provinzkontrolle wurden entsendet fü r  Ober- 
vsterreich Genosse H a t t i n g e r, fü r M ähren Genosse S c h l e 
s i n g e r ,  fü r K ärn ten  Genosse P  i r  t e r , fü r Böhmen Genosse 
P r o h a s k a .

I n  das P rag e r Verwaltungskomitee erscheinen gewühlt 
a ls  M itglieder die Genossen: Josef L i v o r a ,  Josef F e i l e r ,  
J a ro s la v  S  v o b o d a, Josef S e v e r i n ,  Josef Z a m o st n f ,  
J a n  P  o k o r  n y, Ferdinand C i h u l e k ;  a ls  Ersatzm änner die 
Genossen Josef B  e n d>l, Josef M  a r  t  i n o v s  k y, Josef N i e- 
d e r m e r t e l ,  L ad islau s S v o b o d a ,  F ran z  H e j n a ,  Josef 
V a l e k ,  F ranz  J i r g l  und Josef K r  i i .  I n  die Kontrolle 
wurden gewählt a ls  M itglieder die Genossen: Anton B z o ch, 
F ranz  M r ü z e k .  Josef Z a h r a d n i k ;  a ls  Ersatzmänner 
die Genossen: K arl Z a r u b a ,  Rudolf B a l a b a n  und J o 
hann W i e n e r .

Vor Uebergang zum Punkt IV  bean trag t Genosse B r o -  
be e i l ) ,  zuerst Punkt V und dann Punkt V I I I  der Tages
ordnung in  V erhandlung zu ziehen, welcher A ntrag  nach 
kurzer D ebatte angenommen lvurde. D ie V erhandlungen fan 
den ihre Fortsetzung m it einem R eferat von D r. Leopold Kntz 
über das

neue Strafgesetz.
I n  dem E ntw urf sei die bedingte Entlassung aus der 

S tra fh a ft und bei Jugendlichen (T äte rn  im  A lter von 14 bis 
18 Jah ren ) sogar die Slrafnachsicht und das In s ti tu t  der Re
habilitation  vorgesehen. E s soll es dem zu einer S tra fe  V er
u rte ilten  ermöglichen, nach A blauf von mindestens fünf Jah ren  
die Löschung der S tra fe  zu verlangen, so daß er a ls  unbescholten 
zu gelten hat. Aber der E n tw urf gibt im § 56 Behörden, die 
zur V erleihung von S tellen  oder öffentlichen Funktionen be- 
rufen sind, das Recht, die Bekanntgabe einer durch R ehabili
tation  getilgten V erurteilung  zn verbangen. Diese Bestimmung 
würde der R ehabilitation  jeden V orteil nehmen und ist daher 
zu verwerfen. D ie Eisenbahndelikte, die Gefährdungsdelikte 
des E ntw urfes bilden eine wesentliche Verschlechterung des 
Strafgesetzes. Nach dem geltenden Strafgesetz m uß der Richter 
auch die besonderen Verhältnisse des Eisenbahndienstes be»

Vit. M

urteilen . W enn der Angeschuldigte auch eine bestimmte ^n< 
struktionsbeftimmung übertreten hat, m uß doch der Richter 
beurteilen, ob im gegebenen Falle die Ins truk tion  überhaupt 
durchführbar ist, oder ob der instruktionswidrige Vorgang, wie 
dies so oft vorkommt, ständige, dem angeklagten Eisenbahner 
von den Vorgesetzten zum Gebot gemachte P rax is  sei. Der 
neue E ntw urf bestraft jedes pflichtwidrige V erhalten, daher 
auch jede Uebertretung der Instruk tion . D ies zeugt von einer 
vollkommenen U nkenntnis der tatsächlichen Abwicklung _ des 
Eisenbahnbetriebes und mutz deshalb entschieden zurückgewiesen 
werden.

Nach Besprechung der S trafsätze bespricht der Redner 
die im  E ntw urf neu auftretenden Delikte der Betriebsstörung 
und Betriebsgefährdung. Nach § 431 wird schon m it G efängnis 
bis zu einem J a h r  bestraft, wer den Betrieb einer Eisenbahn- 
Schiffahrt, der öffentlichen Post, des Telegraphen oder Tele
phons gefährdet oder stört. E s ist da gar nicht notwendig, daß 
die G efährdung oder S tö rung , wie es das geltende Gesetz 
fordert, au s Bosheit oder durch Uebertretung von Vorschriften 
herbeigeführt wird. Nach dem E n tw urf w äre es auch strafbar, 
wenn die BetriebSgeführdung durch Anwendung der dienstlichen 
Instruktionen geschieht. Aach dem E n tw urf ist demnach die 
passive Resistenz ein strafbares Delikt, sie könnte sogar a ls  
Verbrechen bestraft werden. Auch die bloße V erabredung der 
passiven Resistenz würde nach dem E n tw urf strafbar sein. D er 
Redner führt aus, daß die passive Resistenz ein gewerkschaft
liches K am pfm ittel ist, das n u r im äußersten Falle angewendet 
w irb, wenn Die öffentliche M einung hin ter dem Personal steht. 
Eine Bestrafung sei durchaus nicht zn rechtfertigen. D r. Ä a tz 
schließt m it dem Appell an die Delegierten, in  ihren O r ts 
gruppen über die die Interessen der Eisenbahnerschaft und der 
O rganisation  schwer schädigenden Bestimmungen des S t r a f 
gesetzentwurfes genau aufzuklüren. (Lebhafter Beifall.) D er 
Referent schlägt folgende Resolution vor, die ohne D ebatte 
einstimmig angenommen w ird:

„Die Delegiertenkonferenz der organisierten Eisenbahner 
Oesterreichs (J u n i 1911) erblickt in  dem von der österreichischen 
Negierung im  Septem ber 1909 veröffentlichten V orentw urs 
eines österreichischen Strafgesetzbuches den Versuch einer ganz 
ungerechtfertigt strengen und den tatsächlichen Verhältnissen 
des Eisenbahnwesens nicht entsprechenden Kodifikation der 
Gefährdungsdelikte, die eine Verschlechterung des geltenden 
Rechtes bedeutet. D ie Bestimmungen des E ntw urfes über die 
S tö ru n g  öffentlicher Betriebe haben offenbar den Zweck, den 
Eisenbahnbediensteten die K oalitionsfreiheit zu rauben und 
selbst die streng instruktionsmäßige Dienstleistung a ls  Lohn
kampfmittel m it S tra fe  zu bedrohen.

Die Delegiertenkonferenz spricht sich daher m it Entschie
denheit gegen die bezüglichen Bestimmungen des E ntw urfes 
au s und erw artet, daß die sozialdemokratische Fraktion des 
Abgeordnetenhauses die Gesetzwerdung jener verwerflichen 
Bestimmungen verhindern wird."

H ierauf geht der Kongreß zur E rö rterung  einer alle 
A rbeiter aus das lebhafteste interessierenden F rage über.

D er S ep a ra tism u s und die Eisenbahner
w ar der nächste Verhandlungsgegenstand. A ls erster ergriff 
hierzu Abgeordneter Genosse T o m s c h i k  das W ort, der a u s 
führte: S einerzeit hat m an dem nationalen B edürfnis Rech
nung tragend die politischen O rganisationen nach national 
autonome G ruppen durchgeführt. D am it w ar m an  ̂ aber 
tschechischerseits nicht zufrieden, sondern trug  den national- 
autonomistischen Gedanken auch in  die Gewerkschaften und so 
kam es überall zu Auseinandersetzungen und dann S paltungen  
der Gewerkschaften. W ir Eisenbahner sind b is jetzt hiervon ver
schont geblieben. W ir haben auch stets, soweit a ls  n u r möglich, 
den Wünschen der tschechischen Genossen Rechnung getragen, 
sowohl sprachlich a ls  auch finanziell. S o  wurde bei un s den 
tschechischen Genossen durch das Verwaltungskomitee in  P rag  
die möglichst weitgehende Selbstverw altung gegeben, fü r die 
tschechoslawischen M itglieder wurden die Gewerkschaftsbeitrage 
der Gewerkschaftskommission in  P rag  abgeführt und das 
P rag e r Komitee hebt fü r die tschechoslawische P a rte i von den 
tschechischen Genossen die Parteisteuer ein. W ir hatten gegen 
die politisch-nationale autonome S tellung  nichts einzuwenden, 
w ir ta ten  aber alles, um das H ineintragen dieser Bewegung 
in unsere zentralistische O rganisation  fernhalten, im Interesse 
aller Eisenbahner.

Dennoch zeigen sich Anzeichen, daß auch w ir von dieser 
Bewegung nicht verschont bleiben sollen. I n  B rü n n  findet sie 
den Ausgangspunkt. Viele tschechische Gewerkschafter blieben 
nämlich der E rfahrung  treu, daß n u r eine zentrale gewerk
schaftliche O rganisation das richtige K am pfm ittel gegen das 
in te rna tiona l und zentralorganisierte K apital sein kann, sie 
blieben aber aufrichtige Anhänger der tschechoslawischen 
autonom en politischen P a rte i. Und n u r, weil sie in  der Gewerk
schaftsfrage eine andere M einung hatten, und in  der au to
nomistischen T rennung der gewerkschaftlichen O rganisation  
eine Schwächung der proletarischen Macht erblickten, wurden 
sie aus der tschechoslawischen Parteiorgan isation  ausgeschlossen. 
Diese ausgeschlossenen Parteigenossen gingen nun daran, eine 
neue tschechische, in ternationale  politische O rganisation  zu 
gründen, gründeten ein T agb la tt und stellten im letzten W ahl
kampf auch eigene Kandidaten auf. D ies machte die S itu a tio n  
noch gespannter. G anz m it Unrecht w arfen die Autonomisten 
uns deutschen Genossen vor, w ir hätten  die neue O rganisation  
finanziell unterstützt und schlugen in  ihren B lä ttern , insbeson
dere in der „Rovnost" einen Ton an, der alles eher a ls  un ter 
Genossen zu dulden ist. W ir haben zu allem geschwiegen — zum 
Glück verstanden unseren deutschen Genossen die aufreizenden 
tschechischen Artikel nicht — und stets den Standpunkt ein
genommen, uns in diese S treitigkeiten  nicht zu mengen, weil 
w ir im m er noch hoffen, daß die tschechischen Genossen noch selbst 
zur Einsicht kommen werden, daß sie solch einen verbrecherischen 
Bruderkrieg nicht führen dürfen und daher die allen nottuende 
Einigkeit wiederfinden werden.

N un will m an auch an  der selbst von der tschecho
slawischen P a rte ile itung  a ls  einzig richtig erkannten zen tra
listischen O rganisationsform  der Eisenbahner die Schaufel 
anlegen und sie untergraben. Redakteur B  e h i n  j e arbeitet 
an  der Zerschlagung unserer einzigen O rganisation  in  M ah
ren, der Abgeordneten V a n ö k  ag itie rt fü r eine separa
tistische E isenbahnerorganisation und so geht es fort.

W ir müssen abbr sagen, bis hierher und nicht weiter! 
W ir alle sind m it Freuden bereit, m it den tschechischen Genossen 
auch w eiterhin wie bisher Schulter an Schulter zu kämpfen, 
w ir wollen und müssen die Einigkeit zu erhalten trachten. Uno 
wenn gesagt wird, w ir könnten getrennt marschieren und ver
eint schlagen, so sage ich, daß eine T rennung  schon eine Schwä
chung und Entfrem dung bedeutet und daß m an getrennt sehr 
leicht geschlagen wird. W ir haben gemeinsame, gleiche Feinde» 
w ir müssen und können n u r vereint siegen.

W as w ir hier wollen, ist, daß endlich zwischen unö K lar
heit, volle K larheit geschaffen wird, und daß die W ühlarbeiten 
eines Vanök e tu t t i  q u n n ti endlich ih r Ende finden. E n t
weder erklären sich die tschechischen Genossen Eisenbahner für 
eine separatistische O rganisationsform , dann wollen sie un» 
dies a ls  M änner offen sagen und w ir scheiden in  Frieden, 
wolle» sie unserer bisherigen gemeinsamen Arbeit treu  bleiben, 
dann mögen sie dies m it allem Nachdruck erklären und alles 
aufbieten, daß die nörglerische W ühlarbeit gegen unsere ge
meinsame O rganisation  aufhört. A ls B rüder vereint wollen 
w ir dann wie bisher auch w eiter siegreichen Kämpfen entgegen
gehen, komme, w as da wolle. (G roßer Beifall.)

(Schluß folgt.)
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üeichrionferesr der Kamleidiener 
der k . !. ötaatstahuen.

A m  S o n n ta g  !>.en 11. J u n i  l. I .  fand in  W ien  
eine K onferenz der .ttanzleidiener in  S a lo in o n s  G ast
h aus statt, welche von 2 6 D e leg ier ten  besucht w ar. Genosse 
B a r t a eröffnete um  9 U hr v o rm itta g s die K onferenz  
und stellte fest, daß die K anzleid iener aller D irek tionen  
der k. k. S ta a tsb a h n e n  bei dieser K onferenz vertreten  
seien, w orau f er Genossen M  ü l I e r a ls  V ertreter der 
Z en tra le  sow ie den Genossen S o m m e r f e l d  a ls  M it 
glied  der Z entralpersonalkom m ission herzlich begrüßte  
und folgende T a g eso rd n u n g  bekannt gab:

1. Zweck der Konferenz. 2. Besprechung über die im 
Fahre 1910 angebrachten A nträge und Forderungen und 
bereit Resultate. 3. Beschlüsse über die nächsten A nträge und 
Forderungen. 4. W ahl eines H au svertrauensm annes.
i. Eventuelles.

Z u m  ersten P u n k t der T a g eso rd n u n g  besprach G e
nosse B  a r t a den Zweck der K onferenz und w ies  darauf 
hin , daß es bei den K anzleid ien ern  von großer N o tw en 
digkeit fei, ö fters K onferenzen abzuhalten , dam it den 
tä tigen  Genossen e in erse its  die M öglichkeit geboten ist, 
sich gegen seitig  kennen zu lernen , anderseits, daß nicht 
A nträge  in  den einzelnen  S ta a tsb a h n d irek tio n en  e in 
gebracht werden, welche sich nicht decken oder die neue  
F orderungen  en th alten , w ie  w ohl die a lten  noch nicht 
erled igt sind. Genosse B  a r t a h ält es nicht für n o t
w endig, die a lten  eingebrachten A n träge  noch e in m al zu 
verlesen und zu besprechen, erklärte aber im  vorhinein , 
dagegen S te l lu n g  nehm en zu müssen, daß die K an zlei
d iener der N . W . B . neue A nträge eingebracht haben, 
welche d ie a lten  direkt au f den K opf stellen w ürden. W as  
die E n t h e b u n g  d e r  K a n z l e i d i e n e r  v o n  d e r  
B  u r e a u r e i u i g u u g b etrifft, so kann hiervon ab- 
solut nicht Abstand genom m en w erde». D ie  N e m u  n e- 
r a t i o n e n  sollen in  H inkunft gleichm äßig verte ilt  
w erden, nicht so w ie  heute, daß e in ige  K anzleid iener 10, 
andere 20  und 30 K r. bekommen, es müsse unbedingt 
daran festgehalten w erden, daß bei solchen A nlässen nicht 
S chäd igu ngen  der K ollegen entstehen und nur G erechtig
keit A nw endung findet. Auch ist es in  der letzten Z e it  
vorgekom m en, daß B edienstete, d ie nicht der K a tcg o y c  
der K anzleid iener angehörten, zu K an zleigeh ilfen  er
n an n t w urden. D iese Posten  gehören für K anzleid iener, 
welche hierzu die E ig n u n g  besitzen. E in  großer T e il  der 
K anzleid iener ist 'aus Krankheitsrücksichten oder wegen  
M angelhaften  H ör- und S eh v erm ö gen s von seinem  
D ien st abgezogen und dem K anzleid ienft zngew iefen  w or
den. D iese  K anzleid iener hatten  in  v ielen  F ä llen  in  ihrer  
früheren K ategorie Aussicht Itnterbcm ntc zn w erden: 
E s müsse daher dieser V organg  entschieden bekämpft w er
den. W as den D ien st anbelangt, so kommt es zum  B e i
spiel in  P r a g  bei der B . N . B . vor, daß d ie  K ollegen  
von 6 Uhr früh b is  4 U hr nachm ittags und v ierm al im  
M on at von 6 Uhr früh b is 6 Uhr abends ohne eine  
M itta g sp au se  ihren D ien st versehen müssen. W enn w ir  
schon Heberstnnden machen müssen, so v er lan gen  w ir  
unbedingt eine Entschädigung hierfür, welche m indestens 
per S tu n d e  1 Kr. beträgt, da auch die H erren B eam ten  
für U eberftnnden separat en tloh n t werden. D er  T e le -  
lNaphendienst soll fiir  die K anzleiö iener abgeschafft 
w erden oder es sollen dieselben 2 Kr. Entschädigung für  
den Bereltsschastsdienst bekommen. E in  großer T e il  der 
K anzleid iener führt K lage, daß auch Sie B eh an dlu ng  
einzelner Vorgesetzter v ie l zu wünschen übrig  läßt. S o  
rst zum B eisp ie l in  P r a g  bei der B . N . B . ein  O ber- 
revident S c h i l l e r  bei der A b te ilu n g  I, welcher die 
K anzleid iener schikaniert und beschimpft. E in  anderer 
Herr, Adjunkt K a h l h o f e r, geht von einer K anzlei 
in  die andere, sekkiert die Leute, und w enn er nur einen  
kleinen M a n g e l entdeckt, so schreit er m it den K an zlei
dienern herum . E s  w äre besser, w enn dieser H err sich um  
rem A m t küm m ern w ürde und die K anzleid iener in  
Juche ließe.

 ̂ Nach Genossen B a r t a  m eldet sich ein  K ollege von  
der Z e iitra lw a g en d ir ig ieru n g  zum  W ort und brachte drei 
A nträge zur V erlesung:

1. E s  soll für die K anzleid iener ein  eigener S t a t u s  
geschaffen werden. 2. S ch affu n g  e in es einheitlichen  
jU te ls :  A m tsd ien er. 3. E in  A ntrag betreffs der E in 
führung zw eijähriger V orrückungsfrifteu.

E s  m elden sich die Genossen I s a r  a u s Villach und  
^  w o b o d a a u s P r a g  zum  W ort, welche entschieden 
Gegen die ersten zw ei A nträge  auftreten , da es nicht 
M igeht, im m er neue A nträge  einzu briu gen , bevor nicht 
me alten  ihre E rled igu n g  gefunden haben. A ußerdem  
w uffe m an mich im  A uge behalten , daß nicht e in ige  
K ollegen andere F orderungen  aufstellen, da dann die 
^ al,»V erw altu n g  leichtes^ S p ie l  haben würde, überhaupt 
u>chts zu erled igen , w e il sie au f die U nein igk eit der 
J-cutc selbst Hinweisen könnte. W ir haben eine gute  
O rg a n isation  und können n ur solche F orderungen  auf- 
neuen, wo w ir  von feiten  der M asse die Z ustim m ung  
vcwcu. D er  dritte  A n trag  sei ohnehin in  der Zentral«  
Personalkom m ission eingebracht und von a lle n , übrigen  
^vienerkategorien gefordert.

Nach den beiden Genossen sprach Genosse S  o m- 
?  e r f e I d, welcher bemerkte, daß die F orderungen  nur  
?Qnn Aussicht au f D urchführung haben, w enn  sich auch 
“on einem  entsprechenden H in terh alt gedeckt sind. E s  ist 
»iter allen  U m ständen daran festzuhalten, daß nicht 
«nner neue A nträge eingebracht werden, da ja  ohnehin  

'M E isenbahniu in isteriuni 1400 A nträge ihrer E rledi- 
Qwift harren. D ie  H auptforderungen  der K anzleid iener  
g lic h e n  a u s  sieben A nträgen . W enn diese A n träg e  durch- 
fietnhrt w ären , so könnten die K anzleid iener zufrieden

E s  ist auch darnach zu trachten, daß w ir  für unsere 
^ache die A m tsd ien er  im  E isenbahnm in isterium  ge
winnen. W enn w ir  diese Leute e in m a l gew onnen haben, 
i? bedeutet d as fiir  u n s  schon einen  halben E rfo lg , w e il  
ukh die D ienstverhältn isse der A m tsd ien er m it denen der 
ir n e m ^ ie n e r  in ten d ifiz ieren , S o la n g e  die A m tsd ien er  
q,n M in ister iu m  noch Die Spuckschalen au slceren  und die 
A ufräum earbeiten  machen, fo lan ge  w erden es auch die 
, 9 ’\3 leid iener bei den S ta a tsb a h n d irek tio n en  machen 
t ‘“ Isert. Z u m  Schlüsse bemerkte Genosse S o m m e r -  
"  I d, daß die O rg a n isa tion  bei den K anzleid ien ern  erst 

nderthalb J a h r e  a lt sei, und daß es daher auch nicht 
"glich w ar, in  dieser kurzen Z eit a lle s  zu erreichen.

G enosse S  w  o b o d a wendete sich in  heftiger  W eise 
gegen das Zertisikatistenw esen bei Besetzung der K ranz- 
leidienerposten. W eiters trat er dafür ein , daß alle Kanz- 
leid iener, sow ohl die der B ahn äm ter, a ls  auch die der 
B ah n erhaltu n gen , m it einer einheitlichen U niform  zu 
beteilen  seien.

Genosse I s a r  gab bekannt, daß die K anzleid iener  
von Villach, d ie durchwegs organisiert sind, ein  M em o
randum  w egen  einer T eu eru n gszu la ge  eingebracht 
hätten, das b is  heute aber noch keine E rled ig u n g  von der 
S ta a tsb a lm d irek tion  gefunden hat. E s  w ird  auch a ll
gem ein K lage über d as Sub stitu tenw esen  in  K rankheits
fällen  und U rlau ben  geführt.

Genosse C a l o u d a u s Olmütz te ilt  m it, daß in  
ihrer S ta a tsb a h n d irek tio n  die K anzleid iener schon von  
den A ufräum earbeiten  enthoben seien. D a  der H err N e
g ieru n g sra t selbst erklärte, er stehe auf dem S tan d p u n k t, 
daß der K anzleid iener nicht zum  A ufräum en  gehöre, 
sondern nur zur B eförderung der Akten. D er  I n n s 
brucker D eleg ier te  beschwert sich ebenfalls w egen  der 
A ufräu m earbeiten  und dem B ereitschaftsdienst. S o  
wurden a u s  a llen  D irektionsbozirken Beschwerden der 
K anzleid iener zur K en n tn is  gebracht. Schließlich  kam 
mich die e in m ü tig e  A uffassung zum Ausdruck, daß es für  
die K anzleid iener unb ed in gt notw endig sei, ein  M an d at  
für die Z entralpersoualkoiniuission zu bekommen, dam it 
mich das Eisenbahnm inisttzrium  erfahre, w ie  es e ig en t
lich unter dieser K ategorie zugeht.

Genosse A dolf M ü l l e r  faß te die ganzen F orde
rungen  in  einem  einstiind igen  R eferat zusam m en und  
präzisierte d ie S te l lu n g  der Z en tra le  zu diesen. Z u m  
S ch luß  verw ies er noch auf die W ichtigkeit der bevor
stehenden Neichsratswcchlen.

D er  In nsbru cker D e leg ier te  stellte den A n trag , 
daß an den a lten  A n trägen , welche beim  Eisenbahn- 
m in isterium  eingebracht sind, unbedingt festzuhalten ist, 
und zw ar:

1. Zweijährige Vorrückuugsfrist bis zum Endgehalt.
2. E rnennung fähiger Kanzleidiener zu Kauzlisten. 3. E in 
Ausgleichsarrangement. 4. Enthebung der Kanzleidiener von 
der V ureaureinigung. 5. Festsetzung der Amtsstunden. 6. Ab
schaffung der grauen Uniform und einheitliche U niform ie
rung. 7. Ucberstellung aus der Gruppe B in  die Gruppe A.

Ueber diese 7 A nträge wurde abgestimmt und es 
gelangten dieselben einstimm ig zur Annahm e. Z um  
4. P u n k t der T a g eso rd n u n g  w urde Genosse B  a r t a 
wiederum einstim m ig zum H auptvertrauensm ann ge
w ählt.

B eiin  5. P u nk t w urde d ie N otw end igkeit e in es  
K orrespoudenzsonds besprochen. Nach einem  kräftigen  
S chlußw ort, in  dem die K ollegen  aufgefordert w urden, 
über den V er la u f der K onferenz in  ihren D irek tio n s
bezirken zu berichten und f le iß ig  an einer guten  Durch
führung des V ertranensm ännersystem s w eiter zu ar
beiten, schloß um  2 Uhr nachm ittags Genosse B a r t a  
d ie ,Konferenz.

Bon der PersonallommWm der 
Eödbahn.

Protokoll über die mit D on n ersta g  den 27. A p r il 1911 in  
W ien stattgcfnndenc B era tu n g  der G ruppen des F a h r
p ersonals des Verkehrs, S ek tio n  für N utcrbeam te und 
für D ien er der Personalkom m ission betreffend allgem eine  

A ngelegenheiten  des Z u gb eg le itu n gsp erson a ls .
G e g e n w ä r t i g :  Vorsitzender: H err adm inistrativer 

D irektor kaiserlicher R at D r. Gustav F all; Vorsitzender-Stell- 
vertre ter: H err M aschinendirektor-Stellvertreter D r. In g e 
n ieur K arl Schloß; Sekretär der Personalkommission: H err 
D irektionssekretär D r. Moritz Leonore Domenego; von der ad
m inistrativen D irektion: H err Bahnkommissär D r. Albert 
Grabscheit); von der Verkehrsdirektion: H err Inspektor und 
Bureauvorstand F ranz  Pülleritzer; H err Direktionskontrollor 
Edmund Saulich; Schriftführer H err Bahnkonzipist D r. Em il 
T hurner und ferner a ls  Experte der Ersatzmann in der P e r 
sonalkommission Kondukteurzugsführer M ax Säckl.

Von der Sektion fü r U nterbcam te die gewählten M it
glieder: Zugsrevisor Robert Scherbaum, Oberkondukteur W il
helm Scheibein, Oberkondukteur Josef Skorjanee, ferner das 
ernannte  M itglied fü r Unterbeam te Zugsrevisor Joses No
wotny.

Von den Sektionen fü r D iener die gewählten M it
glieder: Andreas Storp, Oberkondukteur in G raz ; Leopold 
Aninger, Kondukteurzugsführer in  Villach; Ferdinand 
Lackner, Kondukteurzugssührer in  Lienz, und das neuernannte 
M itglied F ranz  Böhm, Kondukteurzugsführer in Wien.

Nach vorhergegangener ordnungsm äßiger Konsti
tu ierung  der Personalkommission beschließt dieselbe, den er
schienenen gewählten Ersatzmann M ax Säckel a ls  Experten 
der B eratung  beizuziehen.

H ierauf schlägt das Personalkommissionsmitylied Ro
bert Scherbaum folgende Tagesordnung vor:
T a g e s o r d n u n g  f ü r  d i e  a m  2 7. A p r i l  1 9 1 1  s t a t t 
f i n d e n d e  P e r s o n  a l k o m  m i s s i o n s s i t z u n g  d e r

Z u g s b e g l e i t e r .
1. Ueberreichung eines neuen Gchaltschemas, wie selbes 

bei der am 27. und 28. J ä n n e r  1911 stattgefundenen Reichs» 
konferenz beschlossen worden ist.

2. Regelung der Fahrgebühren (bei Nachtzeit die a n d e r t 
halbfachen Gebühren und die Ruhezeit b is zu 0 S tunden  
au sw ärts  a ls  im Dienste).

3. D ie Anrechnung der anderthalbfachen Dienstzeit fü r 
die Zugsbegleiter.

4. Regelung der Dienst- und Ruhezeiten, das ist 30 P ro 
zent Dienst, 25 Prozent Ruhezeit au sw ärts  und 45 Prozent 
R uhezeit in  der Heimat m it zwei 36stündigen Ersatzruhetagen 
im M onat.

5. Durchführung der wiederholt vorgebrachten F o r
derung, Regelung und Erhöhung der O uartiergeld rr, den 
gegenwärtig bestenhenden ortsüblichen Verhältnissen en t
sprechend.

6. Urgenz der automatischen E rnennung der Konduk- 
teurzugssührer zu Oberkondukteuren bei Erreichung der G e
haltsstufe von 1400 Kr., falls die E rnennung nicht schon früher 
erfolgt.

7. Alle jene Kondukteure (D iener), die seinerzeit m it 
600 Kr. Jah resgehalt angestellt wurden, sollen zwei Schen- 
kungSjahre erhalten; fü r alle Zugsbegleiter (Unterbeamte und 
D iener), die seinerzeit m it 000 Kr., beziehungsweise 720 Kr, 
angestellt wurden, soll ein Schenkungsjahr und fü r jene Kon
dukteure (Diener), welche bei der U eberleitung vom 1. Oktober 
1907 länger a ls  zwei Ja h re  im A nfangsgehalt von 720 Kr. 
gestanden sind, ein weiteres Schenkungsjahr gegeben werden.

-

8. Kürzung der Vorrückungsfrisien der KoudukteurzugS- 
führcr und Oberkondukteure von 1200 K r. auf 1300 Kr. und 
von 1300 Kr. auf 1400 Kr. um je ein J a h r .

9. A ntrag auf Abänderung der Substitutionsgebühren, 
Oberkondukteure, welche in einer ausw ärtigen S ta tio n  zum 
S tationsd ienst verwendet werden, haben denselben Anspruch 
auf D iäten , wie alle übrigen Unterbeamten, und zw ar: von 
2000 Kr. Jahresgehalt au fw ärts  per Tag 6 K r.; u n te r 
2000 Kr. Jah resgeha lt per Tag Kr. 4-40; Kondukteure von 
1100 Kr. au fw ärts  per Tag 4 K r.; Kondukteure un ter 1000 Kr. 
per Tag Kr. 3'30; K ondukteuraspiranten und AuöhilfLkondnk- 
teur 3 K r.; Uebernächtigungsgebühr fü r Oberkondukteure per 
Tag Kr. 2°50; Uebernächtigungsgebühr fü r Zugsführer per 
Tag Kr. 2-50; Kondukteure^ Aushilfskondukteure, Kondukteur* 
afpirantcn und Brem ser 2 Kr.

D ie U nterbeam tcn haben diese Gebühren bei Substi* 
tntionen.

W ird ein Oberkondukteur a ls  ZugSrevisorsubstitut ver< 
wendet, so sind ihm per T ag 4 Kr. a ls  D iäten  auszubezahlen.

Jenen  Bediensteten (Zugsbegleiter), welche in  der 
eigenen S ta tio n  zum S tationsd ienst verwendet werden, soll 
eine Gebühr vo tt2 Kr. per Tag ausbezahlt werden.

10. U rlaube fü r definitive Bedienstete, Zugsbegleiter 
bis zu einer Dienstzeit von 10 Jah ren  14 Tage, über 10 bis 
15 Ja h re  21 Tage, über 15 Jah re  26 Tage.

Eventuelles: Zweimal find im Ja h re  am Sitze des Be» 
triebsinspektorats Zugsführerprüfungen abzuhalten; a ls  B ei
sitzer sollen ein Oberbeam ter, der Verkehrsdirektor und ein Be
am ter des B etriebsinspektorats fungieren.

Zweimalige E rnennung der Kondukteurzugsführer zu 
Obcrkonduktcurcn jährlich, uud zw ar am 1. J ä n n e r  und am
1. J u l i ,  so daß halbjährig die Oberkondukieurposten besetzt 
werden.

E rbauung von Personalhäusern. Einstellung von Pack« 
meistern zu allen Fern- und ungarischen Personen- und 
Schnellzügen. M onturen. Herabsetzung deren Tragzeit. Fund- 
gegenstände. Behandlung derselben. Dienstwägen. S ig n a l
hörner ic.

Zum  1. Punkt der Tagesordnung führt Genosse 
Scheibein einleitend aus, daß sich in den letzten Jah ren  die 
LebenSverhältnisse infolge der auf allen Gebieten zunehmen
den T euerung neuerdings zu ungunsten der Eisenbahnbedien- 
steten, speziell der U nterbeam tcn und D iener, gestaltet haben, 
weshalb diese Bediensteten, da ihnen ein sonstiges M itte l zur 
Herstellung deS erforderlichen Ausgleiches gegenüber dieser 
neuerlichen Belastung nicht zur Verfügung stehe, gezwungen 
seien, an ihre V erw altung, a ls  die Dienstgeberin, um Ge
währung einer zeitgemäßen und ausreichenden Besoldung 
heranzutreten. I n  diesem S in n e  habe die am 27. und 
28. J ä n n e r  1911 stattgesundcne Reichskonferenz der Z ugs
begleiter ein neues Gehaltschema beschlossen, dessen E inführung 
auf allen österreichischen Eisenbahnen angestrebt werde. D a s
selbe w ird gleichzeitig vom Personalkommissionsmitglied Ro
bert Scherbaum dem V orfreuden  Überreicht und lau te t wie 
folgt:

Gehaltschema
fiir d as Z uzbealcitim göpcrsonalc, «velcheS Bel Hugrmrde- 

lcgung der S»ji»hrigcn D ienstzeit erreicht werden soll.

£ E E rreicht nach T ienstjohreu
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*) A nstellung nach längsten? ein und  einem  halben  J a h r .
**) N u r  K ondukteure, die längstens im  fü n fte n  J a h re  nach ih re r  A n

stellung die P rü fu n g  m it E rfo lg  abgelegt habe» , rücken u n m itte lb a r  tn  die 
W ehaltstufe Bon UtiO Kr. vor.

***) A lle jene K ondukteure, welche zu  dieser D ienstzeit die P ru iu n g  
nicht bestanden haben , rücken autom atisch in  die fflrlm’.tstuse von 120V K r. u n d  
dann  nach m it E rfo lg  abgeleg ter P rü fu n g  zum  nächsten B orrückungS t-rin in  in  
die nächsthöhere G ehaltstufe zum  U nterbeam tcn  vor.

Z u r Begründung dieses Schemas beruft sich Redner 
daraus, dah in  den Nachbarstaaten Oesterreichs fü r Zugsbe- 
gleiter durchwegs höhere Anfangs- und Endgehälter _ sowie 
bessere Vorrückungsfrifteu norm iert seien, a ls  wie bei u n s ; 
zum 'Beispiel betrage bei den königlich-bayerischen S ta a ts 
bahnen der A nfangsgehalt der Oberkondukteure 1800 Mark, 
der Endgehalt 2700 M ark zuzüglich der Q uartie r-, beziehungs- 
weife W ohuuugsgeldzulage; noch günstiger stelle sich dort die 
Bezahlung der Kondukteure, deren A nfangsgehalt 1400 M ark 
und deren Endgehalt 2000 Mark betrage.

D er Packmeister beziehe dort einen A nfangsgehalt von 
1700 M ark und erreiche einen Endgehalt von 2300 Mark. 
Redner ist daher der Ansicht, das; das beanspruchte G ehalt
schema auch ohne weitere Begründung nicht a ls  Übertrieben 
bezeichnet werden könne.

Nicht so günstig, aber m it Rücksicht auf die gleichen 
TenernngSverhältnisse dennoch besser a ls  bei uns, seien die 
Verhältnisse in  der Schweiz. D er A nfangsgehalt eines Zugs» 
führers betrage dort 1900 Frcs., er rückt jedes J a h r  um 
100 Frcs. bis zum Endgehalt von 2500 Frcs. vor. Hierzu 
komme, das) einem bereits beschlossenen und m it 1. J ä n n e r  
1912 in  K raft tretenden Bundesgesetz zufolge m it Rücksicht auf 
die Teuerungsverhältnisse eine Erhöhung der Gehaltsbezüge 
von 350 Frcs. bis 450 Frcs. cintrcten werde, wobei betont 
werden müsse, dah die Nebenbezüge der Zugsbegleiter in  der 
Schweiz günstiger seien a ls  bei uns.

M it Rücksicht auf diese in  den Nachbarstaaten beste* 
henden weit besseren Verhältnisse und in  Anbetracht des Um
standes, dah der gegenwärtig fü r Kondukteure, Z ugsführer und 
F üh rer norm ierte A nfangsgehalt von 900 Kr. schon im beste
henden T aglohnausm ah überholt werde, müsse seitens der 
Zugsbegleiter im S in n e  des Beschlusses der Reichskonferenz 
die Forderung nach Erhöhung deS A nfangsgehaltes auf 1000 Kr. 
und des Endgehaltes auf 2000 Kr. fü r die Dienerkategorie 
a ls  völlig berechtigt bezeichnet werden.

PersonalkommissiouSiuitglied Scherbaum unterstützt die 
A usführungen des V orredners und bemerkt erläu ternd , daß 
das in der Schweiz fü r Z ugsführer geltende Schema, dem
zufolge die Vorrückung in  den Endgehalt in  6 Ja h re n  statt» 
finde, fü r unsere Verhältnisse selbstverständlich nicht das er
strebenswerte Id e a l darstelle, weil durch dieses System jede 
Ambition ertötet werden müsse. D er H err Vorsitzende Doktor 
Fall erw idert, das; er dem H errn G eneraldirektor von dem vor- 
gebrachten Wunsche und den zur Begründung desselben ange
führten D aten  M itte ilung  machen werde, macht je
doch gleichzeitig darauf aufmeksarn, dah die V erw altung 
den S tandpunkt einnehme, Aeubcrungeit des Schemas n u r  
parallel m it den k. k. S taa tsb ah n en  vornehmen zu können. D ie 
V erw altung werde allerdings, falls die k. k. S taa tsbahnen  
eine Aeuderung des Schem as beabsichtigen sollten, dagegen 
kaum eine Opposition erheben.

Nach dieser Sachlage w äre die A gitation wegen E in 
führung des neuen Schemas in  erster Linie auf die k. 1. 
S taatsbahnen  au verlegen«



D as VertvaltungskommisfionSmrtgNed Echeibein unter
breitet zu Punkt 2 der Tagesordnung folgende Anträge:

V a r i a b l e  B e z ü g e .
Bezahlung der Dienststunden fü r  Oberkondukteure, Pack- 

meister, Z ugsführer, Kondukteure und Brem ser eine S tunde 
Vor der fahrordnungsm äßigen A bfahrt bis eine halbe S tunde 
nach der wirklichen Ankunft. Bei der Rückfahrt ebenfalls eine 
S tunde vor der fahrordnungsmäszigen A bfahrt b is eine halbe 
S tunde  nach der wirklichen Ankunft a ls „im Dienste". Pausen 
bii5 zu G S tunden  sind in  der ausw ärtigen S ta tio n  a ls  Dienst* 
stunden git verrechnen. I n  jenen S ta tionen , wo eine längere 
Uebernahms- oder Uebergabszeit besteht, ist die faktische Zeit 
a ls  „im D ienst" zu bezahlen.

Reservehalten in der Heim atstation wird m it 10 H. per 
S tunde  fü r die Kondukteure und m it 12 H. fü r die Z ugsführer 
entlohnt. D ie Nachtstunden von G Uhr abends bis 5 Uhr 
50 M inuten früh werden m it 50 P rozent Aufschlag entlohnt. 
(Selbstredend bei „im" und „ohne" D ienstfahrten und R uhe
zeiten ausw ärts.)

D ie Schulstunden sollen a ls  Dienststunden entlohnt 
werden.

Z u r Begründung dieser Forderung verweist Redner da
rau f, das; infolge der technischen Fortschritte im Eisenbahn
wesen, insbesondere der E inführung von neuen außerordent
lich leistungsfähigen Lokomotiven, die Belastung der Züge 
gegen früher verdoppelt, die F ahrzeit jedoch bedeutend gekürzt 
worden sei, w oraus fü r die Zugsbegleiter einerseits eine viel 
intensivere A rbeitsleistung, anderseits eine sehr weitgehende 
K ürzung in dm  variablen Bezügen resultiere. Gelegentlich der 
am 18. November 1009 stattgefundenen PersonalkouunifsionS- 
sitzung, betreffend allgemeine Angelegenüeiten des Zufche- 
gleitungSpersonals, habe H err Inspektor Pülleritzer m itgeteilt, 
daß die E inführung der neuen Fahrgebührentabelle der f. $. 
S taa tsb ah n en  fü r die Oberkondukteure der Südbahu ein M ehr- 
crfordeririS von 50.809 Kr. verursachen lruürde. Diese vom 
Direktionskontrollor H errn  ©rnjlich ausgearbeitete Berechnung 
sei von einigen Kollegen des Redners dahin überprüft worden, 
ob sie tatsächlich für alle S ta tionen  zutreffe, w as jedoch für 
Innsbruck nicht der F all fei, da sich verschiedene Ungleichheiten 
ergeben hätten. Redner überreicht eine Tabelle, welche die 
fUittgesunde Verschlechterung des Fahrverdienstes im Jah re  
1010 gegenüber dem Ja h re  1909, beziehungsweise den Rück
gang fü r daS Innsbrucker Zugbegleitungspersonal zeigt.

Inland.
D ie E inberufung des ReichSrateS. W ie nunm ehr fe|'t« 

stellt, w ird der Reichsrat für M on tag  den 17. J u l i  ein
berufen. D ie  Thronrede wird D ien sta g  den 18. J u l i  durch 
den Kaiser gehalten werden.

D ie  Geldgeber der Deutschradikalcn. O bw ohl man  
es b isher auch schon w ußte, daß die Herren Deutschradi
ta len  die gut gehaltenen Kostgänger der Fabrikanten sind, 
leugneten das die Herren Führer im m er, w enn m an nicht 
gerade in  der Lage w ar, die Photographie einer eigen
händig über eine em pfangene S u m m e ausgestellte B e 
stätigung ihnen unter die Nase zu halten. N un  meldet sich 
aber ein Scharfm acherblatt, das „ W i e n e r  M o n t a g s -  
I  o u  r n a I", daS seine vornehmste Aufgabe in  der B e 
kämpfung der Sozialdem okratie erblickt, und bestätigt es, 
das; die Deutschradikalen auf die U nternehm ergelder an 
gewiesen sind. D ie von u n s unter gleichzeitiger Reproduk
tion der E m pfangsbestätigung m itgeteilte  Tatsache, daß 
der m ittlerw eile  in  letschen zum  Abgeordneten gewählte  
deutschradikale Herr H e i n e  vom  Verband der nord- 
böhmischen Industriellen  3 0 0 0  Kr. erhalten habe, hatte  
nämlich auch das Schönererianische „ A l l d e u t s c h e  
T  a g b l  a t t" seinen Lesern m itgeteilt. D agegen  wendet 
sich nun das in  D iensten der Scharfmacher stehende W ie
ner M on ta g sb la tt m it folgenden W orten:

„Letzthin druckte gar das W iener H auptorgan der 
,letzten M ohikaner' einen Artikel eines sozialdemokratischen 
B la ttes ab, das die höchst sensationelle M itte ilung  brachte, 
Me Industriellen  haben die W ahl Heines in  Tetschen u n te r
stützt und zu diesem Zwecke gar eine Bestätigung Heines über 
"•000 Kr. im  Faksimile reproduzierte. S o  dumm es von dem 
sozialdemokratischen B latte ist mit d e r a r t i g e n  S e l b s t 
v e r s t ä n d l i c h k e i t e n  Aufsehen erregen zu wollen, die 
D um m heit des fchönerianifchen BlalteL überragt sie noch, da
mit «die Radikalen blam ieren zu wollen. Woher de»» füllten die 
Radikalen dns Geld fiie die W ahlen nehme», wen» nicht von 
de» Industrie llen?"

Der» G eständnis a u s kompetenten M unde w  rd man 
sich gut merken müssen. S e l b s t v e r s t ä n d l i c h  findet 
es das genannte U nternehm erorgan, daß die Dentschradi- 
kalen i h r  G e l d  v o n  d e n  U n t e r n e h m e r n  e r- 
h a l t e n .  S e l b s t v e r s t ä n d l i c h  i s t  e s  d a h e r  auc h,  
d a ß  d i e  D e u t s c h  r a d i k a l e n  e i n e  a u s  g e h a l< 
t c  n c W  a ch- u n d  S c h l i e ß g e s e l l s c h a f t  f ü  r d i e  
K a s s e n  d e r  K a p i t a l i s t e n  s i n d .

D cutschnationale in Bodenbach ermorden einen 
sozialdemokratischen A rbeiter! D ie  D eutschnationalen haben 
nun auch noch einen M ord fertiggebracht. D er Kutscher 
der Aussiger Arbeiterbäckerei, Uhibolf H o n a k, w ollte  
sich nach der S tichw ahl in  Bodeubach in seine W ohnung  
nach Schönborn begeben. Er w ar in  Gesellschaft einiger  
Genossen, blieb aber u nterw egs etw as zurück. I n  diesem 
Augenblick begegneten ihm  drei Leute, die „H eil!" riefen  
und ihn dann höhnten, w eil das S täd tem an d at verloren  
ging. Genosse H o n a k  debattierte m it diesen Burschen, 
a ls  plötzlich einer von ihnen, Josef J a n s  a, ein Messer 
zog und H o n a k  niederstach. D a n n  liefen  die Burschen 
davon. D er Lärm  hatte die anderen Genossen veranlaßt, 
umzukehren. S i e  fanden H o n a k  sterbend; er konnte 
ihnen nur noch den H ergang der Sache erzählen, dann ver
schied er.

D ie  ChristlichsozialkU für eine nette A uflösung des 
Reich:, rate S. D ie B erliner „G arm am a", die fortwährend  
in genauer F ühlung m it den Absichten der W iener christ
lichsozialen P a rte ile itu n g  steht und deren W iener Artikel 
vielfach direkt von den Führern herrühren, enthält A u s
führungen, die beweisen, das; die Christlichsozialeu schon 
jetzt eine A uflösung des'A bgeordnetenhauses vorbereiten  
wollen. I m  Laufe eines A rtikels über die N iederlage der 
Christlichsozialeu in Oesterreich, sagt das leitende B la tt  
des klerikalen deutschen Z en tru m s: „ D a s K abinett B ie- 
nerth durfte nicht lange mehr bestehen, das K abinett nicht 
und auch nicht der n e u e  9l e i c h s r a t ,  m it dem noch 
w.,.iig'er zu arbeiten sein wird, a ls  m it dem alten . E s 
heißt, für n e u e  W a h l k ä m p f e  b a l d  g e r ü s t e t  z u  
i e i u, es heißt, sofort an die A gitation  heranzugeheu, da
m it iit W ien itttb auch im  Land die große N iederlage w ie 
der wettgemacht wird."

^ , ,-x nfle* Eisenbahner."
i .     " " >—

W em  haben die Deutschbürgerlichen geholfen? V ier  
J a h re  lang haben die Deutschuatioualen, Christlichsozialen 
und A grarier im  B unde m it den polnischen Schlachzizen 
d as P arlam en t beherrscht und durch ihre zu M inistern  
avancierten  F ü hrer reg iert. W em  haben sie geholfen? Z u 
erst den M  i n i st e r st r e b e r n. I n  dieser Z eit wurden  
folgende deutschbürgerlichen Führer versorgt: D r . M a r 
ch e t (deutschfreiheitlich) 2 4 .0 0 0  Kr. P ension; D r . von  
D e r s c h a t t a  (deutschnational) 1 6 .0 0 0  Kr. Pension; 
Heinrich P r  a d e  (deutschnational) 8 0 0 0  Kr. Pension;
D r: S c h r e i n e r  (deutschnational) 8 0 0 0  K r. P ension;
D r. G  e ß m a n n (christlichsozial) 2 0 .0 0 0  Kr. Pension;
D r . E  b e n h o ch (christlichsozial) 1 6 .0 00  Kr. Pension.
D azu  kommt noch ein halbes Dutzend Tschechen und P o len . 
4 6  pensionierte M in ister stecken jährlich 8 6 8 .9 6 0  Kr. P e n 
sion ein.

Auch den O f f i z i e r e n  haben sie geholfen, indem  
sie die O ffiz iersgehalte  um  6%  M illion en  jährlich erhöht 
haben. Jetzt bekommt m it Z ulagen  ein Feldzeugm eister 
4 2 .0 0 0  Kr., ein Feldm arschalleutnant 2 7 .0 0 0  Kr., ein 
G eneralm ajor 2 3 .0 0 0  K r. it. s. w .

Am  besten aber haben die bürgerlichen P arte ien  für 
den R o t h s c h i l d  und die anderen Eisenm agnaten ge
sorgt. D ie  haben bei der Anschaffung von Kriegsschiffen, 
P anzerp latten , K anonen u. f* w . ungezählte M illion en  
p rofitiert. A ls  die Sozialdem okraten diese reichen Leute 
höher besteuern w ollten , haben es die Deutschnationalen, 
A grarier und Christlichsozialen verhindert.

F ü r das Volk aber haben diese Geldsackpolitiker nichts 
geleistet. A lles fü t den Geldsack! D a s  w ar ihre Losung.

Deutfchradikale Rachsucht. I m  Ascher Bezirk ist be
kanntlich der Deutschradikale v. S trairsky gegen den S o 
zialdemokraten H i l l e b r a n d unterlegen. D arob fürch
terliche W ut im  Lager der T eutonen . Rache um  allen  
P r e is  und fei es durch Vernichtung von Arbeiterexistenzen, 
ist die P a r o le  der Edlen. D ie  Behörden gehen den Deutsch- 
radikalen in  der A usführung der Rachegedanken bereit
w illigst an die H and; so w urden, w ie  die „Arbeiter- 
Z eitung" meldet, unlängst in Fricdensrcuth  bei Asch fünf 
Genossen v e r h a f t e t u n d i n  K e t t e n  g e s c h l o s s e n  
d e m  K r e i s g e r i c h t  E g e r  e i  « g e l i e f e r t .  Gegen  
sie w ird nämlich eine Untersuchung w egen Verbrechens 
des R a u b e s  geführt. W as haben die Genossen ver
brochen? S i e  sollen einige deutschradikale F lugb lätterver
teiler, die allzu ausdringlich ihre W eisheit an den M an n  
zu bringen hofften, etw as verklopft und ihnen die F l u g 
b l ä t t e r  w  öiQ g c n o m m e n h a b e  n. D a s  W eg
nehmen der F lu gb lätter  q ualifiziert die S ta a tsa n w a lt
schaft in  Eger a ls  Raub! Läßt deshalb Arbeiter verhaften, 
in K etten legen und w ie M örder in die Gefängnisse werfen. 
S o  arbeiten Behörden für die bürgerlichen P arte ien  in  
unserem so gepriesenen Rechtsstaat.

N eue Staatöbahndircktioncn in  B öhm en. D ie  bür
gerliche Presse m eldet: D ie  bereits vor längerem  geplante 
Errichtung der neuen S taatsbahndirektiou  in  Pardubitz 
wird demnächst erfolgen. Gleichzeitig m it der Aktivierung  
dieser S taatsbahndirektion  w ird auch die S ta a tsb a h n 
direktion in  Reichenberg errichtet werden. D ie  Uebernahme 
der Agenden der neuen Staatsbahndirektionen  soll am  
1. Im m er  19 12  erfolgen.

D ie  N iederlage der Christlichfozialen —  eine F ügung  
G ottes! Nicht w ir, eine der gefallenen christlichfozialen 
G rößen, ist auf den lustigen Gedanken gekommen, in  ihrer 
einfach zerschmetternden N iederlage eine F ü gun g  der Vor
sehung zu erblicken. Und versteht sich: eine F ü gun g  zu 
Nutz und From m en der G eßm aunite». D er gute M ann  
schreibt nämlich int christlichsozialen Z entra lorgan:

„W ir wurden besiegt — nein, w ir wurden rechtzeitig 
von der Bühne ab- und hin ter die Kulissen gedrängt, weil auf 
der Bühne in  der nächsten Zeit höchst riskante D inge Vorgehen 
werden. W ir w urden in die Lage versetzt, just n u r auf uns 
selber bedacht fein zu können. Jetzt, da die P arte ien , die an der 
Krippe sitzen, ihre Existenz riskieren."

G roß artig: w e il die Christlichsozialen S teu ern  und 
Kanonen bew illigen sollten, hat der H errgott Tic ans  
dem P arlam en t hinausgewischt und sich dazu der freiheit
lichen W ählerschaft bedient. U n s w undert nur, w arum  die 
Vorsehung, die, w e il sie die Christlichsozialen so väterlich 
beschützt, m it den G eßm ännern fehr enge Verbindungen  
haben muß, nicht gleich nach Ausschreibung der Neuw ahlen  
zu verstehen gab, w a s  sie vor hat. D ie  Christlichsozialen 
hätten in  diesem F a ll v ie l erspart: das Kandidieren, das 
A gitieren , d as v iele  Geld für die Irre fü h ru n g  der W äh
ler und die B lam age bei dem Durchfall! I m  übrigen g lau 
ben w ir  nicht recht daran, daß sie nicht zum Schluß bei 
dem hochpatriotischen Werk, K anonen und S teu ern  zu be
w illigen , nicht m ittm t werden.

D er 8 2 . Sozialdem okrat gew ählt. D ie  W ahlen sind 
nun zu Ende. D er vierte W ahlgang, der für die galizischen 
W ahlen noch vorgesehen ist, ist nur eine seltene A usnahm e 
und kommt praktisch fast gar nicht vor. D ie  W ahlen haben 
noch die W ahl des Genossen W i  t y k, des 82 . sozialdemo
kratischen Abgeordneten, gebracht, während der zweite  
ruthenifche Sozialdem okrat Genosse O s t a p c z u k ,  der in 
eine aussichtslose S tichw ahl gelangt w ar, unterlegen ist.

Ausland.
D er S treik  der S ee leu te . D ie  S ee leu te  in  England, 

B elgien  und Holland befinden sich seit dem 14. J u n i im  
S tre ik . S ie  fordern einen monatlichen M im m alloh n , eine 
Lohnerhöhung, B ezahlung der Ueberstunden, bessere B e 
köstigung, vollzählige B em annung, Verbesserung der 
M annschaftsräum e an B ord, Abschaffung der S h ip p in g - 
master, Abschaffung der ärztlichen Untersuchung in  den 
S h ip p in g  O ffices u. s. w . Ueberall w ird die Berechtigung  
der Forderungen anerkannt. S elb st solche Leute, die der 
A rbeiterbewegung nicht sympathisch gegenüberstehen, ver
u rteilen  die Zustände, unter denen die S ee leu te  leben 
müssen. Difc Reeder lehnen jedoch jedes Entgegenkom men  
ab, soweit sie nicht doch schon, durch empfindliche Verluste 
dazu genötig t, gezwungen worden sind, Zugeständnisse zu 
machen. Tatsächlich sind schon in  verschiedenen Häfen von  
den R eedern erhebliche Schenererhöhnngen zugestanden  
worden. D er K am pf ist hart und das Ende noch nicht ab
zusehen. D ie  Reeder arbeiten in  Gemeinschaft m it der 
P o liz e i und staatlichen B eam ten  an der N icderringung der

>>
Streikend'«?. Durch Im p o r t von  Streikbrechern sucht man  
die streikenden Schiffsm annschaften zu ersetzen, m eisten- 
nur notdürftig  und dann noch m it solchen Leuten, die 
noch nie aus S e e  w aren, noch n iem als vorher ein Schis! 
betreten haben. Selbstverständlich erfordert ein solcher 
Kampf, der sich über mehrere Länder erstreckt und einen 
großen T e il der Sch iffahrt berührt, außerordentliche A uf
w endungen an finanzieller Unterstützung. E in  solcher 
Kampf erfordert nicht nur die S o lid a r itä t  aller T r a n s
port- und Verkehrsarbeiter in  moralischer, sondern auch in  
finanzieller Hinsicht. W ir fordern deshalb alle O rg a n i
sationen der Transport- und Verkehrsarbeiter auf, foweit 
es in  ihrer Macht steht und soweit es ihre Kassenverhält- 
nisfe erlauben, schnell zu helfen und ihren kämpfenden 
B rüdern zur S e e  durch praktische S o lid a r itä t  tatkräftig  
zur S e it e  zu stehen.

A lle G eldsendungen sind unter Angabe „Für die 
streikenden Seeleu te"  zu adressieren: H. J o c h a d e ,  B er
lin  SO . 16, E n gelu fer 21, II .
M it  brüderlichem G ruß: D er Z en tra lrat der I .  T . F .:  

I .  D ö r i n g ,  P . M  ii 11 c r, O . S  ch u nt c, n n,
L. 93 r u n ti e r, H. J o  ch a d e.

D ie  P ennsylvania  R ailroad  gegen das O rganisa- 
kionörccht der Eisenbahnwerkstättenarbeiter. A gitatoren  
der American Federation  of Labor und der U nion  der 
Maschinisten, W agenbauer, Kesselmacher und Schm iede be
m ühten sich in letzter Z eit, die W erkstättenarbeiter der ge
nannten Eisenbahngesellschaft zu organisieren, w a s  dieser 
einen solchen Schrecken einjagte, daß sie sofort den B e itr itt  
zu einer U nion  m it S tr a fe  Bet' Entlassung bedrohte. P r o 
testierende wurden auch tatsächlich sofort entlassen, aber 
es w urde ihnen gesagt, sie könnten ihren Arbeitsplatz w ie
der einnehm en, wenn sie ihre M itgliedschaft in der U nion  
wieder aufgeben würden. D ie  entlassenen M itg lied er h iel
ten jedoch überall große Protestversaiuntlungen ab und  
am 5. A pril fand in P ittsb u rg , P a ., eine Konferenz statt, 
an der sich V ertreter der M etallarbeiter, Grobschmiede, 
Maschinisten, Kesselmacher, W agenbauer und der großen  
B rotherhoods der Lokomotivführer, Heizer, Schaffner, 
Z ugbelgeiter, Eisenbahntelegraphisten sowie der Federa
tion of Labor beteiligten , um  gemeinschaftlich über die 
notw endigen Abwehrm aßnahmen zu beraten. D ie  K om pa
gnie w ollte jedoch gegenüber dieser Kundgebung keine 
Schwäche zeigen, sondern sie entließ in  P ittsb u r g  nach 
und nach 4 0 0 0  Angestellte, darunter auch solche, die sie m it 
3 6  Jahren  a ls  zu „alt" bezeichnete. D ara u f kam es am  
20. M a i i,i;m S treik .

F rauen  a ls  B ahnw ärter. Aehnlich w ie bei u n s in 
Oesterreich w ird auch in Deutschland überall „gespart", 
nur nicht da, wo es notw endig ist. D er deutsche Kaiser er
hält eine G ehaltanfbefserung von 3%  M illion en  M ark  
jährlich, während die Helden, die ihm  seinen Kaiserthron  
aufgebaut und m it ihrem  B lu t  festgeschweißt haben, hun
gern und betteln müssen, so daß die öffentliche M ild tä tig 
keit die öffentliche B ette lei des K ornblum enrum m els für 
sie inszenierte. Und nun kommt eine M eldung a u s B ayern, 
die von einem  erschreckenden M an gel cm kaufmännischem 
Verständnis zeugt: D ie  bayerische Eisenbahnverwaltung  
reform iert, um den B etrieb  sparsamer zu gestalten. N a tü r
lich w ird  nicht an den G ehältern der oberen B eam ten  ge
spart, sondern die schlechtest bezahlten Arbeiter sollen durch 
M ehrarbeit Ersparnisse ermöglichen. Z urzeit ergeht an die 
B ahnw ärter der bayerischen S taatseisenbahn  der A uftrag, 
daß i h r e  F r a u e n  d e n  D i e n s t  v e r s e h e n  sollen. 
D er B ahnw ärter selbst soll auf der Strecke arbeiten und 
die F rau  soll j e d e n  T a g  f ü n f  S t u n d e n  P o s t e n  
stehen, w ofür sie den glänzenden Lohn von 9 P  s. f ü r d i e 
S t u n d e  e r h ä l t .  W enn die F rau  den D ienst aus 
irgendeinem  G runde nicht versehen kann, soll der B a h n 
w ärter auf einen anderen Posten versetzt werden. V iele  
Bahnwärterposten sollen überhaupt eingezogen werden. 
D aß  die U nfallziffer sinkt, ist w enig wahrscheinlich! 
F r a u e n  a l s  B a h n w ä r t e r !  D a s  ist eine F rauen 
em anzipation von oben, die —  ganz so ist w ie meist die 
D inge, die dem deutschen Volk von oben beschert werden.

M aßregelungen organisierter preufiischer Eisenbahn- 
arbcitcr fanden in  letzterer Z eit mehrere in H a m b u r g  
statt. Nicht nur, daß die Arbeiter wegen der ihnen gesetz
lich anstehenden T eilnahm e cm gewerkschaftlichen O rg a n i
sationen von der staatlichen Eisenbahnverwaltung brotlos 
gemacht werden, w ird ihnen auch noch die E rlangung  
anderw eitiger Beschäftigung durch besondere Kennzeich
nung der Entlassungszeugnisse erschwert. D a s  F ü h ru n gs
zeugn is eines Entlassenen, der sechs Jahre im Eisenbahn
dienst tä tig  w ar, trägt folgenden Verm erk: „ . . . S e i n e  
Leistungen waren genügend. I h m  ist das A rbeitsverhält
n is  gekündigt worden, w eil er dem T ransportarbeiterver
band angehört, Verstoß gegen § 23 der gemeinsamen B e 
stim mungen für die Arbeiter aller D ienstzweige der S t a a t s 
eisenbahnverwaltung. I m  übrigen w ar seine Führung be
friedigend." Leider läßt sich gegen eine solche B rand- 
m arknng nichts unternehm en, da die Eisenbahnen und ihre 
B etriebe in Preußen  nicht den Gewerbegerichten unter
stehen und die ordentlichen Gerichte in früheren Fällen  
schon „für recht erkannt" haben, daß solche Kennzeichnung 
zulässig ist!

Aus dem Gerichtssaa!.
D er „Schuldige" an dem ZttgZznsannnenftost 

bei Komotan.
B rüx, 00. J u n i  1011.

W enn m an Laien, B auern oder Arbeiter, zu Richtern 
über den angeklagten Lokomotivführer Zabe gemacht hätte, f° 
w ären sie w o h l  schon vor M onate», am erster. V e r h a n d l u n g s t a g ,  
zu einem frei sprechenden U rteil gekommen. Menschen, in deren 
Köpfen noch für anderes a ls  für Paragraphen Platz ist, hätten 
sich nach einer S tunde überzeugt, das; nicht der L o k o m o t i v f ü h r e r  
Zabe an dem Zugszusammenstotz bei Storno tan die Schuld trägt, 
sondern das System der A. T . (£. Freilich, die  Richter, vor denen 
Zabe stand, waren Berufsrichter, von denen kann m an nicht 
verlangen, dast sic fo rasch zu einem freisprechenden U rte" 
gelangen, da sie doch gewohnt sind, immer schuldig zu sprechen- 
Und so schleppte sich denn der Prozeß m onatelang hin, 3l' r  
Q u a l des schwerkranken Angeklagte'-.. I n  d e r  letzteil V e r h a n d 
lung am  18. M ai erstatteten die Sachverständigen ein ®ul*
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»chte«, da» b«t Angeklagte« glänzend en tl astete, da» a b «  ge-
radezu vernichtend war für die Verwaltung der A. T . E.

I n  dem Gutachten wurde auSgeführt, daß der Unfall 
nur möglich w ar, weil alle in  Betracht kommenden Faktoren 
ihre Pflicht nicht erfüllten. W enn auch n u r eine» der dam als 
im Dienst stehenden O rgane seine Pflicht voll und ganz erfüllt 
Hütte, I)iitte sich der Unfall nicht ereignen können. Alle haben 
sich auf den Lokomotivführer verlassen. Dieser habe seine Pflicht 
erfüllt. W enn c* — w as aber nicht bewiesen wurde — weiter
fuhr, ohne dass l a s  S ig n a l auf „frei" stand, so könne dies nur 
erklärt werden durch eine momentane S tö rung  in  dem Funk
tionieren seines Gehirnes.

I m  Anschluß an dieses Gutachten wies der Verteidiger 
des Angeklagten, H err D r. _ Hübsch au s  Aussig, darauf hin, 
daß Zabe an  Rückenmarkschwindsucht leide, durch welche Krank
heit bekanntlich das Sehvermögen oft gestört wird. Um nun 
sicherzustellen, ob der Angeklagte schon zur Zeit des Unfalles 
an dieser Krankheit litt und dadurch sein Sehvermögen ge
schwächt w ar, möge m an ein ärztliches Gutachten einholcn. — 
D er Gerichtshof gab dem A ntrag des Verteidigers statt und ver
tagte zum Zweck der Einholung des ärztlichen Gutachtens die 

‘ Verhandlung.
I n  der heutigen Verhandlung wurden zunächst drei ä rz t

liche Zeugnisse verlesen, in denen die V erm utung ausgesprochen 
wird, daß Zabe schon zur Zeit des Unfalles rückenma. kleidend 
war. — D as ausführliche gerichtsärztliche Gutachten kommt zu 
demselben Schlug. — D am it w ar das Beweisverfahren ge
schlossen, cs folgten die Plädoyers.

D er S ta a tsa n w a lt erklärte, die Anklage aufrechtzu
erhalten. E r meinte, das Sachverständigengutachten sei nicht 
verwendbar, weil cS dem Urteil vorgegriffen habe, indem es 
sagte, das; Zabe vom bahntcchnischen Standpunkt aus kein Ver
schulden treffe. — W enn das Sachverständigengutachten das 
Gegenteil auSgeführt hätte, wäre natürlich der Herr S ta a ts 
anw alt ganz damit einverstanden gewesen. '— Einen großen 
Teil seines Plädoyers verwendete der S ta a tsa n w a lt dazu, die 
Belastungszeugen zu verteidigen, deren Glaubwürdigkeit ihm 
wohl selber sehr fadenscheinig Vorkommen mochte. E r verwahrte 
sich dagegen, das; die Zeuge« falsch ausgesagt hätten, auch von 
einer Beeinflussung von oben könne keine Rede sein. Auch wenn 
der Angeklagte tatsächlich an Sehstörungen gelitten habe, sei 
er schuldig! ES werde ja  auch der betrunkene Kutscher verur
teilt, der im Zustand der Trunkenheit jemand überfahre. D er 
Angeklagte müsse von seinen Sehstörungen gewußt haben. Weil 
er trotz seines Leidens den Dienst versah, so sei er schuldig zu 
sprechen.

D er Verteidiger D r. Hübsch wies überzeugend nach, wie 
wenig glaubwürdig die Belastungszeugen seien, deckte Wider
sprüche in  ihren Aussagen auf und schilderte noch einm al au s
führlich die Betriebsanarchie bei der A. T . E . Alle anderen 
Diensthabenden gehören eher auf die Anklagebank a ls Zabe, 
der geradezu ein Held an Pflichterfüllung sei. — D a alle T a t
sachen, auf denen die Anklage aufgcbaut ist, unrichtig sind, be
antragte er die Freisprechung Zabes.

Nun hatte sich der Gerichtshof, und vor allem der Vor
sitzende S töger, offenbar schon ganz aufs V erurteilen einge
richtet. Wie sollten sich nun die Richter herauswinden? Ganz 
einfach: sie sprachen Zabe frei, nahmen aber a ls  feststehend an, 
daß die S ignale  auf „H alt" standen, Zabe also doch die Vor
schriften verletzt habe. N ur weil er krank ist, wahrscheinlich schon 
dam als an  Sehstürungen litt, wurde er freigesprochen. — W äre 
" ,  nicht krank, er wäre trotz des Sachvrständigengutachtens 
schuldig gesprochen worden. Dcutschböhmen wäre vann freilich 
reicher” 6"  ^ U^ ia in tu m ' 6e,‘,er besagt, um  ein Klassenurteil

, 'E rb lindung  a ls Unfallsfolge. Am 17. April 1910 fuhr 
der OberkondUktcür der Südbahn Heinrich B i r t i c  a ls  Zugs- 
fuhrer nn t dem Schnellzug Nr. 1601 von S t .  P eter nach 
l r r r vC\ ' r  "  ln seinem Dienstwagen, welcher m it Koffern 
vollständig beladen w ar, tätig  w ar. siel einer dieser Koffer 
herab und tra f ihn am linken Auge. D a  B i r t i c  keine be
deutenden Scherzen verspürte, setzte er seine Arbeit fort, be
merkte jedoch binnen kurzem einen kleinen Schatten vor dem 
w  m .'*Uß.c 4 welcher ihn bei der Schreibarbeit hinderte, so 
a,; B i r t i c ,  da dieser Schatten durch mehrere Wochen nicht 

vergehen wollte, sich schließlich am 28. M ai 1910 veranlaßt 
MH, sich beim B ahnarzt D r. G e i g e r  krank zu melden, welcher 

rns Laibacher Krankenhaus zur Untersuchung sandte, wo 
w i r t i c  durch einige Tage verblieb und auch später noch 
viederholt zur Visite und Untersuchung seines Augcö erschien, 
j ,ar, der Zustand seines Auges sich jedoch im mer mehr ver- 
lchlimmerte, begab sich B i r t i c  im  Septem ber 1910 nach 
»"agenfurt zum P rim ariu s  D r. P u r t s c h e r ,  welcher nach 
Untersuchung seines Auges eine Abhebung der Netzhaut fest- 
getlte und erklärte, daß dies möglicherweise durch einen S toß 
«der Schlag geschehen sein konnte. Erst hierauf erstattete 
, 1 r  t i si die Anzeige von seinem Unfall vom 17. April 1910, 
wvrde jedoch von der Bcrufsgenossenschaftlichen Unfallversiche
rungsanstalt der österreichischen Eisenbahnen m it seinen An
sprüchen a b g e w i c s e n ,  da diese sowohl die Ereignung seines 
Unfalles a ls  auch, auf G rund der von ihr eingeholten G u t
achten, den Zusammenhang zwischen dem angeblichen Unfalle 
Md der Verletzung des Auges, welche m ittlerweile zu einer 
Etnahe  ̂vollständigen E r b l i n d u n g  geführt hatte, bestritt, 

ist r  t i c klagte nun durch D r. H a r  p n e r  beim Schiedsgericht. 
,,mch Durchführung des Beweisverfahrens, in  welchem sämt- 
iche Acrzte einvernommen wurden, und nach genauer Unter» 
mchung des B i r t i c  stellten die Sachverständigen Professor 
r " .  K ö n i g s t e i n  und Dozent D r. H a n k e  fest, daß bei 

i r t i c  eine beinahe totale Netzhautäbhebung am linken 
Mge eingetreten sei. wie solche entweder infolge einer Ge- 
lchwulst oder eines Unfalles bei Leuten in  m ittlerem  Alter 
P r e t e n  können Es gelang, eine Reihe von Momenten fest« 
«Mellen, auf G rund deren die Sachverständigen, ganz im 
. egensatz zu dem Gutachten, das die beklagte Anstalt vorgelegt 
latte zu dem R esultat kamen, daß der Zusammenhang 
?„sichen der Netzhautabhebung und dem Unfall höchst wahr- 
uheiulich sei, zum al ein einfacher Schlag oder S to ß  auf den 
t °hf gelegentlich genüge, um eine solche Abhebung der Netz» 
fnw!* herbeizuführen. D as Schiedsgericht nahm denn auch 
! wohl die E reignung des Unfalles a ls  auch den Zusammen» 
, P  a ls  erwiesen an und sprach B i r t i c  eine N a ch- 
p u h j u n g  v o n  K r . 1 0 5 8  • 7 6 und fü r die Folgezeit eine 

o p r o z e n t i g e  R e n t e ,  monatlich Kr. 159-90, zu.
3n ^..U nfall infolge unbeleuchteten Stockwagens. Am 

- J ä n n e r  l. I .  hatte der Kondukteur Eduard B a u e r  um 
Uhr cifrends einen T eil des Zuges 65, bestehend aus einero cirrenos einen L en  ces yugee- 65, bestehend aus einer 

<voibmotine und einem Waggon, von der Lastseite des W iener 
uranz Josefs-Bahnhofes nach B rig ittenau  zu führen, von wo 
( ’Mt früheren Teilen dieses Zuges nach Hütteldorf zu fahren 
bn? st B a u e r  m it dem S tundenpaß aus dem B ureau 
£ Zugscxpcdienten R i n g e l h o f e r  tra t, gab der Verschieber 
(An Lokomotivführer H o r w a t h  V orwärtssignal, damit er 
6 n f 8um Ausfahrtssem aphor fahre. Zugsexpedient R i n g e l 
hip c r  rief B a u e r  im Abgehen noch zu, er solle ausfahren, 
c: " n der Sem aphor auf „Frei" stehe. B a u e r ,  welcher in 
r„j r  Hand die H andlaterne, in der anderen seinen M antel und 
I j "  Tasche hielt, schwang sich auf den F u ß tr itt der Lokomo- 

® Und füllte im  Fahren den S tundenpaß aus. Auf die Frage 
hol ^"um otiv führers, ob er auf dem Stock ein Schlußsignal 
.  “e. entgegnetc B a u e r ,  daß er seine H andlaterne vorläufig 
i> Schreiben des Stundenpasses benötige und der Zug eine 

cevne noch nicht brauche. D er Zug hielt nun bei dem auf

„Halt" stehenden SluSfahrtSfemaphor an. B a u e r  hatte den
Stundenpaß eben zu Ende geschrieben und wollte sich vom
F u ß tritt der Lokomotive entfernen, a ls  im  selben Augenblick 
von rückwärts eine Verschubgarnitur in B a u e r s  Zug hinein- 
fuhr, weil deren Lokomotivführer F e r e n z  wegen Fehlens der 
Schlußsignale den Zug B a u e r s  nicht gesehen hatte. Infolge 
des Anpralles erlitt B a u e r  selbst mehrfache Verletzungen, 
ferner wurde der Heizer M ü l l e r  der Lokomotive des anderen 
Zuges an  die Tenderbremse angeschleudert.

Nach einer von der Polizeidirektion eingeholten Note der 
Generalinspektion kam a ls  schuldtragend fü r den Unfall in 
erster Linie Eduard B a u e r  in  Betracht, weil er auf den 
Stock des Zuges keine Schlußlichter gegeben hatte, in zweiter 
Linie der Zugsexpcdient R i n g e l  h o s e  r, weil er den Zug 
expediert hatte, ohne sich von dem Vorhandensein der Schluß
lichter zu überzeugen.

Wegen dieses Vorfalles hatte sich vor dem Bezirksgericht 
Josefstadt in Strafsachen Eduard B a u e r  ob Uebertretung 
nach § 482 S t.-G . zu verantworten. R i n g e l  H o f e r  w ar 
kurz vor der Verhandlung gestorben. D er durch D r. H a r  p n  c r  
verteidigte Angeklagte gab an, er habe, da das Zeichen zur 
V orfahrt bis zum Sem aphor durch den Verschieber gegeben 
wurde, nicht voraussehen können, daß die G arn itu r bereits als 
Zug zu betrachten sei. E r w ar vielmehr der Ansicht, daß noch 
verschoben werde, zum al er von R i n g e l h o f e r  nicht abge. 
fertigt war. W enn er seinen Zug a ls  Verschubgarnitur auf
faßte, habe er Schlußlichter nicht benötigt, übrigens w ar cs 
ihm unmöglich, die Schlußlaterne anzubringen, weil in  dem 
Augenblick, a ls  ihm R i n g e l h o f e r  den Stundenpaß ein» 
gehändigt hatte, der Zug über A uftrag des Verschiebers sich in 
Bewegung setzte, so daß er knapp Zeit hatte, aufzuspringen. 
D er über A ntrag des staatSanwaltsckiaftlichen Funktionärs ge
ladene Sachverständige, kaiserlicher R a t L i e b l ,  gab an, daß 
die V erantw ortung B a u e r s  nach den Umständen ihre Richtig
keit haben mag und daß ihm in  diesem Falle kein direktes V er
schulden zur Last falle. Vom Verteidiger geführte Zeugen gaben 
an, daß dem rückwärtigen Zuge die Aussicht nicht wegen des 
Fehlens der Schlußlichter, sondern wegen einer Kurve und 
Verstellung von Zwischengeleisen m it Waggons benommen war, 
w oraus der Sachverständige die Schlußfolgerung zog, daß auch 
beim Vorhandensein von Schlußlichtern der Unfall sich ereignet 
hätte, da er in diesen hiervon unabhängigen Verhältnissen seine 
Ursache hatte. I m  Hinblick auf dieses Ergebnis des BeweiS- 
verfahrens, tra t der staatsanwaltschaftliche Funktionär von der 
Anklage zurück, worauf der Richter den F r e i s p r u c h  B auers 
verkündete.

Streiflichter.
E in Schwabenstreich der k. k. Staatsbahndirektion Linz. 

E in gediegenes Stücke! passierte kürzlich bei der Wagendirigie- 
rung in Linz, die aus untertänigster Devotion sich unsterblich 
blamierte. D er B ahnarzt in Aschbach. Nicderösterreich, wollte 
sein Pferd dem Pferdefleischhauer in  Linz senden und bestellte 
daher beim B ahnam t in  Aschbach einen Wagen. D as Bahnamt 
wendete sich nun um  einen solchen an die Linzer Wagendirigie- 
rung, die, weil Schloß Wallsce in  der Nähe von Aschbach ist, 
der M einung w ar, es handle sich um einen Wagen fü r Hof
pferde. Trotz einer Aufklärung von Aschbach ließen sich aber 
die Herren in  Linz von ihrer M einung nicht abbringen, und es 
wurde je ein Spezialwagen fü r Luxuspferde aus' P rag  und 
Salzburg und ein Güterwagen m it Requisiten a ls  Reserve 
nach Aschbach dirigiert. M an denke sich nun die Heiterkeit, als 
dieser Wagenpark in  Aschbach einlangte. Alles lachte, a ls  m an 
den für den Pferdefleischhauer bestimmten G au l des B ahn
arztes in den .Hofwagen Verlud — in Linz sollen die Herren 
von der W agcndirigierung aber nicht besonders geistreiche Ge
sichter gemacht haben, a ls  die Hofsendung m it der alten Mähre 
e in langte .. . .

Bremsinstrukteure bei den k. k. S taatsbahnen . Wie die 
k. k. S taatsbahndirektion Villach in  einem Zirkular m itteilt, 
sieht sie sich veranlaßt, vorläufig einen Brem sinstrukteur ein
zustellen, dessen Aufgabe es sein sollte, die Zugsbegleiter in 
der Handhabung der Bremsen zu überwachen, bei wahrge
nommenen Anständen durch Belehrung einzuwirken und selbe 
zu rapportieren. Begründet wird die Notwendigkeit dieser Neu- 
einführung damit, daß die Fülle des Zugreißens sich mehren, 
was auf eine mangelhafte Bedienung der Bremsen seitens des 
hierzu berufenen Personals zurückzuführen sei. M an muß es 
der Direktion Villach lassen, sie hat sich über die möglichen Ur
sachen des Zugreißens den Kopf nicht zerbrochen, und die Schuld 
daran kurzerhand dem Zugspersonal in  die Schuhe geschoben. 
Dazu bedarf es wahrhaftig keines Scharfsinnes. D as  Zug» 
reireißen ist bekanntlich eine Erscheinung, die im Bahnbetrieb 
reißen ist bekanntlich eine Erscheinung, die im Bahnbetrieb 
Sicherheit und Regelmäßigkeit des Verkehrs, a ls  auch die per
sönliche Sicherheit der Zugsbegleiter arg zu beeinträchtigen. 
Welch katastrophale Wirkung ein Zugreißen unter Umstünden 
zur Folge haben kann, dafür lieferte uns im  Vorjahr das er
schreckende Ereignis auf der Vrermerbahn hinlänglichen Be
weis. Die Gefahr des Reißens ist hauptsächlich bei den G üter
zügen vorherrschend und wächst in  demselben M aß, a ls  der 
Zug an  Länge und Bruttobelastung zunimmt. Aber auch 
andere Umstände können mitbcstimmend hierfür sein.

D ie Dienstobliegenheiten der Güterzugsbegleiter sind 
mannigfach in ihrer Art. Zu diesen gehört in erster Linie die 
Bedienung der Bremsen. Zweck derselben ist es, die Geschwin
digkeit des Zuges zu regeln, beziehungsweise denselben ganz 
zum Stillstand zu bringen. Ebenso ist die Streckenkunde eine 
der unerläßlichen Vorbedingungen für die Ausübung dieser 
Dienstobliegenheit der Zugsbegleiter. E s ist E rfah rungsta t
sache, daß beispielsweise kurze Horizontalen in Gesällstrecken 
eine große Gefahr des Reißens in sich bergen, die n u r durch 
eine richtige und zweckentsprechende Handhabung der Bremsen 
herabgemindert werden kann. D as Verständnis für eine zweck
mäßige Bedienung der Bremsen und die Streckenkenntnis dem 
deuZug begleitenden Personal beizubringen, kann nur das P ro 
dukt einer eingehenden Belehrung und praktischen Einschulung 
sein. R un kommt es aber häufig vor, daß bei gesteigertem 
Verkehr durch Einleitung von Erforderniszügen oder großer 
Bruttobelastung eines Zuges, speziell in  Strecken m it größeren 
Neigungsverhältnifsen, der norm ierte S tan d  der Zugsbegleiter 
nicht ausreicht. I n  diesem F all w ären disponible ZugSbe- 
gleiter der Domizilstationen zur Verstärkung heranzuziehen. 
N un trifft es aber oft zu, daß solche nicht vorhanden sind, oder 
der Entfernung wegen ihre Beistellung nicht zeitgerecht be
werkstelligt werden kann. I m  letzteren Fall werden ganz ein
fach M agazinsarbciter zu diesem Dienst kommandiert. Nun 
sagt aber der Artikel 4, Punkt 1 der Instruktion 20 der Ver
kehrsvorschriften:

„Zum Zugbegleitungsdienst dürfen n u r Personen ver
wendet werden, die sich vorher über die ihre Dienstesverrich
tungen betreffenden Bestimmungen und Vorschriften genaue 
K enntnis verfchafft, dieses durch eine P rü fung  nachgewiesen 
haben, und nach entsprechender Einschulung zur Ausübung 

-dieses Dienstes fü r befähigt erklärt wurden." Wie es aber 
m it dieser P rüfung  und Einschulung in  Wirklichkeit der als 
Verstärkung zum Bremserdienst kommandierten M agazins- 
arbeiten vielfach bestellt ist, beweist zur Genüge die Tatsache, 
daß schon zu iviederholtenmalen von den Delegierten in der 
Personalkommission darauf hingewiesen wurde, daß zur au s
hilfsweise« Verwendung a ls  Bremser bei Güterzügen, viel
fach Leute herangezogen werden, die selbst der primitivsten 
Voraussetzungen fü r die Ausübung dieses Dienstes bar sind.

Diese State mit auf Liesen Dienst bezughabenLm vorsthrkftt»
zu beteilen, da» scheint man nicht immer für notwendig z* 
finden, ja, e» Hai siet sogar schon zugetragen, dah solch« 
Leute nicht einmal im Besitz einer Dienstfahrordnung waren,; 
und es ist schon vorgekommen, daß solchen a ls  Verstärkung bei^ 
gestellten Leuten von Diensthabenden bedeutet worden ist, c»j 
dem Zugsführer nicht zu sagen „ d a h  i h n e n  d i e s e n  
D i e n  st f r e m d  i st  u n d  s i e  d a s  e r s t e m a l h i e r z u  
v e r w e n d e t  w e r d e n " .  Also ohne die geringste K enntn is 
jedweder Vorschriften werden solche Leute a ls  Verstärkung zw 
einem Dienst befohlen, dem die Beförderung von Hab und Gut; 
der P arteien  anvertrau t ist, zu einem Dienst, der von jedem 
einzelnen Zugsbcglciter ein so großes M aß von Kenntnissen^ 
und Fähigkeiten beansprucht. Diese Rücksichtslosigkeit und 
Außerachtlassung der primitivsten Gebote der Verkehrssicherheit 
steigert sich geradezu zum Verbrechen.

Wie sich solcherart der ohne jede Einschulung a ls  Ver
stärkung im Bremserdienst verwendete M agazinsarbeiter das 
Verständnis fü r die zweckdienliche Handhabung der Bremse, der 
Streckenlage, der Bedeutung der S ignale  lt. s. w. cmcignen 
sollte, das wissen die Götter. Ob die Verwendung von M aga
zinsarbeitern in  Gemüsegärten und zu H ausarbeiten zum Nutz 
der Vorstände und zum Schaden der V erw altung geeignet ist, den 
M angel an Kenntnissen fü r die aushilfsweise Verwendung im 
Zugsbegleiterdienst zu ersetzen, wollen w ir bezweifeln. Die 
sachgemäße Bedienung der Bremsen erfordert von den Zugs
begleitern die gespannteste Aufmerksamkeit, die einerseits der 
Bewegung des Zuges, anderseits der Strecke gewidmet werden 
muß. D aß dieser Anforderung aber nu r ein Personal gerecht: 
werden kann, das ausgeruht ist und nicht über das M aß des: 
menschlichen auSgonützt wird, liegt auf der Hand. D as steht 
aber im Widerspruch zu den bekannten Oekonomisierungsbestre-: 
bungen der Verwaltung, die darauf gerichtet sind, das Personal 
in unmenschlicher Weise auszunützen. Die fortwährende Ver
schlechterung der Fahrturnusse und die Verwendung der Ber» 
stärkungSbremser tagsüber zu M agazinsarbeiten ii la  Unz- 
markt-Frisach sind schlagende Belege hierfür. Mögen durch 
dieses fluchwürdige System Hundcrttausende von Kronen an 
Schaden erwachsen, wenn n u r anderseits an PersoualauS'lagen 
paar hundert Kronen erspart werden können! Eine weitere 
nicht zu unterschätzende Rolle in  puncto  Verkehrssicherheit 
spielt die Verbindung der Wagen untereinander.

L aut Vorschrift sollten die Wagen derart gekuppelt wer-! 
den, daß die Pufferscheibenentfernung nicht mehr a ls  dreij 
Zentim eter beträgt. J a ,  wenn es n u r m it der Vorschrift allein! 
gedient w äre; m an vergießt dabei aber ganz, daß es notwendigj 
ist, auch die Möglichkeit zu schaffen, sie befolgen zu können. Diej 
Pflege der Kuppelgewinde wird vielfach vernachlässigt und außer, 
acht gelassen, obzwar die E rfahrung lehrt, je mehr S p ielraum  
die Wagen untereinander haben, beziehungsweise je länger sie: 
gekuppelt sind, um so größer auch die Gefahr des Reißens be
steht. Wie sollte auch eine systematische Pflege der Kuppel-1 
gewinde möglich sein, fehlt es doch an  der ersten Voraussetzung1 
hierzu, an Personal.

Und alle diese M ängel sollten in  den Augen der k. k .; 
S taatsbahndirektion V i l l a ch die Einstellung eines B rem s-. 
instrukteurs ersetzen. Nicht menschenwürdige Fahrturnusse, nicht 
die praktische Erprobung und Einschulung des zum Bremscr- 
dienst herangezogenen Personals, auch nicht die Instandsetzung 
der Kuppeln, wozu Personal erforderlich ist, sollten der Gefahr 
des Zugreißens steuern. Nein, die Herren beim grünen Tisch 
wissen das viel besser: Die Einstellung eines Bremsinstrukteurs 
sollte das Mirakel zur Lösung des Problem s sein. „Die Bot
schaft hör' ich wohl, allein m ir fehlt der Glaube."

Genernlversnminliing des Pensionsinstitutes der öster
reichischen Lokalbahnen. Am 24. J u n i  hatte im  S aa le  des Ersten 
österreichisch-ungarischen Beamtenvereines, I., Wipplinger- 
ftraße 25, die 18. ordentliche Generalversammlung des P en 
sionsinstitutes der österreichischen Lokalbahnen stattgefuudcn. 
Auf der Tagesordnung w ar: 1. M itteilung des Vorsitzenden.
2. Vorlage des Berichtes des Vorstandes und des Rechnungs
abschlusses fü r das J a h r  1910. 8. Bericht der Revisoren. 4. Be
schlußfassung über die Punkte 2 und 3. 5. Die traditionelle 
Statu tenänderung. 6. Eventuelle Anträge. Bei Punkt 2 wurde 
von seiten der V ertreter der Lokalausschüsse der Wunsch au s
gesprochen, dem Rechnungsabschluß statistische Tabellen über die 
Diensteigenschaft der Versicherten, über die Hohe der Ver
sicherungssumme, über die D auer der Mitgliedschaft sowie über 
die Höhe der Pensionen der Witwen re., kurz über alles, w as 
zur In fo rm ation  und Aufklärung der M itglieder dienlich sei, 
beizulegen. Nach der S tim m ung im Vorstand ist leider sehr 
wenig Aussicht, daß dem Wunsche der M itglieder Rechnung ge
tragen wird. Bei Punkt 5 der Tagesordnung lag ein Antrag 
des Vorstandes vor auf Abänderung des § 4, Absatz 2, sowie 
§ 11, Absatz 1, und der m it diesen Paragraphen  zusammen
hängenden Paragraphen, dann §9, Absatz 2. Als G rund, w arum  
diese Anträge eingebracht wurden, gab der Vorstand an, daß 
die 7prozentigen Beiträge der M itglieder sowie der 7prozentige 
Zuschuß der Bahnverwaltungen Nicht genüge, um den durch die 
Versicherungstechniker erm ittelten Abgang von Kr. 203.626-13 
zu decken, daher es notwendig sei, die Beiträge sowie die Z u
schüsse von 7 auf 8 Prozent zu erhöhen. Nachdem die V ertreter 
der Bediensteten sowie ein großer T eil der Delegierten der 
Bahnverw altungen sich nicht überzeugen konnten, w arum  das 
In s titu t m it 7prozentigen Beiträgen passiv sein sollte, da an 
dere In s titu te  m it geringeren Beiträgen ganz gut florieren, 
wurde dieser Antrag m it großer M ajo ritä t abgelehnt. E s 
wurde ins Treffen geführt, daß die Gehaltserhöhungen an der 
Unterdeckung schuld seien. Abgelehnt wurden alle Anträge, die 
eine Verbesserung des jetzigen S ta tu ts , respektive eine Besser
stellung der Versicherten bezwecken sollten. Außerdem wurde 
eine Abänderung des § 89, Punkt 7, dahin vorgenommen, daß 
die Generalversammlung dann beschlußfähig sei, lucnn so viel 
Delegierte und V ertreter anwesend sind, daß sie drei Fünftel 
der gesamten S tim m en vertreten. Sollte dies nicht der Fall 
sein, so wird eine S tunde darauf eine neue Generalversamm
lung abgehalten, die u n te r allen Umständen beschlußfähig ist. 
W ir werden später über die S tatu tenänderung ausführlicher 
berichten.

Wie Eisenbahnbedienstcte im Krankheitsfall behandelt 
werden. Am 20. April 1911 sah der Pum penw ärter V o d i c k a  
in  Absdorf den Lokomotibführeranwärter F ranz R e jc h a  auf 
der Lokomotive des Zuges Nr. 75 sitzen, so daß er ihm scherz
weise zurief, wie er sich unterstehen könne, anstatt zu arbeiten, 
zu sitzen. Unterdessen blieb die Lokomotive stehen, Rejcha stieg 
ab, krümmte sich vor Schmerzen, mar ganz blaß und Schweiß
perlen tropften ihm über die Wangen. E r ging zu seinem V ater 
in s Pum penhaus und klagte über riesige Schmerzen im  U nter
leib. S e in  V ater rie t ihm, nach H aus? zu fahren und Rejcha 
bat sich warm es Wasser zum waschen aus, um  m it Zug 322 
nach Haufe zu fahren. Unterdessen wurde ihm im mer schlechter, 
so daß sein V ater um den Arzt ging. E s w ar dies um  4 Uhr 
nachmittags. D er Arzt w ar nicht zu Hause, so daß der V ater 
des Erkrankten den diensthabenden Assistenten W alter ersuchte, 
er möge auf einem Fahrrad einen M ann  um  den Arzt nach 
S te tte ldorf senden, wo sich dieser in  seiner freien Zeit gewöhn
lich aufhielt. Dem wurde w illfahrt und der Bote traf auch den 
D r. N a g l e r  an. S ta t t  daß sich aber dieser aus seinen 
Kutschierwagen gesetzt hätte, um  in  A b s d o r s  scjner Pflicht 
a ls  Arzt und Mensch nachzukommcn, kam er erst um  7 Uhr 
abends, ordnete einen russischen Tee m it etwas R um  an, ver
schrieb Tropfen, und nachdem er noch angeordnet hatte, dem 
Kranken Eisstücke schlucken zu lassen und erklärt hatte, die 
Sache sei gar nicht gefährlich, ging er fort. Erst a ls  er das 
zweitemal kam, sah er, daß die Sache doch gefährlich sei. Ob-
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W M  die Wohnung des D r. N agler n u r 6 M inuten bon der 
Wahn entfernt ist, dauerte es eine halbe S tunde, ehe er Zant, 
a ls  er das zweitemal geholt iverden mußte. Jetzt ordnete er 
sofortige Uoberführung ins S p ita l an. Leider waren aber schon 
■die meisten Züge abgegangen, so daß es ziemlich lange dauerte, 
bis der Kranke ins Krankenhaus kam. E r wurde m it dem 
Zug N r. 324 nach W ien überführt, und zwar nicht ins Kranken
haus, sondern in  die Wohnung seines Schwagers. D ies war 
nach 12 Uhr nachts. S e in  Schwager mußte sich zunächst um 
einen Arzt bekümmern, w as noch ziemlich lange dauerte. Als 
der W iener Arzt D r. Redlich kam, konstatierte er eine B lind
darm entzündung und daß eine Operation notwendig gewesen 
sei, die aber schon zu spät ii-at. Nejcha wurde ins Krankenhaus 
zu den Barmherzigen B rüder überführt, wo er m it riesigen 
Schmerzen bis S am stag  den 22, Aprit bis %S Uhr abends 
lag und einen schmerzvollen Tod fand. E s steht außer jedem 
Zweifel, bas; dem Lokomotivführeranwärter Nejcha noch hätte 
geholfen werden können, wenn D r. N a g l e r  rechtzeitig seine 
Pflicht getan hätte und wenn er die Erkrankung ernst ge
nommen hätte. Aber da es sich n u r um einen Eiscnbahn- 
bediensteten handelte, li-f, sich D r. N a g l e r  Zeit. E s wird 
Sache der V ertrauensm änner der Eisenbahner im Kranken* 
kafsenauSschust sein, aus genaue Untersuchung dieses Falles zu 
bringen und darauf zu b e s t e h e n ,  d a ß  D r .  N a g l e r  a l l e  
K o n s e q u e n z e n  a u s  s e i n e r  G e w i s s e n l o s i g k e i t  
z u  t r a g e n  Ha b e .

Eine D eputation beit Lokomotivführeranwüriern bei der 
EtaatSbnhndirektion W ien. Unter Führung des Personal- 
ioinmissionsiuitgliedes Genossen B a r t  h sprachen am  11. M ai 
die Lokomotibführeranwärter A d l e r ,  B r a u n e r  und 
F e l d e r  m e i e r  beim H errn M inisterialrat £6 o l i 8 k a 
vor, um im Namen ihrer Kollegen dahin zu wirken,daß alle 
A nw ärter, die im J u l i  dem ad hoc-Erlaf; entsprechen, auch er
nann t werden. Genosse B a r t h  führte aus, daß der Ernennung 
nichts im Wege stehen könne, da doch von der k. k. Nordbahn
direktion 200 Lokomotivführerposten zur Normierung der $. k. 
S taatsbahndirektion Wien abgegeben wurden. Herr M inisterial
ra t K o l i s k o  erklärte, von diesen 200 Posten nichts zu wissen, 
versprach aber, Erhebungen pflegen zu lassen und dem Personal 
gern entgegenzukommen. Die freien Lokomolivführerstellen 
sollen ausgeschrieben werden, damit nicht -wiederum Präterie- 
rungen Vorkommen können.

Korrespondenzen.
W ien I .  H err Josef K i t c h b c r g c r  ist ein Pracht- 

rxemplar eines indifferenten Lokomotivführers, deswegen ver
denk er, der breiten Ö ffentlichkeit vorgestellt zu werden. D ie 
O rganisation  haßt er im allgemeinen, aber die arm en Teufeln 
bon Kohlenarbeitern insbesondere. E ine allgemein bekannte 
Tatsache ist es, das; der Kohlenplatz von W ien I  dem Loko- 
motivperfonal genug Anlaß zu Klagen gibt. E rstens die u n 
glückliche Anlage des Kohlenplatzes, w eiters geschieht die V er
ladung in  der prim itivsten Form , dann die überlangen 
A rbeitszeiten der K ohlenarbeiter und viele M ängeln lokaler 
N a tu r bringen es m it sich, daß das Verladen der Tender 
ziemlich viel Zeit in  Anspruch nim m t. Doch H err Josef K irc h -  
b e r g  e r  kennt n u r  eine Ursache, welche allerdings seiner 
Beschränktheit alle Ehre macht, nämlich: die K ohlenarbeiter 
sind schuld, daß es am Kyhlenplatze nicht geht, sie wollen 
nichts arbeiten, weil sie organisiert sind. W ährend nun der 
größte Teil der Lokomotiveführer von Wien I  genug Einsicht 
und U rteilsfähigkeit au fbring t und die wahren Ursachen 
kennt, sich daher den K ohlenarbeitern gegenüber menschlich 
benim mt, fühlt sich H err Josef K i r  ch b e r g e r  berufen, so 
oft er am Kohlenplatze m it feiner Maschine erscheint, den An
treiber der Kohlenarbeiter zu spielen. E s gibt m it diesem 
H errn am Kohlenplatze im m er Plänkeleien; bei einem der
artigen A nlaß verwahrte sich nun  der V ertrauensm ann der 
K ohlenarbeiter gegen den Ton, welcher er de» A rbeitern 
gegenüber anschlagt und forderte ihn auf, sich in der Ansprache 
des W ortes „H err" zu bedienen. Nun, da kam er aber schön 
an ; w as, zu einem Tagwerker soll ein Lokomotivführer H err 
sagen? D aß  wäre noch schöner.

H err K i r c h b e r g e r  machte über diesen Vorfall An
zeige bei der H eizhausleitung und der K ohlenarbeiter wurde 
m it einer 1 Kr. bestraft, und zw ar m it einer w ahrhaft salo
monischen Begründung, nicht wegen der A nm aßung des T itels 
i?c rr> sondern, weil er es unterlassen hatte, ohne Aufforderung 
des Lokomotivführers beim Verladen lau t zu zahlen. M it 
diesem S tra fe rkenn tn is  wurde nun  die wacklig gewordene 
A utoritär des H errn  K i r c h b e r g e r  gepölzt. Allerdings 
w urde auch die Frage der Ansprache gestreift, doch meinte die 
H eizhausleitung, der T itel H err kommt erst dem U nter
beamte» zu. E s herrscht nun  tatsächlich die mittelalterliche 
Gepflogenheit bei den k. k S taa tsbahnen  erst im Dekret des 
Itntcrßcflm len den T ite l „H err" anzuwenden.

Zum  Schluß möchten w ir H errn  K i r c h b e r g e r  und 
die assistierenden DeputationSm itgliedcr, welche m it ihm bei 
der S taatsbahndirektion  vorsprachen, um die Kohlenarbeiter 
wegen ih rer F aulheit zu denunzieren, atiraicn , die S tie fe l
sohlen zu sparen. W ären sie weniger born iert und haßerfüllt, 
so müßten sie wissen, daß die © iaatsbahndirettion  durch die 
Arbeits- und Leistungsausweise des Heizhauses genau über 
das Arbeitspensum eines jeden K ohlenarbeiters inform iert 
ist, daher dein engherzigen und von einem sehr begrenzten 
geistigen Horizont zeugenden Angaben solcher Leute keinen 
W ert böimißt.

D en Koblenarbeitern können diese kleinlichen Bos
heiten und Gehässigkeiten nicht viel schaden, sie sind im Gegen
teil n u r geeignet, ihnen stets die Notwendigkeit und U nent
behrlichkeit der gewerkschaftlichen O rganisation  vor Augen 
zu halten.

Ojcrnoiuit!. s S t  r e c k e n w ä c h t e r e l e n d . )  E s klingt 
nahezu unglaublich, wenn m an in den V ersam m lungen der 
Streckenwachter hört, bis zu welchem Grade die H erren der 
k. k. Bahnerhaltuugssektionen das ihnen unterstellte P e r
sonal sekkieren, plagen und strafen. Recht- und schutzlos ohne 
jede Hilfe stehen die Wächter in  der Bukowina da, angewiesen 
n u r auf die Gnade einzelner Bahnerhaltungspaschas. Recht
fertigungen müssen m it vielfachen Beweisen belegt werden 
und dann nützen sie noch nichts, n u r wenn der Strecken
wächter zufällig Zeugen angibt und die H erren beim grünen 
Tisch an s  der Rechtfertigung ersehen, daß es fü r sie m it einem 
Skandal enden konnte, Iasicji sie die bereits diktierten S tra fen  
fallen. D ie B ahnerhaltungen in der Bukowina sind noch Ab
teilungen, in welche sehr wenig Licht und S onne hinein
geleuchtet haben. D ie Zustände bei diesen sind meistenteils 
geheimnisvolle. Erst wenn die E rb itte rung  des P ersonals bis 
zu r Verzweiflung getrieben ist und cs zur Explosion kommt, 
bekommt man manche T a t der sauberen Gesellschaft vor die 
Augen. D ie Dienstordnung, das oberste Gesetz bei der 9^ahn, 
w ird n u r  dann bei der B ahnerhaltung gkhandhabt, wenn es 
zuungunsten des Personals geschehen kann. I n  der Buko
w ina gibt es Streckenw ärter, welche den E rholungsurlaub  
seit acht bis zehn Jah ren  nicht ausgenützt haben, weil diese 
einen solchen nicht bekommen können. W ird ein E rholungs
u rlaub  verlangt, m uß ein gestempeltes Gesuch vorgelegt w er
den, dieses w ird des öfteren von der k. k. B ahnerbaltungs- 
fektion beanständet und zwei oder dreim al dem Wächter zur 
näheren B egründung zurückgestellt. Geschieht einm al das 
M alheur, daß so ein Gesuch in die k. k. B etriebsleitung sich 
h ine inverirrt und erhält von dort der Streckenwächter den 
U rlaub bewilligt, dann gestattet der H err Sektiousvontand

es nicht, den von der B etriebsleitung bewilligten U rlaub an« 
zutreten, m it der M otivierung, der Wächter solle alles noch
m als dokumentieren. W i: wissen es genau, daß lau t M in i
sterialerlass den Vorständen das Recht zusteht, im eigenen 
W irkungskreis den untergebenen Bediensteten einen U rlaub 
bis zu acht Tagen zu geben, dazu gehört kein gestempeltes 
Gesuch. Aber bei uns in der Bukowina sind noch im m er 
kleinasiatische Zustände. D ie k. k. Bahnerhaltungssektion in 
Jtzkany hat den Bahnm eistern fü r Urlaube speziell einen 
hektographierter. Wisch herausgegeben, um dam it die Wächter 
irrezuführen. Derselbe lau te t:

K. k. Bahnerhaltungssektion Jtzkany.
B a h n m e is te r ..................................
Mündlich borgebrachtes Urlaubsgesuch bis zur D auer 

von drei Tagen.
1. Vor- und Zunam e des GesuchstellerS.
2. Diensteigenschaft desselben.
3. S ta tion ie rungso rt.
4. D auer des angesuchten Urlaubes.
8. d. i. vom . . . .  101 . bis inkl....................101 ,
6. Reiseziel.
7. Nähere B egründung und Z itierung von Beilagen.
8. Bemerkung wegen allfälliger Substitution.

a m ................. 101 .
Unterschrift des Bahnmeisters.

Bei R etourn ierung  solcher Urlaubsgesuche heißt cs: 
»Der Punkt 7, lau t beiliegenden Urlaubsgesuches des N. N. 
ist näher zu begründen, respektive anzuführen, wozu N. 91. 
den U rlaub benötigt." Oder, um den Amtsschimmel w eiter 
reiten zu lassen: D er Punkt 8 ist gänzlich unverständlich 
und daher aufzuklären. Die H erren in  der BahnerhaltungS- 
fektion führen eine rege Korrespondenz m it den von den 
Wächtern eingebrachten gestempelten Gesuchen. E in  sehr 
krasser F all möge da a ls  Beispiel dienen, wie die B e
diensteten, wenn sie Urlaube in  sehr dringenden Fällen ver
langen, von den Vorgesetzten behandelt werden. E s geschah
im Ja h re  1900 im M onate M ai oder J u n i ,  daß der Ablöfe-
wächter A. S .  im Dienste w ar, während seine F ra u  draußen 
im G arten  beschäftigt w ar. Sechs kleine Kinder blieben im 
Hanse allein ohne welche Aufsicht. Von w as könnte ein
Wächter eine Aufsicht bezahlen, wenn er kaum m it den 
900 Kr. sein Auskommen finden kann? Die Kinder spielten 
m it Feuer und eines verbrannte sich und starb in  kurzer 
Zeit. D ie F ra u  des AblösewächterS wurde durch die S ta a t s 
anwaltschaft angeklagt und die arm e M u tte r mußte zu dem
Verlust ihres Kindes »och eine Arreststrafe abbußen. D er
Ablösewächter S . legte ein gestempeltes Gesuch vor, um seinen 
E rholungsurlaub  zu verlangen, dam it er zu Hause bei den 
Kindern bleiben könne, weil die F ra u  Arreststrafe abbüßen 
muhte. D er U rlaub wurde nicht bewilligt, und S . m ußte ein 
Weib fü r die Kinder aufnehm en und h ierfü r täglich j$r. 1-00 
nhlen. S o  schaut unserer H erren Gerechtigkeit au s. W ir
önuten sehr viele solcher trau rig e r Geschichten erzählen,

bleiben diesm al bei der einen. D ie Streckenwächter in der Buko
w ina führen bittere Klage über llebcrbürim ngcn im Dienste. 
S ie  muffen 16 S tunden  Dienst machen und haben darauf 
12, beziehungsweise 10 S tunden  frei. I n  24 S tunden  muß 
vierm al auf Streckenkontrolle gegangen werden. E in  jeder 
Kontrollgang hin und zurück macht vier Kilometer ans. W ir 
haben ganz unparteiisch nachgerechnet und gefunden, daß das 
Gehen in  den Dienst und zurück und die Kontrollgänge im 
Laufe von 10 S tunden  Dienst nicht weniger wie bis 80 Kilo
meter ausniacht und fragen gleichzeitig, wie lange so ein 
Ablosewächter solche H unzere ien  bei der B ahn ciushalten 
kann? Die Streckenwächter haben am 26. A pril und 11. J u n i  
1011 große Versam mlungen gehabt und verlangen einen 
D iensttu rnus von 12 S tunden  Dienst und 19, beziehungsweise 
16 S tunden  frei. D ie k. k. Bahnerhaltungssektion in  Czerno
witz und Jtzkany operieren m it einem erbärmlichen S tra f-  
shstein. D en V orrang hierbei verdient allenfalls der Inspektor 
W o l a k in  Czernowitz. Dieser H err leidet wahrlich an einer 
S tra fw u t und müßte, wenn matt von der k. k. B etriebsleitung 
eine unparteiische Gerechtigkeit erw arten  könnte, H err 
W o I a I a ls  Kranker in s S p ita l abgeführt werden. Bezüg
lich der S tra fau sm aß e  gibts beim H errn  Inspektor Wolak 
keinen Pardon. Kommt beispielsweise ein Streckenwächter 
von der Provinz in  die k. k. BahncrhaltungSsektion nach 
Czernowitz, um sich mündlich zu rechtfertigen und, gegen 
das diktierte S tra fau sm aß  zu protestieren, w ird im neuer
lich S tra fe  diktiert, weil er nach Czerstowitz gekommen sei. 
Beweist der Streckenwächter, daß er unschuldig gestraft 
wurde, w ird ihm die S tra fe  nachgesehen, und gleichzeitig der 
M ann fü r etw as anderes a ls  schuldtragend befunden, und 
das bereits gestrichene S tra fa u sm a ß  au fs zweite über
schrieben. Meldet der Streckenwächter den Rekurs gegen das 
ungerechte S tra fau sm aß  an, dann sägt der H err Inspektor 
W o l a k :  W enn sie einen Rekurs gegen die S tra fe  machen 
werden, so kommt das im m er in  meine Hände, und. ich werde 
m it dem das machen, w as m ir gefällt. W enn die Strecken
wächter protestieren, daß die Angaben der Nachtkontrolle 
nicht im mer auf W ahrheit beruhen, und daß die S tra fen  
ungerecht sind, bekommt m an zur A ntw ort: D er B ahn
meister ist beeidet und ich schenke ihm das V ertrauen und 
w as er sagt, ist bei m ir heilig. W ir fragen gleichzeitig bei der 
k. k. B etriebsleitung an, haben die Streckenwächter in  der 
Bukowina keinen Diensteid abgelegt, n u r  die Bahnmeister? 
Wie weit die Lumperei bei den Nachtkontrollen Platz greift, 
wollen w ir durch einiges au s den B riefen, welche uns die 
Streckenwächter eingesendet haben, in  die Ö ffentlichkeit 
bringen: Am 22. J ä n n e r  1911 hat der Gebäudemeister Joses 
S c h n e i d e r ,  der Liebling des H errn  Inspektors W o l a k. 
au s Czernowitz, seine erste Nachtkontrolle von der S ta tio n  
K u e z u r m a r e  zu Fuß  bis zur S ta tio n  V o l k s g a r t e n  
vorgenommen. D er Wächter auf 281 hat ihn überhaupt 
nicht gesehen. Beim Posten 280 wurde der Wächter, a ls  er 
zum Signalisieren  des Zuges hinauskam , durch das Bellen 
des H undes aufmerksam gemacht, daß jemand hin ter den 
S ta l l  geschlichen ist. Bei der A nnäherung des Wächters nahm 
jemand schleichend über das Ende der Strecke R eißaus. 
Erst in. der F rü h  bei der Streckenbegehung Nr. 2 hat 
der Wächter am Grenzpflock „Nachkontrolle Schneider" 
ausgeschrieben gefunden, felbstverständlich w ar es die 
Nachtkontrolle, welche sich beim S ta lle  herumschlich und sich 
überzeugen wollte, ob der Wächter den Zug signalisieren 
wird. Beim Posten 228 hat der Wächter sehr stramme Hunde, 
die haben den H errn Gebäudemeister keinen Schritt weiter 
gehen lassen, so daß Schneider dem Wächter zurief: „Nehmen 
S ie  Ih r e  Hunde weg, sonst erschieße ich sie." Schneider hat 
sich begleiten lassen. Bei Posten 227 ist er vorbeigeschlichcn, 
Damit ihn der Wächter nicht sehen soll. Auch beim 
Zugsmeldeposten Nr. 16 machte er dasselbe, erst am 
Wächterposten 225 ist Schneider in s  D ienstzim m er um 
1 Uhr 50 M inuten nachts hineingckommett und bis 3 Uhr 
früh gesessen. E r  hat in s Dienstbuch hineingeschrieben: 
„70 M inuten  im Dienstzimmer gew artet, kein Wächter am 
Posten, Streckenbegehung nicht gemacht". Bei Posten 223 w ar 
eben Dienstwechsel. I m  D tenstzim mcr w ar niem and, weil * 
der Wächter in seiner W ohnung w ar, Schneider ist leise ins 
D ienstzim mer hineingegangen und hat inS Dienstbuch hinein
geschrieben: „Wächter nicht am Posten, ©trcctenbcgeljung
nicht gemacht, Handrampe gesperrt". D ann  ist er wieder ganz 
still weggegangen und Hot auch die T ü r  des D ienstzim mers 
offen gelassen, um keinen Lärm  zu machen. Sämtliche Wächter 
bekamen je 1 Kr. S tra fe , der Wächter au f dem 221 sogar

5 Kr. S tra fe , dazu m uß die Schnellzugsprämie 2 Kr. 3U< 
gerechnet werden, welche auch verloren geht. Vom 25. auf 
26. F ebruar l. I .  würbe zwischen den S ta tio n en  Nepolokutz 
und Luzan die Glockenscklaglinie und Telephonlinie au s
geschaltet, um dam it ja  die Wächter irrezuführen. Solche 
M anöver erlaubt sich der ©cbäubenteister Schneider. Am
7. M ai 1011 ist Schneider au f der Lokomotive des
Zuges 494 gefahren und hat wegen Streckenbegehung die 
Wächter angezeigt, wurde aber von diesen Wächtern bei den 
Rechtfertigungen lügenhafter Angaben überwiesen. W ir
m ußten eine P ortion  der sauberen T aten  des S c h n e i d e r  
an den Tag bringen, um  öffentlich zu zeigen, wer Schneider 
ist. D as  nächstemal, H err Schneider, werden w ir m it ihre" 
Schweinereien au s Hadikfalva kommen, dann werden sie sich 
nicht in die Fäuste lachen. Auch der Bahnmeister P f e i f f e r  
tre ib t unerhörte Sachen m it dem D enunzieren der Strecken- 
Wächter. W ir erinnern  diesen H errn  au  das J a h r  1902,
wo er suspendiert wurde, es ist noch nicht alles über sie be
kannt, H err P feiffer I D ie Streckenwächter verlangen Um- 
zäum ung der Wächterhäuf er. I n  den W ächterhäusern sollen 
Kohlenöfen und die Kohlenkisten bei den Wächterhäusern au f
gestellt werden. S ta t t  Bodenleitern sollen S tiegen  he rg e s te l l t ,  
an  den W ächterhäusern sollen Vorgänge angebaut, T üren  und 
Fenster sollen reparie rt und die Keller nicht au s verfaulten 
Schwellen gebaut werden, da sonst alles E ingew interte e r
frie rt. W eiters verlangen die Streckenwächter, daß die 
k. k. Bahnerhaltungsfektion in  Jtzkany S tra fze tte l einführt. 
Auch machen die Streckenwächter die k. k. B etriebsleitung 
darau f aufmerksam, daß trotz mehrmaligen Versprechens 
seitens des H errn  H ofrates Tschiggfrey die A m tsblätter 
noch im m er nicht den Streckenwächtern zur Einsicht zugäng
lich find.

G roßes Elend herrscht bei den Streckenwächtern in 
der Bukowina. U m  a n d e r e  Z u s t a n d e  i n  e u r e n  
R e i h e n  s c h a f f e n  p  t ö n n e n  u n d  euch d a v o r  z u  
b e w a h r e n ,  u n  s c h u l  b i  g g e p  t a  g t u n d  g e s t r a f t  z u 
w e r b e n ,  r u f e n  w i r '  e uch  z u :  S t r e c k e n w ä c h t e r
i n  b e r  B u k o w i n a ,  h i n e i n  i n  b i c  a l l g e m e i n e  
Z e n t r a l o r g a n i s a t i o n ,  b e n i x  n u r  m i t  d i e s e r  
w e r d e t  i h r  e uc h  h e l f e n  k ö n n e n !

Mlhkisch - Ostrau - O kerfurt. ( Wi e  si ch d e u t s c h 
n a t i o n a l e  V o r g e s e t z t e ,  e i n e  R a  u g s e i n t c i l u n g 
v o r  s t e l l e n . )  De>. Maschinenmeister S t i e b  e r  des Heizhauses 
M  ä h r  i s ch - O  st r  a u ber k. k. Nordbahn ist ein großer 
Dcutschiiatioimler Wahlmacher und W ahlzutreiber. Seine 
P a rte iag ita tion  macht vor den Toren des Heizhauses nicht 
halt. S ie  setzt sich innerhalb des Heizhauses in  eine Protegic« 
rung deutschnationaler Bediensteter und in  eine Zurück
setzung Andersgesinnter um. Wiewohl durch einen D irettions- 
erlaß  bestimmt ist, daß die Turnusse rangSgemäß zu besetzen 
sind, besetzt dieser Maschinenmeister S lieber willkürlich und er 
findet hierbei au dem Vorstandssteklvertreter des Heizhauses, 
dem H errn Oberkommissär A u f r i c h t ,  insoweit eine Stütze, 
a ls  dieser bei Beschwerden die Vorgangsweise S  t i e b e r s 
deckt, die nicht stichhältigen Ausreden desselben gelten und es 
bei dessen ungerechten Anordnungen bewenden läßt. E s wird 
da Aufgabe der Direktion sein, die rangsgem äße D ienstein
teilung im  Heizhaus M ährisch-Ostrau zur tatsächlichen E in 
haltung zu bringen, lieber die Stim m ung, die unter dem 
M ährisch-Ostrauer Maschiuenpersonale herrscht, kann bei der 
D irektion tein Zweifel bestehen. Als H err Inspektor K l i in- 
k o w i e z  am 25. M at in O strau w ar, hat er diesbezüglich 
eigene W ahrnehm ungen gemacht. D as  Personal demonstrierte, 
a ls  m an selben den in einer Versammlung abgelehnteu 
T u rn u s  auf oktroyierte und m an tu t nicht gut daran, daß 
man dieses noch obendrein durch D uldung von Ungerechtig
keiten bei der D iensteinteilung reizt.

Klustergrab. lieber deutschnationalen F an a tism u s Brachte 
die Teplitzer „Freiheit" bei den Reichsratswahlen in Kloster- 
grab zwei Artikeln, wo die deutschnationale Kultur so recht 
gekennzeichnet wurde. An einem sachlichen, ruhigen Wahlkampf, 
wie w ir Sozialdemokraten ihn führen, finden bic Deutsch
nationalen keinen Gefallen. Hier in Klostergrab w aren es 
bie dcutschnationalen Eisenbahner, die sich zu dieser unw ür
digen Rolle hergaben. Schon bei der Anlegung des Wahl- 
fatasterS w ar es der deutschnationale Kondukteur F ranz 
L ö b e l ,  welcher einige Genossen in der gröbsten Weife insul
tierte und einen großen Skandal auf der Gasse provozierte, 
um ben Genossen bie Arbeit zu erschweren. Diesen H err» 
würdig zur S e ite  stand Kondukteur W. W ü r  z e b e s s e r. Als 
unsere Genossinnen Agitationsbroschüren verteilten, wurden 
sie von Würzebcfser roh empfangen. E r w arf ihnen die Bro
schüren vor die Füße und gebrauchte dabei das Z ita t au s „Götz 
von tierlichinqen". D ie Palm e aber verdient unstreitig der Kon
dukteur W. t)t u t f, der an seine W ohnungLtür einen Zettel 
befestigt hat, auf dem folgendes zu lesen w ar: „Achtung! 
D a ich M itglied des Reichsvundes deutscher Eisenbahner, des 
Deutschen Bundes und des Deutschen Schulvereiues bin, ver
biete ich jeden sozialdemokratischen W erbeagitator den E in
tr itt, w idrigenfalls ich von meinem Hausrecht Gebrauch mache. 
D ie M itglieder des ReichSl'iindes glaubten, daß sie ganz 
allein das Recht haben, W ahlarbeiten zu verrichten und ge
zeichneten unsere ruhige und ernste Agitation a ls eine Frech
heit. Kaum wurden bei der Hauptwahl die S tim m zettel ver
teilt, a ls  auch die Reichsbündler m it der V erteilung der Klebe
zettel fü r ihren „Arbeiterkandidaten" H ans Knirsch eit,c 
fieberhafte Tätigkeit entfalteten. Dieselben scheuten sich nicht, 
an sozialdemokratische M itglieder ihre Klebezettel anzubriN ' 
gen. Auch der Reichsbündler Kondukteur W. K. leistete fleißiü 
W ahlhilfe. A ls unser Genosse Beer bei der Hauptwahl nicht 
S tim m en auf sich bereinigte und eine Stichwahl nötig wurde, 
da ging erst recht die Verleumdung auf S o z i a l d e m o k r a t e n  
und Tschechen lo s .  E in Bild deutschnationaler K u ltu r legle 
ber Kondukteur E. M . zutage. Zwei sozialdemokratisch6 
M ielsparteien, beide Eisenbahner, wurden von seiner G attin  
m it dem H inausw urf gedroht. Seine G attin  brauchte w i e d e r 
holend die W orte: „D as rote Kapitel muß hinaus." AuÄ
Herr M . hat sich wiederholt vor Zeugen geäußert: „Einct't
jeden Sozialdemokraten soll m an ein Loch in den Kopf bohre»
und dann hineinsch " Als der S ieg  des H äuptlings der
Gelben verkündet wurde, zogen ganze T rupps jodelnd uno 
heulend durch die S traßen , man glaubte in ein Jndianer- 
dorf versetzt zu sein. S ogar Schulkinder wurden m it natio
nalen Fähnchen beteilt und zogen vor das sozialdemokratisch^ 
Lokal, um durch H eilrufen unsere Genossen zu provoziere«- 
I m  Siegesräusche kamen zwei Reichsbündler, die K o n d u k t e u r e  
F. Sch. und H. K., vor die Wohnung des Genossen H. u"„ 
riefen provokatorisch: „Rotes Parlam en t, kommt heraue-
ih r rotes Gesindel, w ann 's Kttrage habet" u. f. tti> D as |l 
kurz geschildert das Bild Klostergrabcr Wahlen. Nun, 
bcutschimtioiialen Kameraden, ihr braucht nicht stolz auf diesen 
S ieg  zu sein, denn derselbe ist m it H ilfe der Polizei und n» 
Hilfe der 626 chriftlichfozialcn S tim m en errungen tnordet • 
E s wird bic Zeit kommen, wo in  ganz Deutschböhmen, get'0^  
so wie Heuer m it ben Schwarzen in  Wien, abgerechnet wer
den wirb.

S t .  Pölten. ( U n s e r  d e u t s c h e r  S ü g c n f ch n n '•) 
A ls A ntw ort auf die Jauchenspritze des „Deutschen Eisen 
bahnet" vom 20. J u n i  l. I . ,  S e ite  5, un ter der ©pitzmi1 
„Sozialdemokratische A cm terfiim ulicruug" sei folgendes de 
Tatsachen entsprechend richtiggestellt: E s is t e in e  Lug '
daß die sogenannten roten Oberbouzen der D i r e k t i o n  pc 
Vorschlag machten, die H äuservertrauensm änner fü r ? 
Provisionsfondshäuser zu wählen, sondern die D irenio
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tpoltic in  S t .  Pölten  dasselbe einführen, w as sie bereits 
überall in  den ProvisionZsondshäusern anderw ärts seit 
Jah ren  m it gutem Erfolg eingeführt hat. Also, S ie  Neichs- 
bundmacher, das ist etw as anderes. Aber dankbar sind tuir 
Ih n en  doch. Jetzt haben w ir es schwarz auf weife, daß in  Ih re n  
Airgen alles schlecht ist, w as die Sozialdemokraten in  die 
Hand nehmen oder sich daran  beteiligen, auch wenn es sich 
Um eine Sache handelt, welche sich anderw ärts schon Jah re  
hindurch a ls gut und nützlich fü r die M ieter sowie fü r die 
V erw altung erwiesen hat. D ie Bediensteten können sich nun  ein 
klares Bild timt der W ahrheitsliebe dieser „Treudeutschen" 
machen. F erner m uh der Skrib ler selbst zugeben, daß die V er
w altung bisher nicht so w ar, wie sie hätte  sein sollen, und 
Ucbelständc vorhanden sind, welche einer Rem edur bedürfen, 
zum Beispiel, daß die M ietzinse nicht hereingebracht wurden. 
I n  diesem Fall hat der Schreiber vergessen, festzustellen, daß es 
die Schuld des Gcbäiidciiicislers w ar, welcher bezeichnender
weise zu seinem Anhang zählt. Wahrscheinlich wollte er seinem 
Volks- und Gesinnungsgenossen nicht wehe tun. Also men 
culpa. Ebenso hat der Schreiber vergessen, zu betonen, daß 
die P a rte ien  auf der Westseite, welche bei schlechtem W etter 
statt einer W ohnung eine Schwimmschule hatten, es doch n u r 
den roten Oberbonzen zu danken haben, datz die V erw altung 
veranlaßt wurde, die Wohnung insiandzusetzen und ihnen eine 
Entschädigung zu zahlen. Auch ist es sehr bezeichnend fü r den 
Artikelschreiber, wenn er sagt: „Die Sozialdemokraten wollten 
sich Am terln verschaffen." Wo sic nach seinen eigenen Angaben 
in  jener Bersammlzmg erklärt haben, diese Sache umsonst zu 
machen. Anderseits behauptet er. die Obersozi wollten sich 
die 800 Str., welche derzeit der A dm inistrator bekommt, zu- 
schanzen. Wirklich, das ist eine Zum utung an die Leser des 
»Deutschen Eisenbahner", welche zeigt, wie tief die ReichS- 
bundmachcr das geistige Niveau ihres Anhängers einschätzen. 
D as in dem Artikel zitierte Sprichwort: „'p i c g r ö ß t e n  
K ä l b e r  w ä h l e n  s i ch i h r e  M e t z g e r  s e l b e  r" , kann 
jeder, der Anhänger des Ncichsbundcs ist, folgerichtig auf sich 
beziehen. W as die Wahl m ittels S tim m zettel betrifft, wollen 
w ir kurz bemerken, datz diese Id ee  nicht von uns, sondern 
tiom damaligen Adm inistrator H errn  Oberinspektor Ehs war.

D as Trinmphgeschrei, das diese M eute jetzt erhebt, 
weil ihre sofort eingeleitete Gegenaktion angeblich gelungen 
ist, ist entschieden eine sehr verfrühte Sache. D enn der Sach
verhalt w ar folgender: Bekanntlich w ar besagte Versammlung 
an einen S am stag  fü r nachmittags 5 Uhr einberufen und 
infolgedessen nicht entsprechend besucht, w as die Sozialdemo
kraten schon vom Anfang in s  Kalkül zogen, weil doch 
selbstverständlicherweise S am stag  nachmittags die Bediensteten 
und A rbeiter zum Grotzteil nach Wien fahren. Infolgedessen 
von einer geplanten Abstimmung keine Rede sein konnte. 
Abe w as siecht so ein G rund einen deutschen Tintenkuli an? 
E r hat Argumente zu sammeln, und wenn sie noch so zwei
felhafter Q u a litä t sind. Ih m  scheint die Hauptsache zu sein, 
Nach der bekannten M oral vorzugehen: verleumde n u r zu, 
cs bleibt im m er etw as hängen. Z u r besseren Charakterisie
rung sei mich Bemerkt, das diesen deutschen M annen sich 
der Anhang der K uttenm änner sofort anschloß, um im edlen 
Zusammenwirken offen zu beweisen wie ehrlich und an 
ständig sie sein können, wenn es jjilt, den Sozialdemokraten 
eines anzuhängen! Obwohl w ir wissen, w as w ir von diesem 
gelb-schwarzen Gelichter zu erw arten haben, so ist es doch 
ausgefallen, datz sich einer gefunden hat, welcher es m it 
seiner Ehre vereinbart fand, fü r sie eine Lanze zu brechen. 
Dieser Held ist H err A n l a n g e r ,  welcher es durch seinen 
— „Fleiß" bis zum Werkmeister gebracht hat. Ehem als hat 
er sich oft b itter beklagt ob so manchen derben F u ß trittes , 
welchen ihn die gelben Macher des öfteren fü r w ürdig be
funden und heute ist er bereits bis zum S iegfried der 
Deutschen gesunken. E r hat sich wohl n u r deshalb so fü r 
den deutschen S in n  Begeistert, um selbst den Pascha in  dem 
Oause zu spielen. E s hat sich dies doch sehr deutlich gezeigt, 
als er seine Wohnung wechselte; da verlangte dieser, daß die 
bereits dort schon seit Jah ren  wohnenden P arte ien  ihren 
Keller fü r ihm ausräum en, weil ihm der zu seiner SBoIjnung 
gehörige nicht passe. Gleichzeitig wollen w ir dem H errn  Werk
meister P  a s k e r  sowie H errn  A n l a n g e r  u n te r die Nase 
reiben, daß die Werkmeistcrkanzlci nicht zum Unterschriften 
sammeln errichtet wurde und unseres Erachtens zu etwas 
ganz anderen bestimmt ist. Zum Schlüsse beißt diese Bande 
noch auf den Knochen des in  Konkurs geratenen Konfum- 
Bcrcius der Eisenbahnre herum ; dazu wollen w ir ihnen als 
Antwort folgendes sagen: Wie diesen E hrenm ännern Bekannt 
'st, w ar es eben ein Sozialdemokrat, welcher in  das Wesven- 
>test gefahren ist und so manches ausgcdeckt hat. Zufällig 
>varen es gerade solche, welche in  dem Neste sich breitgemacht 
hatten, welche heute die Macher der O rtsgruppe des Neichs
bundes sind, und gegründet wurde er auch von solchen Leuten. 
-Uso auch dam it ist cs nichts, du lieber Jauchem ann. Aber 
einen R at wollen w ir den Schwarz-rot-goldenen geben: 
Schaut n u r auf euch selber, denn die Sozioberbonzen haben 
noch niem anden, welcher bestraft ist, zu einem Kreuzerl ver- 
yolfen. Ebenso hat noch kein Sozi das Amtsgeheim nis dazu 
•itißBraucht, um andere zu belehren. Also n u r  schön ruhig, 
sonst kommt nächstens statt dem S tab e rl der Stecken.

Weiz. Gelegentlich der im  M ärz 1911 stattgehabten 
Sitzung der Personalkommission hat S tationsaufseher Pesen- 
oorfer bei den H erren Oberinspektor E rb  und Revisor 
Schober, wegen der © tationSrcinigung in  Weiz Vorgesprächen, 
G enannte H erren versprachen, die Sache genau zu erheben 
Und bas nötige zu veranlassen. D er Beschwerdegrund ist 
folgender: S e it Ja h re n  hatte der nu n  pensionierte S ta tio n s- 
ouffchcr P eiß l gegen Pauschale die ganze S tationSrein ignng 
über. M it P e iß ls  Pensionierung übernahm  H err Vorstand 
Kutscher die Reinigung in  eigener Regie und wurden die 
Arbeiten durch die jeweilige Dienstmagd verrichtet. Zu 
HsetßlS Zeiten wurden auch die Stiegenfenster der R ein i
gung Beigezogen. Um nun  das Dienstmädchen der zeit
raubenden Arbeit zu entheben, wurde selbe einfach durch Er- 
vänzung zur H ausordnung den P a rte ien  zudiktiert. Darob 
entstand große Aufregung und die F rauen  lehnten diese 
Arbeit einfach ab. D er H err Vorstand ließ nun  durch M aga- 
5m sarbeiter die Fenster aushängen und zum B runnen  
•tagen, woselbst die W ageuputzerin gegen Bezahlung die 
Fenster reinigte. Am 1. A pril l. I .  wurden fü r die Reinignngs- 
f°ften dem S tationsaufseher Pesendorser 70 H. zu r Zahlung 
"uferlegt. D er H err Vorstand gedenkt nun, jedesmal von einer 
anderen P a rte i die Reinigungskosten hereinzuBringen. Auf 
"’e diesbezüglichen Vorstellungen bei der k. k. S taa tsbahn - 
Erektion Villach erfolgte weder eine Erhebung noch sonst eine 
V‘e»dcrung.
. D ie betroffenen P a rte ien  erlauben sich daher, an die 
.'k . S taatsbahndirektion  die F rage zu richten, wieso es möglich 

daß in N aturalw ohnungcn, wo auf G rund des ReinigungS- 
pufchnls viele Ja h re  die gesamte O rdnung aufrecht erhalten 
Aurdc, auf einm al gewisse ArBcilcn aBgestoßen und den 
"^ohnparteien oktroyiert werden können?
Q Gloggnitz. Am 2. J u l i  während der A usfahrt des 
«Uges 821 as  der S ta tio n  Gloggnitz, verunglückte unser 
g^'uojfe Jo h an n  H e g e r  dadurch, daß derselBe von der 
{ *emfe abstürzte und so unglücklich zu Falle kam, daß den- 
l c‘t>cn der Kopf überführt wurde und sofort der Tod ein tra t.

Datz sich ein Unfall bei geschobenen Zügen sehr leicht 
^eignen kann, insbesondere Bei W agen, welche nicht ge- 
Fügende Schutzgeländer besitzen, ist uns genügend bekannt, 
r 6°ch können w ir nicht umhin, diesen Fall zu kritisieren, 
ö die Südbahiiverw altuna in  diesem Falle m it ih rer Leicht

fertigkeit gegenüber den bestehenden Vorschriften eine 
Fam ilie um den E rnäh rer gebracht hat.

W ir zitieren hier die Bestimmungen des Anhanges 
zur Fahrordnung 1911, wo es auf S eite  250, Punkt 13 heißt: 
Bremswagen m it P la ttfo rm en  ohne Schutzgeländer, oder 
Bremswagen m it nicht vollständig geschlossenen Bremssitzen 
offenen Drahtsitzen, deren Sitzbretter au f oder über der 
Wogen bachfläche liegen, und Wagen, welche m it explosiven 
G ütern  beladen sind, dürfen nie m it Brem sern besetzt werden.

Nachdem H e g e r  auf einen Wagen Ä. St. B. I . ,  also 
einem niederboriigen Graz-Köflacherwagen ohne Schutzge- 
lünder postiert wurde, bedeutet dies eine Außerachtlassung 
bet gesetzlichen Vorschrift. Trotzdem, daß von diesen Wagen 
schon bet H e g e r  abgestürzt w ar und den Tod fand, wurde 
diese Bremse neuerlich m it einem Ersatzbremser besetzt, also 
nochmals gegen die Vorschrift. M an denke sich nun  das nn-, 
heimliche Gefühl dieses Ersatzmannes, welcher u n te r dem 
Eindruck, daß hier vor einigen M inuten sein Kollege ab
stürzte und dabei den Tod fand und er un ter solchen Ver
hältnissen diese verbotene Bremse besteigen m uß, um  seinen 
verantwortungsvollen Dienst zu machen. Allerdings werden 
die H erren der oberen Instanzen  sagen: J a ,  w arum  ver
langt der M ann nicht, daß ihm eine den Sicherheitsvor- 
schriften entsprechende Bremse zur Verfügung gestellt w ird? 
W ir stellen uns bic Aufregung jenes Beamten ober Zugs- 
führers vor, welcher die Besetzung der Bremse anordnete, 
wenn sich ein Kondukteur dagegen auflehnen würde. W as 
würde der M ann fü r gute Zeiten in  Zukunft haben? 
Vielleicht würde dies gar a ls  eine Dienstverweigerung aus» 
gelegt werden. An den Genossen w ird cs liegen, durch eine 
stramme O rganisation  gegen solch mörderische Vorgangs« 
weisen m it aller Straft einzuschteiten.

Gtstcfch. (W a h l n a ch w e h e n.) Unser Genosse, der 
Oberbauarbeiter Alois Z i k a n ,  hat in  Chiesch, Bezirk L u .  
d i  1 sch, das GasthäuSchen „Schützenmühle" gepachtet, das 
Eigentum des dortigen Scharfschützenkorps ist. D a Genosse 
Z i k a n  am 13. J u n i  nicht den Kandidaten der Schönerianer, 
sondern unseren wühlte, verübte der Kommandant dieses 
Schützenkorps, D r. S r  e h m.  folgende Erpressung: E r erklärte, 
Z t k a n  müsse sofort bic „Schützenmühle" räum en, wenn er 
nicht aus unserer O rganisation au s tritt. D er richtige S tie l zu 
dieser Hacke kann noch gefunden werden. W ir warnen Doktor 
B r e h m  eindringlichst, sich berart an unseren Leuten zu ver
greifen, sonst gilt bas W ort: Aug' um Slug’, Zahn um Zahn.

Aus dm Organisationen.
Braunau n. In n . S am stag  den 1. b. M. hielt bic O r ts 

gruppe ihre M onatsversam m lung ab. Genosse F ranz 
K i e n i n g e r  brachte den Rechenschaftsbericht der Zentrale, 
über den Kaffen- und M itgliederstand des verflossenen V er
einsjahres 1910 vor. D ie M itglieder werden ersticht, die 
M onatsversam m lnngen am 1., sowie die Diskusstonsabende, 
welche am 15. jeden M onats abgehalten werden, fleißiger 
zu besuchen.

Nudig. Bei der am 2. J u l i  abgehaltenen G eneralver
sam mlung wurden folgende Genossen gewählt: Wenzel
V o i g t ,  O bm ann, Eduard St u  11, S te llvertre ter; Anton 
E a r w a t ,  Kassier, Wenzel S  ch w a ck, S te llvertre ter; Josef 
S c h w a  ck, Schriftführer, Rudolf H e i n z ,  S te llvertre ter; 
Josef H u b k a, Bibliothekar, Joses M a t t u s  ch, S tellver
tre te r; Frcmz W i l d  und F ranz R e n d l ,  Revisoren. A us
schußmitglieder: D r e i e r ,  M a l e n d e r ,  W a l t e r ,
K ö h l e r ,  SB r  b et, S c h n a b l  und Hul > ka. D ie M onats- 
Versammlungen finden jeden ersten S onn tag  nach dem 1. im 
M onat statt.

Verschiedenes.
O esterreich, d a s  Limb d e r H im gerlöh ire . D as englische 

Handelsministerium hat im  Jah re  1903 eine durch Genauigkeit 
und Sorgfalt ausgezeichnete Denkschrift herausgegeben, in welcher 
über die Lohn- unb Lebensverhältnisse der Industriearbeiter ver
schiedener Industriestaaten Betrachtungen angestellt werden.

Eine Vergleichung der Wochenlöhne von Arbeitern gleichen 
Berufes und ungefähr gleicher Qualifikation ergab folgendes 
Resultat:

E s erhielt Wochenlohn:
der amerikanische A rB e ite r .......................... Kr. 46-38
» englische „    3384
,, französische „    2645
„ belgische   „ 22'42
» schweizerische ,     21-66
» österreichische ........................................   1190

Es gab für Nahrung wöchentlich:
der amerikanische A rb e i te r .......................... f i t .  17 66
» englische „    1564
„ schweizerische „ ..............................  12 —
„ französische ,      11-48
„ belgische „    10-54
» österreichische „    732

E s blieb also zur Befriedigung anderer Bedürfnisse übrig 
wöchentlich:

dem amerikanischen A rb e i te r .......................Skr. 28'72
,  englischen „ 1820
,  französischen „     1397
» belgischen „ ..................... ....  1158
„ schweizerischen ,  966
„ österreichischen „ 4'58

SDlan sieht aus obiger Tabelle hauptsächlich zweierlei: 
Oesterreich ist daL Land der schrecklichsten H u n gerlijhne . 
Oe>ierreich ist daS Land der höchsten Lebensmittelpreise.

W ahrend ein englischer Jnbustriearbeiter nu r ungefähr 
47 Prozent feines Lohnes aus Nahrung auSgibt, verißt ber öster
reichische Arbeiter mehr als 70 Prozent seines Lohnes. Und was 
ißt er da?

Schuld an diesen Verhältnissen ist die österreichische 
In d u s tr ie -  und A g ra rp o litik , die dem schlcchtgezahltcu 
Jnbustrieproletarier teu reü  B r o t  bedingt.

D er Trium ph des A lum inium s. D ie Industrie , die sich 
m it der Gewinnung von metallurgischem A lum inium  be
schäftigt, hat in  wenigen Jahrzehnten  einen Aufschwung ge
nommen, der zu den außerordentlichsten Ereignissen der letzten 
Zeit zu rechnen ist. Eigentlich sollte man sich darüber wundern 
dürfen, daß die Naturwissenschaft und die Technik nicht früher 
M itte l gefunden haben, dieses M etall au s seinen natürlichen 
Verbindungen herauszuziehen, denn es ist ohne Zweifel das 
häufigste M etall in den festen Schichten der Erdkruste, noch 
häufiger a ls  das Eisen. Jed e r Ton enthält A lum inium , denn 
die sogenannte Tonerde ist nichts anderes a ls  Aluminiumoxyd, 
also eine Verbindung von metallischem Alum inium  und 
Sauerstoff in  einem bestimmten V erhältn is. Wahrscheinlich 
nim m t die Tonerde Beinahe den sechsten T eil des Gewichtes 
der gesamten Erdkruste in  Anspruch. Trotzdem w ar metallisches 
A lum inium  bis zum Ja h re  1880 fast eine Merkwürdigkeit, die 
n u r  selten jemand zu sehen bekam, wenn er sich nicht gerade 
a ls  Chemiker m it diesem S toffe beschäftigte. D am als, vor 
30 Jah ren , wurde ein P fund  A lum inium  m it etwa 70 Kr. be
zahlt. M an hatte eben kein Verfahren, um  das M etall au s 
der Tonerde durch Ausscheidung des Sauerstoffes auf eine 
leichte und billige A rt zu gewinnen. Erst die Elektrolyse hat 
die M itte l dazu angczeigt. E in  Bericht der Geologischen Landes- 
unteriuchuna der Vereinigten S ta a te n  kennzeichnet m it weni

gen Zahlen den seitdem gemachten Fortschritt. I m  Jah re  
1883 wurden n u r  83 P fund  Alum inium  hergestellt, im Ja h re  
1909 dagegen mehr a ls  34 M illionen P fund . D ieser schnelle 
Siegeszug der Slluniiuium intmftric hat einen geradezu grund
legenden Anteil an  der Entstehung und Entwicklung anderer 
neuer Ind u strien  von höchster Wichtigkeit. Weder die un 
glaublich rasche E inführung und Vervollkommnung der K ra ft
wagen, noch die Erfolge der Flugschiffahrt ließen sich denken, 
wenn nicht im  A lum inium  ein M etall von unvergleichlicher 
Leichtigkeit zur V erfügung stünde.

Literatur.
„Oesterreichische Zcitfdi-rift für (¥ifrnfia(mrccht." Soeben 

ist das erste Heft der bereits angekündigten Zeitschrift e r
schienen, die u n te r M itw irkung von D r. S tier-S om lo , Uni- 
versitätsproscssor in Bonn, D r. Kulisch, Universitätsprofessor 
in  Innsbruck, D r. v. Laim , Universitätsprofessor in Wien 
und D r. Pisko, Privatdozent in  W ien, v. D r. Hopfgartner, 
Sek tionsrat im  Eisenbahnm inisterinm , und D r. In s te r, 
M inisterialvizesekretär im Eisenbahnm inisterium , herausgege
ben wird? D as  erste Heft bringt nach einer E inleitung aus 
der Feder D r. v. Witteks, einen Aufsatz von Privatdozenten 
D r. Nawiasky über bas D isziplinarrecht ber staatlichen Ver- 
trag&Bcamten; Sektionschef D r. Schreiber bespricht einige 
Fragen au s bem adm inistrativen Eisenbahnbaudienst, Hof
ra t D r. Jamischka die Besteuerung ber Eisenbahnen, während 
H ofrat Hmdeh eine kurz« D arstellung der bisher getroffenen 
M aßnahm en zur Vereinfachung des Geschäftsganges bei ben 
Dienststellen der österreichischen S taatsbahnverw altung  gibt. 
D en w eiteren I n h a l t  des Heftes bildet eine ltcBerficht über 
Gesetzgebung, Rechtsprechung und L ite ra tu r des Eisen- 
bahnrechtes. I n  der E inleitung hebt D r. v. Wittek hervor, 
daß die neue Zeitschrift lebhaft zu begrüßen sei, da cs b is
her an  einer umfassenden publizistischen Klarstellung und 
wissenschaftlichen Behandlung des Rechts im Eisenbahnwesen 
und seiner eigenartigen Gestaltung gemangelt habe.

Peiiolbs Gedichte sind soeben im Verlage von Theodor 
Daberlow, Wien, V II., M ariahilferstratze 12 bis 1(5 
(Str. 1-50) erschienen. F ranz  K arl Ginzkey sagt schon über 
Petzolds erste Gedichte: „ Ih r  Verfasser sei ein starkes u r 
sprüngliches T alent, cs fehle ihm n u r noch die sonnige Güte." 
I n  seinem Büchlein „Seltsam e Musik" zeigt es sich, welche 
W andlung sich seither in  beut Dichter vollzogen, wie er alles 
Tendenziöse überwunden hat und sich dnrchringt zu den 
leichten Höhen rein künstlerischen Schaffens.

Es will uns scheinen, a ls  bevorzuge Petzold jetzt alles 
Betrachtende, a ls  strebe er reinen Pan theism us an.

D as ist ein großer Fortschritt, und seine neuen Ge
dichte sind sowohl dem In h a lte  a ls  6er gereiften Form  nach 
ein Bcwöis seiner unglaublich raschen Entwicklung, die um 
so interessanter wirkt, wenn m an im Vorwort seinen eigen
tümlichen Lebensgang liest, den die H erausgeberin mit 
schlichten W orten, ohne jede Schönfärberei schildert.

Alles in  allein, eine eigenartige, genußreiche Lektüre, 
ber Pulsschlag bes echten Dichters.

Sprechsaal.
Offene Anfragen.

A n  das hohe k. k. (Sifnt&nfynmmiftmuitit
Die Blockwächter ber S tationen Gumpendotser-, Josef- 

ftädter», Alse» und Währiiigerstraße ber Wiener S tadtbahn 
(Gürtellinie) haben trotz B itte» und Petitionen seit drei Jah ren  
keinen Urlaub erhalten. Nachdem nun  sämtlichen Wächtern der 
Wiener S tadtbahn der Urlaub gewährt wird, so bitten die 
Betroffenen, ein hohes k. k. Eisenbahnministerium möge anordnen, 
das durch Beistellung eines Substituten den Blockmackstem der 
vier genannten Stationen der gebührende Urlaub ermöglicht werde.

A n  das hohe k. k. (Sifcnlinhitmisnfifriimi!
Wieso kommt es, das; in der k. k. Staatsbahndirektion 

Wien diejenigen Stationsmeister, welche a ls  Schreiber tut 
Telegraphen-, Verkehrs- ober kommerziellen Dienst verwendet 
werben, eine monatliche Kanzleipauschale von nur 24 Heller er
halten, während die Kanzlisten, Offizianten und bic zu Kanzlei- 
diensten herangezogenen MagaziuSiueister eine Stanzleipauschale 
von 60 Heller erhalten. Um eine gütige Aufklärung bitten bie 
betroffenen Stationsmeister.

Allgemeiner Rechtsschutz- und Gewerdj'chüftsverein 
für Oesterreich.

O r ts g r u p p e  K u fs te in . Am 12. Ju li, um  8 Uhr abends, 
findet im Gasthaus „zur Gräfin" die Generalversammlung mit 
sehr wichtiger Tagesordnung statt. Die Mitglieder werden er
sticht, pünktlich und vollzählig zu erscheinen. «Lüste sind herzlichst 
willkommen.

O r t s g r u p p e  M aU uriiisch-M eseritsch . Die General
versammlung findet aut 23. Ju li, um  5 Uhr nachmittags, im 
Gasthaus des Herrn Seidl statt.

Vollzähliges Erscheinen notwendig.
S tih lftelle  S ta u d in g .  Am 16. Ju li, um  5 Uhr nach

m ittags, findet im Saale  der Restauration „zur Nordvahn" eine 
Versammlung statt. Tie dienstfreien Kollegen wollen sich zahl
reich beteiligen.

I a I M r ü r  JU 'u fa tü . Die Zahlstelle hält am 23. Ju li, um 
2 Uhr nachmittags, in  Grassel ihre ganzjährige General
versammlung ab. Die dienstfreien Kollegen werden aufgesordert, 
bestimmt und pünktlich zu erscheinen.

Gäste sind herzlich willkommen.
O r t s g r u p p e  I ä g e r n d o r f .  Die M onatsversanimlung 

findet am  11. Ju li, um VS8 Uhr abends, im Arbeiterheim statt. 
Vollzähliges Erscheinen notwendig. Gäste willkommen.

(y r-tag rrrppe  P ü rsc h a n . Die ganzjährige ordentlich« 
Generalversammlung findet Sonntag den 6. August, um  3 Uhr 
nachmittags, im Vereinslokal statt. E s ist dringend notwendig, 
daß sich an der Generalversammlung alle Mitglieder beteiligen

Zahlstelle Parschmtz. Die nächste Monatsversamniluntz 
findet am  15. Jn li, 8 Uhr abends, im Gasthaus bes Herrn F rani 
Kolbe statt. Die Kollegen werben ersucht, zahlreich zu dieser Ver
sammlung zu erscheinen.

O r t s g r u p p e  K u d m e rs . Die Mitgliederversammlung 
findet am 9. J u l i  1911, im Gasthaus „u öervemilio srdickft“, 
Lanova tr i da, statt. Am Program m  befindet sich nebst anderem 
der Bericht bes Delegierten über beit Verbanbstag in  Wien. 
Mitglieder findet euch zahlreich und auch m it euren Frauen ein.

Ortsgruppe A W n g - ES diene den geehrten Mitgliedern 
zur SkenntniS, das; allmonatlich am 8. bic Vereinsvcrsctniinliingen 
stattfinden. I m  eigenen Interesse werden die Genossen aufge
fordert, in  den Versammlungen zahlreich zu erscheinen.

I n h a l t  der N um m er 19 vom  1. J u l i  1911.
A r t i k e l :  _ Ein S iegestag  und ein T ag der 

Schande. Eine Regierungskrise. D ie Internationale marschiert. 
D ie Sitzung der Pcrjonalkommission fü r die L inien der 
S t .  E. G. E rinncrungsb la tt fü r Glombinski. Z u r Lohnrcgu» 
lierung aus der B. N. B . Unsere Delegiertenkonferenz.

F e u i l l e t o n :  M usterung. D ie Lokomotive a ls  Ticr» 
vertilger.
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I n t  <rnüt D ie Niederlage des K lerikalism us in  Oester
reich. L  i. . .ticfien der M ilitärrüstungen . D epartem ents- 
Veränderungen im  Eisenbahnm inisterium .

A u s l a n d :  D ie Bezahlung der deutschen Eisenbahn- 
beamtcn und Arbeiter. Edward A. Mvselcy. D as K oalitions
recht der deutschen A rbeiter in  Gefahr! Speiseanstalt fü r 
.Eisenbahnbedicnstcte in  B erlin . Eiscnbahnerlöhne in  den 
Vereinigten S taa ten .

S t r e i f l i c h t e r :  H err Tschulik a ls  Prophet. Von der 
Lokalbahn W ien-Vaden-W ien, Wcstbahnhof. Von der Strecken- 
leitung Olmütz, Nordbahn. Von der Salzkam mergutlokalbahn.

K o r r e s p o n d e n z e n :  G leisdorf. Leoben. Ästling.
W eipert. W ien. M arburg . Saalsclden.

B c r  f a  m m l u n g s  b e r  i ch t e : Jägerndorf. Bozen I. 
Sporitz. Wien.

A u s  d e n  O r g a n i s a t i o n e n :  Chodau. Fehring.
Hohenstadt.

V e r s c h i e d e n e s :  E in  W ahlm arterl,
L i t e r a t u r :  Kosmos. D er Bahnmeister. 
S p r c c h s a a l :  An die M itglieder der O rtsgruppe X/2. 
O f f e n e  A n f r a g e n :  An die D irektion der k. k.

Oe. N. W. B. An die k. k. S taatsbahndirektion Wien. An die 
k. k. S taatsbahndirektion  Triest.

M i t t e i l u n g e n  d e r  Z e n t r a l e :  Zentralausschutz- 
sihung.

F r e i e  E i s e n b a h n e r v e r s a m m l u n g c n :  Eisen
bahner Salzburgs! M arburg  I I .  O rtsgruppe Wolssberg. 
Komotau.

A l l g e m e i n e r  Re c h t s s c h u t z -  u n d  G e w e r k 
s c h a f t s v e r e i n  f ü r  O e  st e r r e i c h :  Linz. B rüx. Alt- 
Paka. Dux. M ährisch-Ostrau-O derfurt. Reichenberg. B rü n n  L 
B rünn  I. Ebenste. Buchau. P re ra u  I. Weistktrchlih.

G esunden  M a g en  haben  m ir und le in  M agendrücken, keine S chm erzen , fe it m ir F e lle r 's  abführende R habarber P il le n  m . d. M . „E lsa - 
vL- o  t t  ? p illen"  benützen. W ir  sagen  Ih n e n  a u s  E rfah ru n g , versuchen S ie  diese auch, sie regeln  den S tu h l  und fördern die V erd a u u n g. G Schach

te ln  franko 4  K ronen. E rzeuger n u r  Apotheker E . V . Fester in  S tu b ic a , Elsaplatz N r . 191 (K roatien ).
n p

a , t  u i “ w e i n
echten Dalmatiner Blutwein, Istrianer, Wippacher. roten
und w e is s e n  W ein zum  P r e is e  vo n  5 6  h  p e r  L i t e r  
a u fw ä rts , in  G eb in d en  v o n  3 0  1 an, lie fe r t  d ie  F irm a

E a o t'IS ie S s  i n  T r ä e s t t i
S en d u n g en  m itte ls  R e g ie fra c h tb r ie f g e g e n  N ach n ah m e  

u nd  n ach  V ere in b a ru n g  a u ch  ohn e N ach n ah m e. 
I ta lie n isc h e r  Wcrmuth (M a g en w e in ) ä  K 1'10 per L ite r . 

M e d iz in a lw e in e  zu  b il l ig s te n  P r e ise n .

m
P a r t e i g e n o s s e n !
Bestellet Euch Jeder ein Packet fehlet Ureier 
Reste, enthaltend: Besten Hemdenoxiord, 
feinen  Hemden- und Kleldcrzephyr, hoch- 
pvima Bettkanevas, starke Hemdcnletn- 
um td, Blaudruck, Barchent, Blusen- und 
lEleidorstoile etc., alles nur in prima Qualität

4 0  ü ä e te ia »  um  8G EC
per Nachnahme. Die Restenlänge ist von 4 —1-0 Meter 
un(l kann jeder Rest bestens verwendet worden. 

1 Ihr werdet staunen tibor die Billigkeit und Güte 
der Waren.

L E O P O L D  W L C E K
i | |  j t a t t i v e b e r  in  J tach o d  JCr. 17, B öhm en .
MN' - Mitglied der politischen Orts- und Fachorganisation.

B M P
1 ö ü l l i

W io n s  b e s t e  u n d  b i l l i g s t e  E in 
k a u fs q u e l le  i s t  d ie  in  B is e n -  
b a h n o r k r o ise n  a ltb e k a n n t e ,  
o  la n g j ä h r ig  b e s te h e n d e  o

Fünfhauser fffiöbelniederlage
P J L  E l i @ e n l i  r e - m m i  e i *
W ien, XV., ffilariahilferstrasse Nr.

(n eb en  d e r  L ö w e n d r o g o r le  S o h a w e r d n )  
t i o l l t l c r l e  B i t i t i n c r c i i i t id i  h in g e n  ä  S tr .  1 3 0 ,  1 5 0 ,  1 7 0 ,  
2 < I 0  u . « 4 0 .  ü iic h e n e k n r ic h tn n g e n  b o it i t r .  3 1  a u f -  
i t i n r t » .  — I td m U l e t t r  <ertiinf- u n d  S v e i l e z lm m c r  Von
S ir . « S O .  — M o d e r n e  it iic k ien e ip r c h tn n o e n . »rau . mein, 

g rü n , n  S ir .  7 0  — P alentbeiieim aye von S ir . 0  — und
M atronen , h reitrilia  von S rr. 1 « '— auitudtto. — <Stn;e!itc fflcgrit. 
stände billigst in grober t!l»6ivat)l. iileinee P eeio inraiii iiir die 
P ro b i» ' qraliü . üirosicr M M tl-ita to lo g  gegen 0 0  Heller Brief- 

inarkeii franko.
S ti t lc f i id ic  B e f te N u n g e ii  s tre n g  re e l l  w ie  b e i bceliSu- 

iic h e r  S lu S w a l i l .
Zufuhr zu allen Bahnhöfen und Bezirken W ien» toileufrei. 

S H . t  Um meine P .  T . Shmhev. vor Schoden
ü t l e l i p ,  .  durch Irre fü h ru n g  zu berooln-cn, ochien

S ie  aennn out meine F irm a  $ l i u f h n n ( c r  M o b e l i i i c d e r l a a r ,  
da eine t to w n r rn u  meine e p o n s i in n i in e r  a ls  P re is  mißbraucht, 
um meine t,. t .  Stunden zu täuschen. Sichten S ie  auf die gelben 

T afeln  vor dein Geschäfidnoriol.
S ie  sind erst dann in dein richtigen Öefchäfi, meint S ie  meine 
S c h il f ,m a rk e  „ (Ä if e i ib n l in fo i ib u t te i i r “ in  ilcbcnSgriibe in 

meinem Schaufenster sehen.
W erter Herr!

E rlau b e  m ir  (W ien  m itju te iie n , das, die M öbel, welche am  23. b. M . 
h ie r eingetrofren sind, In gu tem  -instand w a re n  und  ich mich sehr ,zufrieden bin 
d a m it. Auch danke ich g h u e »  fü r  (Ihre solide u n d  reelle B ed ienung . I c h  werde 
S ie  m einen  B ekann ten  besten» em pfehlen.

H ochachtungsvoll
S?VU 8 S ta d le r

K irchm eier in  S aa ife ld en .

H oglstrlerto
Schutzmarke

Klsenbahn-
Koniluktour.

3 H 2 E 3 E 3 i 5 a E 0 0 0 ® Q B B 3 0 0 B Q E a 0

m Die5 „Patent-Korkkappe

1

S ta tt  16 .Kronen 
nur 6  Kronen!

Durch billigen Melegenheiiskanf 
einer nrolieu Uhrenfabrik verkaufe 
ich meine O rig ina l M etall-

„ G lo r ia “
Silber-Imitat.- 
Remontoiruhr
Doppelm antel, soflflndigcs v o r
zügliches siem ontoir-Slnlerw ert. tu 
S teinen  laufend, machtvoll schönes 
Gehäuse, drei starte M änte l, m it 
W appen-, P ferd-, Hirsch- oder 
llSm enaraviernng, solange er V or
ra t  reicht, um den S po ttp re is  von6 Kronen per Stück!

Paffende M eta ll-,M oria"-S iIberkette  samt A nhänger l  f lr .  S J a h re  schrift
liche G aran tie . Versand per Nachnahme. UHren-ExportHau»

Rlax Böhnel, Wien IV, Margaretenstrasse Nr, 27/9.
(W arn u n g ! Jede O rig ina l „G lo ria"  Uhr ist m it oheniieheuber Srhubtnarie 

versehen und weise man billigere, schlechtere Nachahmungen zurück.)

Kronen

Um meine Waschmaschinen ä 2 4  Kronen
mit einem Schlage überall einzuführen, haboich mich entschlossen 
dieselben zu obigem billigen en gros-Preis oh n e N ach n ah m e zur 
Probe zu senden! Kein Kaufzwang! Z iel 3  M onat! Durch Seiten
ersparnis verdient sich die Maschine in kurzer Zeit! Leichte 
Handhabung! Leistet mehr wie eine Maschine zu 70 Kronen! 
Die Maschine ist aus Holz, nicht aus Blech und ist unverwüstlich! 
Grösste Arbeiteerleichterung! Schont die Wäsclio wie bei der 

Handarbeit! — Schreiben Sie sofort an:

Pan! Alfred Boebal, Wien, VIII. Aliierigasse Nr. 3
Vertreter auch zu gelegen tlichem  V erkauf überall g e s u c h t 

Bitte nicht zu vergessen, die Bahnstation onzugebon, nach welcher die 
Maschine geschickt werden soll.

O e r  j e f c z i g e r o T  e u e s p u n g  

b i e t e t  n r c a n  d i e  S l ä ^ a i e

durch b ire ltrn  E inkauf beim  E rzcugcr. 40 M eie r .Neste, 4 bis IG M ete r 
la n g , g a ra n t ie r t  waschecht, p r im a  Q u a li tä t ,  so rtie rt, K anevas , Z eph ir, 
B laudruck, H andtücher rc. tim  K r. 16 — per N achnahm e. Dieselben Reste
in  hochfeiner Q u a li tä t ,  d a ru n te r  A tla S -S a tin  fü r  ein  Kleid Str. 20 '—. 
F ertig e  Hemden a u s  hochfeinem Z ephir K r. 2 30 per S tück. A ngabe der 

H alsw eite  g enüg t.

.Heinrich Goldschmied, B ystrei N r. 1 88
Bei N eustad t a . d . M e tta n  in  B ö h m e« .

MinnerKranK-
heften und Nervenschwäche von Spczialarzt Dr. 9t st titlet. Wnt&erü lehr
reicher Ratgeber und Wegweiser zur Verhütung und Heilung von G ehirn- und 
RückenmarlöerschöpsuUg, ÄeschlechtSnervenzerrüttung, Folgen ncrtenntinicccubcr 
Leidenschaften und Exzesse und aller sonstigen geheimen Leiden. F ü r jeden M ann 
von geradezu imfchtlvVamn gesundheitlichem Nugen. F ür Krone 1*60 Brief» 
niarken sraulo von Dr. med. J iu m l c r ,  G e n f  ^ 8 1  (Schweiz).

66 HS 
B

q  ist die beste Umformkappe der Gegenwart. Jjjjj
13 R .u.li.H ol-U niform en-.U niform scrten-u.Tudifabriken D

°  Wilhelm Leck Söhne ®
□  Z entrale : Wien, VIII. Langegasse Nr. 1. gg

Fabrik : Wien, VI. Bezirk, H irschengasse N r. 25 . gg
B E ! 3 C 3 E 3 6 3 B I E 3 ! 3 a 0 G a ® B I B 8 0 i g 0 i a a  

It&sT ©hroe Ä a iz a M m ig  "ÜSi
n u r  u n te r Zahlung dor ersten  M onatsra te , m it drei 
J a h re  G arantie , erha lten  Bio die m odernste, desto 
Sprechmasohino m it und ohne T rich ter, auch  Vlatten 

nnc A pparat zu selben Z ahlungsbedingungen. Repa
ra tu ren  und  Um tausch a lte r  A pparate  und 
T lntton k u lan te s t. Kataloge N r. 100 g ra tis  

und überallhin.

Einzige S i ir c c l in m lln c n la t i t  Oesterreichs 
L e o p .  ECiotuping 

Wien VII, Kaiserstrasse Nr. 65.
K ein G assenladen.

Vorführungssälc der Fabrik.

fanden stets bicfcnlßCn, die sich der weltberühmten Selbstnnter- 
richtLwerke „S  p'st e IN Ä a r  n a ck - H a ch f e l b" zu ihrer Weiter
bildung bedienten. Gründliche Ausbildung zum M o n te u r , 
M aschin isten . W erk iüeis ter, B e tritzb s in g en icu r, W erkzeug 
m asch incnbancr, M asch in en io n s trn k tcu r, I n g e n ie u r ,  F o r 
m er un d  G icstcrm eister, G iestereitechniker, B auschlosscr 
un d  I n s ta l la te u r ,  L okoniotivhcizcr nn d  -fü h rc r, v  isenbahn- 
techniker, E lek tro if ls ta lla ten r , C le ' ro in g e n ie n r . Ausführliche 
Prospekte und eine 62 Seiten starke B o chüre ..K arn ack -H ach - 
f e l d" werden auf Verlangen jedermann kostenlos zugesandt von

Schallehn & Wollbrilck, Wien XV/i,

laufe bei Kraus
w e r  e d l e  s c h ö n e  L e in e n  s o h S tz t  I

Z u  H o k ia in a p r e ls e n  :
1 Glück Irländer Webe HU Z entim eter breit, 2ll M eter lang  . K 11-50 
8 _ Leintücher ohne Mahl nua sehr schöner, bester

Fluchslcmwand, lBOX‘H-5 Zoutimetcr ^-ross . . . . K '"'ZU

F t e s i e s e h i - s c h ö n e r  w eisser  W ä s c h e w e b e
feinfüdig. fü r jede W äschcart h a ltb a rs t . . p e r M eter K R  h  
M indestabgabo li b is  4 R este, zusam m en z irk a  4U Meter.

1 Dutzend lolnonzwlloiiliandtllohor 60X110 Z en tim eter g ross . K 6*— |
1 w Doppeldamast PraonthandtUcher, re in l.  6 0 X l‘̂ 0 gross K 12*—

Versand per Nachnahme.li Nlchtbassendes wird zurüokgenommen. |

Achtung, kizenbadnek!
M el Geld ertera Sie heim Mrnil

von i t i c r f a h l im t m t .  Feinste neue u n d  gebrauchte H errenanzüge von 14 Kr. 
au s w ä r ts . M vdeüberzieher, W etterkrtigen von 8 i t r .  a u fw ä r ts .  F eine  Sm oking- 

u nd  S a lo n a n zü g e . A rbeitSdoien 3 K r.

G e ö h t e  Ä u s w a h l
in H erren-, D am en- u nd  K inderwäsche, fertige B ettüberzüge in  w eih oder 
farbig ü K r., m it S äum chen K r. 0‘80, m it S tickere ivo lan ts  Kr. 8'50. Leintücher 
K r. l'GO. S chlurre V ettzeuge Kr. 8 50. D am astgradel K r. O'öO. Bettuchchisfon, 
A nginaw ebe 5fr. 8'20. Tischtücher. H andtücher rc. S to ff- n n d  S p ihenvorhänge 
3 Kr. Steppdecken, Flanelldecken K r. 1 '80. B e t tg a rn i tu r  K r. 4'50. Lailsteppiche, 
M a lra h en g rad e l rc. einzig in  Wixn bei § .  G o ld s te in ,  V II. K aiscrstraße 40. 

P ro v in za u fträg e  p ro m p t und  ree ll per N achnahm e.

jeder A rt n u r gediegenster W cbw aron f i r t f f f f  
r l i l j l L l  für H a u s h a l t  und A u s s t a t t u n g  a iU U Ä *  

4 4 J t t h p l n e 8  k o s t e *  R e n o m m e e  vefi’b ü i ’o t  S o l i d i t ä t

< E S ra « a a Ä ä is i  2

I M  Neuer illustrierter Katalog!
(Verschlossen für 20 Heller-Mm ke.)

pariser gummi-Spezialitäten
N e u h e it  für H o r r e n : Stück K 2'—. Dauernd verwendbar! 
L Jahre Garantie. Per Dutzend: K 4 —, 8 —. 8 —, 10*—.

ßlla-Depot, Wien, V/2, Sciiönbrunnerstr. 141, Mezz, 5.

M z i Ä - S J i r a ! !
U N I O N  H O R L O G & R E
Omega, Glashütte, Schaffhausen, Alpina, Zenith, Helvetia u. s. w.

9 Bürgerlicher Uhrmacher, k. k. ge-
* 5 a B « S H b H i  richtlich beeideter Schatzmeister

W i e n  19, K a i s e r  j o s e f s t r a s s e  M p . 3 5 .  
Viele Anerkennungen Gegründet 1880

Billigste Bezugsquelle! Reelle Garantie! Katalog gratis  I

Benützen Sie bei Vergebung von D ruckautträgen nur

auinrueru'1011" 2 3 8 4 ^ 3 5 4 5 ^ modernst 
eingerichteten

DRUCK- UND VERLÄGSANSTALT

„ V O R W Ä R T S “
W ien, V. W ien strasse  89 A

neue geschliffene K im  bester« 
n. - ,  weiße daunenweiche geschliffene
K 18-—, K 24" -, schneeweitze bmincn« 
Iveichegefchlist. K80—,K 3 0 —.K42-—.

inuS rotem örttmktti 
l gefüllt, 1 Tuchent 
ober 1 Unterbett 

. 130 cm lang, 110 cm
_  ___  -18-—. 8 Meier lang,

140 Chi breit'K 13--, K uv- ,  K 18-, K 81- ,  l Kopfkissen 
80 cm lang, 58 cm breit K a - ,  IC 1V60, und IC r - ,  90 cm lang, 70 cm breit 
K 4‘&o uno K 5*50. AniertigiMg auch nach ieder beliebig. Maffangabe 3-ie>lige 
Hear-Wairaben auf 1 Bett il K 87'-, beffere K 83 -  «erfand franko per Racb- 
fmbme VON K 10'- aufwärts, Unttaufch und Ri,ckual,nie gegen Portoverguiuns 
gestattet, «enedlkt Snchfel, Lobes Wf. 170 bei Piisen, «vtzme».

In allen Pamiiien k lassenbewußte r  
Par te igenossen  soll nur
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konsum ier t  werden!

V e r k a u f ss t e l l en  sind durch unsere 
n kannten Schilder erkenntlich.

be-

fcerousgebet Josef Tomschik. -  Verantwortlicher RedaktcU 
Franz Lill.

Druck- und Berlaaöaustali


