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SáJeíB. September1938 ;o'i'.oge 
I • 

DeutfdJ• Son.nen- l,g,, monOQS-
flomen Rfg Ulg. 5 .E Rfg. Utg. 

1 D ligibius ) 'Rglblus ¡li•Om1g 1513,18 461 1· ,13 22122 9 21 Slephon ll'rnep Degenhb 515 18 44 _ 14 14 22 51 
3 5 SeropMne lllonfuel liermonn 5 16 18 42 · 14 59 23 50 
36 5. (17S3) a:t¡r m 1l) 1 • 1 a n b geboren. 
4 S Rolollo Ro¡oho 11:Qrenlr. ~ 1~ 1~ 40 J! 15 38 
5 m faurent J. lieroMlus 6erolb 519 18 39 .;: 16 13 O 41 
6 D ffiognus mognus fiuberto 521 18 35 ~ 16 42 1 41 
1 m Reglno Reglno Dietrld¡ 5 22 18 33 11: 11 1 2 50 
8 D mor. 6ebue1 mor. 6eb. tiugo 5 24 18 31 ji[ 11 31 3 55 
9 1 6orgon. O Bruno liuníg. 5 25 18 29 :g 11 53 5 1 

10 5 íllhol. I 5olh•nes Dlethorb 521 18 21 :g 18 16 6 8 
31 8. (1831) Did¡tcr ll)ill¡dm R a ab e geborcn. 

11 S Prnlus u. ti. Protus Dietbergo 528 18 24 ,rl',18 40 1 16 
12 m mor. n. S~rus IDllolO s 30 18 22 ri' 19 1 8 26 
13 D molernus moternus Dletberl 531 18 20 ~ 19 38 9 37 
14 m lir,u¡erh. lireu¡erh. flolburgo 533 18 18 ,.'7' 20 14 10 47 
15 D J. O. 15"1. morlonno Relnbr. 534 18 16 ·~""t' 20 58 11 56 
161 fubmlllo ll'uphemlo 0:0llh 536 18 13 'fJ 215212 59 
11 5 fombert ( fombeel lillbegorb 5 31 18 11 ',"/ 22 54 13 37 

38. 16. (1736) lloturforfd¡er 5 al¡ re u l¡ c l t gejtorbcn. 

18 5 Ihom. B. ¡mus lfülnlrieb 5 39 18 9 •CE - 14 45 
19 m Jonuor Slbonlo Slegmolb 5 40 18 1 ~ O 5 15 25 
20 D O:uPodJ 1nuOo Yrieberlhe 5 42 18 5 ~ 1 21 16 O 
21 m lTiotth. Q.·J.

1

motthñus 6erolf 543 18 2 ~ 2 39 16 30 
22 D maurl¡ DlourlJ 16unlhllbe 545 18 O w 3 58 16 58 
231 Iheh. Q.J. 8 Ihehlo Sieghorb 546 11 58 w 5 15 11 24 
24 S 6erhor0 Gerhorb 61felher 548 11 56 h 6 31 11 51 
39 21. (1 860) fl rtl¡ur S d¡ o pe n I¡ a u e r gc(torbcn 

23. (1791) [l¡eobor H 6 r n e r geboren. 

25 S ~leophos llileophos llrfminfr. ,5 49 11 54 ~ 1 45 18 19 
26 m [ ~prlon l!~prion 0:gmunb 5 51 11 51 .l4i. 8 51 18 49 
21 D lios. u. D. lliosm. u. D. lilllroub 552 11 49 te€ 10 5 19 24 
28 m en1el li. IDen¡el llierfriebr '5 54 11 41 ~ 11 1 20 5 
29 D mid)oet 0:rJ. m1111ael rothor 5 56 11 45 J.1:< 12 [4 20 51 
301 1ilerom1mus fileron~m. Gerhorb 551 11 43 !fa..· 12 53 21 42 

Jubcn,Kaltnber: A111 26. ber l. [ijd¡ri 5699, lleujal¡r (mangcl, 
l¡o¡tcs (Jjr111ei11¡011r); 0111 27. ber 2. [ijd¡ri, 31ueitcs 5cft ; 
0111 28. ~er 3. [ijd¡ri, 5a¡ten,(Jje~nr¡at¡. 
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<Bíl6~arfü Oktober 1938 ;1 '!aoc 

!oge Jial'allhen j)ro- Deulfd)e / 5onnen- ,g '5"1 monbes-
'1 leílonlen ílamen 

I 
Rfg. Ulg. e.!:! Rfg. Ulg. 

1 5 IRemíglus ) IRemígíus l611ba 1559111 401 4 11334122 38 
40. 10. (1861) polarforfdJ~ Sribfjof- nnn¡ en geboren. 

2 5 5"1u~engelf reobegar mol f~arb 6 O 11 38 d! 14 11 2336 
3 m Jianbíbus Jianb[Ous Jrme ng. 6 2 11 36 Qjz 14 42 -
4 D 1ranJ 5. jranJ 5. Rüb eger 6 3 11 34 1k. 15 9 O 38 
5 m j)lacíbus ![bes IDein ulf 6 5 11 32 i 15 :¡3 l 41 
6 D Bruno 1ríebrí"1 Brun o 6 6 11 29 -e- 15 56 2 46 
11 RolenhrJf. Rbabías IIrw ine 6 8 11 21 <:> 16 19 3 53 """ 8 5 Br igílla j)elag[us fiug o 6 9 11 25 <> 16 43 5 l ~ 

41. 15. (1852) -Si"'" Cubro. - J a f¡ n, ber . trnrnuatcr•, 9,¡1 - ---
95 

10m 1ronJ B. 1ríebemann tonhreba 6 12 11 21 ~ 11 39 1 2:i "'"""]'·~·.. "··· . " .. ,, .,,. .. "I ' .. 11 D 
12m 

IImílian Burh~arb lloberfd) 613 11 19 ,.'7' 18 14 8 35 
IDa¡[mll. IDo!lmilíoa iierlinbe 614 11 11 ~"t 18 51 9 46 

13 D Jiolomon IIbuarb fiugo 615 11 15 ~ 19 49110 52 
141 Burg~orb Jiolli11 Burh~arb 6 11 11 13 \jv¡, 20 48 11 52 
15 5 T~ereno iiebwíg Jrmberlo 620 11 11 .ce 21 57 12 43 
42. 17. (1849) Sricbri-a¡-a: lJ o pin geflorben. 

16 S 6allus R. (( Gollus lierburg 622 ·ff9..-<te,23 10 13 25 
11 m liebw[g 11orion Rubolf 623 11 1 ~ - 14 1 
18 D ruhos II. rukos IIu. Berl~llbe 6 25 11 5 ~ o 25 14 32 
19ID j)eler Rlh Jerbinonb IIngel~arb 6 21 11 3 ~, l 4 1 14 59 
20 D Yelicíon Wenbelín ruenbelln 6 28 11 1 2 57 15 25 
21 1 Urfulo Urfulo IDolf 6 30 16 59 w 4 1 l 15 51 
22 5 llorbulo Jiorbulo IDolbeb. 631 16 51 ~ s 25 16 18 

43. 18. (1777) ljeilmd¡ o. K le ift geboren. 
23 !i 5eoorin • Seoerln fierfrleb 635 16 55 ~ 6 37 16 48 
24ID Rap~ael ílal~an Jromunb 635 16 53 v.:€ 1 46 11 20 
25 D lirlfpín u. ti. lirífpín ruítgorb 637 16 SI 

f 
8 51 11 58 

26ID IIoorfn IIoorlílus 6eblroub 638 16 49 9 52 18 43 
21 D Sahína Sabino lierworb 640 16 41 10 44 19 32 
28 1 Sloolsftlerl. Slools~g. IIrmelínb. 642 16 45 l 1 29 20 21 
29 íloeJIO nar¡[O IIngel~. 644 16 43 ,1¡ 12 8 21 24 

44. 23. (1806) Aboíbert S t I f ter geboren. 
30 5 marcellus fiorlmonn ¡6er~arb 1645 16 42 -4 112 412225 
ll m IDolfg. J. ) Rcform.1en IDolfgong 647 16 40 ~ 13 9 23 27 

Jubtn•UOlfMtr: Am 6. bcr 10. lrifd¡rl; Derfol¡nungsfejt; om 10. 
b. 15. (t., Caubf¡üttenf.; am 11. b. 16. a:., 3weiles Seft; am 
16. b. 21. a:., palmenf.; am 17. b. 22. a:., i:aubl¡ilttenenbe; 
am 18. b. 23. a:., (!jefe~esfreube; am 26. b. l. mard¡efd¡w. 
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Rebel. nouember 1938 ;oinage 

Cage lialbolfhen 
Pro- DeulfdJ• 5onnen- ~'5" monbes-

leOanlen namen Rfg. Ulg. ºº Rfg. Ulg. e¡ -

1 D Rlltr~ellig. Rller~ell. l\onrobln 648116 39 #)\· 13 341-
2m Rllerfeelen Rllerfeelen Ral~olb 650 1631 'if. 13 58 O 31 
3D liuberl C~eop~II IImmerltt¡ 652116 35 <> 14 20 l 36 e-
41 liarl Borr. Ollo Berl~olb 653 16 33 ,o 14441 242 
55 IImmerld¡ Blanhlne Berlllbe 6 SS 16 32 ~ 15 9 3 51 
45. 5. (1494) ljans S ad¡ s geb. - 10. (1759) S d¡ i ! ! e r geb. 
65 , .... f"' reon~arb 656 16 30 ~ 15 31 5 3 
1m IIngelberl ffialad¡!as liarlmann 658 16 28 11.Ti' 16 10 6 16 
8D 6ollfrieb 6olt frieb IIgberla 1 o 16 21 .r 16 51 1 29 
9ffi Cbeobor Cbeobor Reinulf 1 1 16 25 '(? 11 40 8 39 

10 D Dblr.b.~.r. Probus Jrmeng. 1 3 16 24 ' ? 18 39 9 43 
11 j marHn B. marlin Cfebmin 1 4 16 22 ,;v;, 19 41 10 39 
12 5 ffiarHn P. Jonas l\uniberl 1 6 16 21 ~ 21 O 11 25 
46. 13. (1862) U l¡I a n b ge¡t. - 19. (1828) Sr. S d¡ u b er t geft. 
13 5 Slanislaus Bricllus IIbelgarb 1 8 16 20 et€ 22 16 12 3 
14ffi Serapion { reoinus Rlberfd¡ 110 16 18 ~ 23 31 12 35 
15D (eopolb reopolb reopolb 111 16 11 

~ 
- 13 3 

16ffi Ollomar Oltomar Olbllbe 113 16 15 O 46 13 29 
11 D füega, [ fiugo liugo 115 16 14 w 1 59 13 54 
181 O bon 6ela~us Olla 116 16 13 ~ 3 12 14 20 
19 5 IIlifabelb IIllfabelb Dielbalb 118 16 12 4 23 14 48 
41. 21. (181 1) ljemrnl¡ non l{ ! et ft gcbaren. 

26. (1857) Ja¡epl¡ Sreil¡err non II i d¡ en b o r f f gcfl. 
20 5 Jelir u. Oal. IIbmunb liumberl 

-
119 16 11 ~ 5 32 IS 19 

21 m mar.Opfer. mar. Opfer. Rmalbg 121 16 10 ~ 6 38 15 54 
22 D IIáclliaJ. 4t IIócf lia llúbeger 122 16 9 ¡ 140 16 36 
23 m l\lemens p. lllemens IDalflraub 124 16 8 8 36 11 24 
24 D IIbrqfogon. IImilie rebred¡I 125 16 1 9 24 18 16 
25 J lialbarina !\albarino 6ollfrieb 121 16 6 d! 10 5 19 13 
26 5 l\onrab lionrab Rbela 128 16 5 4 10 41 20 12 
48. 29. (1839) Cubm19 A n 3 en gr u be r gcbomt. 

28 m llufus 1.11. RdiaJ Olmalb 131 16 3 11 312216 
275 , 1Rb. R11Ja¡ 16ünl~er ISiegfrieb 1130, 16 4, -i - 1-11_ 1_1_¡2-11-4 

29 D 5alurnin l\lealbon IDaller 1 33 16 3 • 12 o 23 20 
30 m Rnbr.R. 1.-:) Rnbreas liermla 134 16 2 ~ 12 23 -

Jubcn,Kalcnbtr: Am 24. bcr l. l{islcu. 
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JulmonB iJeJembet 1938 ;1 '!agt 

Iage liolholihen Pro- füulfdl• Sonnen- ,g ;;- ffionbes-
le~onlen Domen Rfg. Ulg. e.=! Rfg. Ulg. 

1 D IIliglus ¡rongln 'Rmolb 1736116 2 :g. ¡ 12 45 O 24 
2 1 Blbiona J. lianblbus Blanha 131 16 1 lf1lil 13 9 1 31 
3 S Jran¡ r. liaffian Sleglrub 138 16 1 «' 13 35 2 39 
49. 5. tl791) nto3nrt ge¡t. -10. (1889) t. añjengrnber geft. 

4 5 2. Rb. Bar~. 2. Rb Barb. Bern~orb 1 39 16 O M"f' 14 5 3 50 
5 m ]ublt~ RbigaU 6ottfríeb 141 16 o (;.::tt 14 41 5 3 
6 D l11hol. B. l1iholaus 6erlraub 142 15 59 iw 15 26 6 16 
1 m Rmbr. J. Rgol~on 6erbalb 143 15 59 't1Í' 16 21 1 25 
8 D mar. lfmp . B11Plag 6unlh11be 144 15 59 \"i' 11 21 8 21 
91 feohaOia J. Joalflim IIngelram 145 15 59 ce: 18 41 9 19 

10 S ffieldllab. ]ubilh melnraO 14115 58 <CE 19 59 10 1 
5Q16-;- (1770) Be e I l¡ a u en geboren. 
11 S 3. Rb. Dom. 3. llb. Dom. Walbem. 148 15 58 ~ 21 18 10 31 
12 m matenllus Ottllia Jronho 1 49 15 58 ~ 22 35 11 e 
13 D furia fucla IIbburg 150 15 58 ~ 23 50 11 34 
14 m Splr. Q.J. (( l1ihafius Oolhmín 151 15 58 w - 12 O 
15 D Oaleríus Jgna¡ Reínalb 1 51 15 59 ~ 1 3 12 25 
16 J ROel~. Q.-1- Rlblnus tiumberl 152 15 59 ~ 2 13 12 52 
11 5 fa¡orus fa¡arus 6ifelhelb 153 15 59 ~ 3 22 13 22 
SI 18. (1786) Karl maría u. ID e be r gebamt. 

18 S 4. Rbo. 6rat 4. R. Wunlb. tiílbeberl 154 15 59 ~ 4 29 13 54 
19 m l1emefius llbra~am ffiínna 1 54 16 o ~ 5 31 14 33 
20 D flberalus Jfaah IIbgar 155 16 O ~ 6 29 15 18 
21 m I~omas J.e I~omas Jngomar 1 55 1 o 1 ¡ff' 1 20 16 8 
22 D Demelrlus Bealo Berla 156 16 1 & 8 4 11 4 
231 Oihtoria J. Dogobert tillbegarb 156 16 2 .ó¡ 8 41 18 2 
24 S Rb.u.lI. J. Rbam u. IIo IIlnhorb 151 16 2 o); 9 13 19 3 
52. 20. (1856) Sd¡ríftftcller 5•rbinanb A u e 11 ar i u s geb. 

25 S [hrl~I 6. [hrfnl6eb. lilol~ílbe 151 16 3 ~ 9 41 20 5 
26 m Slephan m. Slep~an m. IIU~arO 158 16 3 fA1 1 o 5 21 e 
21 D Jo~ann IIo. Jo~ann II. fultgarb 158 16 4 :g. 10 28 22 11 
28 m Unfdl. litnb. Unid!. filnb. tiubalb 158 16 5 :g. 10 49 23 15 
29 D I~om. B. ) ]onalhan Olmalb 1 se 16 6 :g. 11 12 
301 Doolb li. Daolb li. Relner 159 16 6 ~ 11 36 O 21 
31 S Suloe[ter Sulo•ftor 6unler 159 16 1 ;;;;, 12 3 1 29 

Jubcn, Kalcnbcr : Am 18. ber 25. Kisleo, Trcmpclwcil¡e; am 
23. bcr l. Trebet. 
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iijortung Janner 1939 ;1 'itoge 

Cog• l llat~ollhen r ,.~~~ion I i~~'!· I ;,~~;; ll 1¡ R~~nb~~~-
2. (1921) Der ntn!cr Sron3 De f r t g g • r gtftorbcn. 

15 Ueuiah• j lleujoh, Jr111g1IOe 159 16 8 4-.f' 12 33 2 38 
2 m 11am. Jefuf Rbel, Set~. Dielmar 159 16 9 .r-¿ 13 12 3 50 
3 D 6enooefa llnoll) 6•nooeoo 159 16 10 'i",' 14 2 5 O 
4 m lílus B. Jfabella llObeger 158 16 11 'it"i' 15 1 6 6 
5 D lelespho, '- Slmon IEbma,o 158 16 12 <.:E 16 12 1 5 
61 .fil 3 IIOnioe II•ldJ llhr mm,uo ¡1 58 16 13 ~ 11 31 1 54 
1 5 Cuelan llafmunh Slflllrieb 7 58 16 14 1l;t' 18 53 8 34 

,--¡-. -(1912)1)er Did¡ter Sclir Do I¡ n grfto
7
r_b_c1"'1._-.-

8 5 l[rhoro iErhnrO jRO•the10 1 o1 16 16 ~ 20 14 9 8 
9 m lulion ffiorllalls Bertholb 151 16 11 ?t- 21 33 9 38 

l O O S•bnOfan l)aul !Ilnf lhehla 1 56, 16 t 9 w 22 49 l O 5 
11 m liqginus ITiothflbe IE•horb 156 16 20 ¡4¡, - 10 31 
12 D !Imefl R (( lleinholb !E,neO 155 16 21 ¡4¡ O 2 10 58 
13 1 GollfrfeO lillorius lillmor 1 55 16 23 i6í 1 13 11 26 
14 5 lrlli 1elir Olio 154 16 24 te. 2 21 11 59 
2. - 15.(1791) (!, r i 11 p o r 3 e r grliorc_n_. - -----
15 s ¡mauru• mauru• ll~f ~4 16 261 r 3 24 12 34 
16 m ffiamllus mar¡ellus llolanO 153 16 21 ~ 4 24 13 16 
11 D Rnton II. Rntonius llngelberl 152 16 28 ~ 5 11 14 4 
18 m IPrisho l)rlsha llarfmann 151 16 30 J:< 6 2 14 58 
19 D lionutus Sa,ah Dogobrrl 150 16 31 ..:1: 6 42 15 55 
201 Job u. S .Job. u. Seb. DlctrldJ 149 16 33 a 1 16 16 54 
21 S Rgnes 1 Rones 1 ffiefnroO 148 16 34 ~ 1 45 11 56 
3 21. (1867) DerDid¡ter CuOmig[I¡ o m o gebor,-n.--

21 (1872) a; r i 11 par 3 rr geftorbrn. 
22 5 Oin¡en¡ -. Oln¡enJ · DielllnOe '141 16 36 1 8 11 18 58 
21 m mar. Oe,m. IImmnllo Bernhorb 146 16 38 ,;u 8 34 20 1 
~4 D llmoth. llmolheus llelnolO 145 16 39 -g. 8 56 21 5 
25 m l)ouh Beh. l)oull Beh. lie<nrh!1 144 16 41 -g. 9 18 22 9 
26 D l)olqhorp l)oh1horp llolburgo 143 16 43 «' 9 412315 
211 IIhri1Jo00111. IIhrqfoOom Rkom 142 16 45 «' 10 6 
28 5 llort h 6r ) .llorl b G• J,menlr. 141 16 46 l'-ft 10 34 O 22 
4. ?i I t 7óbJ íll OJllrlg<~. - 29. (1860) CE. m. Ar no t geft. 

295 ,1,on¡ Sol. ¡oaterius 6e,trouo 1139 16 481 (;"1'111 81 1 30 
30 m ffiorllno RbelgunOe Dlelhilbe 138 16 49 11!1" 11 so 2 39 
11 D lleter n OirQilho< (ubmion 131 16 51 ~ 12 43 3 44 

Jubtn,Ual!nbtr: Am 1. ber 10. ll:ebrt 6699(111augcl~afl.<licmcln• 
jal¡r), Sojt cn. l3elogcrung Jcrufa!cms; 011121. bcr 1. Sd¡cbnL 
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fjornung Jeber 1939 f.8 '!age 

l 
[age 1 Pro- füulfd)e 5onnen- ,-:il:; monbes-

llot~oliken lePanlen nomen .... 
Rfg. Ulg. Rfg. Ulg. e¡-

1m Jgno¡m. Brlgillo 151egberl 1136116 ;3 •;v;, 1345 4 46 

! 
2D mar. ílditm. mar.!Mn. Dlelrldi 134 16 551 <e: 14 59 5 39 
31 BlaOus BloOus Jrmberl 1 lll 16 56 .e¡ 16 18 6 24 

1 

45 Deronlko ( Deronlho 6isbert 131 16 58 1iit" 1140 1 2 
5. 3. (1845) Dlcf¡ter 11:rnft oon ro I r b r 11 b r u el¡ geborru. 

10. (1847) 11:rfinbcr 11: b I fon geborrn. 
55 Sepl. Rgot~. Rgot~e .tiilbegarb 130 11 O 1t 19 4 135 
6ffi Dorot~eo Dorot~eo .tillbegunb 128 11 2 20 24 8 4 
1D llomualb lleln~orb IDll~elm 121 11 3 w 21 42 8 32 
sm Jo~. o. m. Saloman Jrmenfr. 125 11 5 ~ 22 56 9 O 
9D Rpollonla Rpollonio Rnsberl 124 11 6 9 29 

101 SdJoloOlko SdJolaOiko Rrnolb 122 11 8 'eE O 1 10 1 
11 5 DePber ([ lfup~roPn• llunip. 120 11 10 '':€ 1 14 10 36 
6. 13. (1883) Rid¡. ro o g n, r grft. - 15. (1781) !:clftng grft. 

17. (1827) pe¡tolo33I gcft. - 18. (1646) (ut~rr gcft. 
12 S Ser. lfulolio llfulolio RoimunJ 118 1112 

í 
2 16 11 16 

13 m Jarban llarior 611ber1 111 1113 3 11 12 2 
14 D Oolenlln Do enlín Dlel~elm 115 1115 4 O 12 54 
15m Jo u Pin JouOin fbelfrlebe 113 1111 cj! 4 41 13 49 
16 D Juliano Juliano lielmolb 111 1119 ~ 5 11 14 41 
111 
18 5 

5 48 15 48 llonOonlln llonOonlío Oolkrob 1 9 11 20 f& 
Jlooion aoncorblo IEngelberl. 1 8 11 22 P,..,. 6 15 16 ;1 

1. 19. (1865)0:lbdforfcf¡er Sotn ljtblngcbomt. 
19 5 Qul.llonr.e 6obinus Jionrob 1 o 11 23 1A, 6 39 11 53 
20m IEleut~er lfud)arlus Ulrldi 1 4 11 25 <> 1 2 18 51 <>' 
21 D l[leonore IEleonorn 6unt~llbe 1 2 11 21 <> 1 25 20 1 <>' 
22m Rfdierm. J. Petri 51~1¡. lluperlo 1 O 11 29 :$ 148 21 1 
23 D lfber~orb Serenlus llein~orb 658 11 30 8 12 22 13 
241 mot1Mos J ffioll~los R. lfbelberl 656 11 32 4Tf' 8 40 23 19 
25 5 IDolburo. Olktorlo lluoort 6 54 11 34 ,,.~ 9 10 -
8. 25. (1842) Jugcnbfd¡r lflfteiler l(arl m a q gcborcn. 

26 S 13"º· Rlernn. ,6oll~ell ¡molfrlebe 16 52111 361 tri 9 491 o 26 21 m (eonb•r ) (eonber Balbemor 6 SO 11 31 10 36 1 31 
28 D Romanus Romonu• lierberl 6481139 '• 11 31 232 

3Ubln•IIG(tnbtr: A m 20. bcr l. Abar. 

' 
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J!en3monli ffliirJ 1939 ;1 ltage 

log• liolhollhon 
Pro- Deulfd)e Sonnon- ,g ,,, monbos-

loOonlen nomen AJg. Ulg. e¡.!: AJg. Ulg. 

1m 
Albin 0.1rbm rübeger 16461114º1 <C: 12 37 326 

2D Simpli¡fus SlmpllJ. (ulfe 6 44 17 42 ~ 13 51 4 13 
31 liunig. Q.J liunigunbo Anfelm 6 42 17 44 ~ 15 9 4 53 
45 liofimír Abrían Burhhorb 6 40 11 45 ~ 16 31 5 29 

9. 2. (16891 Sprrnguug b. fieibelbergcr Sd¡íofi•s burd¡ m érac. 
SS llem. ll'uf. (.. 1ríeOria¡ lluperlo 6 31 11 41 

% 
11 52 6 o 

6ID Jrieorld) 1ribolln 011111• 6 35 17 48 19 12 6 29 
1 D Ch'. o. A. jelícílos Oolher 6 33 17 50 20 30 6 58 
8ID ]oh.o. 6. 1 . Phllomon IDormunb 6 31 17 52 

~ 21 45 1 21 
9D fron¡f sho Prubentius llelnhorll 6 29 17 53 22 56 1 59 

101 4DIDiirt. T Alornnber molnrob 621 17 55 ~ - 8 33 
11 5 fionl!onlín llofino IDolfrom 625 17 56 ~ o 2 9 13 
10. 7 (1 850) [!¡0 111115 m ,1 f a r q 11 geboron. 

12. (191ú) mnrie o. 11' b u er , (! J dJ e n b a d¡ geJtorbcn. 
12 5 Oc. 6reg. ([ füogor Betnhoro 623 18 58 t 1 2 9 58 
13 m llor,no ltrnO motmlne 621 18 O 1 53 10 48 
14 D IDolhilbe Jod)orlos IDolhilbo 619 18 1 & 2 38 11 43 
1sm tong. m. 1. [hrlfloph Abelborl 616 18 3~ 3 16 12 40 
16 D fiorlberl [hrlOlon lierberl 614 18 4 ~ 349 13 40 
171 6orlru0 J. 6erlru0 6erlraub 612 18 6 ¿,._ 4 17 14 41 
18 5 iOuorb Anfolrn lfbmorb 610 18 8 f,I_ 4 43 15 44 
11. 21. (1685) Jo!¡. Seb. B ad¡ geb. - 22. (1832) (Jj o et l¡ e grJt. 
19 S Ctil. Jo¡. PO. Jof•I lfbellrouo 6 8 18 9 <> 5 6 16 47 e,, 
20m ni celos lluprod)I IDolfrom 6 5 18 11 <> 5 29 11 52 e,, 
21 D B,neblM a, Beneblkl Ionhreb 6 3 18 12 ""' 5 53 18 57 ""' 22 m Ohloo1on J. lioOmir fiorllnbe 6 1 18 14 

== 
6 11 20 4 

23 D Olio lfberhorb lfberhorb 559 18 16 6 44 21 11 
241 óobml II. J., 6abrlel 1rleberlhe 5 57 18 17 t.Till 1 15 22 19 
25 5 mor Oerh. líllor. ílerh. füd)orb 554 18 19 .~.,.,, 1 so 232; 
12. 30. (1732) JoJrpl¡ li a q b n geboren. 
26 S Juo. lfmun. ttmonuel (uilgoro 552 18 20 '•v¡, 8 34 -
21 m Rupert {iubert lluperlo 550 18 22 '·n 9 21 O 25 
28 D 6unlrom ) mald)us 6unlrom 548 18 24 <C: 10 27 1 20 
29ffi [~rillus t. lfuOod) 1rlebeb. 546 18 25 <C: 11 35 2 8 
30 D Quirinus 6uibo lfberhorb 543 18 27 ~ 12 49 2 49 
311 AmosOr J. Amos ílr llosmlthn 5 41 18 28 d 14 1 3 26 

lNhN•llllta•n: flm 2. ber 11. flbnr, 50Jtrn,(!Jtl¡er; nm 5. ber 
14. flbnr . pnrim; nm 6. ber 15. flbnr, Sd¡ufd¡an,purim; am 
21. ber . l. m¡an. 
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l0fíermon6 ilpril 1939 ;o 'toge 

Pro- Deulfdi, 1 Sonnen- ,g =I ffionbes-
lage llal~ollken leOonlen Domen Rfg. Ulg. 5 E Rfg. lllg . 

...!2..1fiugo II~e~Oor lllmma 5 39. 18 301 ~lis 2s! 3 57 
13. 2. (1798) ljofímann o. 5 a 11 rr s Ir f,ñ gefrorb~ 

2 5 ,Palmfonn~Q, Palmfonnl. 611be~¡537,18 32 ~ 1644427 
3 m RidiarO 1Jarius RidiarO 5 35 18 33 w 18 2 4 55 
4 D JOOor RmbroOus llber~arO 5 39 18 35 ,¡4¡ 19 19 S 24 
s m D1n1en1 . !iofeas Or11ieb _530:18 36 ¡4¡ 20 33 s 55 
6 D 16rün0. J J· lren6us IDil~elm ;528•18 38 ~ 21 42 6 28 
11 llarfre11ag J . llarfrtllag fjermann 526 18 40 ~ 92 46 1 6 
8 S llarfomsl. 1 Rpollonla Berla 524 18 41 «e 23 43 1 50 

14. 1 l. (I SOó) Did¡lcr Ana(I. (]iriln (Giraf o. A11ersprrg¡ geb. 
rfonnlag 
rmonlag 
p, 

12 m Julius Juli us 
13 D JuOinus JuO inus 
14 l . Iiburlius Uou rlius 

95 OOerfonnlag¡ OOe 
10 m Oflrrmonlag OOe 
11 D reo p. (( ' Ceo 

15 S .RnoOoOo Olum PÍO 

IDailrauO 522'18 43 -~ 
Oolberl 520;18 44 J. 
Reine, 516 18 46 4 
Jngeburg S 16 18 48 .¿¡¡ 
liermene 5141849 !! liebmig 512 18 51 
: 6ollmin 510 18 52 <> -= 

15 19. (18S21 Der nat11qorJd¡tr Dar mi II ge(!. 
16 S Qua, [uríb ll~ur111us Comber1 ¡ s T 8 54 

...., 
,e:,,, 

11 m Ruboif Ruoolf llber~arO S 6 18 55 <> 

18 D Rpollonfa 11orian Jríebeb. 5 4 18 51 

== 
19ffi llres¡en1. O IDernrr llmma 5 1 18 58 
20 D Sulpl!fus Sulpilius lillbeg. 459,19 O r." 
211 Rnfelm Rnfelm Reinmar 4 51 19 1 lf:'i' 
22 S Sol.u llaj. ISol. u. llaf. RlbredJI 455,19 3 r. -

- 8 39 
O 32 9 33 
1 13 10 30 
1 49 11 29 
2 19 12 30 
2 45 13 32 
3 9 14 35 

3 3TS 39 3 55 16 44 
4201151 
4 46 18 59 
5 16 20 1 
s so¡21 1s 
6 32 22 18 

16. 2b. (1787) D~r D1d¡tcr Cubmig U!¡ 1 o II b geborc11. 
23 5 mrr. ROalb. ,RoolOeri !Ua¡aroa 4 5JI 19 4 ,¡v¡, 1 23 23 11 
24 m 6eorg Rlbcedil lielmul 4 52 19 6 ~V,, 8 21 -
25 D marhus 11. marhus 11. IJran¡iska 4 50 19 1 ~ 9 21 O 1 
26 m Sdi.O ~.J. ) !ilelus Ralberl 4 48¡19 9 .,e; 10 39 o 49 
21' D RnaOa~us ¡RnaOaílus Oolher 446 19 11 ~ 11 53 1 27 
28 l Ol!ahs 011alis I~eobalO 4 44 19 12 ~ 13 10 1 59 
29 S Pelrr m. Slbullo WlllrleO 4 42 19 14 1t,, , u 20 2 28 
11. 2ij. 11~53) Drr D1d¡trr Cnbmíg il I e di gcftorbrn. 
30 5 l]ub J\ol~ar.fQ11rroo1us 1ruom1q 1440 19 151 • ., 115 •2 2 56 

J1h1•1l1lnkr: Am 4. bH 16. ílijnn, palfal¡,Anfang; am 5. 
ber 16. m ;nn, 3mcitrs S•ft; am JO. bH 21. ílijan, Jltbrntes 
S•Jt; nm 11. Mr :?2. ílijan, nd¡tcs Sc(t; nm 20. btr l. Jjor 
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nllonnemon~ fflai 19 3 9 ;1 'i!ngc 

liathollhen 1 
Pro- 1 füutfdt• I Sonnen-

.6_ monbes-
[oge e:, 

teOonten llamen Rfg. Utg. ºº Rfp. Utg s-
1m 
2 D Sfg(smunb Sig(smunb Ruthorb 

mu. Stoatsf.,5taatsfe(ert.18eeto g~,:~ :: 
435119 20 

~ 18 11 3 53 16 511 3 23 
3 m lireu1auffQ ,lireu1ouffbg. Jilobmig 'e€ 19 22 4 25 
4 D 11orlon Jlor(an Dietmar 433 19 21 1 20 29 5 O 
51 ¡Pius V. 6otthorb J6ollhorb 432 19 23 21 301 5 41 
6 5 Joh.o.b.Pf. Dietr(dJ Otberl 430 19 24 22 23 6 28 

18. 
75 
8ID 
9D 

10m 
11 D 
121 
13 5 
19. 
14 5 
15m 
16 D 
11m 
18 D 
191 
20 5 
20. 
21 5 
22m 
23 D 
24 m 
25 D 
26 '.f 
21 5 

12. (1884) Der l{omponift 5ran3 Smetona in prag geft. 
l!ont.5tonls 6ottfrie0 6isla 4 28 19 26 fk< 23 8 1 21 
IDldJoel Staníslous Wolf~IIOe 421 19 21 ..J! 23 46 8 18 
6eegor n. J.ilob RoberfdJ 4 25 19 29 d: - 9 16 
6orbian Olhtor Bertram 4 24 19 30 f', O 19 1 O 11 
6ongolf (( Rbolbert Jrlebm. 4 22 19 32 O 41 11 19 
Pankra¡ Ponhro¡ Jrmhilbe 4 20 19 33 1 12 12 21 
Seroa¡ Seroo¡ Jrmga.rb 4 19 19 35 "g. 1 35 13 24 
16. (1788) Der Duf¡ter Smbr. R ü dl e r t gworen. 
Rog. Bon(fa¡ Bonifa¡ fünbert 4 11 19 36 <> 1 58 14 28 ,e< 

Soph(e} ~ Sophíe Rupredtt 416 19 38 

~ 
2 21 15 34 

J. o. n. ~ Peregrln Alberto 4 14 19 39 2 46 16 41 
Ubolb l<l {orpetus Bruno 413 19 40 3 15 11 50 
11hr. J.i[mlft 11hr. J.ilmlft. IIriho 412 19 42 ~ 341 18 59 
peter 11. e potentiana ReinbredJt 410 19 43 ~ 4 26 20 6 
Bernhorb RnaOanus Rolanb 4 9 19 45 5 15 21 9 
28. (1779) Der Dul¡ter l[l¡omas m o ore fn Dublin geú. 

[[r. Jelir l)uOenJ IIhren1r. 4 8 19 46 'tvi 6 11 22 3 
Julia J.ielene J.ielmo 4 1 19 41 ca¡ 1 11 22 49 
DeOOerius DeOOer 6ubo 4 6 19 48 cCE 8 28 23 28 
Jo~onna Sufanno 6eralb 4 4 19 50 ~ 9 43 -
Urbon 1). Urbon 6ifelbert 4 3 19 51 

~ 10 59 O 3 
Phílipp n) Beba rombert 4 2 19 52 12 15 O 32 
Joh, P. 1 Cuelan Reinulf 4 1 19 53 ~ 13 30 1 o -21. ol. (1773) Der Dtá¡ler i:nbmtg l[ te dl geborcn. 

28 S IPPngOfonnt.llJOngOfonnt lmlnno 14 0119 54 '1 ~ 114 441 1 21 29 m IJOngOmont. llfingOmont. 6erolb 3 59 19 56 ~ 15 56 1 55 
30 D jerblnonO Jerblnanb jerb(nonb 358 19 51 'e€ 11 1 2 25 
31 m Rngelo Q.1. l]etronello mathilbe 35119 58 te. 18 15 2 51 

Jllbtn,l{altnbtr: Am 7. ber 18. Jjar, tag,B'omer; nm 19. ber 
1. Sioan; nm 24. ber 6. Siunn, Woá¡enfeft; nm 25. ber 
7. Sionn, 3meites 5•Jt. 
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~rodjmonll Juní1939 ;o '!ogt 

j)ro- Deutfd)e Sonnen- .o- monbes-lag e llothollhen e:, 
teOonten nomen Rfg. Utg. 

oc 
Rfg. Utg. e¡-

1 D 6rotfono 9fühomebes ¡ruílgorb 1356119 59 ~,19 11 3 36 
2J IIros. 0.f. IIphrolm Ulrid) 3 56 20 O t 20 14 4 20 
3 5 lllolhllbe IIrosmus lllothllbr 3 55 20 1 21 3 5 10 

22. 9. (1781) Clí. S te p !¡en fon, ber a'rf. b. Col1omotioe, gcb. 
4 5 Oreifn:tigh lrlnitulls Jrmenfr. 355 20 2 -4 21 44 6 6 
5 m Bonlfa¡ Bonifo¡ mtnfrleb 3 54 20 3 -4 22 19 1 3 
6D ílorbert Benlgnus ílorberta 353 20 4 ! 22 49 8 4 
1m ruhretfa ruhretfo 6olllleb 353 20 5 23 15 9 6 
8 ¡: Jronlelchn. meborbus 6oll(íolb 352 20 5 23 39 10 8 
91 llrlm. u. J. l)rlm. u. Jet. Jrmgorb 352 20 6 <> - 11 10 ..,.. 

10 5 margar. (( Onuphrlus liilbebr. 351 20 1 <> O 1 12 13 ..,.. 
23. 17. (1810) Dcr Did¡fcr 5. 5 re![ 1 gr o ti¡ In Detmolb geb. 
11 S Bornobos Bornobos Relnberta 351 20 8 <> O 24 13 11 <>-
12m J ohonn J. Bonlibes Slegmor 3 51 20 8 ""'-- O 48 14 23 un Rnt. o. j). lobios Roberld) 350 20 9 fFi' 1 14 15 30 
14ID Bonllus Antonio 6erolb 3 50 20 9 d 1 44 16 39 
15 n Dílus Dílus IIbburg 3502010 t¡;f 2 19 1141 
161 fier¡ Jefufeft Juflino Ben no 350 20 10 ij 3 3 18 53 
115 Rbolf eaolhmor Rbolfo 3502011 3 51 19 53 
24. 29. (1577) pctcr Pan! R u b en s geborcn. 
18 5 6eronnus 6eroonus fiertmlgo 350,20 11 ~ 4 59 20 44 
19ID Juliano Slloerius Roto 350 20 12 <CE 6 11 21 21 
20 n Siloerlus Silus Bertholb 350.20 12 ~ 121 22 5 
21 m Rlois o. 6. Rlbon IIgfrlebe 3 50¡20 12 r 8 45 22 36 
22 D l)nullnus RdJo¡ Rotroub 35020 12 10 3 23 5 
231 IEbeltrub Bonllus Ollohor 3512013 11 19 2332 
24 5 ]oh. b. l. ) ]oh. b. l. tigilberl 3512013 12 34 
25. 30. (1 807)Der Dic!¡ter Srlebr. [f¡eob. O l f e!¡ e r gcó. .. . r... r .. , .. , .. Berta 351 20 13 ~ 13 47 o o 
26 m ]oh. u. l)aul Jmmlos Rubolf 3 51 20 13 14 51 O 29 
21 D robísl.11. 1 5d)liifer fiorolb 352 20 13 ~ 16 5 1 o 
28 m reo 11. IJ. J. reo u. Jof. Dlethilbe 352 20 13 ~ 11 9 1 35 
29 D •ter u. l)oul ~ ,t. u. Eº"' IImmn 353 20 13 t 18 8 2 17 
30 J oull 6eb. oull eb. Rmulf 353 20 13 18 58 3 4 

Ju~rn. l(otrnbtr : flm 18. ber 1. a:f¡amu.1. 
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S,euert ]uli 1939 ;1 'i!age 

1 
llro- 1 Deulfd)e Sonnen- "" monbes-Iage lial~ollken =-

le0anlen llamen º" Rfg. Ulg. E;-2 Rfg. Ulg. 

1 5 jc~eobor. Q¡ C~eobalO lfüinfrie0.13 54120 131 <J! j 19 421 3 51 
26. 2. (1724) 5. a;. l{ 1 o p ft o dl grborcn. 
2 S mar. fje1m1 . mar. lie1m¡. fjermig 3 55 20 12¡ ..a: ¡20 20 4 54 
3ffl fj eliobor Ulrid) Berlram 355 2012420 51 5 53 
4D Ubolrilh liarnelius lleela 3 56 20 11 ¡ :! 21 19 6 55 
5Ill [qr.u.fflel~. [~arlolle IEber~arb 3 57 20 11 • r 43 1 51 
6D fjus iffaias 6alllieb 3 58 20 11 ¡ :g 22 6 8 58 
11 IDillibalO IDillibalb ifbelburg 3 59 20 10 :g 22 29 10 1 
85 liilian liilion IEloira 359 20 10 -g. 22 51 11 3 

21. b. (1368) Jol¡ann fi u s geboren. 
95 rauife (( rauife Dielrid¡ 14 o 20 9 r;;::í' 23 16 12 1 

10m 1 BPüber 1 BPüber Amollo 4 1 20 9 rs;:t' 2343 13 12 
11 D llius l. IJ. IJius Siegberl 4 2 20 8 (;r' - 14 19 
12m Jo~. Qu. fjeinrid) fjefnríd) r 3 20 1 ~ O 15 15 26 
13 D margarel~a margorel~a fflil ba 4 4 20 : ff" O 54 16 32 
141 Bonaoent. Bonooent. füsb erl 4 5 20 1 42 11 35 
15 S Rpoflel-Iia. Rpoflel-Iig. IEgon 4 6 20 5 ~ 2 39 18 31 
28. 16. (1890) Did¡lcr Cfiottfrieb K e 11 er geboren. 
16 5 mor.B.II. e¡8u1~ Jrmeng. 4 1 20 4 ~ 347 19 19 
11m Rleilus Rlerius fj ermfg 4 8 20 3 <CE 5 2 20 O 
18 D liamillus IEugen IEbburg 410 20 2 1i:d' 6 22 20 36 
19ffl Din¡. be IJ. rufina Rlfreb 411 20 1 

f 
1 42 21 1 

20 D !Ellas IJr. !Ellas Rbelbert 412 20 O 9 2 21 36 
211 Daniel llraribes fjelga 413 19 59 10 20 22 4 
22 5 mar. fflagb. fflagbaleno IDenbelb. 414 19 58 11 35 22 33 
29. 19. (1819) Cfiottfrieb K e 11 e r ge!Joren. 
235 Rpollinar ) rpollinar 

m•m, rl"" ~ 12 48123 4 24 m [~riOine II~riP{ne liunfg. 411 19 55 <eF. 13572338 
25 D Jakob Rp. Jahob Rp. meinolb 4 18119 54 ~ 15 2 -
26ffl Rnna Rnna 1r{ebeberl 419,19 53 1 16 2 O 18 
21 D llanlaleon ¡marl~a Berl~olb 42T9 51 16 551 1 2 281 Jnno¡en¡ IJanlaleon Dalher 4 22 19 50 11 40 1 52 
29 5 marl~a Bealrir Olaf 24 19 48 4 1820 248 
30. 31. (1743) peter Ro f e g g er geboren. 
30 5 jRbbon u. 9. ,Rbbon 
31 m Jg. o. r. O Jgna1 

¡m111rauo ¡425¡19 471-c'.!! ¡18 541 3 45 
IErneOa 426 19 46 ti".,, 19 23 4 46 

J ubtn, l<oltnbtr: am 4. ber 17. l!:l¡am113, Saften, CEro!Jerung 
Jmtfalems; nm 17. ber 1. fl!J; am 25. bcr 9. flb, Snftcn, 
lrcm Ecl•Uer!Jrennu 119. 
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l&ntíng ilugu(t 1939 
llru- ¡neulfd¡e ¡ sonnen- ~ ;;- monbes-

loge liol~ollken leílonlen Domen R[g. Ulg. S _g Rfg. Ulg. 

1 D llelri liellf. 1lelr1 liellf. fiugo 1428 19 44 4' 19 48 5 41 
2 m Rlfons tfg. 6uíloo 6uíloo 4 29 19 43 &>.; 20 12 6 49 
J D Slep~unR. Ruguíl llol~orb 431 19 41 ~ 20 35 1 51 
4 1 Domfnlk Domfnfk llofner 14 32 19 40 ~ 20 51 8 53 
5 5 mor. Sel¡. Osmolb Osmolb 4 JJ 19 38 fl'i' 21 21 9 56 

JI. 5. (1396) Cli u tt n b tt g geborm. 
6 5 Oerkl. Jefu Sfrlus IUlmor 435 19 36 fl'i' 21 41 11 O 
1 m [afelan Donol 6ollfd¡olk 436 19 35 ,;,ri' 22 16 12 4 
8 D [qriok (( [qrillus fjugolino 438 19 JJ fi!/11 22 50 1 J 1 o 
9 m !loman m. llomanus fjolumor 4 39 19 J 1 i 23 32 14 14 

10 D tauren¡ (ouren¡ 16olllieb 440 19 29 - 15 11 
111 Sufonna fjermonn 6er~orb 442 19 21 'i O 23 16 16 
12 5 filara J. !lloro llngelb. 443 19 26 <-CE 1 24 11 1 
J2. 16. (1899) <r~cmfker Rob. B II n I • n ge(torben. 
1 J 5 fjfppolfl fjfppQlil llefn~flbe 4 45 19 24 <CE 2 35 11 52 
14 m llufeblus 1. llufeblus IDernfrleb 4 46 19 22 ~ J 52 18 JO 
15 D ffi.filmlf1. e mor.fiímlf. lluperto 448 19 20 í(¡#t 5 IJ 19 5 
16 m llod¡us llod¡us Sleglinbe 449 19 18 9!-" 6 35 19 36 
11 D (íberolus Berlrom llorlmonn 4 51 19 11 w 1 56 20 5 
18 1 fjeleno 11. Rgopil menbelg. 4 52 19 15 t'-. 9 15 20 35 
19 5 (ubmfgJ. Sebolb theklo 454 19 1J ¡4¡ 10 JI 21 6 

JJ. 28. (1749) Jo~. IDolfgang oon Cli o• t ~ e geborcn. 
20 5 Bernorb Bernorb Burk~orb 455 19 11 ~ 11 44 21 40 
21 ID Rnoílos ) Rbolf Rbolf 4 5119 9 ~ 12 52 22 18 
22 D tlmolheus tlmol~eus llfd¡ílbe 4 58 19 1 'e€ 13 55 2J 1 
23 m llhllfpp B. Jod¡orlos IDlbmor 5 9 19 5 tk< 14 50 2J so 
24 D Bortholom. Borlholom. Díelríd¡ 5 1 19 J f:< 15 38 -
25 1 tubmlg fi. tubmlg IElmíra 5 2 19 1 a 16 19 o 44 
26 5 Jephqrln Somuel Jngmalb 5 4 18 59 ~ 16 56 1 40 
J4. 29. (1866) ljcrmann i: a ns, btt ljelbcbíd¡tcr, gcborcn. 

21 S Jof. llol.16ebhorb 6ebharb Is 5 18 51 f!: 11 26 2 39 
28 m Ruguílfn Ruguílín Jmmo 5 1 18 55 "if, 11 5J 3 40 
29 D Joh.llnl~. Jo~. llnlh. IDflrom 5 8 18 53 f.l¡" 18 11 4 41 
JO m llofo o. r. Benlomfn fierberl 15 10 18 51 ~ 18 41 5 43 
JI D llofmunb IJoullnus 6erlroub 511 18 49 ~ 19 3 6 46 

311~111,1<01r11bcr: tlm 16. ~cr l. C!ful. 
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$dJeíti. September 1939 ;o<taoc 
. 1 Pro- 1 Deulfd¡e , Sonnen- ,~,. monbes-

lage J\olhohhen lePonlen Domen Rfg. Ulg. 5 .!! Rfg. Ulg. 

11 Aglbfus IAglblus 11\ebmlg 15 13 18 461 ~ 19 211 1 48 
2 5 Slepl¡on IEmeP Degenhb 5 14 18 44 it;:(' 19 521 8 51 
36 5. (1733) ([l¡r. m. ro i e Ion b gebortn • 
3 5 Serophlne monfu,1 tjermonn 516 18 42 .,.,.. 20 20 9 55 
4m Ro follo Rofollo IEl¡renlr. 518 18 40 u."'Í' 20 51 10 59 
5D tourenl J. ñerohUus 6erolb 519 18 38 ft 21 JO 12 J 
6m mo¡nus ( mo~nus 1\uberlo 521 18 35 22 16 13 5 
1D Reo no Reg no Dlelrid¡ 522 18 33 t~ 23 11 14 4 
81 mor. 6ebur1 mar. 6eb. ñugo 52• 18 31 14 56 
9 5 6orgon. Bruno llunig. 525 18 29 •=1 O 14 15 42 

-31. 8. (18~1) Dtd¡lcr Wlll¡dm R a abe geborcn. 
10 5 Illhol. L Soll¡enes Diell¡orb 521 ,18 21 .c:¡ 1 26 16 22 
11m Prolus u. 1\. Prolus Dlelbergo 528 18 25 u' 2 43 16 59 
12D mor. n. Sqrus IDltolb 530 18 23 f'(: 11 31 
1Jffi mo1emuse ffiolernus D1elber1 531 18 21 18 2 
14 D llreu¡erh. llreu¡erl¡. Ilolburgo 5) 18 19 W 646 18 32 
151 1. b. 1 Sd¡. marlanna Relnbr. 5341811 ¡6¡ 8 6 19 4 
16 5 tubmlllo IEupl¡emlo IEbltl¡ 535118 14 ¡6¡ 9 23 19 31 

38. 16. (1736) naturforfd¡er 5 a I¡ r • n I¡ c l l geftorbt1L 
11 5 tomberl tamberl rlbegorb 531118 12 ~ 10 35 
18m {hom. B. {(tus Reinfrleb 538 18 10 v.:€ 11 42 
19 D Jonuor Slbonlo Slegmolb 540 18 8 :; 12 42 
20m IEuP.0.-J. ) loupo 1rleberlhe 541 18 5 13 34 
21 D mattl¡. IE. ffiottl¡óus 

16"º'' 
543 18 J d: 14 18 

221 mourl¡ Q J mourl¡ 6unll¡llbe 544 '18 O J' 14 56 
23 5 lhehlo lhehlo Sieghorb 5 46 11 58 cj¡ 15 28 
39. 21. (1860) Arll¡nr S d¡ o p • n I¡ a u e r geftorbctL 

23. (1791) IIl¡eobor l( ar n • r geborcn. 
24 5 6erl¡orb 6erhorb 6ifell¡er 548 11 56 t 15 56 
25m lileopl¡os J\leopl¡os Jrmenfr. 549 11 5• 16 21 
26 D «~prlon «qprlon IEgmunb 551 11 51 ,o- 16 45 
21 m lios. u. D. liosm. u. D. 1\lltroub 552 11 49 -g. 11 8 
28 D m,n¡el 11.0 men¡cl ñerfrlebe 554 11 41 <> 1132 ,o-

~91 ffild¡oel IEr¡. jffild¡oel toll¡or 555 1145 ,¡r::jl 11 51 
30 5 ñleronqmus ñleronqm. 6erhorb 551 11 43 r." 18 24 

20 15 
20 58 
21 45 
22 38 
23 34 

-
O 32 

1 33 
2 JJ 
J 35 
4 31 
5 40 
6 43 
141 

Juben,l<altnbtr: Am 14. btr l. !Iifd¡rl 5700, neujnl¡r (flbcr, 
3ñf¡llges Sd¡alljol¡r); 0111 15. ber 2. l!ifd¡ri, 3mcites Sefl; 
om 17. btr 4. IIlfd¡rl, 5a¡t,n,<6cbo(jol¡; 0111 23. ber 10. 
l!iJd¡rl, Ocrfól¡11.,5e¡1; 0111 28. ber 16. IIlfd¡ri, tauúl¡fittcn, 
5• 1; am 29. bcr 6. l!l!d¡rl, 3mcitcs Scfl. 
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<!)¡(tlf¡atlit o kto bel' 19 3 9 31 ~ age 

~ fü1thollhrn 
Pro- Deutfd¡e Sonnen-. ,g '5"1 ffionOes-

teílanten Ilamen Ria Uta e~ Rfg. Utg. 

40. 10. (1861) po!nrforfdjer Sribtjoi ll a n ! en geborcn. 

1 !i Rrmiglus Remiglus 16110a 1558117 40 .• 'Ir/' 18 55 8 52 
2 m !id¡uhengell (eoOegar IDolfharo .6 O 11 38 •""I' 19 31 9 56 
3 D lianOiOus lionOIOus 'Jrmeng.

1

· 6 1111 36 ff 20 14 1 O 58 
4 m YronJ S. 1ronJ 5 ROOeger 6 3 11 34 21 5 11 57 
5 D PlaclOus 110es ffieinulf 6 4 11 32 '• 22 3 12 50 
6 1 Bruno <( JrieOrld¡ Bruno 6 6 11 30 ~ 23 1 O 13 37 
1 S Rolenhr1f RboOios l!rmlne 6 111 28 ~ - 14 18 

-41,...---,1:-::5,--. --=¡1852) 5 r:-tuOW:-J o~ n, Oer .a:urnoatcr•,gef 

n ""j'"""'' , , p t , '''""" 

~ Brigllla Peloglus t;ugo 16 9111 26 ~ O 23 14 55 
9ffi Dionqnus DlonqOus 6ünter 6 11 11 24 ~ 1 39 15 28 

10 D 1ronJ B. 1rle0emonn lanhreOo 6 12 11 22 2 57 15 58 
11 m O:milion BurhharO RoOerld¡ r 14 11 19 ~ 4 11 16 28 
12 D ffiorimll. e ffiorimfllon lierlinOe 6 15111 11 ~ 5 31 16 59 
13 J lioloman 0:0uorO liuoo 61111 15 6 55 11 31 
14 5 BuraharO liollirl BurhharO 619 17 13 ~ 8 11 18 8 

-~=~==~ lhereOa t;eOmlg Jrmberla 6 20111 11 <::€ 9 22 18 49 
16 m 6allus R. Gallus lierburg 622 11 9 11!< 10 26 19 36 
11 D fieOmlg 11orlon RuOolf 6 23 11 1 'fa 11 24 20 28 
18 m ruhos O:. ru~os O:o BerlhllOe 625 11 5 1' 12 12 21 24 
19 D PelerRlh JerOlnonO O:ngelhor0 .62111 3 ,J. 12 53 22 22 
20 1 1eliclon } IDenOelfn IDenOelfn 6 2sl 11 1 .,: 13 29 23 22 
_21_ S~ U_r_f11_lo_ Ur~ IDolf 6 30 16 59 ,f.l:, 13 58 -
43. 1~. (1777) ljdnr(d¡o:-1n7ftgebom1. 
~~ ~ J\orOulo J\oroulo IDalOeb. 631r6 51 -,A_ 14 24 O 24 
23 m Seoerln Seoerln lierfrleO 633 16 55 *° 14 49 1 25 
24 D Rophoel ílolhon 1romun0 635 16 53 :g. 15 12 2 27 
25 m !irifpin u. f\. tirifpln rullgorO 636 16 51 :g. 15 35 329 
26 D 0:noriíl IEooriílus 6eblrouo 6 38116 50 f"il 16 O 4 33 
21 i ~abino Sabino lieemorO 6 39 16 48 -;:t' 16 26 5 37 
28 laotsflg.\) S1aotsf1n. lt,mellnO 6 41 16 46 i:-'.'" 16 51 6 42 

44 23. (180b) Abalberl S t I f 1 e r geborrn. 
~• ~ l°º'liP ¡nor11U t!ngelh. 643 16 441~";1'111 30 1 41 
30 m ffiamlfus liorlmonn 6erhorb 645 16 42 ....... 18 12 8 51 
31 D IDalfo. J. Rcform.-1efl IDolfaona 1646 16 41 ,;;,;. 19 1 9 52 

J11bt11,l(alcnber : Am 4. Oer 21. l!:i/d¡ri, pa!111cnief1; 0111 6. bcr 
22. [ifd¡rl, Co11bl¡úttc11,CE11be; 0111 6. bcr 2.'I. l!:ifd¡rl, ffi<• 
felJ<s frrube; 0111 14. bcr l. mord¡efd¡wou. 
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lte6el. nouember 1939 ;o'i!!age 

Tage li_olbollhon 
Pro- Deul(l!Je Sonnen- ,g '5" monbos-

le~onten nomen Rfg. Utg. SE Rfg. Utg. 

1 m¡ler~eilfg. lRllerbei!. llionrobin 648 16 39 ,;v;, ¡19 51f¡f}1 
2 D Rllerf,•elrn Rllerfeelen RotbolO 6 50 16 31 ~ 21 2 11 36 
3 J tiuberl (beopbil IEmmeridi 652 16 35 •C, 22 11 12 18 
4 5 lio,;Borr.((¡Ollo Brrlbolb 653 16 34 ,t.c.i' 93 24 12 55 
45. 5. (1~94) ljans So d¡ s gcb. - 10. (1759) S d¡ T 11 cr gcb. 

"'sTI' IEmmerhl)- Dlon¡¡¡¡,;;-Íl,rrilbe 6 55, 16 32 ~ ~ 3 29 
6íl1 (eonorb (eonorO (eonborb 656 16 31 w O 40 13 59 
1 D IEngelbert ffiololfJlos iiorlmonn 6 58 16 29 w 1 56 14 27 
8m 6011frleb 6ollf rie0 !Egbeeto 1 ~ 16 21 ¡6¡, 3 13 14 51 
9D [brobor [heobor nernulf 1 1 16 26 M. 4 30 15 28 

101 Obtr.b.h.f. Peobus Jrmeng 1 3 16 24 ~ 5 46_ 16 1 
11 5 morlín B ~ morlin rfobmln 7 4 16 23 ~ . 6 59'. 16 40 
46:-1~ 1862)-U l¡I a n b g,¡t. - 19. (1828) 5r. S d¡ n b cr t 9,¡1. 
12 5 martín O Jonos liunlberl 1 6'16 21 ~ 

8 l124 13ffi Slonlslous Bricllus !Ebeloorb 1 8 16 20 t 9 10 18 14 
14 D Soroplon (eoinus Rlberidi 1 9 16 19 10 3 19 10 
15 m (eopolb (eopolb ( eopolb 7111617 á: 10 48 20 8 
16 D Ollomor Oltomnr Oihllbe 712 16 16 ~ 11 26¡21 9 
111 6eegor [. !'jugo iiugo 7 14 16 15 i 11 59122 10 18 5 O bon Gelo~us .Olio 116 16 14 12 21 23 12 
47. 21. (1 811) ljeinrid¡ 0011 l< 1 e i ft t . 

26. (1857) Jofepl¡ 5reil¡err 0011 <E id¡enborfí g,¡t. 
19 5 IEllfobetn ) IEllfobelh ¡ntelbolO 1 11 16 13 tA. 12 51 -
20 m fellr u. Ool ~bmunb liumberl 719 16 11 = 13 15 O 14 ..,.. 
21 D mar Opfer. mor. Opfer. Rmolbg. 720 16 10 = 13 38 1 16 
22 m [ dclllo J. lldcllio Rübeger 7 22 16 9 

~ 14 2 2 18 
23 D lilemens O. lilemens ¡molflroub 724 16 8 1427 322 
241 llhr~fogon. IEmilie (ebred,1 725 16 1 14 561 4 27 25 5 liolhorino liolborlno 601tfr[eb 727 16 1 ~ 15 28 5 32 

48. 29. (1 839) l:nbwig A113 e ngrnb e r geborrn. 
26 5 l\onrob Ol lionrob Rbelo 17 28 16 6 

' 
16 1 6 38 

21 m Rtl)o¡ 6ünthee Slegfr[eb 1 30 16 5 16 54 1 41 
28 D Rufus tdio¡ Olmolb 

1

731 16 4 ~¡ 11 49 8 41 
29 m Solurn[n lileolhon mollee 733 16 3 .e; 18 52 9 34 
30 D Rnbr.R. 1. Rnbreos fiermlg 7 34 16 3 <:E 20 1 10 19 

3uben,Kalenber: Am 13. bet 1. l(isleo. 
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Julmonli ZleJember 1939 ;1 'i!!age 

foge 
1 

Pro füutfd¡e 5onncn- ,g ,;- ffionbes-
ftothollhon teOonÍen nomen llfg. Utg. 6 .!1 llfg. Utg. 

11 llliglus ¡rongin ¡11,nolb 1136,16 2 ~ 21 15 10 58 
2 5 Blbiana lionb!Ous Blanha 1 31 16 1 ~ 22 29 11 33 
49. 
35 
4ffi 
5D 
6ffi 
1D 
81 
95 
50. 

10 5 
11m 
12 D 
13 m 
14 D 
151 
16 5 
51. 

11 5 
18m 
19 D 
20m 
21 D 
221 
23 5 

52. 
~4 5 
25 m 
26 D 
21 m 
28 D 
291 
30 5 
53. 

31 5 

5. (1791) Tilu3nrt ge¡t. - 10. (1889) C. 8n3engruber ge¡t. 
1. IIJr¡.I. (( liafílon 5iegtru0 138 16 1 d 23 44 12 3 
Barbara Barbara Bernharb 139 16 O ~ - 12 32 
Jubllh llblgall 6ottfrleb 141 16 O ~ O 59 13 O 
lllhol. B. 1 lllholaus 6ertraub 142 15 59 ¡4¡ 2 14 13 29 
llmbr. 1 Roathon 6erbalb 143 15 59 h. 3 29 14 O 
mor llmpf. BuPlag 6unthllbe 144 15 59 'CE 4 41 14 35 
reohabio Jood¡im llngelrom 145 15 59 'CE 5 50 15 16 
16. (1770) 13 e• t I¡ o u en geborcn. 
2.11. mel. e Jubllh lUelnroO 146 15 58 tk< 6 54 16 3 
Damafus Damafus Olalbem. 141 15 58 tk< 1 52 16 56 
morenlíus 0111110 J ronho 148 15 58 ~ 8 42 11 52 
rucio 1 ruda llbburg 149 15 58 .;!;. 9 23 18 53 
5plrlbfon lllhoOus Oolhmln 150 15 58 ~ 10 o 19 55 
Oalerius J. Jgna¡ Reinalb 151 15 591 ,J.;,, 10 29 20 58 
llbelhelb lllbinus liumbert · 1 52 15 59 ,i;,.:, 1 O 55 22 O 
18. (1786) Hnrl moría o. lD e be r gcbo_r_•_n. __ _ 
3.llb. ra¡ar ra¡orus 6ifelhelb 753 15 59 g 1119 23 
6rallan. ) OJunlbalO liilbeberl 154 15 59 g 11 42 
nemePus llbrnham ffiinna 7 54 15 59 g 12 5 o 3 
rlber. a.-1. Jfoah llbgor 7 55 10 o «' 12 29 1 6 
{hornos thomas Jngomar 1 55 16 O q;r:tl 12 55 2 9 
Dem. Q.-1. Beata llerla 156 16 O 1.'f" 13 26 3 14 
Olhlorlo 1. D0gober1 lii!Oegarb 1 56 16 1 d 14 O 4 19 
20. (1856) Sd¡riftftrller 5rrbinanb a u en arfu s geb. 

4.11. llb.u.~. llb. u. IIO:- lliñhoib- 151 16 2 '¡'¡14 43 5 24' 
1Ihrl0( 6. IIhrtnl 6eb. lilalhllbe 75116 2 'i".~ 15 35 6 26 
5teph.ffi. Strphanm IIilharb 758 16 3 # 16 36 124 
Johann llo. Johnnn ll. rullgarb 7 58 16 4 .e; 17 45 8 14 
Unfd¡. Jiínb. Unfd¡. liinb fiubalO 7 58 16 5 ,e; 18 59 8 57 
Chom. B. Jonothan Olmolb 1 58 16 6 ~ 20 15 9 35 
Daulb Ji. Daoib R. Relner 7 59 16 6 ~ 21 32 10 1 
27. (1571) IIOronom Joh. Reppler geb. 

l5uloefler l5uloeOor 16unler 17 59116 *' 122 49110 37 
JuMn,Ualtnbtr: am 7. brr 2ó. l<isleu, l!:rmprlwei~e; om 13. 

bcr l. l!:ebrt; am 22. brr 10. l!:rbet, 5njtrn, Brlngrrung 
Jerufnlem. 
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1 

3obresi=ÜberfldJt 1940 
"' "' c,.¡;j 
o 

c,.¡;j 
o 

"' en 
ü; "' "' en 

ü; o o o ~ "' o o o t g~ ::monot 
~ o -;;; e ~~ ~ :mono! 

~ o -;;; e § 'E f.: g 'E g.: §=E 
o,!,!. E e¡ o ~ o o o E e¡ o ¡! a 
"' e; <::¡~ "' "' e¡ <:¡..,U') 

= 1 1 

-- -- - - 1 2 3 41 s 6 
2 3 4 S 6 1 8 9 10 11 12 13 

.3dnner 
1 8 9 10 11 12 13 

.3ull 
14 15 16 11 18 19 20 

14 15 16 11 18 19 20 21 22 23 24 25 26 21 
21 ¡22 23 24 25 26 21 28 29 30 31 -!- -
28 29 30 31 -- ---- -
------ - - - -- 1 2 3 

415 
-- 1 2 3 4 s 6 1 8 9 10 

,;eber 
6 1 8 9 1( 

'.Uuguft 
11 12 13 14 15 16 11 

11 12 13 14 15 16 11 18 19 20 21 22 23 24 
18 19 20 21 22 23 24 25 26 21 28 29 30 31 
25 26 21 28 29 ------ -
- - -- - 1 2 1 2 3 41 S 6 1 
3 4 s 6 1 8 9 8 9 10 11 12 13 14 

:mara 
10 11 12 13 14 15 16 

Ge~temb. 
IS 16 1118 19 20 21 

1118 19 20 2 1 22 23 22 23 24 25 26 21 28 
24 25 26 21 28 29 30 29 30 - - -- -
31 - -- - - - -- ---- -
: -;-i-; - - -- - - 1 2 3 4 s 

3 4 S 6 6 1 8 9 10 11 12 

'.U¡,rll 
1 8 9 10 11 12 13 

.Oflober 
13 14 15 16 1118 19 

14 1T6 11 18 19 20 20 21 22 23 24 25 26 
21 22 23 24 25 26 21 21 28 29 30 31 - -
28 29 30 ---- ----- ---- - -- - - -1 

·1 

-- - 1 2 3 4 3 4 S 6 1 8 

:mol 
s 6 1 8 9 10 11 

'.nobemb. 
10 11 12 13 14 15 

12 13 14 15 16 11 18 11 18 19 20 21 22 23 
19 20 21 22 2324 25 24 25 26 21 28 29 3 
26 21 28 29 30 31 -
---- - - 1 1 2 3 4 5 6 1 
2 3 4 5 6 1 8 8 9 10 11 12 13 14 

..'lunl 
9 10 11 12 13 14 15 

:Deaemb • 
15 16 1118 19 20 21 

16 11 18 19 20 21 22 22 23 24 25 26 21 ~[ 2324 25 26 21 28 29 29 30 31 -
30 - -- - - -
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Jahres-Obersicht 1938/39. 
September 1938 

Oktober 

'lovember 

Dezember 

Jlinner 1939 

Feber 

~larz 

April 



- 36 -

Mal 

Janl 

Jull 

August 

September 

Oktober 

November 

Dezember 



- 37 -

'Jt o t 1 ~ e n. 



- ~-
~ ===========~~o~t~(~3~e~n~·========= 



- 39 -

'.Jt o t 1 ~ e n. 



r. - 40 -

Jmm2rtuñ~r2nB2r !\ohmliu. 
lbmlltelung bes lDod)entages fOr jeben {ag oon 1829 bis 1952. 

A ti 

1901- e: .,,; ~¡= o =i= .;. ~ :i ,; 
$ ... ~ 

1829- 1900 1952 ... ~ e¡ ft e¡ = = = o .... ........ e,: "' o e; 

·29 51 

i! 11 

25 4 o o J 5 1 J 6 2 4 o 2 
JO 58 26 5 1 1 4 6 2 4 o J 5 1 J 
3 1 59 21 6 2 2 5 o 3 5 1 4 6 2 4 
32 60 28 o 3 4 o 2 5 o J 6 1 4 6 
33 61 89 01 29 2 5 5 1 3 6 1 4 o 2 5 o 
34 62 90 02 30 3 6 6 2 4 o 2 5 1 J 6 1 
35 63 91 03 31 4 o o 3 5 1 3 6 2 4 o 2 
36 64 92 04 32 5 1 2 5 o 3 5 1 4 6 2 4 
31 65 93 05 33 o 3 3 6 1 4 6 2 5 o 3 5 
38 66 ' 94 06 34 1 4 4 o 2 5 o 3 6 1 4 6 
39 61 95 01 35 2 5 5 1 3 6 1 4 o 2 5 o 
40 68 96 08 36 3 6 o 3 5 1 3 6 2 4 o 2 
41 69 91 09 31 5 1 1 4 6 2 4 o 3 5 1 n 42 10 98 10 38 6 2 2 5 o 3 5 1 4 6 2 
43 11 99 11 39 o 3 3 6 1 4 6 2 5 o J 
44 12 12 40 1 4 5 1 3 6 1 4 o 2 5 o 
45 13 13 41 3 6 6 2 4 o 2 5 1 3 6 1 
46 14 14 42 4 o o 6 5 1 3 6 2 4 o 2 
41 15 15 43 5 1 1 4 6 2 4 o 3 5 1 3 
48 16 16 44 6 2 3 6 1 

4 1 6 
2 5 o 3 5 

49 11 00 11 45 1 4 4 o 2 5 O J 6 1 4 6 
50 18 18 46 2 5 5 1 J 6 1 4 o 2 5 o 
5 1 19 19 41 3 6 6 2 4 O 2 5 1 3 6 1 
52 80 20 48 4 o 1 4 6 2 4 o 3 5 1 3 
53 81 21 49 6 2 2 5 o 

3 1 5 
1 4 6 2 4 

54 82 22 50 o 3 J 6 1 4 6 2 5 o 3 5 
55 83 23 51 1 4 4 o 2 5 O 3 6 1 4 6 
56 84 24 52 2 5 6 2 4 O 2 5 1 3 6 1 

e lDod)entaae ~roge: lDas fOr ein lDod)enlag 

Jl j~JElslo'.il~IJl mar ber 20. Rpril 1889 ? 
::Untll>ort : irin Samslag. 
cirlldrung: Jd) ge~e non ber in 

1 2 ) 4 5 6 1 fofel A oufgef ud)ten 3o~l 1889 nad) 
8 9 10 11 12 13 14 red)ls bis JU b•r in fofel B unter 

15 16 11 18 19 20 21 Rpril Oe~enben 3iffer. 3ii~ie id) ¡u 
22 23 24 25 26 21 28 biefer (1) ble 3a~I brs rnonatstages 
29 30 31 32 33 34 35 1201. fo ~abe id) 21. Jn Rubrik C 
36 31 fteM iíber 21 .Snmstan". 
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Stempelfkalen. 
rDecl)felftempel 

Skala la 
bfs ¡u efner touf¡eft 
oon 3 ffionolen unb 

5 Togen 

ab 10./4. 1928 
Skala lb 

bit 6 monote unb 
5 Toge 

Skala I 
fGr 

Sd¡ulboerfd¡relbungen 
ouf gegebene llnlelhen 

bis 200 Kt - .20 bis 200 Kl! -.40 bis 50 Kl! -.20 
.. 400 .. -.40 .. 400 .. -.80 ,. 100 ,. -.40 
,. 600 ,. -.60 .. 600 .. 1.20 .. 200 ,. -.80 
,. 800 .. -.80 .. 800 ,. 1.60 .. 300 " 1.20 
" 1000 ,. 1.- " 1000 " 2.- •. 400 .. 1.60 

JOr fe meftm 1000 Kl! '.für fe meftere lOOOKf ·· 500 2.-
ober elnen Iellbelrog 2 Ke mehr. ·· 600 .. 2.40 

mehr 1 K~. .. 100 .. 2.80 
.. 800 ,. 3.20 

61eld¡gepellt Onb houfmónnlfd¡e llnmelfungen, 
Derppld¡lungsfd¡rlne, houfm. Sd¡ulburhunben 
ober Dorfd¡upgefd¡ófte ouf IDerlpoplere ober 

moren, enblld¡ IDorronts. 

Skala II Skala III 

.. 900 .. 3.60 

.. 1000 ,. 4.-
JGr fe mellere 1000 Kf 
ober e(nen tellbelrog 

4 Kf mehr. 

lür Dertróge, Sd¡ulboerfd)r., loulenb f\aufmcinnif d)e 
Ouftlungen uno fonP. a. b. IImpf.. Gemínn Red)nungen 
Rrd¡lsangelegenhellen aus Col!., Jlauf- unb 

'-=======:;::=r=o:!uf!:d¡!:oe=r=lr;;;lia!:e==I b(s 20 Kf 2 h, Gber 
,- 20 Kl! bis 100 Kf 

bis 10 Kf -.10 bis 10 Kl! -.20 
übrr 10 .. 20 .. -·20 ilber 10 .. 20 .. -.40 
.. 20 .. 30 .• - .30 .. 20 " 30 .. -.60 
" 30 " 40 .. - .40 30 .. 40 .• -.80 
,. 40" 50 " -.so .. 40" 50 " 1.
" 50 .• 100 .. 1.- 50,. 100 .. 2.
" 100 ,.200 .• 2.- .. 100 ,.200" 4.

'.für e IOO 1 Kl! mehr. Jilr fe 100 2 Kl! mehr, 
über 1 ooo bis 2000 über 1000 bis 1500 
20 Kl!, oon fe mell. 30 Kf, oon je meft. 
1000 Kl! elne ffiehr- 500 Kl! elne ffiehr
gebühr oon t O Kt. gebühr oon 1 O Kl!, 
mobel rín RrObelrag mobel e(n Reflbelrag 
unler t 000 Kf ooll un ter 500 Kt ooll ge-

gered¡nel mlrb. r~d¡nel mlrb. 

Bef onderer «:arlf. 

10 h, fiber 100 Kl! 
bfs 1000 Kl! 20 h, 
Gber 1000 Kl! SO h 

ffir [eben Bogen. 

Bel Benú~ung ber 
lilaufel ,.jahlbar unb 
hlagbar" b o p pe II r 

6eb0hr. 

O u 1 11 u n g e n bis 
Kl! 3.99 PempelfreL 

Auslónblfd¡e, ausfdillePlldl lm lluslanbe ¡ahlbm IDed¡fel unlerllegen ber 
ID•difelgebflhr erO bann. m•nn [1e ím Jnlanbe 1n Umlauf ge[e~I murben 

DI• 6eb0hr belrligl 20 ~ fúr fe oud) nur ongefangen~ 500 Kt. 

, 
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JJoJitoríf ~tt 'irfá}tá}offotuofífá}tn llttpu6fif. 
:arlef~oftgebfil)ren bom t . '.milra 1937. 

@r1uoljnlld¡t •w"J•••>< 1 J1 e !lloft, bll! kg, 2llorrn, @rfd¡nftG• ~~ 
Se l8ritfe latlen ungetelCtt gt> proben paplere i~ 10·5Xl6 16XI0·5 brucf1tl8iiube bll! 1 kg &111 2 kg 

bli s kR:. 

( llo!aluer!t~r ,e uocrftnnblge !Jllinbtflgeb. !!Jlinbeflgeb. 
bl1120g 60 h) ., ~ bll 60g 20h 40 h, 100 b, 

i 
,,. ,. 

" 260., ªº· óiUOOg 40h b. 260g 100h ,,. e 

" hu 1utitert1t ,,. 
• 500.150., 

üó.100 " 80 " • 600 • 150, ., l!lerfeljr: ., 1000 .. 200 .. 'e 
ótl! 20g100b 50 h 100 h "2000 .soo • ,, 200 ,,160,. .1000 • 200 " 

ll? 
• 100.160. tei!meife ,, 600 • 200" 
• 250. 250" m lt .Rart. 6111 60 g SO-h ótll 1000 g 
• 600" soo ., 60 1.20 üb. 50g fllo (l, 
.1000" 400 ·1 btucfj., ~aril 

,e l!Jll! 20 g !llllnbtf!9eó. 250 g 260 h 
¡; 260 h, .e .e, jjilr je óO g 

100 h, ftir je 800 g 800 h 
;¡; fiir tueltm o 8 50 h 

60 g 60 h !llliubef!aeb . ::: ~ ¡uta[ftg &tll 250 h , i · r je ~ 20 g 160 h "' 600 g. 60g/i0h 

!llli11beft, jyor111at9rt11¡e filr !llojljad¡en 10 X 7 cm. 

Cfrmllllliited '.Hu.sfano-:artef~orto 
S1)eutf<1,la11b, Sl>an¡tg, 3uAoffalulen, '.itiir!ei, 

Uugarn, !llolen lllumnntw, @ried¡enlnnb 
18rlefe bill 30 g ... . .. Kc 2.- Kc 2.-

fllr je 1ueltm 20 g óii 2 kg .. 1.50 • 1.20 
lllojl!arten . . . . . . . . . 1.20 • 1.20 

SDrucfjacf¡en bill 50 g . . . . ., -.60 • - .30,lutit. bill t kg SO h 
fiir je 1ueltm óO g óil 2 kg • - .50 

18ilcf¡er filr 50 g óil! a kg . . • - .60 ,. - .SO 
ftir je tueitm 60 r bill 2 kg ,. - .50 

@efá¡nftl 1>n1>im &¡11 250 g . 2.60 
fiir l< 1ueltm 60 g óil! 2 kg ., -.60 

llBarenprobtn bil! 100 g . . . 1.-
filr i< 1ueitm 60 g óil 600 g .50 

!lllif d¡f enb1111qe11 (Sl>rncf, JlBareu, 
1>robtn) 'bi l! 100 g . . . . 
für i• tueltm 60 g ótl! 2 kg 
SDrud fad¡en, llBareu1>robe11, 

1.
- .60 

• 1.60, !Dtilm 50 g bl~ 
2 kg so h 

.. - .60, !ueitere 60 g bil 

" -.60 
" - .ao 

600 g ªº h 

@efcf¡aftepaplm btl! 250 g 2.50 • 1.bO 
filr Je tueltere óO g b,e 2 kg ., -.60 ., -.ao 

lílnfd¡relb,(lJlrtomm.,)@ebilgr: 3nlaub : 2 Kc, ilu~I. 2.60 K~ au[ler 
bm iib!td¡m @ebügren. 
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poftgutfendungen uur uaá¡ bcftimmtm Drtru ¡u(ii[jlg. 
@tbiil¡r jt uad) Sone &11 1 kg Kf 1.50-2.50, übcr 1-21/ , kg 
Kf 2-3.60, iiber 21/,-6 kg Kc 2.60-4.-. 

S11Hi11b. ~elegrnmm• uub ~etnfi,red)-(i}ebii{)ten. 
Wilr jtbel XtfeQromm, ob €taatll, obtr lllribat, (gcblll¡reuµfl.) 
llJ!iubcflA•biif¡r 4 Ké. 
@cbill¡r fiir ein !lllort ntil f¡oá¡flt111l 15 llluá¡[tabtn ober 5 Siffern: 

Qttuobníid¡c !ttlcgrnmme 40 h, mh1btf!t111l 4 Kc 
brlngtnbe • 80 h, • 8 Kc 

'!!lortgrbül¡r fiir !llad¡barftoatc11: ~eutfd¡lanb Ké 1.60, !jlo!m Ké 1.60, 
!J111111fü1ic11 Kc 1.611, llngarn Ké 1.60. 

lirmiif¡igte !te(egrammgrbiil¡rcu: 
llJl!ldauunfd¡- uub llleiltiblltelcgrammc (8eid¡t11 uor bcr 91brcffc XL T) 

l!Bortgebill¡r 10 h. wenigftcu, Ké 2.--. 
füiefltlrgromme (EL T) bol! !ffiorr 1n h. 10t11lgf!enll Kc ~.-. 
jyilr bie SnfltffunQ ber !telcgr. auf @:iá¡mudblan!rttcn ¡ag(t brr 2luf, 

gcber ob. ~11111fa11gcr S Kc mcgr. Gá¡mudblan!. [inb 6 Gortcu, 
u. 31u 6 Sorlm iiir freub,ge !nadir. u. 1 Gorte fiir !trautrbotfd¡art 
~M Seiá¡en filr Xeícgr, mft Gd¡mudb!nn!. i[t je naá¡ 91111l10a!¡I 
btr 6orte Sa 1, Sa 2, Sa 3, Sa 4 ob er Sa 5. 

\Jtrnf.¡irrc'()grf>Ot,rrn. 
l!lcblll¡r fiir ein @efvrná¡ im Ortlbtr!cgr 1 Ké, bringcnb Kc 2.
~II ¡u 16 km {l. Sonc) Ké 1.60, lBil ¡u 200 km (V. Sonc) Ké 9.-
• • 26 • (11. • > • a.-, • • 350 • (VI. • J .. 12.-

• óO • (111. ,. ) .. o.-, íibcr 350 • (VII. .. ) .. 16.-
• 100 • (IV • ) ,, 7.-, 

filr bic ~lul)cit cincl cinfaá¡en @efµriid¡ cll. 
~riugcube @cfpriidic bd 2fad¡c ber <il119tit mit 3nlaub. 

l81ti¡gefl)rliá¡c ball JOfad¡e ber ij'fngelt mil 3nlanb, 
• 10 • • • • ilullonb. 

~ie @ebii~r für eiuc @cfµriid¡llaufforbmmg btlrogt 2 Kc. ~ic 
!ttlegrnmmucrmilt!ungllgebiil¡reu itu !tdepf¡ou betrogcn ol¡ne !Jliidfid¡t 

anf bic !lllort¡al¡I 1 Kc. 
'.llud brn :Drm:tfac'()tnborfc'brlllen. 

'llolT[lnubige ~rndfad¡cn: lBet benen uad¡triiglid¡ nld!lll gelinbert ober 
~ill!llQtfilgt werbrn barf a[; l!latum unb .. ~b[rnbtr. 

'teihucife ~rudiad¡cu: lBci bentn uad¡tragCidi ~uberuttRCII unb (ir, 
gfü~1111gm gejtattet jiub. (fllci gcbrudtrn llliiit!attrn uub auf 
ihq1d¡tllfartrn !ihmm auf¡er ber Uuterfd¡rift unb ~atum 
@riiile, @litdauiinfd¡c uftu. bill 3u 5 !!llortrn beigefcl¡t tucrben. 

l!lriif¡e ber l!lrudind!en (ffartcu) bil 311 15 X 10' , cm. ~reiteiCigc 
l8iid¡er;ettd (bouµelt aefalAI) loic uid¡t 311Atlaflcu (nur in .óil['(m). 

'llrn.ffad!en in !Jloffcn. ~ie @cfamtrange bcr !Jloffe unb i[¡r boppelter 
~urdjmeffer barf niá¡t griiáer fein a[I 100 cm unb llange ber 
!Jlolfe barf niá¡t babei Su cm iiber[tcigcn; miubcite .!langt 
10 cm, l!lnrd¡meffer 2 cm. 

1Jlacf¡ qel)odte ilrud(ad¡eu (!!auge, fllrelte unb ,íliige) barf uid¡t griiscr 
fciu a(ll 90 cm, 2ange bari nid¡t 60 cm iiber[lcigen, !min• 
bcflcnll 10 X 7 cm. 

, 
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li¡lmé•®ebilqr: 311Ca11b: 2 Kc, in ber Dladit uon 22-6 Uqr , Kc 
il'.ullanb: 6 Kc. 

'.lDrrlbrlefe. 
3nlanb: 100 & Kc 2.-, ilber 100 g Kl (.-, ilber 250 g Kc 8.-. 

ilber 600 g bll 1000 g Kc 18.-. 
2lullonb: llllie eingefd¡ri•bene l!lriefe bon g[eid¡em @etvld>te, ble !ller, 

flct¡ernnAlgebü~ren bon 60 G:ent. = Kc ~.6E filr je 800 ¡jrl. !lllm 
!llad¡ ileutfdi!onb, !llolen, !Rumonirn, Ungoru, 3ugof[ablen, S:ilrfri 

30 <teutl = Ké 2.80 filr 800 ¡jronfl !lllertangabe. 
!lllertfd¡ad¡teln (nur lür !!(ullanb). ¡jür je !iO g biG 1 kg Kc 1.85, 

mtnbeftenl Kc 9.80. liinfd¡relbgebil~r Kc 2.- 611 Ké 2.60. 

~oftnttl1>eif ungen. (gullifiio &im 5000 Ké> 
3 u t n u b : 1811 100 Kc 100 b, blm 200 Kc 160 h, fUr jebe lueltmn 

200 Kc je 50 h 111el¡r. - <iil~ebil~r 2 l<é. 
!!luU«ub: 1811 l<c 100 Kc 2.-, bll Ké 200 Ké 2.60, bll Kc soo 

Kl 3. - , jebe tveitere Kc 100 mlt 50 h mel¡r. 
lillgcbill¡r ó Kc 

¡jilr ttlcgrapl¡lfd¡e !llofta111ueifunge11 auf¡erbrm bie ~drgronnugebil~r 
unb ble @rbill¡r für bie 8n[teanng burd¡ befoubmn l8otrn. 

~oftl>nfetRebü()ten • 
.(>od¡ftge1uicl¡t ~ kg 

!llofete ol¡ne l!Brrtongabe 
1 

!llofete mil 
1 

!llad¡naf¡me l11lrrtanAnbe 

!llal¡¡one: ¡jeru¡oue : bll 600 Kc @ebill¡r tuie 
biG 1 kg 2.- Kl b. l kg2.60Kl @ebül¡r wle f!lr elue 

5 H S.-" bil 6 kg 4KI 
bel gewol¡ul. glrld¡artlge . !lla!tten plus ~eubung 

"10 H 6. " " 10 ,, 8 . 60 h ol¡ne !llad¡n., 
• 15 "9.- . • 16 • 12 • l!Bertaugabe nuflerbem 

bll 
H 20 .12.-. • 20 • 16 " ilber 600Ké Kc 100 1.50 
,,25 " 16.- . ,, 25,, 20 ,, @ebill¡r tvle f. Ké 200 2.-

gell>. ll3atete. Kc 400 2.50 
für .l~errlge• !llafete um !llerfld¡., <Beb. f!lr je ll>tltm 

1 

ble .(>olfte l¡iil¡m @e, 1000Ké 1Ké, 
200 Kl: 60 h 

1 

bill¡ren. me!¡r 
für je tueitm 
1000Ké 1 Ké 

ilrlugenbe !llnfete tiiuuen aud¡ 111it l11lertangabe uub i111 <ilelDid¡tm, u 
illaumaul111af¡e IDie anbere !llnfele !m 3nlanbe tole !!lul[aube, mil 
wdd¡em brlugenbe $nfete au1g,1urd¡frrt 1uerbe11, aufgegeben 1uerbe11. 
@eb!i~r: 2fad¡e @etvid¡te,(Sperrgut, )@ebil~r unb einfad¡e lill¡u, 
fleage&il~r (IDenn ISenbuug nld¡t ¡,o[Uagerub abnfjiert). ilann l!Brrt• 

unb ionftlar 91e&rnaebüfmn !m t!nfadien l8draAe. 
2I u~ 1 a n b: !llad¡ ben bdreffenbtn !!ltfllmmungrn bel! !llle!IVoflbet• 

tragrl! ober nad¡ btfonberm l!lttthtbaruugen mil freutbm 
!llollberwaltungen. 
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Der Soldateneid. 
Wir schworen bei allem, was uns heilig 

ist, und im vollen Einklange mit unserem Ge
wissen und unserer U eberzeugung, daB wir dem 
Prasidenten und der Regierung der Cechoslovaki
schen Republik sowie allen unseren, vom Pra
sidenten und von der Regierung bestellten Kom
mandanten gehorsam sein werden; wir schworen. 
daB wir ihre Anordnungen ohne Widerrede immer 
und überall, auch in Gefahr, ohne Zogern und 
Widerstand befolgen, unsere Truppen nicht ver
lassen, vielmehr selbst unser Leben bereitwillig 
zum Schutze des Vaterlandes und für seine Frei
heit hingeben werden; wir schworen, daB wir 
einander lieben, treu zusammenhalten, einander in 
der Gefahr nicht verlassen, sondern uns bis zum 
Ende wehren werden, so, wie es uns unsere 
Mannesehre und das Bewufltsein der Bürgerpflichl 
gebieten. 

So se h w oren w ir. 

Tcxt dct Staatshymnc. 
Wo ist mein Hei.m, mein Vaterland? 
Wo durch Wiesen Bache brausen, 
Wo auf Felsen Walder sausen, 
Wo ein Eden uns entzückt, 
Wenn der Lenz die Fluren schmückt: 
Dieses Land, so schon vor allen, 
Bobmen ist mein Heimatland 1 

Oh der Tatra blitzt es, 
D robn t des D onners Krachen, 
Doch der Stürme W ehen 
·W ird gar bald vergehen. 
Brüder, wir erwachen . 
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Unscre Wehrmacht. 
Unsere Wehrmacht ist berufen, den Bestand, 

die Unteilbarkeit und die Freiheit der Republik 
gegen auBere Feinde zu verteidigen und an der 
Aufrechterhaltung der Ordnung und Sicherheit 
innerhalb des Staates mitzuwirken. 

Sie kaon auch bei Katastrophen, welche das 
Leben oder das Eigentum geführden, zu Hilfs
diensten herangezogen werden. 

Das Wehrsystem unserer Republik ist auf 
der Grundlage des Milizsystems aufgebaut; die 
Bestimmungen des Wehrgesetzes gelten vorüber
gehend. 

Oberkommandant der gesamten tschecho
slowakischen \~ ehrmacht 1st d er Prasident 
der Republik (president republiky). Für die 
Kriegsdauer wird vom Prlisidenten der Republik 
der Hauptkommandierende der operierenden Ar
meen {hlavní velitel operujfdch annád) eroannt. 

D en Verkehr zwischen dem Prasidenten und 
dem héichsten militarischen Verwaltungsamte, d. 
i. dem Ministerium für nationale Verteidigung 
( ministerstvo národní obrany [MN O.]) vermittelt 
die Militarkanzlei des Prasidenten der Republik 
(vojenská kancelár presidenta republiky). 

An der Spitze des Ministeriums für nationale 
Verteidigung steht der Minister für nationale 
Verteidigung (ministr národní obrany), welchem 
der Generalinspektor (generálnf inspektor) und 
der Chef des Generalstabes (ná~elník hlavnfho 
stábu), in dessen Wirkungskreis samtliche Vorbe
reitungen für einen Krieg fallen, unterstellt sind. 

Die W ehrpfllcht. 
Die Wehrpflicht ist allgemein und muB per

séinlich nach den Bestimmungen des Wehrgesetzes 
ausgeübt werden. Sie beginnt mit Anfang des 
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Jabres, in welchem der Bürger das 20. Lebensjah1 
erreicht (bei Freiwilligen mit dem Tage des 
íreiwilligen Eintrittes) und endet mit dem Ende 
des Jahres, in welchem derselbe das 50. Le
bensjahr beendet. 

Wahrend der Mobilisierung und im Kriege 
haben auch jene Staatsangehorigen der tschecho
slowakischen Republik und Personen, die auf 
dem Gebiete der tschechoslowakischen Republik 
wohnen und keine andere staatliche Zugehorigkeit 
nachweisen konnen, welche der Dienstpflicht 
nicht unterliegen, von ihrem 17. bis 60. Jabre 
nach ihren Fahigkeiten und Kraften zur V ertei
digung beizutragen. 

Nach dem Gesetze vom 19. De.zember 1934, 
Zahl 267 S. d. G. u. V. ist der normale Prasenz
dienst auf die Dauer von 2 Jabren, die mili
tarische Ausbildung d er Angehorigen der Er
satzreserve auf die Dauer von 5 Monaten fest
gesetzt. 

Absolventen hoherer Mittelschulen oder die
sen Schulen gleichgestellter Anstalten konnen 
- sobald sie noch nicht das Assentalter er
reicht haben - um den freiwilligen Eintritt in 
die Wehrmacht ansuchen, sodaB sie den Pra
senzdienst nach Absolvierung der Schule im nach
sten Antrittstermine ihrer Kategorie antreten 
konnen. Die Militarverwaltung ist verpflichtet, 
diesem Ansuchen zu entsprechen und die Durch
führung der freiwilligen Assentierung anzuordnen. 

U ns ere \iVehrmacht besteht: 
l. aus der aktiven Armee (Berufssoldaten aller 

Chargengrade und die im Prasenzdienste 
stehende Mannschaft). 

11. aus der l. Reser ve, zu welcher die Reservisten 
bis zum Ende des Jabres, in welchem sie 
ihr 40. Lebensalter erreichen, gehoren. 
Die Mannschaft der l. Reserve und die 

, 
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Etsatzreserve desselben Alters ist zu Waffen
übungen (dienstl.) in der Gesamtdauer von 
14 Wochen verpflichtet, wobei die Anzahl 
der U ebungen nicht groBer als 4 sein darf 

JII. aus der II. Reserve, zu welcher die Reservisten 
vom 41. bis zu Ende jenes Jabres gehoren, 
in welchem sie ihr 50. Lebensjahr erreichen. 

Die Angehorigen der Ersatzreserve sind ver-
pflichtet, sich einer 5 monatlichen militari
schen Ausbildung zu unterziehen und auBer den 
Waffenübungen (dienstliche), welche für die 
Mannschaft der Reserve bestimmt sind, noch eine 
4 wochentliche (dienstl.) Waffenübung abzuleisten. 

Bei Personen, welche in die Ersatzreserve 
eingeteilt oder versetzt wurden, dauert die Dienst
pflicht in der Ersatzreserve bis zum J ahresende 
des erreichten 50. Lebensjahres. 

Die milíUirische Eínteilung 
dcr Republík. 

Unsere Republik ist eingeteilt in 4 Militar
laudesterritorien, u. zw. a) das Bohmische Land, 
b) das Mahrisch-schlesische Land, e) das Slo
wakische Land mit Ausnahme einiger Teile, 
d) die restliche Slowakei und KarpathoruBland. 
In den Hauptorten dieser Militarlandesterritorien 
besteht je ein Militarlandeskommando (zemské 
vojenské velitelstvi) . 

Die vier Militarlandesterritorien gliedern sich in 
Divisionsbereiche und für die Erganzung in 
Erganzungsbezirkskommanden. Für die Pferde
erganzung hat jeder Divisionsbereich eine Pferde
evidenz (evidence koiístva). 
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De r P ras, den I de r Re pub 1 i k (:.lilitarkanzlci des p,-;u,acnlcn 
Pros1dcot rcpubliky (vojcn!iik~ knnceláf pruidcnto. rcpul,Hky, 

Gcocnallosp•ktor 
1eoci,l.ln I loapektor 

Mioistcrium filr oatiooa\c V crtcidi¡un,: 
MNO. (mlnistent,,o oárodol obnioy) 

Mhlbtcr fllr oationalc V erteidl¡un¡r 
mlnistr obodol obruy 

1 
Gcneralstabscheí 

n:\éclník hlovoího ~tábu ____ _.;.:cec--

z. V. V. (Zemsktl voj. vclí1rlství' 
T..andc~kommRnclfl" 

/ ______ __ 
u,faotcric-Divisioocn Gcbirgsbrigadcoº) Kavalleriebrigndco 

divise honké brlpdy jczdecké brigády 
1 1 

Gebirgsiofaot.-Rgm. Kavallerlc-Rgm. 
honké pn¡ pluky jezdecké pluky 

1 
Geblrgsbatalllooe Knvol\.-Abteiluogcn 
honké ¡,rapory korouhvc 

1 

schwere Artilleriebrigadco 
tHké cWostfclcclcl brigtldy 

1 
schw. Artillcrie-Rgm. 

tHké cll\ostfelecké pluky 
1 

Abtelluogen 
oddlly 

1 
Eskadronco • cskndrony Batterieo - baterie 

F1ic¡rerregimcotcr 
letecké pluky 

Telegrafcobntnlllooe 
telcgrafni prapory 
Dico1tíormatlooen 

slulby 

•¡ Diviaiooco uod selbstündigc Brigodeo bcstehen aus Tntppeoformatloocn al\cr Wattcn¡;atluo¡rco uod 
a111 Dico1tformatiooco. Die lnfooterie gliedert sich in lnfonteriebripdeo - pcil bri¡r,lda (der Dlviaionen unter
atellt), lnfanterieregimeotcr pesl pluky, Batailtonc · prnpory, Rotten · roty. 

.... 
<e 
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Organísation der Armee. 
A) W a f fe n (zbrane): 

a) Infanterie (pesí vojsko), 

b) Kavallcrie Qezdectvo), 

e) Artillerie {delostrelectvo ), 

d) Fliegertruppe (letectvo ), 

e) Genietruppe (zenijní vojsko), 

f) Telegraphentruppe (telegrafní vojsko). 

Die Waffen ·haben die Aufgabe, e11twede1 
zu kampfen, oder durch die Beseitigung der Hin
dernisse und durch die Durchführung der Ver
bindungen den Kampf und dessen Führung auf 
dem Schlachtfelde zu ermoglichen. 

B) Dienstformationen (sluzby). 

Diens~formationen dienen zur Befriedigung der 
materiellen Bedürfnisse des Heeres, indem sie 
demselben alles liefern, was es zum Leben und 
zur Führung des Kampfes benotigt, sie schaffen 
die Verwundeten und Kranken und das unnotige 
Material vom Kriegsgebiete ab. 

Man unterschcidet einige Arten der Dienst· 
formationen, wie z. B. den Waffenwesen-, Ge
sundheitswesen·, Intendanz-, Veterinar-, Verkehrs
dienst usw. 

C) E r z i e h un g s - un d w is sen se ha f t -
l i e h e I n s t i t u t e. 

In den Erziehungsinstituten werden Offiziere 
und Rottmeister herangebildet und die erreichte 
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Ausbildungsstuf e erhéiht. Die w1ssenschaftlichen 
Institutc bcschaftigen sich mit den zur Vervoll
kommnung der l T ecresausnistung führendcn Stu
dien und bcsorgen Behelfe für die Bedürfnisse 
der Armee. 

Hi>here Einheiten. 
Di1isionen und selbstandige Brigadcn werdrn 

.,héiherc Einheiten·· genannt. 

D ie héiheren Einhciten bestehen aus allen 
Waffengattungen und Dienstformationen. 

Die Friedmsarmec enthalt 12 Didsionen, 
2 Gebirg-sbrigadcn und 4 Kavalleriebrigaden. 

\'om militarischcn Standpunktc aus ist das 
ganzé Gebiet der Republik in 4 Landesmilitar
territorien (zemsk5'• 1·ojenskf obvod) gegliedert. 
Tn jedcm solchcn Tcrritorium besteht ein Landes
nnlitarkommando ( zemské vojenské vclitelství, 
Z\'Y.) , wekhcm cinc gewi sse Anzahl 1·011 héihercn 
Einheitcn untcrstellt ist. 

Die Fiihrung eincr héiheren Einhcit ist kom
pliziert und vcrantwortungsvoll. Die Komman
danten der héihcren E inheiten haben deshalb cine 
besondere Gruppe von Militarpersoncn zur Hand, 
die man als ,,Stab'' bezcichnet. An seiner Spitz~ 
stcht der Stabschef (náfolník §tábu), an der Spitze 
der cinzclnen Abteilungen des Stabes oder der ein
zclnen Dienste stehen die Vorstande (prednosta). 
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Infanteric (p~chota). 
Infanterie ist die Hauptwaffe, welche die 

harteste und mühsamste Aufgabe auf den 
Schlachúelde zu erfüllen hat: den Feind durch 
den Kampf zu vernichten. 

Auf dem Marsche gegen den Feind sichert sie 
sich durch Vorhut (predvoj). Erreicht sie die 
Zone, welche die feindliche Artillerie bercits wirk
sam zu beschic,Bcn im Stande ist, so verlaBt sic 
die StraBcn, nimmt die Vorrückungsformationen 
(rozclenfoé tvary) ein und - in die Breite und 
Tiefe gegliedcrt - rückt sie wciter vor. Hiebei 
nützt sie allc Raumc aus, die die feindliche 
Einsicht verhindern konnen. 

Je na.her sich der Feind befindet, desto mehr 
gliedert sie sich, um die feindliche Artillerie, 
falls sie die Vorrückung der Infanterie zu dampfen 
versucht, zu zwingen, den ganzen eingenomme
nen Raum unter Feuer zu nehmen und dadurch 
die Munition zu verschwenden. Erst dann, wenn 
die Infanterie mit dem Feuerbereich der feind
lichen Maschinengewehrc (kulomet) in Fühlung 
kommt, kann ihre Vorrückung zum Halten ge
bracht oder wenigstens erschwert werden. Um 
die weitere Vorrückung zu erzwingen, eroffnet die 
lnfanterie ihr Feuer. Sie beschieBt - durch 
eigene Artillerie wirksam unterstützt - die feind
lichen Maschinengewehre, um d ieselben zu ver
nichten oder mindestens zum Schweigen zu 
bringcn. Und tatsachlich: wenn gut ge
schossen wird und man genügende Anzahl 
von Feuerkampfmitteln besitzt, um jedes feind
liche Maschinengewehr un ter F euer nehmen zu 
konnen, so wird bald das feindliche Feuer weniger 
wirksam und einige Maschinengewehre werden 
vielleicht überhaupt nicht mehr an dem Kampfe 
teilnehmen. Auf diese Art gewinnt die vor
rückeode Iofanterie die zur weiteren Vorrückung 
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notige F euerüberlegenheit. Alle Infanteristen 
rücken natürlich nicht gleichzeitig vor: ellllge 
Gruppen müssen trachten, die erreichte Feuer
überlegenheit aufrecht zu erhalten, um den ande
reo Karneraden das Vorwartskommen zu ermog
lichen. In dieser Karnpfphase wechseln also 
Bewegung und Fcuer bei den einzelnen Gruppen 
der vorrückenden Infanterie so tange, bis man 
nahe an den Feind gelangt. Dann geht man ihn 
mit der Handgranate an und der Bajonettsticb 
vernichtet, was noch aro Leben blieb und 
Widerstand leistet. 

Gegen den feindlichen Angriff wehrt sich 
die Infanterie dadurcb, daB sie vor ihre Position 
Feuer aller ihrer Waffen legt, um das Heran
kommen des Feindes an die Position unmoglich 
zu machen. Das Feuer der Infanteriewaffen wird 
biebei durch das Feuer der Artillerie erganzt. 
Falls sie sich befestigt, Schützengraben, Deckun
gen und Hindernisse vor ihrer Position ausbaut, 
kann sie leichter das besetzte Terrain festhalten. 

Einige Infanterieeinheiten sind für b~sondere 
Zwecke ausgebildet, wie Gebirgsinfanterieregi
menter (horsky pe§i pluk), Grenzjagerbataillone 
(hranicársky prapor), RadfahrerbataiUone ( cy
klisticky prapor) und Kampfwageneinheiten (útoc
ná vozba) . Die Gebirgsinfanterieregimenter sind 
besonders für den Krieg im Gebirge ausgebildet, 
die Grenzjagerbataillone im Grenzdienste und irn 
Karnpfe in den Grenzgebieten. 

Radfahrerbataillone sind hervorragend be
weglich (durchschnittlich 12 km in einer Stunde, 
Tagesleistung 60-100 km). Ihr l\farsch ge
schieht ohne Larm, sie entkommen leicht der 
feindlichen Sicht. Wenn sie zum Karnpfe ab
sitzen, so lassen sie ihre Fahrrader an Ort und 
Stelle und bewegen sich im Terrain w ie Infan
tene. Ihrer Schnelligkeit wegen werden sie ge
wohnlich den Kavallerieeinheiten zugeteilt, bilden 
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Jie Feuerreserve des Kommandanten, um dann a.n 
den gefahrdeten Stellen rasch eingesetzt werden 
zu konnen. 

Kampfwageneinheiten !Tanks (tank), Panzer
autos (obrneny automobil), Panzerzüge (obrneny 
vlak)) begleiten die Infanterie im Gefech te. 

6:eschlossenes Exerzicren. 
(Gemeinsam für alle Waffengattungen.) 

Auszug aus dem Exerzierreglement für die FuB 
truppe (cvicební rád pro pechotu). 

Die Arten des Kommandierens. 
Der Kommandant gibt seinen Willen durch 

Befehle an die Untergebenen bekannt. Ein Be
fehl, welcher für bestimmte Bewegung vorge
schrieben ist und sofortige Durchführung fordert, 
heiBt Kommando (povel). 

Das Kommando wird m ü n d 1 i e h, unter ge
wissen Verhaltnissen aber (groBere Entfernung, 
Gefechtslarm, stille Durchführung des Komman
dos) auch durch Zeichen mi t e in e m o de r 
b e i d e n A r m e n gegeben werden. 

Es werden fo lgende Zelchen angewendet : 
,,V eh o d I" (,,Marsc:h"), -- ,,V p te d !" (,,Vor

warts 1", - Prískokem !" (,,Sprung I" wah
rend der Vorrückung im Gefechte) ... senk
rechtes Erheben des linken oder rechten 
Armes und rasches Senken in die ursprüng
liche Lage. 

,,P o z o r I'' (,,Achtung 1") - senkrechtes Erheb~n 
des linken oder rechten Armes. 

,,Po k 1 u s 1·· {,,Laufschritt 1") · - mit geballtcr 
Faust einigemale aufwartsstoBen. 

,,S t á t I'' (,,Stehen bleiben 1") - senkrechtes E r
heben und darauff olgendes rase hes Senken 
d es Armes. 
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,,Z me ni t s m ~ r 1· · (,,Die Direktion andern 1"1 
wahrend des Marsches - den in der neuen 
Richtung erhobenen Arm solange halten, so
lange die betreffende Einheit die gewollte 
Richtung nicht einschlagt. 

K ro k 1·· (.,Schritt !") - die geballte Fau~t 
einigemalc mafüg seitwarts strecken . 

. Pro ti e h o d l" (,,Gegenmarsch !") senk-
rechtes Erheben des Armes und mit de:n 
Unterarm einen Kreis oberhalb des Kopfes 
umschreiben. 

K z e mi !" (,,Zur Erde !") - senkrechtes Er 
beben d es Armes mit der HandfHiche nach 
vorwarts, deuten mit dem Arme gegen den 
Boden und maBiges Vorbeugen. 

,\' rojnici!'' (,,In die Gefechtslinie!" - die 
Hande über die Brust kreuzen und rasch 
seitwarts stoBen. 

~ asto u pi t I'' (;,Antreten") - senkrechtes Er
heben des Armes, sodann beide Arme seit
warts strecken und in einem Bogen nach 
aufwarts langsam vor der Brust kreuzcn. 

'J ero z u m f m" (,,Ich verstehe nicht") - mit 
dem senkrccht erhobenem gestreckten Arm 
gcgcn beide Seiten bewege.1. 
Mit der S i g na I p f e i f e werdt'n folgcnde 

Kommandos gegeben: 
,Pozo r 1·· (,,A eh t un g !") - langer Pfil:' . 
. ,Le te e k 5, pop I a eh" (,,Fliegeralarm"} 

einige kurze Pfiffe . 
. ,K o n e e I et e e k é h o p o p I a eh u" (,,Schlul3 

des Fliegera larms") - einige tange Pfiffc . 
. ,l' a I bu zas ta vi t !" (,,Das SchieBen einstel

len I'') - drei kurze und ein langer Pfiff 
( einigemalc wiederholen) . 

., V eh o d I" (,,Marsch 1") oder ,,S t á t I" (.,Halt !") 
- ein langer und ein kurzer Pfiff. 
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Mfindliche Kommandos. 
Einzelausbildung. (Vycvik jednotlivce.) 

ü b u n g e n o h n e W a f f e. 
Pozor l - GrundsteU ung ,,Achtung !'' 
Pohov l - Ruhestellung (rechten FuB um ungef. 

halbe FuBlange nach vorn schieben) 
V pravo - hled 1 - N ach rechts schauen 1 
V levo - hled 1 - N ach links schauen 1 
Primo - hled 1 - Geradeaus schauen 1 
V levo - v bok ! - Links um 1 \ H albe w endungen 
V pravo - v bok 1 - Rechts um ! J 

Celem - vzad 1 - Kehrt Euch 1 (Ganze Wendung) 
Na pravo - vpi'íc 1 - ~~lb rechts 1 \ Viertelwendung 
Ce!em - zpet 1 - Zuruck I J 
Smer - Direktion .... (z. B. ,,der Baum") 
Pochodem - vchod 1 - Marschieren - Marsch 1 
5 krokü - vchod 1 - 5 Schritte - Marsch 1 
Zkrátit - krok 1 - K urzer Schritt 1 
Plny - krok ! - Voller Schritt 1 
Zmenit - krok 1 - Schritt wechseln 1 
Zpátky - vchod 1 - Rückwarts - Marsch 1 (Halbe 

Schritte 1) 
5 krokü - zpátky - vchod 1 - 5 Schritte - rückwarts 

- Marsch! 
Zastavit-státl - Halten-Halt! 
Poklusem - vklus I Laufschritt 1 (ohne Aus-

rüstung in einer Minute 100 Sprünge 90 cm 
lang.) 

ü b u o g e n m i t d e m G e w e h r e. 
Zbran u nohy. - Gewehr bei FuB. (Grund-

stellung). 
K pocte - zbran 1 - Ehrenbezeugung mit Gewehr 1 
Na ráme - zbran ! - Gewehr auf die Sch u!ter 1 
Na remen - zbran ! - Gewehr am Riemen hangen 1 
Na záda - zbran l - Gewehr uber den Rücken 

hangenl 
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v ponos - zbran 1 - Gewebr in der hangcnden 
Hand tragen ! 

K noze - zbrañ ! - Gewehr bei FuB 1 
Bodák - vztyc ! - Bajonett auf 1 
Bodák - skryj 1 - Bajonett ah 1 
K pfísazel - Zum Schworenl 
Sklonit - zbrañ ! - Die Waffe - senken 1 

Ausbildung der Kampfgruppe. (Vycvik druzstva.) 
Formationen (t vary): 

Rad (Frontreihe). 
Sevreny fad (geschlossene Frontreihe). 
Zástup (Seitenreihe). 
Rad podle velikosti (Frontreihe nach der GroBe). 
Dvojfad podle velikosti (Frontdoppelreihe nach 

der GroBe). 
Sevreny fad podle velikosti (geschlossene Front

reibe nach der GroBe). 
Sevi'eny dvojfad podle velikosti (geschlossene 

Frontdoppelreihe nach der GroBe). 
Zástup podle velikosti (Seitenreihe nacb der 

GroBe). 
Dvojstup podle velikosti (Seitendoppelreihe nach 

der GroBe) . 

Ve rgatterung (n ás tup) . 
Prvé druzstvo (erste Kam{>fgruppe) - smer ... . 

(Direktion .... ) - (h1er wird die betreffende 
Formation angegeben) - nas to u pi t 1 (an
treten) 1 

Za kozly - nastoupit 1 (Hinter den Gewehrpyra
miden - antreten 1). 

Za ústroj - nastoupit 1 (Hinter der Ausrüstung -
antret en 1). 

Rozchod 1 ( Abtreten 1). 
Volno 1 (Freí 1) [Man darf in der gescblossenen 

Abteilung spr echen, rauchen und bequem ste
hen, der Platz darf aber nicht verlassen 
werden). 
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Ausrichten (vyl'íze n í). 
Vojin X (Soldat X) smer (Richtung) - (sevrenc -

geschlossen, nur nach Bedarf) napravo (ge
gcn rcchts, oder nalevo - gegcn links) - v y -
rf di t 1 (ausrichten 1). (Ausrichten einer Front
formation, in welcher l\[ann ne ben Mano steht.] 

Primo - hled 1 (Geradeaus schauen 1). 
Zákryt 1 (Aufdecken 1) [ Ausrichten einer Seiten-

formatioo, in welcher Mano hin ter :Mann steht.J 
P afo - zpet ! ( Arme - zurück 1) 
Po tl'ech - rozpocftat 1 ( Auf Dritte abzahlen 1) 
V kozly - zhralí ! (Gewehrpyramiden ansetzen 1) 
Odlozit 1 (Rüstung ablegen 1) 
Torby - odlozit 1 (Tornistcr ablegen 1) 
Ustrojit! (Umhangen l) 
Do zbrane 1 (In die Waffcn 1 - Gewehrpyramiden 

auseinandernehmen, d. h. Gewehre ergreifen !). 

Ausrüstung der lnfanterie. 
Um ihre Aufgaben gut erfüllen zu kónnen, 

besitzt die Infantcrie entsprechende Ausrüstung: 
jeder Infanterist hat Gewehr (pu~ka) oder Pistolc 
(pistole), Bajonett (bodák) und Handgranaten 
(rufo{ granát). AuBerdem ist die Infanterie mit 
leichten (lehky) und schweren (tezky) Maschi
nengewehren (kulomet), Granatwerfern (granáto
met) und Minenwerfern (minomet) ausgerüstet ; 
auf d em Schlachtfelde wud sie dann oft von 
Panzerzügen begleitet. 

Das Gewehr ist die personliche Waffe des 
Soldaten. Es ist cine Repetierwaffe, welche mit 
einem Patroncnmaga zin zu 5 Patroneo geladen wird 
Aus dem Gewehre wird gewi:ihnlich bis auf 600 111 
geschossen, manchmal auch weiter, bis 2000 m. 
Wenn notwendig, gibt ein ausgebildeter Soldat 
6 und auch mehr gut gezielte Schüsse in einer 
Minute ab. 

Das Gewehr ist das wertvollste Hab und Gut 
eines Soldaten im Felde. 
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Das Gewehr (pu~ka). 
d auptbestandteile hl a vní éásti: 
l. Lauf - hlaveií, 
2. Visiervorrichtung - mil'idla (Korn - mu§ka 

und Ktappenaufsatz - klapkové hledí), 
3. VerschtuB - záver, 
4. Gehause mit Halter und Auswerfer -

pouzdro se zádrzkou a vyhazovacem, 
5. Abzugsvorrichtung - spu~fadlo, 
6. Kasten mit dem Zubringer -

schránka s podavacem, 
7. Schaft und Oberschaft - paiba a nadpazbí 
8. Garnitur - kovánL 

Das Korn (mu~ka) ist gegen l3eschadigung 
durch den Kornschützer (chránítko mu§ky), die 
Bohrung (v;•vrt) gegen das Eindringen von 
Schmutz d urch den Mündungsschützer {chránítko 
ústí) geschützt. 

Zu jedem Gewehre gl!hort als besonderer, 
selbstandiger Bestandteil das Bajonett (bodák) 
und der Infanterie- oder Kavallerieriemen Z-lllll 

Gewehre (pechotní oder jezdeck-y remen k puke). 
Gewicht des GP.wehres mit Bajonett 4.48 kg 
Lange mit Bajonett 1.40 m 
Kaliber (rile) 7.92 mm 
Hochste Aufsatzstellung 2000 m 
Niedrigste Aufsatzstellung 300 m 
Kerbung des Aufsatzes zu 100 m 
(auf der Oberflache der Klappe ist eme mil 
den Zahlen 3 bis 20 bezeichnete Skala; rechts 
sind die ungeraden, links die geraden Zahlen, 
welche die Meter in H underten bedeuten) . 

Das Gewehr ist ein Repetiergeweh; (opako
vacka) mit einer festen, im mittleren Teile 
des Schaftes befindlichen Magazinsvorrichtung 
für ó Patronen; die Patroneo werden mittels Band
magazin (páskovy zásobník) eingeführt. Di>r 
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VerschluB wird durch eine Dreh- und Schieb
bewegung geoffnet. 

Der Soldat darf das Gewehr nur zur Reini
gung oder zur Visitierung zerlegen. 

Im Falle der Notwendigkeit darf der Soldat 
ohne Befehl bloB den VerschluB (záver), den 
Kastenboden (dno) und den Putzstock (vy
terák) zerlegen. Die zerlegten Bestandteile müs
sen auf eine reine Stelle gelegt werden, um 
sie vor Verunreinigung zu schützen. 

Zum Reinigen und Konservieren des Ge
wehres darf nur folgendes benützt werden: 
l. Putzstock, 2. Putzschnur, 3. Werg, 4. Leinen
oder Baumwollfetzchen, ó. mit Werg oder Fetz
chen umwundene Holzstabchen, 6. Reinigungs
waffenol, 7. Petroleum, aber nu, zur Entfemung 
von Rostflecken, verhartetem Schmutze und ein

getrockneten Fettstoffen, 8. Geschützol, 9. Vase
line zum Konservieren und dies nur nach der 
Reinigung mittels einer schwachen Schichte, 10. 
Leinol zum Konservieren der Holzbestandteile des 
Schaftes und Oberschaftes. Der Gebrauch anderer 
Reinigungsmittel ist nicht gestattet, um die Waffen 
nicht zu beschadigen. 

Jeder Soldat ist verpflichtet, sein ihm anver
trautes Gewehr in vorgeschriebener Weise zu 
behandeln. Die Leistungsfühigkeit der Waffen 
hangt zum groBen Teile von der richtigen Be
handlung derselben ab; daher müssen die Waffen 
sorgfaltigst vor jeder Beschadigung, Verrostung 
und jeglicher Verunreinigung geschützt werden. 

Das Bajonett (bodák) 
ist eine Hieb- und Stichwaffe, am Gewehre aut
gepflanzt· ist es bloB eine Stichwaffe. 

Hauptbestandteile: l. Klinge (fopel), 2. Bü
gel (pHtka), 3. Heft Uilec). 

Lange des Bajonettes 43'4 cm, Gewicht 400 
Gramm, Lange der Klinge 30 cm. Gewicht 
der Scbeide l.80 g. 
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Munition fflr das Gewehr (stfeUvo pro ptdku). 
Die scharfe Patrone, (ostry náboj) bestebt 

aus 1. der Hülse (nábojnice), 2. der Zündkapsel 
(zápalka), 3. Pulverladung (prachová náplii) und 
4. dem Gescbosse (strela). 

Die U ebungspatrone (cvifoy náboj) bestebt 
a us der Hülse, Zündkapsel, Pulverladung mit 
Hilzstopsel und dem holzernen Geschosse. 

Die Schulpatrone (§kolní náboj) besteht aus 
der Hülse, GescboBmantel mit Holzkern und 
Gummieinlage. 

Die KapselschuBpatrone (náboj pro strelbu 
zápalkami) besteht aus 3 selbstandigen Teilen, 
und zwar Hülse, GeschoB und Zündkapsel. 

Die Gewehrpatronen sowie die Hülsen für das 
KapselschieBen sind zu je 5 Stück in die Band
magazine (páskovy zásobník) gefüllt. 

Der kleine Karton (maly karton) ist aus 
hat'tem Papier hergestellt ; er enthalt 3 Magazine, 
d. i. 15 Patroneo. 

Der groBe Karton (veliky karton) ist aus 
Pappendeckel und enthalt 20 kleine Kartons zu 
je 3 kleinen Magazinen, d. i. 60 Magazine oder 
300 Patronen. 

Die Munitionskiste (truhlfk na náboje) ist 
aus Fichtenholz und enthalt 4 groBe Kartone 
zu je 300 Patronen, d. i. 1200 Patroneo. 

Die scharfen Patroneo sind mit rauch
losem (Nitrozellulose) Pulver gefüllt. Die Pulver
füllung wiegt zirka 3 Gramm. Das GeschoB 
besteht aus dem Stahlmantel und dem Hartblei
kern. Der GeschoBmantel ist an der Oberflache 
galvaniscb vernickelt. Das GeschoB wieg 10 
Gramm. Anfangsgeschwindigkeit ist 820 m. 
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Schie.Bf nstruktion. 
Theorie de!J Schie6ens. 

S"!/ ,·· 

i -
./ 

•9' 
' ·;,. 

Abb. l. As. = Aufsatz, K = Korn, V = ver
langerte Visierlinie, L = Laufachse, Sr. = Schul3- , 
richtung (smer vystrehu), Abgangsrichtung des · 
Geschosses, a = Zielwinkel (úhel zamfrení), 
S = Schneidepunkt der Flugbahn, E = A u f -
sc:hlagspunkt, b = E in fallswinkel, e = A u f -
schlagswinkeJ, F = Flugbahn, Fh. = Flughohe 
(im Punkt f), G = Gipfelpunkt, Gh. = Gipfel
punk thohc, d = aufsteigender Bogen, e = ab-

steigender Bogen. · 

~~ 
~. 

Abb. 2. H = horizontale E bene, V = verlan
gerte Visierlinie, p = positiver Lagewinkel, 

n = negativer Lagewinkel. 
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:A s~'>" ~~-J. 
4·~~-~~~----~-------~~=--~~~~~~-~~ 

¡4JJ7 
Abb. 3. A = Auge, V = verlangerte Visierlinie, 
L = Laufachse, M = l\Iündung, F = Flugbahn, 
Zp = Zielpunkt, T = Treffer, S, = erster 
Schneidepunkt, S! = zweiter Schneidepunkt der 
Flugbahn; M - S1 - S1 = Auf satzdistanz; M - Z p 

= Zieldistanz. 

~ 
--uGii?) ' J 

l d 

Abb. 4. Der bestrichene Raum wird groBer: 
bei niedrigerer Ansch\agshohe des Gewehres (a), 
bei absteigendem Terrain (e), bei groBerem Ziel 
(d), bei flacherer Flugbahn (e), er wird kleiner 

bei ansteigendem Terrain (b). 
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Abb. 5. Gedeckter Raum (dieselbe Deckungs
hi:ihe a - b) : steile Fl ugbahn A: a - b - e,, flache 
Flugbahn B (verschiedene Terrainneigung): a-b-c 
(abfallendes Terrain), a - b - c1 (Haches Terrain), 
a - b - es (ansteigendes Terrain). Gesicherter Raum 
(unter der Flugbahn bis zum Boden hinab und 

zum entsprechenden Ziel (Figur] weit). 
La uf a eh se (osa hlavne), eine gedacbte 

Linie, welche durch die Mitte des Laufes gebt. 
Ges eh o B bah n - F 1 u g bah n (dráha 

stfely - dráha letu), eine gebogene Linie, welche 
das GeschoB nach Verlassen des Laufes beschreibt. 

Welche Krafte wirken auf das Ge
s e h o B: l. Druck der Case beim Ver brennen 
des Pulvers, welche das GeschoB in der Rich
tung der Laufachse treiben (Abgaogsrichtung). -
2. Luftwiderstand. - 3. Anziehungskraft der Erde 
bezw. eigenes Gewicht des GeschoBes. 

A n f a n g s g e s e h w in di g k e i t (pocátecnl 
rychlost) ist jene Geschwindigkeit, die das Ge
schoB 1n der ersten Sekunde nach Verlassen 
des Laufes hat. 

Vis i e r l in i e (zámerná) ist eine gedachte 
Linic, die von der Breitenmitte des Grinsels 



- 65 -

zur Spitze des Kornes führt. VerHingerte Yisier
linie (prodlouzená zámerná) - ins Unendliche 
verlangerte Visierlinie. 

F 1 u g h 6 he (vyska letu) ist eine von wel
chem Punkte der Flugbahn immer zur verlangerten 
\'isierlinie geführte senkrechte Linie. 

Vis i e r en (m.ffiti) heiBt, 
die Visierlinie mit dem Auge 
zu verbinden. 

Z i e 1 en (zamfüti) bedeutct, 
der verlangerten Visierlinie die 

í T\., Richtung zu . einem bestimi:nten 
_.,.. ~·-i Punkt am Z1ele geben. D1eser 

:' i \ Punkt wi.rd Zielpunkt (dlovy 
·· -·t··· ·1·-···j··· ··· bod) genannt. E s wird mit ge-

\, ¡ / strichenem Korn gezielt (rovná 
•··•··· muska). D ie Visierkante (1- 2) 

muB hiebei wagrecht sein. 
(Siehe Abbildung.) 

J ener P unkt, in welchem das GeschoB das 
Ziel trifft, heiBt Treffer (zásah). 

Die Oeffnung, welche das GeschoB im Ziele 
nach sich lii.Bt, heiBt DurchschuB (prüraz). 

Schneidepunkt der Flugbahn (prüsecík dráhy) 
ist jener Punkt, in welchem die verlangerte 
Visierlinie die Flugbahn schneidet. Es g ibt zwei 
solche Punkte: der eine befindet sich knapp vor 
der Mündung (und ist ohne Bedeutung), der 
andere gewohnlich nahe am Ende der Flugbahn. 

Die Aufsatzdistanz ist jene Linie, welche 
die Mündung rnit d ern zweiten Schneidepunkt 
verbindet. 

Die Z ieldi stanz (vzdálenost die) ist • 
<líe Entfernung von der Mündung zum Ziel
punkt. Beim SchieBen rnüssen wir trachten, daB 
die Aufsatzdistanz der Zieldistanz entspreche. 

Mll .. K. 5 



- 66 -

Die Direktion, welche das GeschoB in d em 
!\,fomente einnimmt, wenn es die M.ündung ver
Hillt, heillt SchuBrichtung (smer vysci'elu) {die 
verlii.ngerte Laufaxe). Die Visierlinie bildet mit 
der SchuBrichtung den Zielwinkel (úhel za
míreni), auch SchuBwinkel {úhel vysti'elu) ge
nannt. 

Die verlii.ngerte Visierlinie bildet mit der 
horizontalen Ebene den Lagewinkel ( úhel polo
hovy). Dieser Winkel ist positiv, wenn sich 
das Ziel hoher, er ist negativ, wenn sich das 
Ziel tiefer als der Schütze befindet. 

Der Aufschlagspunkt (bod dopadu) is t der 
Schneidepunkt der Flugbahn nút dem Terrain, 
d. h. jener Punkt, wo das GeschoB die Erde 
berührt. 

Die Tangente zum Terrain bildet im Auf
schlagspunkte mit der Tangente zur Flugbahn 
den Aufschlagswinkel {úhel dopadu), die Tan
gente zur Flugbahn im zweiten Schneidepunkt 
rnit der verlii.ngerten Visierlinie den Einfalls
winkel (úhel doletu). 

Bei dem Schu.Bwinkcl 330 erreicht das GeschoB 
ca. 4000 m (Tragweite der Waffe - donosnost 
zbrane). Mit dem Gewehre kann man in der 
Wirklichkeit auf solche Entfernung nicht schieBen. 
Jene Weite, auf welche man noch mit vVahr
scheinlich keit des Treffens schieBen kann, be
trii.gt ca. 2000 m (praktische Tragweite des 
Gewehres - dosti'el pusky) . 

Die Geschwindigkeit des Geschosses in1 
Aufschlagspunkte nennt man Aufschlagsgeschwin
digkeit (rychlost dopadu), im zweiten Schneide
punkte der verlii.ngerten Visierlinie mit der Flug
bahn SchluBfluggeschwindigkeit (rychlost doletu). 

Die Flugda uer (<loba letu) wird in Sekunden 
angegeben (jene Zeit, welche das GeschoB 
braucht, um eine bestimmte Entfernung zu 
durchfliegen). 
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F I u g h oh e (vyska letu) ist eine von 
welchem Punkte der Flugbahn immer zur ver
langerten Visierlinie geführte senkrechte Linie. 

J ener Punkt, in welchem das GeschoB die 
groBte Hohe crreicht, heillt Gipfelpunkt (vrchol
ny bod) und die senkrechte Linie (zur Visier
linie) in diesem Punkte Gipfelpunkthohe (vysk a 
vrcholného bodu). Der Bogen der Flugbahn bis 
zum Gipfelpunkt wird aufsteigender Bogen 
(vystupny oblouk), jener vom Gipfelpunkt bis 
zum Aufschlagspunkt absteigender Bogen (sestupny 
oblouk) genannt. 

J ene Zonc, in welcher man mit derselben 
Aufsatzstellung wirken kann, wird beherrschter 
Raum (ovládany prostor) gcnannt. 

Bestrichener Raum (metny prostor) ist jencr 
Raum, in welchem die Flugbahn niedriger ist 
als die Hohe des Zieles. Den Raum hinter eincr 
Deckung, in welchem keine Geschosse aufschla
gen konnen, nennt man gedeckten Raum (kryty 
prostor). J encr T cil des gedeckten Raumes. in 
welchem man bei bestimmtcr Korpcrlagc nicht 
getroffen werden kann, wird gesichertcr Raum 
(bezpecny prostor) (für eine bestimmte Korper
lage) genannt. 

Einteilung der Entfernungen. 
Wir unterscheiden : 

kleine Entfernungen 
mittlere 
gro Be ., 

0-800 Meter 
800-1600 ,, 

von 1600 Metern aufw . 
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Umrechnung der Schritte In Meter: 
Schlüssel = 3 /4 • 

Man multipliziert die Anzahl der Schritte 
mit 3 und dividiert das Ergebnis durch 4, z. B.: 
1 OOOx (x = Ze1chen für Schritte) X 3= 3000: 4 = 7 50 m 

oder: 
Die um die Hiilfte vergroBerte Anzahl der 

Doppelschritte gibt die Meteranzahl ·an, z. B. 
500 XX (xx = Zeichen für den Doppelschritt) +2so 
= 750 m). 

Umrechnung der Meter in Schritte: 
Schlüssel = 4'3. 

Man multipliziert die Anzahl der Kilometer 
mit 4 und dividiert das Ergebnis durch 3, z. B.: 

750 m X 4 = 3000: 3 = 1000 x 

Die Pistole (pistole). 
Die Pistole ist eine automatische Handfeuer

waff e, bei welcher der RückstoB der abgefeuerten 
Patrone zum Auswurf der leeren Patronenhülse 
und zum neuerlichen Laden ausgenützt wird. 

Die Hauptbestandteile der Pistole sind: 1. 
Lauf (hlaveñ); 2. Gehiiuse (pouzdro); 3. Ab
zug mit Sperrklappe (spusfadlo s pojistkou); 
4. Pistolenkorper (telo pistole); 5. Maga~in 
(zásobník) (für 8 Patronen). 

Die Eierhand~ranate (vejfüy ~ranát) 
In der es!. Armee sind jetzt 2 Typen der 

Handgranate, und zwar die Angriffsgranate 
(granát útocny) und die U ebungsgranate (granát 
cvicny) eingeführt. 

Die Angriffsgranate (útocny vejcity g ranát 
wiegt 450 gr und besteht aus den 3 H auptteilen: 

A. aus dem Korper der Granate (telo granátu), 
B. aus dem Zündcr (zapalovac), 
C. aus der Sprengladung (trhavina). 
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Die Handgranate wird bis auf 60 m geworfen, 
und zwar gegen den versteckten Feind oder 
um mehrere Feinde auf einmal zu vernichten. 
Das leichte Maschinengewehr (lehky kulomet). 

Das leichte Maschinengewehr ist eine auto
matische Waffe, welche die Patronenhülse nacb 
dem Abfeuern selbst auswirft und selbst wie
der ladet. Es ist dem Gewebre abnlicb, leicnt, 
laBt sich leicht übertragen und hat den Vorteil, 
daB man aus demselben überall und wobin 
immer schieBen kann: von der Stelle aus und 
wahrend der Bewegung und dabei gegen alle 
Richtungen. Beim Feuern steht es zwar nicht 
genügend fest - es hat bloB einen leichten 
Untersatz - auf kleine Distanzen schiefü es aber 
genau. Sein Feuer ist machtig. Man schieBt 
aus ihm auf 1000 m und auch auf weitere 
Distanzen. Sein Lauf wird durch die Luft ge
kühlt. In einer Minute kann man bis 200 SchuB 
abgeben. 

Mit dem leichten Maschinengewehr ist jede 
Kampfgruppe der Infanterie und Kavallerie aus
gerüstet. 
Das schwere Maschinengewehr (tezky Kulomet). 

Das schwere Maschinengewehr ist gleicb
falls eine automatische Waffe, es hat aber 
einen festen Untersatz und der Lauf wird mit 
Wasser gekühlt. Sein Feuer ist selbst auf die 
groBtmoglichste Distanz sehr genau und man 
kann aus ihm, der vorzüglichen Kühlung des 
Laufes wegen, sehr lange, oh.ne Unterbrechung, 
schieBen. In einer Minute kann man ca. 400 
Schul3 abger en. 

Das schwere Maschinengewehr ist die wert
vollste Waffe. Auf dem Schlachtfelde ist -es 
eine der gefürchtesten Waffen: in dem Raume, 
welchen es beschieBt, kann der Feind nicht 
vorwartskommen. 
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Der Granatwerfer (granátomet). 
Granatwerfer ist ein Instrument, welches 

auf das Ende des Gewehrlaufes angesetzt wird : 
das Gewehr wird geladen, in den Granatwerfer 
eine H andgranate eingeschoben und dann abge
feuert. Die abgefeuerte Handgranate erreicht 
200 bis 300 m. 

Der Minenwerfer (minomet). 
Der Minenwerfer scbieBt steil wie ein Morser. 

Die Minen schlagen fast senkrecht ein, sodaB 
sie den Feind selbst binter den steilsten Ha.ngen 
oder Wanden erreichen konnen. Die Mine 
exploiliert sofort beim Berühren der Erde, ihrc 
Wirkung ist groBer als jene einer Granate aus 
leichter Kanone. Der Minenwerfer ist ein wert
volles Gescbücz der Infanterie. 

Der Tank (tank). 
Der Tank ist ein vorzüglicher Helfer de~ 

Infanteristen. Es ist eine gepanzerte Angriffs
maschine auf Gürteln, auf . welcben sie fast in 
jedem Terrain mindestens 7 km in einer 
Stunde zurückleg t. Der Tank kann Graben bis 
1.80 m Breite überschreiten, w1rft Bliume bis 
30 cm Stlirke um, wirft Mauern um und watet 
durch bis 70 cm hohcs Wasser. Der Panzer 
schützt d en Tank vor den Waffen der Infanterie 
und vor den Schrappnell- und Granatsplittern. 
Er ist mit Maschinengewehr oder Geschiitz aus
gerüstet. 

Der Tank kann die Infa.nterie nicht ersetzen ; 
er hilft ihr wohl, das Terrain zu okkupieren, er 
kann ihn aber weder besetzen, noch halten. 
Im Angriff geht er vor der Infanterie, er bahnt 
ihr Wege durch Hindernisse und vernichtet den 
Feind durch sein Feuer auf kurze Entfernung. 
In dem Augenblicke aber, als die Infanteric 
das Terrain okkupiert und nicht mehr vorrückt, 
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muB der Tank verschwinden, denn sonst würde 
er ersehntes Ziel für die feindliche Artillerie. Im 
\Valde, im Sumpfe und in sumpfigem Terrain 
kann d er Tank nicht verwendet werden. 

Der Panzerzug (pancei'ovy vlak). 
Der Panzerzug ist eine Garnitur von mit 

Geschützen und Maschinengewehren ausgerüste
ten Panzerwaggons. Die ganze Besatzung der 
Waggons und die Lokomotive sind durch dop
pelten Panzer geschüt zt, der allen Waffen der 
Tnfanterie Widerstand leistet. 

Der Panzerzug kann sich nur auf den E isen
bahngeleisen bewegen und nur die Zone liings 
derselben unter Feuer nehmen. Unterbrochene 
Geleise bedeuten für ihn ein unüberwindliches 
Hindernis. 

Der Panzerzug unterstützt die Infanterie 
bei Angriff und Verfolgung des Feindes. Bei 
Rückzugsgefechten leistet er ihr besondere Dienste. 
Durch Ausfii!le überfallt er den Feind und be
kámpft seine Panzerzüge. Es ist wohl notwendig, 
daB bei jeder seiner Aktion auch andere Waffen 
mitwirken. 

Organisationsangaben. 

Die In fa nt er i e enthiilt: 
Infanterieregimenter (pes{ pluk), 
Gebirgsinfanterieregimenter (horsky pesí pluk), 
Grenzjiigerbatai!lone (hraniairsky prapor-, 
cyklistische Bataillone (cyklisticky prapor) , 
Instruktionsbataillon (instrukcní prapor), 
Angriffswagen (úto~ná vozba) 

Das Infanterieregiment besteht aus dem 
Kommando, der Hilfsrotte (pomocná rota) und 
technischen Rotte (technická rota), drei Batail
lonen (prapor) und einem Ersatzbataillon (n:í
hradrú prapor). 
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Zur Hilfsrotte gehort samtliches Personal 
des Regimentskommandos (plukovní ,·elitelství) , 
Hilfsorgane und die Regimentsmusik. 

Ein Feldbataillon (polní prapor) hat 4 Rot
ten, hievon cine lVIaschinengewehr rotte. 

Die FuBrotte (pesí rota) besteht aus dem 
Kommando und vier Zügen. Der Zug (ceta) hat 
drei Kampfgruppen (druzstvo) zu je einem leich
ten Maschinengewehr. 

Die Maschinengewehr rotte (kulometná rota) 
hat drei Züge, jeder Zug zwei Kampfgruppen 
zu je zwei schweren Maschinengewehren. 

Das Ersatzbataillon (náhradní prapor) hat 
eine Ersatzrotte (náhradnf rota) und das Aug
mentationsdepót (augmentacní sklad). Es führt 
alle Regimentszugehorigen in Evidenz, verwaltet 
die Vorrate an Ausrüstung und anderem für den 
Kriegsfall notigen Material und bereitet den 
übergang des Regimentes vom Friedensstand auf 
den Kriegsstand. Im Kriege erganzt das Ersatz
bataillon sein R egiment im Felde und ersetzt 
Verluste. 

Das Gebirgsinfanterieregiment (horsky pes! 
pluk) hat dieselbe Organisation wie ein Infanterie
regiment. Es hat besondere Gebirgsausrüstung . 

Grenzjagerbataillone (hraoicársky prapor). 
Radfahrerbatai llone (cyklisticky prapor) und In
struktionsbataillone haben ahnlichc Organisation 
wie Infanteriebatai!lone. 

Unter Angriffswagen versteht man Tanks 
(tank) und Panzerzüge (obrneny vlak) . 

Die Burgwache hat ein Kommando,, vier 
Züge und eine Hilfsgruppe (pomocné druzstvo) 
in den einzelnen Sitzen des Prasidenten der Re
publik. Sie dient zu Ehren- und Sicherheits
diensten. 
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Das lnfanterie-Regiment (pesl pluk) 
in Übersichtstabelle. 

Rcgimcnis·Kommando (plukovni velitelstvil 

Hilí.rottc l. Bataillon 11. Batailloo 
Pomoc7(prapor) (prapor) 

Tcchn. Rottc Á.ruug 

Ersatzbataillon 
(n:ihr. prapor) 

( tcchn. rota) //! 7 000mm . écta) 

•'/'"m'" \ .,, " 
5. Feldrottc 6. Fcldrottc 7 Fcldrottc 8. Masch.•Gcw.•Rottc 
(polni 

1

,ota) ~(kulomctná rota) 

( Hilísschwarm ",e 5. Fcldrottc 
(pom. drufstvo) 

A--:-_ . 
t . Zug 2. Zug 3. Zug 4. Zug 

(ccta) w 
ic 1. Zug 

3. Kamplgruppc 
(drufstvo) 

Die Infanteriekampfgruppe (pesi druzstvo) 
ist die Grundeinheit der lnfanterie. Den Kem 
dieser Gruppe bildet das leichte Maschinengewehr. 



- 74 -

Zur InfanteriekampfgruP.pe gehoren: 
Kommandant der Kampfgruppe (velitel druzstva 

-desátník (Korporal), 
\Tertreter des Kommandanten der Kampfgruppc 

(zástupce velitele druzstva - svobodnfk, Ge
freiter) , 

Schütze (strelec), 
3 Gehilfen (pomocnfk, 1.-3.), 
2 Granatwerfer (granátník, 1.-2.), 
5 Stürmer (údernfk, 1.-5.). 

D er erste Granatwerfer der ersten Kampf
g ruppe in jedem Zuge ist ein Gefreiter (svobodnfk). 

Kavallerie (jezdcctvo). 
Die Kavallerie besorgt die Nachrichten üb~r 

den Feind, sie kampft und nimmt an dem Ver
bindungsdienste Anteil. Sie ist nicht an die 
Stral3en gebunden, sondern kann, wo immer im 
Terrain, ihren Dienst versehen. 

Die Kavallerie ist wie die Infanterie 
mit Gewehr und Bajonett, mit leichtem und 
schwerem Maschinengewe})r, Pistole und Hand
granat e bewaffnet ; diese Waffen benützt sie 
hauptsiichlich im Kampfe zu Fu/3. Aul3erdem 
hat jeder Kavallerist noch einen Sabe!, den er 
nur im Kampfe zu Pferd benützt. 

Das Pferd macht den Kavalleristen beweg
lich. 1st es notwendig, so leistet er binnen 24 
Stunden bis 100 km und kann nachher noch 
sofort in den Kampf geschickt werden. 

Radfahrer und gepanzerte Automobile stehcn 
dcr Kavalleric zur Hilfe bereit. 

Zu Pferde kampft der Kavallerist mit ge
zogenem Sabel; er kann aber nur gegen Reiter 
oder gegen Artillerie (wenn er sie in der 
Flanke bedrohen kann) und Trains mit einem 
Erf9lg rechnen ; gegen Infanterie nur dann, wenn 
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sie sich in Unordnung oder a uf dem Rückzuge 
befind et . 
drona), Abteilungcn (,,korouhev" - Fahne -
genannt}, Maschinengewehreskadronen (kulometná 
eskadrona) und eine Ersatzabteilung (náhradní 
korouhev). ' 

Jede Abteilung (korouhev) hat zwei Eska
dronen ( eskadrona), jede Eskadron drei Züge 
(ceta) zu zwei Kampfgruppen (druzstvo). Die 
Maschinengewehreskadron hat zwei Züge zu zwei 
Kampfgruppen, jed e Kampfgruppe zwei schwer e 
Maschinengewehre. In der Ersatzabteilung (ná
hradní korouhev) gehort auch eine Remont
(remontní eskadrona) und Trainseskadronen (vo
zatajská eskadrona) . 

Reitschulkommandos. 
Krok 1 - Schritt 1 
Klus 1 - Trab 1 
Cval 1 - Galopp 1 
Trysk 1 - Marsch, marsch l 
Obrat - v levo 1 - Wendung links 1 
Stát l - Halt 1 
Zástup (z leva) na 3 kroky, krokem (klusem)

v cho<l l - Einzeln auf 3 Schritte, Schritt 
(Tra b) - Marsch 1 

Z j!zdárny (krokem, k lusem) v chod 1 - Au3 
der Rei tschule (Schritt, Trab) Marsch 1 

Vyskol:it 1 - · Aufspringen 1 
Seskol:it l - Abspringen l 
Nasednout 1 - Aufsitzen 1 
Sesednout 1 - Absitzen 1 
Odpofüat 1 - Abteilen' 
Na pravou (levou), ruku, krokem (klusem) v 

chod 1 - Auf die rechte (linke} H and, Schritt 
(Trab) marsch 1 

Jednotlivl: na pravou (levou) ruku 1 - Einzeln 
reiten auf der rechten (linken) Hand 1 
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Jednotlive (krokem) klusem 1 
(Schritt 1) Trab 1 

Einzelreiten 1 

V fad 1 - In die Frontreihe 1 Do kola 1 - In 
den Kreisl 

Pül jfzdárny 1 - Halbe Reitschule 1 
Pffmo vpfed 1 - Gerade aus 1 
Celem vzad ! - Kehrt euch 1 
V levo ~elem vzad ! - Links kehrt e uch 1 
Ruch 1 - Tempo 1 
Zrychlit ruchl - Tempo zugebenl (verstarken) 
Krátky cval 1 - Kurzer Galopp 1 
Jezdec X krokem (klusem) v chod 1 - Reiter 

X, Schritt (T:·::~) marsch 1 
N astoupit I Smer 1 - Antreten I Direktion 1 
Nastoupit do ~iku I Smer 1 - Antreten in den 

Z ug I Direktion 1 
Rozchod I Krokem (klusem) v chod/ - Aus-

einander, Schritt (Trab) marsch 1 
Zffdit - fad 1 - Ausrichten 1 
V houf 1 - Rudel 1 
V ~tyrstup I Krokem (klusem) v chod I Smt!r ... 1 
In Vieren I Schritt (Trab) Marsch I Direktion 1 
V dvojstup 1- v chod - In Zweien Marsch 1 

P(JI jizdárny ! 

-- ---~ ----. 
' 1 

t t 
1 1 
' ' 1 1 ---------' 

Ze stredu ! 

,-~- , r , 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

+ .¡. 
1 , .. ___ .., 

Obrat pravo (v levo)I 

o--------, 
J. 3K : 
1 I 
1 1 
1 1 
1 • 

Halbe Rellschule I Aus der Mltte I Wendung rechts (llnks)I 



Zménit smi!r 1 

( ----, ---- \ \ 1 
I I 

/ I 
/ / 

/ , 
,Jf Jt.' 

/ ; 
/ / 

; ; 
/ ; 

I ; 

1 '-------> '--------
Wechseln 1 

Maly kruh 1 

' 1 
1 
1 
1 

r" ',J 
' ,, , __ / \ 

1 
1 
1 
1 
1 

Kleine Tour 1 
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Velky kruh 1 

t ,, .. --r--... , 
~, \ . 
1 1 
1 1 

' I ¡,;;.. ....... ____ ..... "' 
1 
1 
1 
,t. 
1 . 

Orofle ¡Tour 1 

Obloukem zmenlt smé r 

Umkehrt wechseln 1 

Artílleríe ( delostrelectvo ). 
Die Artillerie unterstützt durch ibr Feuer 

die Infanterie und die Kavallerie in ihrem Kampfe. 
Sie bescbieBt den Feind und hindert ihn da
durch in seinen Bewegungen und seinem 
SchieBen und ermoglicht auf diese Art eigenen 
Kriiften, ihre Aufgabe zu erfüllen. 

Der Angriff wird in der Regel mit einer 
ArtiUerievorbereitung (delostrelecká pl'íprava) ein
geleitet. Der Artillerist bearbeitet die feindlichen 
Maschinengewehre und Batterien und macht ihr 
Feuer unmoglich (bringt sie zum Schweigen) oder 
vernichtet sie; er vernicbtet Hindernisse, Gra
ben und Unterstiinde aller Art. 
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Wlihrend des Angriffes begleitet er die In
fanterie mit Feuer, d. h. er wirkt nach und 
nach gegen die fe indlichen Widerstiinde, von 
denen er Kenntnis hat, oder gegen jen·e P latze, 
wo er d en Feind vermutet. Kommt der Infan
terist bereits nahe an das unter das Artillerie
feuer genommene Ziel heran, übertragt dcr Ar
tillerist sein Feuer etwas weiter. Er widmet spe
zielle Aufmerksamkeit den feindl ichen Maschinen
gewehren, welche erst wahrend des Angriffes 
auftauchen und für den Infanteristen auBerst 
unangenehm erscheinen. 

Im Verteidigungskampfe unterstützt der Ar
tillerist die Infanterie, indem er ein Sperrfeuer 
(palba prehradná) vor ihre Position legt, falls 
der F eind angreift ; dadurch wird es dem Feindc 
unmoglich gemacht, sich dcr eigenen Infanteric 
zu nahern. 

Die A rtillerie ist mit Kanonen (kanon), 
Morsern (mozdir) und Haubitzen (houfnice) 
ausgerüstet. Diese Geschütze unterscheiden sich 
voneinander besonders durch die Form der Flug
bahn, wekhe entweder flach oder steil ist. 

Die Flugbahn bei den Kancnen ist flacl1. 
Das GeschoB bewegt sich mit groBer Ge
schwindigkeit und seine Flugbahn hat ahnliche 
Form wie die Flugbahn cines Infanterie
geschosses. Die Kanonen haben verhaltnisrnaBig 
langen Lauf und deshalb eine groBe praktischc 
Tragweite. Sie eignen sich gut gegen jeden 
nicht geschützten oder bloB leicht geschützten 
Feind (Ziele im Freien, in den Schützen- und 
Laufgraben, in leicht en Unterstanden). 

Der Morser schieBt steil. Das GeschoB 
kommt deshalb von oben herab und schlagt 
fast senkrecht ein; seine Flugbahn ist jener einer 
Handgranate ahnlich. Mit dem MorsergeschoB 
kann man selbst tiefe Terraineinschnitte erreicben 
und selbst die besten Deckungen vernichten. 
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Die Haubitze kann entweder flach ( wie die 
Kanone), oder aber auch steil (wie die Morser) 
schieBen. Das HaubitzengeschoB kann Feind und 
Material erreichen, selbst wenn sie durch Ter
rainwellen oder -Biegungen geschützt sind, es 
kann U nterstande mittlerer Widerstandskraft ver
nichten. 

Die A.rtilleriemunition ist verschieden. Es 
sind dies Granaten oder Schrappnells. Es gibt 
auBerdem noch spezielle A.rten von Munition 
(die wichtigsten davon sind Rauchgeschosse und 
Gasgeschosse). 

Die Granate hat einen Stahlmantel, welcher 
mit Sprengstoff geladen ist. Sie explodiert ent
weder in der Luft (tempierte Granate - ca
sovany granát) oder beim Aufschlag in der 
Erde (empfindÜche Granate - citlivy granát) oder 
in der Erde (mit Zünder - zapalovac) und Ver
spatung (zpozdenf). 

Die Schrappnells babeo gleichfalls Stahlman
tel wie die Granaten, anstatt mit dem Spreng
stoffe sind sie aber mit Blei- oder Eisenkugeln 
gefüllt, die in Pech oder Kalophonium eingegossen 
sind. Unter den Kugeln befindet sich eine Fül
lung, die mittels eines tempierten Zünders zur 
Explosion gebracht wird und die Kugeln aus 
dem GeschoBleibe hinaustreibt. 

Leichte Kavallerie ist mit Kanonen und 
H aubitzen ausgerüstet. Sie ist sehr beweglich 
und kann mit der Infanterie selbst in schwerem 
Terrain Schritt halten. Sie beschieBt lebende 
Ziele und unterstützt die Infanterie direkt. 

Gebirgsartillerie hat Kanonen und Haubitzen. 
nachkommen kann. 

Gebirgsartillerie begleitet die Infanterie selbst 
in schwer erreichbaren Positionen, wohin die 
leichte A.rtillerie sich nicht wagen kann, w1e 
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z. B. im Gebirge, in Waldungen, Sümpfen u. a 
Sie erfüllt dieselben Aufgaben wie die leichtc 
Ar tillerie. 

Berittene Artillerie unterscheidet sich von 
der leichten Artillerie dadurch, daB die gesamte 
Bedienung zu Pferd, daher viel beweglicher ist 
und auch in schwerem Terrain der Kavallerie 
wertvolle Dienste leisten kaao. 

Halbschwcre Artillerie besitzt Kanonen uod 
Haubitzen. Sie kann a lle feldmaBig bef estigten 
Ziele vernichten und befaBt sich mit der feind 
lichen Artillerie. 

Schwere Artillerie ist mit Kanonen, Hau 
bitzen und Morsern ausgerüstet. Auf det1 
Strafien kann sie sich schnell bewegen. Sit 
wirkt auf groBe Entfernung und kann stark 
befestigte Platze vernichten. 

Fliegerabwehrartillerie hat kleinkalibrige Ka 
nonen mit groBer Anfangsgeschwindigkeit de, 
Geschosses (wird auf Motorwagen transportiert). 
Sie verbietet den feindlichen Fliegern das Ober· 
schreiten eigener Kampflinie (Front ), das Ober· 
mitteln von N achrichten über eigene Situatior, 
und das Bombardieren wichtiger Objekte. 

Ballonabteilungen benützen Fesselballons ah 
Beobacht ungsstande und helfen im Beobachtungs 
und Verbindungsdienste wie auch beim Ein 
schiefien und Wirkungsfeuer eigener Artillerie mit 

Automobilbataillone besorgen Truppentrans 
porte per Autos und V erbindungsdienst aucl. 
per Motorradern. 

Unsere Artillerie gliedert sich in 
leichte Artillerieregimenter (lehky delostl'elecky 

pluk), 
halbschwere Artillerieregimenter (hruby delostfe 

lecky pluk), 
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'ebirgsartillerieabteilungen (horsky delostrelccky 
oddU), 

C,ebirgsartillerieregimenter (borsky delostrelecky 
pluk), 

htrittene Artillerieabteilungen Uesdecky delosti'e
lecky oddll), 

, bwere Artillerieregimenter (tcitky delostrelecky 
pluk), 

liegerabwchr- Artillerieregimenter (protiletadlovy 
delostrelecky pluk), 

nstruktionsartillerieabteilung (instrukcni delostre
lecky oddíl), 

\ utomobilbataillonc (automobilní prapor). 
E in Artillerieregiment hat das Kommando, 

d ne Verbind ungsbatterie (spojovací baterie), Ar
tillerieabteilungen (delostrelecky oddll) und die 
Ersatzabteilung (náhradnl oddll). Die Abteilung 
besteht aus Batterien. Ein Automobilbataillon 
besteht aus dem Kommando, Automobilrotten 
und eincr Ersatzrotte (náhradnf rota) . 

Die Artillerie teilt sich der Ausrüstung una 
der V erwendung nach in : 

a) Feldartillerie (polní delostrelectvo): 
aa) leichte ArtilJerie (lehké delosti'electvo ), 
bb) Gebirgsartiilerie (borské delostl'electvo ), 
ce) berittene Artillerie (jezdecké polnf delo-

sti'electvo), 
dd) halbschwerc Artillerie (hrubé délo

sti'electvo), 
b) schwere Artillerie (tezké delosti'electvo), 
e) Artillerie für Spezialzwecke (speciální delo

sti'electvo) (Fliegerabwehrartillerie - délo
sti'electvo protiletadlové). 

MII.-K. 6 
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Balllstik (balistika) 
ist die Lebre von der Bewegung der Ge:scbosse. 
Die innere Ballistik (vnitfní balistika) 
bescha.ftigt sich mit der Bewegung der Geschosse 
im Robre, die a.uBere Ballistik (vnejlii 
balistika) bebandelt die Bewegung der Gescb0sse 

Abb. l. 

auBerhalb des Robres, d. b. die Flugbahn von 
der Robrmündung (ústi hlavne) bis zum Aut
schlagpunkte (bod nárazu) oder Sprengpunkte 
(rozprask) . 

Das Rohr (blaven) teilt sich in den Laderaum 
L (náboiová komora), der hinten durch den 
Verschlu6 2 (záver) fest abgeschlossen wird, 
in den U ebergangskonus 3 (kuzelovy prechod) 
und in den rechtsgedrehten Drall 4 (vnaná cást 
hlavne, du¡¡e - Seele). Wie das GeschoB im 
Laderaum liegt, zeigt die Abbildung l. Hinter 
dem Geschosse wird die Hülsenpatrone 6 (náboj
ka) angesetzt, die einige Pulverteilladungen 7, 
8, 9 (náplne) entha.lt. Hinter der H ülsenpatrone 
wird der V erschluB 2 geschlossen. Beim Abfeuern 
( odpáleni), das der Schlagbolzenstift (zapalovac) 
des Schlagbolzens 10 (úderník) besorgt, wird 
zuna.chst die Zündschraubenkapsel 11 (zápalka) 
entflammt und von dieser die Pulverladungen. 
Durch die Pulververbrennung entsteht bei hoher 
Temperatur eine groBe Gasmenge, die stark auf 
die Wandungen des Laderaumes 1 drückt. An 
den Seiten wirken der Gasexpansion die Rohr-
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wandungen entgegen, binten der VerscbluB w: ! 
so beginnen die Case die einzig beweglicl
Wand, den CescboBboden zu verscbieben, der 
den Laderaum von vorne verschlieBt. Das Ge
scboB beginnt sich mit standig wachsender Ge
schwindigkeit gegen die Rohrmündung zu zu 
bewegen. Der kupferne Führungsring des Ge
schosses 5 {vodid obroucka) bohrt sich dabei in 
die Furchen der Bohrung ein, wodurch der Lauf 
hinter dem Gcschosse luftdirht versperrt wird und 
das GeschoB - durch die Case getrieben -
eine Drehbewegung bekommt. Etliche Meter von 
der Rohrmündung (ústí hlavne) erreicht das Ge
schoB seine hochste Geschwindigkeit, die wir 
seine Anfangsgeschwindigkeit (pocátecní rychlost) 
Vo nennen. Die erreichte Anfangsgeschwindigkeit 
hangt hauptsachlich von der verwendeten Pul
vermenge ab. Das GeschoB eines Minenwerfers 
(minomet) legt in der ersten Sekunde seincs 
Fluges ca. 100 m, das einer Kanone 450-800 m 
(und das eines Gewehres bis 1200 m) zurück. 

J e geringer die P ulverladung, desto kleiner 
ist die SchuBweite (dostl'el) und umso steiler 
die Flugbahn des Geschosses. 

Abbildung 2 zeigt die Flugbahnen eines 
Ceschützes für ein bestimmtes Ziel bei ver
schiedenen Pulverladungen. 
J.adung 1 - o· 155 kg Pul ver 

1t - 0° 180 H 

ITI - 0·225 ,. 
IV 0'265 ,. 
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Abb. 3 zeigt die Flugbahnen eines Ge
schützes bei wechselnder Pulverladung und kon- . 
stantem Erhohungswinkel (námer). Wir konnen 
aus dem Bilde ersehen, daB die SchuBweite 
umso groBer ist, je groBer die verwendete Pulver
ladung war. 

I. lL .DI. H. 
! 1 1 1 . j : • 

~~/ 
~OOOm 

zwot;f.00"' 
Abb. 3. 

Abb. 4 zeigt die Veranderungen der Flug
bahn, wenn ein Geschütz bei konstanter Pulver
ladung mit wechselndem Erhohungswinkel schieBt. 

Mit steigendem Erhohungswiukel vergroBert 
sich die SchuBweite und die Flugbahngipfelhohe 
oder Scheitelhohe (vy~ka vrcholu dráhy). Seine 
groBte SchuBweite erreicht ein Geschütz bei 
einem Erhohungswinkel von ca. 450. Wird der 
Erhohungswinkel über 450 gesteigert, vergroBer t 
sich wohl noch die Flugbahngipfelhohe, aber 
~He Schu$weite wird immer g-eringer, 
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Alle horizontalen SchuBweiten, die kleiner 
sind als die groBte SchuBweite, kónnen deshalb 
mit zwci verschiedenen Erhohungen erreicht 
werden Die Erhohungen, die kleiner sind als 
die Erhohung für die groBte SchuBweite (von 
O bis 45º) bilden die u n t ere W in k e 1 gr u p p e 
(spodní skupina úhlü), die Erhohungen, die 
groBer sind als die Erhóhung für die groBte 
SchuBweite (von 45 bis 900), die o be re 
W in k el gr u p pe (vrchní skupina úhlü). Im 
allgemcinen verwenden die Kanonen nur die un
tere Winkelgruppe, die Haubitzen beide Winkel
gruppen, die Morser und Minenwerfer bloB die 
obere Winkelgruppe. 

Balllstische Begrlffe. 

12 

Di e F I u g bah n (dráha sti'ely) ist der vom 
Schwerpunkte des Geschosses (tefüte) in der 
Luft zurückgelegte Weg. (1-9-2).) 

O e r M ü n d u o g s h o rizo n t (úroveñ ústi) ist 
die durch den Mündungsmittelpunkt gedachte 
horizontale Ebene. (1-3.) • 

De r Se he i te 1 (vrchol) ist der hochste Punkt 
der Flugbahn (9). 

Di e F 1 u g b a b n g i p fe 1 h oh e {vy§ka vrcholu 
dráhy) ist der senkrechte Abstand (U) des 
Scheitels vom Mündungshorizont. 
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D e r A uf se h 1 a g pu n k t (bod nárazu) (2) ist 
der Ort, wo die Flugbahn das Zielgelande 
trifft. 

O e r a uf s te i gen de As t (oblouk vzestupny) 
(1-9) ist der GeschoBweg Mündung-Scheitel. 

lJ e r a b s t e i g en d e A s t (9-2) ( oblouk sestup
ny) ist der GeschoBweg Scheitel-Aufschlag
punkt. 

O i e R o n r I í n i e ( vystrelná) ist die verlangerte 
Rohrachse im Augenblicke des Abfeuerns 
(1-12). 

Di e Se hu Beben e (rovina vystrelu) ist die 
vertikale Ebene durch die Rohrlinie. 

D i e Se hu B 1 in i e (zámerná) ist die gerade 
Verbindung Mündung - Ziel (1-2). 

D e r G e 1 a n d e w i n k e J (polohovy úhel) 
(3-1-2) ist der Winkel Mündungshorizont 
- SchuBlinie (5). 

D e r S e hu B w in k e 1 (zámerny úhel) (2-1-12) 
ist der Winkel Schul3linie-Rohrachse vor 
dem Abfeuern (6) . 

De r E r h oh un g s w in k el (námer, úhel ele
vafoí) (3-1-12) ist der Winkel Mündungs
horizont-Rohrachse (7) vor dem Abfeuern. 

D er E .i nf alis w in k el (úhel doletu) (11) ist 
der Winkel, d en die Tangente zur Flugbahn 
mit der SchuBtinie einschlieBt. 

Di e S e hu B w e i te (dostl'el) (1-2) ist die 
Entfernung Mündung-GeschoBaufschlag. 

O e r S p r en g pu n k t (rozprask) ist die Ex
plosion des Geschosses in der Luft. 

Von der Flugbahn. Die Flugbahn, die an 
ihrem Anfange die verlangerte Rohrachse (12) 
berührt, entfernt sich spater von ihr infolge der 
Wirkung der Erdschwere auf das GeschoB. Der 
aufsteigende Ast ist lang und flach (8), der 
absteigende Ast (10) dagegen kürzer und ge-



- 87 -

k.rümmter. Der Scheitel (Flugbahngipfel) (9) 
nahert sich deshalb mehr dem Aufschlagpunkte 
f2). Der Schuflwinkel (6) ist kleiner als der 
Einfallswinkel (11). 

Die Anfangsgeschwindigkeit (po~átefoí rych
lost), mit der das GeschoB das Rohr verla.Bt, 
ist die groBte Geschwindigkeit, die das GeschoB 
auf seiner Bahn erreicht. \Vlihrend sich das Ge
schoB auf dem aufsteigenden Aste bewegt, ver
kleinert sich standig seine Geschwindigkeit und 
erreicht im Scheitel 9 ihr Minimum; die Bewe
gung des Geschosses auf dem absteigenden Aste 
ist wiederum eine beschleunigte, sodaB das Ge
schoB im Aufschlagpunkte nahezu seine Anfangs
geschwindigkeit wiedergewonnen hat. 

D i e B e w e g u n g e n d e s G e s e h o s s e s. 
Der Drall des Rohres erteilt dem Geschosse eine 
Drehung um seine Llingsachse (Rotation -
rotace). Ein rotierendes GeschoB überwindet 
leichter den Luftwiderstand, widersetzt sich stark 
den WindstoBen und deshalb haben gezogcn!' 
Geschützrohre groBere SchuBweiten und schicBen 
praziser als glatte. 

Infolge der Rotation im Sinne der Uhrzeiger
bewegung weicht das GeschoB aus der SchuB
ebene nach rechts ab ; diese Bewegung heiBt 
Deriva ti o n (derivace). Es würden deshalb 
alle Geschosse 1 echts vom Zielpunkte aufschla
gen; diesen Fehler korrigieren jedoch die Ge
schützaufsatze automatisch. 

Die Streuung (rozptyl). 
W erden aus einem Geschütz un ter gleichen 

Bedingungen mehrere gleichartige Geschosse ab· 
gefeuert, so haben sie dennoch keinen gemein
samen Auischlagpunkt; diese Erscheinung nennen 
wir die Streuung. 
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Die Ursachen der Streuuug sind: 

l. Mehr oder minder groBe Rauheit 
der GeschoBoberflache; Unterschiede in 
der Vert eilung d cr GeschoBmasse. Maschinell lasse n 
sich eben nie ganz gleiche Geschosse hcrstellen. 
Die GeschoBoberflache wird hauptsachlich durch 
Rost oder Schmutz rauh. Die Geschützbedienung hat 
deshalb darauf zu achten, daB die Geschosse 
vor Feuchtigkeit geschützt werden und wahrend 
des Transportes nicht beschadigt werden. Be
sonders den Führungen (vodid obroufka, sestfe
dovad nákruzek) ist vor dem Laden besonderes 
/\ugenmerk zuzuwenden; sie sind sorgfaltig zu 
.cinigen, und dann leicht mit Oel oder Vaselinc 
einzufetten. Beschadigte Geschosse diirfen nicht 
geladen werden. 

2. U n t e r s e h i e d e i n d e n G e s e h o B g e -
w i eh t en. Diese treten besonders bei Geschossen 
groBerer Kaliber (ráze) auf und vergro.Bern haupt
sachlich beim SchieBen mit kleinen Pulvcrladungcn 
die Streuung um ein Betrachtliches. Deshalb müssen 
die Munitionsvorrate der Batterie nach den Ge
schoBgewichten geordnet und für eine und die
selbe Aufgabe die Geschosse vom gleichen Ge
wicht venvendet werden. 

3. V e r s e h i e d e n h e i t e n i n d e n 
ba llistischen Eigenschaften des 
Pu 1 ver s. Die chemische Zusammensetzung 
des Pulvers ist in den verschíedenen Er
zeugungsserien nicbt immer g leich und selbst 
in ein und derselben Pulverserie crzeugen 
Feuchtigkeit und Temperatur verschiedene 
Zündungsintensitaten. Deshalb dürfen zum Be
schieBen cines Zieles immer nur Patroneo einer 
einzigen Serie venvendet werden und samtliche 
Patroneo der Batterie müssen unter ganz g leichen 
Bedingungen gelagert werden. Es darf z. B. 
nicht ein Teil der Patroneo in Deckungen ge-
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lagert werden, wahrend ein anderer den Wirkun
gen der Sonnenbestrahlung ausgesetzt bleibt. 

4. U n g I e i e h m a .B i g k e i t en b e i m L ad e n. 
Die Geschosse müssen ganz gleichmii.Big angesetzt 
werden, damit ihre Einreichungstiefe im Lade
raum stets die gleiche sei; die einzelnen Teil
kartuscheo (~ástefoá náplñ) müssen mit dem 
H ülsendeckel (krytka) fest aneinandergeprefü 
werden, damit das Pulver gleichmaBig gezündet 
werde. 

5. Den gréiBten Einflu.B auf die Streuung eines 
Geschützes hat seÍ[\ R i eh t v o r me is ter (miri~)
Durch eine peinlich geoaue Ausbildung und éiftere 
Belehrung der Richtvormeister und durch scharfe 
Aufsicht der Geschützführer (delovodi) und Zugs
kommandanten (velitelé ~et), dann durch éiftere 
Rektifizierung der Richtmittel kann die Streu
ung der Geschütze auf ein Mindestma.B einge· 
schrankt werden. 

6.Unterschiede in der Lafettenlage. 
Die nach jedem Schusse mehr oder weniger wech
selnde Beschaffenheit der Geschützunterlage ver
gréi.Bert hauptsachlich die Seitenstreuung ( stra
novy rozptyl) der leichten Geschütze. Es gehéirt 
deshalb zu den Pflichten des Geschützführers, 
die Geschützunterlage gut ausbauen und néitigen
falls versteifen zu lassen, soda.B das Geschütz 

_stets wagrecht und auf ziemlich harter Unter
lage stehe. 

7. Unterschiede im Zustande des 
Ges eh ü t z ro h re s. Ein kaltes Rohr schieBt 
anders, als ein erwarmtes und ein neues Rohr hat 
eine geringere Streuung als ein altes, ausge
branntes und nicht entkupfertes Rohr. Durcb 
sorgfaltiges Einfetten der Geschosse, peinliche 
Reinhaltung des Robres und durch seine éiftere 
Entkupferung kann eine vorzeitige Abnützung des 
Robres ,·erhütet werden. Kalte Rohre kéinnen 
vor dem Schie.Ben vorgewarmt werden, überhitzte 
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Rohre müssen mit nassen Sandsacken und durch 
rasches Oeffnen des Verschlusses nach jedem 
Schusse gekühlt werden. 

8. A e m o s p b ar i se h e U n t e r s e b i e d e. 
Der Luftwiderstand hangt vom Gewichte, d. h. 
von der Dichte der Luft ab. Die Wirkung des Win
des ist seiner Starke und Richtung gerade pro
portional. Die atmospharischen U nterschiede la~
sen sich nicht absolut genau errechnen und be
seitigen. 

Die Streuungen der einzelnen Geschütze einer 
Batterie sind auch nicht gleich und deshalb ist 
die Batteriestreuung groBer als die eines ein
zelnen Geschützes. Die Batteriestreuung kann 
durch die Ermittelung des Mehr- oder Minder
bedarfes an Distanz der einzelnen Geschütze 
(srovnání d~l v donosnosti) und seiner Aus
merzung mittels Libellenkorrekturen wesentlich 
verkleinert werden. 

Um beim SchieBen die groBtmoglichste 
Trefferzahl zu erzielen, müssen die Streuungs
ursachen tunlichst beseitigt werden, damit die 
Streuung auf ihr MindestmaB herabgedrückt wird. 

Von der Streuung. 
W erden aus einem Geschütz un ter moglicbst 

gleichen Verhaltnissen mebrere gleichartige Ge
schosse abgefeuen, so beschreiben diese nicht 
die gleichen Flugbahnen und ibre Aufschlage 
fallen daher nicht zusammen. Diese Erscheinung 
wird die Streuung genannt. Bei einer groBeren 
SchuBanzahl konnen wir beobachten, daB um 
einen gewissen Punkt herum die Aufschlage sehr 
dicht liegen, und je weiter entfernt von diesem. 
umso sparlicher werden. Diesen Punkt M nen
nen wir den mittleren Treffpunkt (stfednf náraz). 
(Siehe Bild 61) 
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+ 

Abb. 6. 

Wenn wir samtliche Aufschlagpunkte durch 
zwei, senkrecht 7Ur SchuBrichtung stehende 
Striche eingrenzen (b und k) und dann den 
Raum zwischen b und k in 8 gleich breite Zonen 
einteilen ( e, e, f, g, h, i, j), so werden wiT bemer
ken, daB in den Zonen f-g oder g-h je 250/o 
aller Treffpunkte liegen, in den Zonen e-f oder 
h-i 160/o, in den Zonen e-e oder i-j 7 º/o und in 
den Zonen b-c oder j-k 20/o. Die Breite einer 
von diesen Zonen, z. B. f-g nennen wir die 
w ah r s e he in 1 i e h e La n gen a b w e i e h u n·g 
des einzelnen Schusses (pravdepodobná úchylka 
délková) . 

Ebenso konnen wir die Treffer der Breite 
nach einteilen, also mit zur SchuBrichtung 
parallelen Strichen abgrenzen, woraus zu er
~ehen ist, daB das Trefferbild s y m m e t r is eh 
ist. Durch eine neue Achtteilung bestimmen wir 
die Gr6Be der w ah r s e h e i n 1 i eh e n B r e i -
t e n a b w e i eh u n g (pravdepodobná úchylka 
sffková). 

Samtlichen Treffpunkten kann eine Ellipse 
umschrieben werden, deren Lange bei allen 
Geschützen, die mit der unteren Winkelgruppe 
schieBen, rund zehnmal groBer ist, als ihre 
Ilreite. Dabei betragt der Langsdurchmesser der 
Ellipse beilaufig 1/n der Entfernung, auf die 
gerade geschossen wird. Die Breitenstreuung 
des Geschützes betragt wiederum ca. ein Zehntel 
der Langenstreuung. Je gr6Ber die Distanz, 
desto groBer also die Streuung. Die genauen 
MaBe der Streuungen sind in den ScbieBtafeln 
(tabulky stfelby) des betreffenden Geschützes ZQ 



- 92 -

finden. Ao Haod der SchieBtafelo kéinnen wir 
auch feststelleo, daB. bei gleicher Distaoz die 
Streuung umso gréiBer ist, je gerioger die ver· 
weodete Pulverladung war. 

Die Streuung ist je nach der Neigung der 
B"odenfliiche beim Ziele verschieden. Alles, was 
bisher voo der Streuung gesagt wurde, gilt nur 
für das SchieBen auf Ziele, die sich auf wag
rechter Ebene im Mündungshorizonte (úroveií 
ústi) befind'!n. 

~~~ 
Auf Abb. 7 stellt ,,a" die Streuung eines 

Geschützes auf einer wagrechten Zielebene dar. 
Wir merken, daB die Streuung kleiner wird 
(,,b"), wenn auf eioen ansteigenden Hang (pi'i
vráceny svah) geschossen wird, und daB sie sich 
vergréiBert, wenn auf einen abfallenden Hang 
(odvráceny svah) geschossen wird (,,e"). Die 
SchieBtafeln geben die Streuung im Mündungs
horizonte des Geschützes an. 

Der Strich (dílec). 
Der Strich ( dflec) ist die WinkelmaBeinbeit 

der Artillerie. Es ist jener Winkel, unter dem 
der Beschauer eine 1 m bohe Stange auf die 
Entfernung eines Kilometers sieht. 

Q~'M 
\ 1 km-------
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Der volle Kreis (Halbmesser 1 km) würde 
naeh der Forme) 
u = 2 .e r = 2 X 3'1415 X 1000 = 6283 
wahre, matbematisehe Striehe zahlen . Des leichteren 
Reehnens wegen wird aber diese Zahl auf 6400 
Strieh abgerundet. (Prakrisehe Striehe - prak
tieky dllee.) 

Die Striehzahl (de) wird naeh der Forme) 
bereehnet: 

de=~ 
km 

Die Mcterzahl (m) wird nach der Forme! 
berechnet: · m = de X km. 

Die Kilometerzahl (km) wird nach der Forme! 
~ereehnet: 

m 
km =7c· 
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Munition ( stielivo ). 

Die Tempiergranate (fasovací 
granát) ist auf Abb. 9 abge-

--1 bildet. Sie besteht aus einem 
2 Stablzylinder 8 (télo) und aus dem 

~;:;~~=3 Zünderlager (náustnice) mit einem 
l.. 4 Doppelzünder 4 (dvojity zapalo-

5 vac). Die Granate ist mit Tritol 
(tritol) 9 gefüllt. Nabe dem Ge

(r, schoBboden (dno) befindet sich 
das hydraulisch emgepreBte Füh
rungsband 10 (vodid obroucka). 
Unter dem Graóatkopfe ist d er 
GeschoBzylinder leicht ausgebaucht 
und bildet den sogenannten Zen-i trierwulst 7 (sesti'ed'ovad nákru
zek). Der Z-tinder ist durch den 
Spline 1 (závlacka) gesichert. Die 
Brenndauer des Zünders wird 
durch Drehen der Satzscheibe (2 
und 3) (casovad kotouc) geregelt. 
Der Granatkopf ist in den Ge-
schoBzylinder eingeschraubt und 
durch die Schraube 5 {závrtek) ge-

10 sichert. 

Vor dem Laden der Granate Abb. 9. 
muB zuerst die aufgelotete Ver

kappung (kukla) gelost und dann der Siche
rungssplint 1 entfernt werden. Dann wird die 
Granate in das Rohr eingeführt und nach ihr 
die Hülsenpatrone (nábojka), die die einzelnen 
Pulverteilladungen (náplné) enthalt. Beim Ab
feuern tritt die Zündvorrichtung 4 (zapalovad 
zarízení) in Tatigkeit und das Pulver in den 
Kanalen der Satzscheiben 2 und 3 beginnt zu 
brennen. Je nach der Art der Tempierung (caso
·.rání) kommt es zu einer Explosion der Granate 
in der I.Aift (rozprask) <><ter erst l>~im Pn¡fschlas-en 



- 95 -

der Granate · auf den Boden, die dann durcb 
die Aufschlagszündvorrichtung (nárazové zapalo
vacl zarízení) bewirkt wird. Bei der Explosion 
der Granate springt die Flamme aus den Ka
nii.len der Satzscheiben ( oder aus der Aufschlag
zündvorricbtung) auf die verstii.rkende Pulver
ladung 6 (zesilujíd náplií), über und gelangt 
aber dort in die Sprengladung 9 (trhací naplii), 
die die Granate in einige Hundert Sprengstücke 
(strepiny) zerreiBt, die nach allen Seiten wirken. 

Alle Granaten sind auBen durch ein '2 cm 
breites rotes Band zwischen dem Kopfe und 
dem Boden des Geschosses gekennzeichnet, da
mit sie leicht von anderen GeschoBarten unter
schieden werden konnen. 

Das scharfadjustierte G-Schrapnell 
ostry j!-~rapnel} besteht aus dem 
Kopfe "3 (hlava) mit der doppelten 
Zündvorrichtung 2 ( d vojity zapalo
vac) und aus dem GeschoBmantel 

IJ:=~~-2 9 (tel0), dessen Hohlung durch 
den Kugelsteller 11 (vymetnice) 
in zwei Teile geteilt ist. lm unteren 

~ Raume befindet sich die Wurf
s ladung 12 (vymetná náplii), im 
~ oberen 520 Bleikugeln, deren Zwi-

schenrii.ume mit Kolophonium aus
gegossen sind. (8) 

1 Oberbalb des GeschoBbodens ist 
in den GeschoBmantel der kupferne 

8 Führungsring 10 (medená vodícl 
9 obroucka) eingepreBt. 

Durch die Mitte des Geschosses 
führt das Stichflammenrohr 7 (sle

___:.,c...:~ttt-~ hová trubicka), das mit Pulver ge
füllt ist. 

Abb. 10 

12 Vor dem Laden wird das G
Schrapnell entkappt ( odkuklovati) 
ii.hnlich wie die Granate. Mit dem 
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Tempierstifte des Entkappungshakens (fasovacl 
zoubek odkuklovate) wird das GeschoB tempie1 \ 
und dann mit der Hülsenpatrone geladen. Beirr. 
Abfeuern stoBt eine im GeschoBkopfe freiliegende 
Kapsel (fasová úderka) infolge der Trligheit 
gegen einen hinter ihr befestigten l\letallstift 
(jehla) und entzündet sich. Die Flamme 
gelangt in den Pulverkanal der oberen Satz
scheibe. Das GeschoB kann so tempiert wer
den, daB es nach einer bestimmten Flugdauer 
in der Luft oder erst beim Aufschlagen auf 
f esten Boden explodiert. 

Wurde d urch die Tempierung der Zeitzundcr 
( fasovy zapalovat) betii.tigt, gelangt die Flamme 
aus dem Kanale der Satzscheibe durch das Ver
bindungsrohr 5 (spojovad trubitka) zur ReiB
ladung 6 (odtrhávad nápln), deren Explosion den 
GeschoBkopf vom GeschoBmantel trennt. Die 
Flamme entzündet das Pulver im Stichflammen
rohre 7 und gelangt so zur Wurfladung 12, 
deren Explosion den Kugelteller (vymetnice) 11 
mit den vor ihm liegenden Bleikugeln 8 aus 
dem GeschoBmantel herausschleudert. 

D~r GeschoOkopl fliegt weiLer und explodiert 
beim Aufschlagen aur deo Boden wie eioe Granate. 

War das G-Schrapnell auf Aufschlag tempiert , 
so sind die Pulverkanlile der Satzscheibcn 2 gc
schlossen, sodaB d ie Flamme nicht zum Ver
bindungsrohr 5 gelang-en kann. 

Beim Aufschlagen wird infolge der Tragheit 
cine hewegliche Kapsel (nárazová úderka) im 
GeschoBkopfe gegen eine ihr gegenüberliegendc 
Metallspitze (mustková jehla) geworfen und en!· 
tündet sich. Ihre Flamme ergreift die Spreng
laduog 4 (potinová nápln), deren Explosion den 
GeschoBkopf lihnlich wie eine Granate sprengt. 

Alle Arten von G-Schrapnells sind am Man
tel durch eio 2 cm breites gelbes Band ge
kennzeichnet. 
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Gescho8wirkungen. 

Schu.8wirkung eines Granatschrapnells. 

Schu.Bwirkung einer Granate mit Brennzünder. 

SchuBwirkung einer Granate mit Aufschlags
zünder . 

Mil -K . 7 

~ 
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Hauptbestandteile des Geschützes 
(hlavní ~ásti dela): 

l. Das Rohr - hlaven. 
2. Die Wiege - kolébka, 
3. Die Lafette - lafeta. 

l. Das Rohr (h l aven). 
Das Mantelrohr - hlavnovy plást, 
Das Seelenrohr - duse, 
Der Drall - vyvrt, 

2. D i e Wiege (kolébka). 

Der Aufsatzführungskeil - cep zamefovace, 
Der Bremszylinder - brzdovy válec, 
Der Rücklauf - zákluz, 
Das Steuergehause - rozvodová komora, 
Die Vorholfedern - vratníkové zpruhy, 
Der Yorlaufregler - predkluzovy regulátor, 
Der Rücklaufregler - zákluzovy regulátor, 
Die Kolbenstange - pístnice. 

3. Die Lafette (lafeta). 
Die Achse - osa, 
Der Ausgleicher - vyvazovac, 
Der Rücklaufzeiger - zákluzovy ukazovatel, 
Der Richtbaum - tücka, 

· Die Seitenrichtmaschine - odmerové rididlo, 
Die Hohenrichtmaschine - námerové i'ididlo, 
Das Aufsatzlager - lozisko zamefovace, 
Der Sporn - rydlo, 
Der Eissporn - ostruha, 
Der Protzstock - chobot, 
Die Handhabe - drfadlo, 
Der Gescho.Bsetzer - nabiják, 
Der Lafettensitz - lafetové sedátko, 
Der Geschützschild - delovy stít, 
Das Speichenrad - paprskové kolo. 
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Quadrantenanschlag - kvadrantová nará!ka, 
Das Visierkorn - cílovnfk, 
Die Rücklaufskala - stupnice zákluzu, 
'.'l otvisier - vypomocné hledí, 
Abzugshebel - s.poustecí páka, 
Oer VerschluB - záver, 
Die V erschlufikurbel - záve.rová klika, 
Die Sperrwelle - pojistka, 
Der Auswerfer - vyhazovac, 
D er VerschluBkeil - záverovy kl!n, 
Der Schlagbolzen - údernik. 

D e r Ges eh ü t za uf s a t z (za mero V a e): 

Der Aufsatzki:irper - telo zamefovace, 
Gelandewinkellibelle - polohová libela, 
Flügelmutter - kl'fdlatá matice, 
Distanzskala - dálková stupnice, 
Radstandlibelle - prícná libela, 
Das Geschützfernrohr - delovy dalekohled, 
Die Hi:ihenschraube - vy§kovy !lroub, 
Die Seitenskala - stranová stupnice, 
Die Korrekturskala - opravová stupnice. 

Auszug aus dcm Exerzicr-Rcglemcnt 
für die leichte Kanone und die leichte Haubitze. 

Die Ausbildung der Mannschaft gliedert sich 
in die E inzelnausbilduqg, die Ausbildung der Bé
dienung ( obsluha) eines Geschützes als Ganzes 
und in d ie Ausbildung der Batterie. 

Bei der Einzelausbildung lernt die Mann
schaft d ie einzelnen, zur Bedienung des Ge
schützes notwendigen H andgriffe. Die Ausbildung 
c\~r l3\!4ienun& ~!i G¡mz(:$ sol! wicqer\lm c\i~ 
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Arbeitsleistungen der einzelnen Bedienungskano
niere so in Einklang bringen, daB die Bedienung 
der Geschütze rasch und qenau vollzogen wird 
Die Ausbildung der Battene hat wiederum der 
7.weck, die Leistungen der einzelnen Geschütz, 
in Einklang zu bringen. 

Zur Bedienung der Gebirgskanone und der 
leichten Kanone und der Haubitze sind 6 Mann not 

· wendig. Die übrige Mannschaft bildet die Reserve 
(záloha). Demnach wird die Mannschaft bei den 
Geschützen in die di re k t e B e di e n u n g 
(pi'ímá obsluha) und die R e s e r v e m a n n · 
s eh a f t ( záloznf muzstvo) eingeteilt. J edc1 
Mann der clirekten Bedienung hat seine bestimmtc 
Aufgabe: 

D e r Z u brin ge r (podavac) reicht die Gc
schosse (náboje) und Hülsenpatronen (nábojky) 
dem Lader, reiBt von den Geschossen die Ver
kappung (kukle) ab, tempiert (fasuje) oder hilft 
dem Tempiervormeister beim Tempieren (caso
ván(). 

D e r La de r (nabijec) Jadet (nabijl) und hilft 
hP.im Stellen des Erdsporns (rydlo). 

D e r Ge h i 1 fe (pomocnfk) erteilt dem Ge
schütze mit dem Protzstocke (chobot) die grobe 
Richtung, stellt den Erdsporn (rydlo) und hilft 
nach Bedarf beim Zureichen der Munition 
( stfelivo). 

De r Se h ü t z e (stfelec) zieht ab (spou~tf) 
bedient den VerschluB (záver), erteilt dem Ge
schütze die Elevation (námer) und miBt den 
Rohrrücklauf (zákluz). 

D e r Te m pi e r v o r me is ter (casovac) 
ist Kommandant des Munitionswagens (hlomozna) 
und Vertreter des Richtvormeisters. Ihm obliegt 
die Aufsicht über d ie Munition; er tempiert 
(fasuje) und entfernt die Sicherungssplinte (zá
Vlílcky) qer Ge$Chof,zi¡nqer (zapalovac) . 
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D e r R i eh t v o r me is ter tmiri~) ist der 
::ítellvertreter des Geschützführers (dlHovod) und 
Kommandant des Geschützes in der Feuerstellung 
\paleb.né postaveni); er richtet das Geschütz ein 
(zamefoje), legt die Seitenrichtung fest t~a
¡ist'uje odmer) und miBt bei der leichten Kanone 
den mittellangen Rohrrücklauf (strední zákluz) 

Der Geschützführer (delovod) ist 
Kommandanr des Halbzuges (polo~eta). Ein Halb
zug besteht aus dem Geschütze samt Protze 
(kolesna) und dem Munitionswage;1 (hlomozna) 
samt Protze. Der Geschützführer wahlt den Ge
schützstand (postaveni) - wenn er ihm nicht 
früher genau bezeichnet wurde - überzeugt sich, 
ob das Feuer seines Geschützes nicht die Nach
bargeschütze gefahrdet und ob sein Geschütz eine 
genügende überschieBbarkeit (prestrelitelnost) hat. 
Der Geschützstand muB eine leichte Bewegung des 
Protzstockes ( chobot) erlauben. Er soll wagrecht 
und ziemlich fest sein, damit sich der Erdsporn 
leicht festsetzen konne. Entspricht der Geschütz
stand nicbt diesen Anforderungen, so wird es -
wenn es die Zeit erlaubt - stets von Vortei¡ sein, 
noch vor der Feuerabgabe den Geschützstand 
zu ebnen. 

In weichem, sumpfigem oder sandigem Boden 
soll dem Geschütze womoglicb eine Bettung 
unterlegt werden. Wenn langer in einer Feuer
stellung (palebné postavenf) verblieben wird, sol! 
dies immer getan werden. Damit der Erdsporn 
(rydlo) leicht in den Boden eingreife, wird für 
ihn eine halbkreisformige Furche (ryha) gegraben 
und der Sporn mit Faschinen (hate) unterlegt. 
F ehlt die Zeit hiezu und der Boden ist steinig 
oder so gefroren, daB der Erdsporn nicht ein
greifen würde, bedienr man sich des Eissporns 
(ostruha). Wenn sich wahrend des SchieBens 
um den Erdsporn eine tiefe und breite Grube 
bildet, s:odaB der Erdsporn keine feste Stütze 
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mehr findet, laBt der Geschützführcr das Ge
schütz so weit vor- oder zurückfübren, daB der 
Erdsporn eine feste Stütze findet. 0ft genügt es 
den Sporn mit Faschinen zu unterlegen. Sicb 
einer festen und unelastischen Stütze für den 
Sporn zu bedienen (Steine, Holz) ist verboten, 
weil der Sporn bescbadigt werden konnte, ja 
selbst die Radacbse (náprava) brechen konnte. 
Sobald der Halbzug nacb dem Abprotzen (odko
lesnenf) feuerbereit ist, hebt der Geschützführer 
den Arm und meldet dem ersten Offizier (prvni 
düstojnfk): Prvnf (druhé usw., d. h. das erste, 
zwcite usw. Gescbütz) hotovo 1 (fertig 1) 

In der Feuerstellung hat der Gescbützführer 
diese Aufgaben: 

a) Er wiederholt die Kommandos zum 
SchieBen. Wenn die Konzentration des Feuer
fachers (s0ustfedeni vejire) kommandiert wird, 
so kommandiert er für sein Gescbütz die indivi
duellen Seiten- und Erhebungskorrekturen (indivi
duálnf opravy nárneru a odrrteru), die er aus den 
vom l. Offizier erhaltenen SchieBtafeln ermittelt. 

b) Er ist dafür verantwortlich, daB der Richt
vormeister richti~ das Hilfsziel erfasse. Er beauf
sichtigt die Bedaenung und wacbt besonders ob 
dem richtigen Stellen der Richtmittel und dem 
Tempieren. Beim direkten Richten achtct er 
darauf, daB die Hohenschraube (vyllkovy §roub) 
in ihrer N ormalstellung sei. 

e) Beim indirekten Richten (zamefováni) 
notiert er alle Kommandos, die sich auf die Richt
mitte! und die Tempierung beziehen. 

d) Er kommandiert das Abfeuern de; Ge
schützes. Er darf dies nicht tun, bevor er sich 
nicht durch Messen überzeugt hat, daB die Dek
kung auch überschieBbar sei. (merení pi'e
stfelitelnosti.) Zum Messen der U eberschieBbar-
1.ti:it in verschiedenen Richtungen für alle Pulver-
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adungen verwendet er jede freie Zeitspannc. Es 
darf auch nicht frilher abgefeuert werden, bevor 
ich der Geschützführer nicht überzeugt hat, daB 

das Rohr die kommandierte Elevation habe und 
der AusschuB freí sei. Die geringsten Elevatio
nen, mit denen die Deckung vor dem Geschütze 
noch überschossen werden kann, meldet er dem 
ersten O ffizier. 

e) Er veranlaBt, daB die Seitenrichtung ge
horig festgelegt werde (zaji~tení odmeru). 

f. In gewissen Fallen leitet er selbstandig das 
Feuer seines Geschützes. 

g) Er weist seiner Bedienung die Arbeiten 
zu. Beim Bau von Deckungen bezeichnet er 
ihren GrundriB. Er hat hiebei darauf zu achten, 
daB durch die Erdarbeiten nicht der AusschuB 
des Geschützes oder die Beweglichkeit des 
Protzstockes eingeschrankt werde. 

h) Er laBt die Geschosse nach Art und 
Gewicht sortieren und die Vollzahligkeit der 
Pulverteilladungen (náplne) in jeder Hülsenpatrone 
(nábojka) überprüfen. Er sorgt um eine moglichst 
günstige Lagerung der Munitionsvorratc seines 
Geschützes und führt sie in Evidenz. 

ch) er bewacht onunterbrochen alle Arbeiten 
beim Geschütz, damit übelstande rasch behoben 
werden. Bei Mangeln technischer Art verstandigt 
er sofort den Artilleriemeister. (delostrelecky 
mistr). Mit allen Kraften und Mitteln trachtet er 
sein Geschütz standig gefechtsfertig und die 
:;:'euerdisziplin seiner Mannschaft aufrecbt zu er
halten. Er ist für die klaglose Instandhaltung des 
A rtilleriematerials verantwortlich. 

i) Sinkt (z. B. infolge von Verlusten) der 
Normalstand der Bedienung, teilt er die Arbeiten 
zweckmafüg ein. 

i) Der Geschützführer ist an keinen he
stimmten Platz beim Geschütze gebunden. Er 
weilt immer dort, wo er die Tatigkeit der 
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Bedienung am besten überschauen kann. In 
offener F euerstellung ( otevi'ené palebné posta
venf) wahlt er seinen Standort dort, wo er 
die GeschoBwirkung gut beobachten kann. 

k) 1st der Halbzug (polo~eta) ausnahmsweisc 
detachiert, fallen dem Geschützführer auch dic
Obliegenheiten des ersten Offiziers zu. 

Kommandos bel der Ausbildung der BedienunJ!s
mannschaft bei der Gebirjlskanone und leichten 

Kanone und der lekhten Haubitze. 

Obsluha nasednout ! - Bedienung aufsitzen 1 
Obsluha sesednout 1 - Bedienung absitzen 1 
G-~rapnely 1 - Granatschrapnells I 
Granáty 1 - G ranaten ! 
Nápln ti'il - Ladung dreil 
Nápln dval - Ladung zwei! Nápln pffdavková l 

- Zusatzladung 1 
Casuj 301 - Tempierung 301 
Casuj 100 dále 1 - Tempierung 100 weiter 1 
Casuj 43501 - Tempierung 43501 
Palba vpfed 1 ( vzad, vi evo, vpravo) - Stát 1 
F euer vorwarts 1 ( rückwarts, links, rechts) H alt 1 
Odjezd vpravo 1 - Abfahrt rechts 1 
Rydlol - Spornl 
Zámerky vytyfü 1 - Richtlatten ausstecken 1 
Nabitá vypálitl - Ausfeuernl 
Palbu stav 1 - Feuer einstellen 1 - - Dále pal 1 

- W eiterfeuem 1 - - Pal 1 - F euer 1 
Zabrzditl - Bremsen anziehenl - - Odbrzditl 

- Bremsen lockern 1 
K palbe pl'ipravitl Zuro Geféchtl - -

Mifidla schran 1 - Richtmittel versorgen 1 
Vystfel zámemy 1 - RichtschuB 1 
Mifidla normálne 1 - Richtmittel normal 1 
Vy~kovy ~roub 2261 - Hohenschraube 2261 
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Kvadrant 1 - Libela 2211 Granáty náraz 1 -
N ápln 31 - Dílce, dálka 2361 - - Quadrant 1 
- Libelle 2211 Aufschlaggranaten 1 -
Ladung 31 - Strichskala, Distanz 2361 

4 obrátky vpravo 1 - 3 rány kos 1 - Dálka 401 
- 4 Umdrehungen rechts 1 3 SchuB Seiten· 
streuung 1 - Distanz 401 

ZamHit 1 - Einrichten 1 
Zajisfovad bod vzadu, 1/4 doleva, telegrafni . 

tyc I Odmer zajistit 1 - Hilfsziel rückwarts, 1¡, 
nach links, die Telegrafenstange I Seitenrichtung 
festlegen ! 

PHmo tank, g ranáty náraz, vypomocné hledí 1 -
Geradeaus ein Tank, Aufschlaggranaten, Not
visier 1 

Miridla normálne I Pül doleva, pechota I G-srap
nely, nápll\. 51 Prvn!I - Casuj 101 Dálka 10 ! 
Richtmittel normal, Halblinks, Infanterie. -
Granatschrapnells, Ladung 51 - Erstes I Tem
pierung 101 Distanz 101 

Obsluha k delu 1 - Zum Geschütz 1 - - Obsluha 
vzad 1 - Bedienung rückwarts 1 

Delo vpred - vchod I Chop 1 - Ráz 1 - Geschütz 
vorwarts - Marsch I Hoi - Ruck 1 

Potl-eby chop 1 - Ergreift die Requisiten 1 - -
Potreby schral\. l - Versorgt die Requisiten ! 

Hlavní smer, strana 200 vice! - Libela 220! -
Granáty náraz I N ápll\. 51 První 1 - Dálka 36 ! 
- - H auptschuBrichtung, Seite 200 mehr 1 -
Libelle 220 1 - Aufschlaggranaten I Ladung 51 
E rstes 1 - Distanz 361 

Palbu stav, nabitá vypálit ! - Feuer einstellen, 
geladen, ausfeuem 1 

Rozsev do hloubky ! Casuj 301 Dálka 301 -
Tiefenstreuung I Tempierung 301 Distanz 301 

3 rány kos ( dvojnásobne kos 1) Casuj 381 -
Dálka 371 - - 3 SchuB Seitenstreuung (Dop
pelte Seitenstreuung) 1 Tempierung 381 Dis
tanz 371 
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Palba delovodü 1 - Geschützführerfeuer 1 
Pdl do prava jezdectvo I N abitá vypálit I Vy

pomocné hledí 1 - Kartáce I Palba delovodu 1 
-- H albrechts Kavallerie! Ausfeuernl Not
visier 1 - Kartatschen I Geschützführerfeuer ! 

Feuerarten des einzelnen Geschiltzes : 
Einzelfeuer. - Palba jednotlivymi ránami. 
Scl)nellfeuer - PaJba ráz na ráz. 
Seitenstreuung doppelte Seitenstreuung 

Kosení - dvojnásobné koseTJÍ. 
Tiefenstreuung - Roszev do hloubky. 
Tiefenstreuung mit Seiten-(doppelter Seiten)streu

ung - Rozsev do hloubky s kosením-(dvoj
násobnym kosením). 

Besondere Feuerarten: 
Direktes Richten - PHmé mfi'ení: 

Abwehrfeuer gegen einen Nahangriff - Strelba 
k odrazení útoku zblízka. 

Geschützführerfeuer nach den Anordnungen de~ 
Batteriekornmandanten - Palba delovodu 
pod.le disposic velitele baterie. 

RichtschuB - Zámemy vysti'el. 

Einíge Formationcn. 
Die Grundstellung des bespannten Halbzuges. 

Základni postavení nakolesn!né polo~ety. 
Richtvormeister - m = mii'ic 
Schütze - s = sti'elec 
Lader - n = nabijec 
GehiJfe - p. = pomocník 
Tempiervormeister - e = casovac 
Zubnnger - pod = podavac 
Ersatzrnannschaft (Telefonisten, Professionisten 

usw.). - i' = n~hradníci (telefonisté, fe
meslnfci atd.). 
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Der Halbzug nach dem Kommando ,,Bedienung 
rOckwllrts I" - ,,Obsluha vzad I" 
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Der Halbzug nach dem Kommando ,,Bedienung 
aufsltzen !" - ,,Obsluha nasednouf !" 
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Die Grundstellung des Halbzuges bel der Feuer
abgabe: 

n t~ d .. , .... .. .. n• 
1 pod p • 

Abb. 17. 

Die Bedienung - obsluha - nach dem Kommando 
,,Bedienung antreten!" - Obsluha nastoupitl" 

e ! -....... f 

(j • • ..... t !" A bb. 18 . 

••• p od n p 

Der HalbzuJ:! nach dem Kommando : 
,,Feuer links (rechts), haltl" 
,,Palba vlevo (vpravo), státl" 

Ab b. 19. 

Der Halbzug nach dem Kommando: 
,,Abfahrt rechts (links)f" -
,,Odjezd vpravo (vlevo)f" 

Ab b. 20. 
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Auszug aus dem Exerzícrrcglcment 
für Artillerie. 

Die Kommandos für das Exerzieren der 
Artillerie zu FuB sind dieselben, wie für die 
Infanterie, wie sie auf Seite 56 bis 60 angeführt 
worden sind. 

Zeichen - Pokyny. 
Zum Kommandieren bespannter Einheiten 

rnüssen einfache Zeichen vollsti.indig genügen. 
Kommandos mit der Stimme werden nur aus
nahmsweise gegeben. 

Die Zeichen sollen langsam, klar und ge
trennt gegeben werden. Sie k6nnen auf der Stelle, 
wahrend einer Bewegung, mit dem Arm, dem 
Si.ibel, dem Reitstock oder mit der Kappe ge
geben werden. 

Die Richtung oder Gangart, die durch den 
Kommandanten angenommen wird, ergi.inzt seine 
Kommandos. 

Vor jedem Kommando wird das Zeichen 
,,Habtacht I" - ,,pozor I" gegeben. Jedes Kom
mando enthalt am Schlusse das Zeichen ,,Durch
führung I" - provedenf. 

Das Zeichen ,,Durchführung" fehlt in den 
Kommandos: ,,Habtacht I" - ,,pozor 1", ,,Ruht !" 
- ,,pohov l", .,Halt l" - ,,státl", ,,Direktionl" -
,,sml!r I", W echseln der Gangarten - pfochody 
z jednoho chodu do druhého, ,,Die ni.ichsten 
U ntergebenen zum Vorgesetzten !" - ,,nejbliz~f 
podl'fzení k nadrizenému !", ,,Feind in Sicht !" -
,,nepl'ftel na dohled !'', ,,Abfahrt rechts (links) !" 
- ,,Odjezd vpravo (vlevo) I'', ,,Bedienung (Fahr
kanoniere) auf-(ab-)s1tzenl" - ,,Obsenka (jízdní) 
nasednout (sesednout) !" 

Durchführung der Zekhen. 
,,Habtachtl" - ,,pozor l". Den Arm (Sabe!) 

,H1fwartsstoOen \lnd im Handgele~e drehe11. 



-110-

,,Ruht I" - ,,pohov". Den rechten Arm nach 
rechts abwarts schwingen und dann über auf
warts den Sabe! versorgen. 

,,Durchführung I" - vykonny pokyn 1: ,,Habt
acht I" und dann den Sabe! rasch senken. 

,,Direktionl'' - ,,smerl". Den Arm wag
recht ausstrecken und das Pferd in die ange
gebene Richtung (dadurch auch den Arm) wenden. 

,,Direktion auf mich I" - ,,smer na mne I". 
Den Sabe! langsam über vorne nach abwarts 
schwingen und dabei den Rumpf leicht vorbeugen. 

,,Hinüber auf die andere StraBenseite I" -
,,Prejet na. druhou stranu silnice I" Das Zeichen 
,,Pozor I'', dann den Arm halbhoch vor sich halten 
und mit dem Vorderarm einigemale nach vorn 
und rückwarts schwingen. 

,,Direktion gerade aus r· - ,,pf!my smér r · 
Zeichen ,,Direktion I" und ,,Ausführung 1·· 

,,Kehrt euch I" - ,,celem vzad I" Arm auÍ· 
wartsstoBen und dann oberhalb des Kopfes meh
rere Male kreisen. 

,,Rechts kehrt euch I" - ,,vpravo celem vzad 1·· 
In der Richtung zum rechten Flügel der Batterie 
seitwartsstoBen und dann das Zeichen ,,Kehn 
euch I" geben. 

,,Marschkolonne I" - ,,proud za prvnfrn 
(druhym usw.) delem 1·· Mit der Sabelspitze auf 
jenes Geschütz weisen, auf welches die Marsch
kolonne zu bilden ist, dann die Richtung an
geben und den Führerplatz einnehmen. 

,,Wagen rechts (links) I" - ,,Vüz vpravo 
( vlevo) I'' Ausgestreckten Arm und Sabe! schrag 
nach aufwarts in der Aufmarschrichtung des 
Wagens stoBen, Schneide nach unten halten. 

,,Geschlossene Linie 1·· - ,,§ik I" Wagrechten 
Sabe!, Schneide nach abwarts, mit ausgestrecktem 
Arme in der "erlangerung der Schultern nach 
jener Seite halten, nach <ter <tie L,inie gebildet 
werden SQU, 
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,,Feuerstellung J" - ,,Palebné postavení I" Da
Battcriekommandant gibt durch seine Stellung die 
Mitte der Batterie, die Richtung seines Gesichtes 
oder Pferdes die SchuBrichtung an. Sabel wag
recht über den Kopf, parallel zu den Schultem 
halten, Schneide nach aufwarts. 

,,Trc1.b I" ,,klusem I" Rechts seitwarts 
toB en und den Sabe) senkrecht nach oben halten 

,,Schritt J" - ,,krokem I" (aus dem Trabe) 
rechts seitwartsstoBen und den Sabel senk
recht nach abwarts halten. 

,,Galopp J" - ,,cvalem I" Sabel vorwarts
schwingen und dann mit gestrecktem Arme min
destens zwei seitliche Kreise beschreiben, w-0bei 
der Slibel vorne in der Stellung ,,zum An
griffe 1" kurze Zeit a usgehalten wJid. 

,,Halt !" - ,,stát I" oder ,,Schritt marsch !" 
- ,)crokem vchod J" wird ebenfalls auf das Zei
chen ,,Durchführung I'' ausgeführt. 

,,Der nlichstniedere Kommandant z um hoheren 
- N ejblizsi podrizeny k nadrizenému I" Hoch
heben des rechten Armes mit der Kappe. 

,,Feind in Sichtl'' - ,,Neprítel na dohledl" 
Schwenken der Kappe über dem Kopfe. Dieses 
Zeichen, von den Aufklarern in der N lihe der 
marschierenden Batterie gegeben, ist der Befehl 
zur schnellen Deckungnahme, falls kein anderer 
Befehl erfolgt. 

,,Bedienung auf (ab) sitzenl" - ,,Obsluha 
nasedno ut (sesednout) I" Habtacht, dann einige
male den rechten Arm seitwlirts stoBen. Das 
Zeichen wird von allen Chargen wiederholt. 

,,Fabrkanoniere auf {ab) sitzen I" - ,,Jizdnf 
nasednout ('' ( sesednout). H abtacht, dann einige
male den rechten Arm aufwartsstoBen. Das 
Zeichen wird von allen Chargen wiederholt. 

,,Abfahrt recbts (links) !'' - ,,Odjezd vpravo 
(vlevo) l'' Beide Blinde hochheben und dann 
die Abfahrtrichtung zeigen. 
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flícgcrtruppe (letcctvo ). 
Die Fliegertruppe beobachtet, kampft und 

erhalt Verbindung. 
Der Flieger beobacbtet mit den Augen oder 

mit seinem photographischen Apparat. Die 
photographische Platte übermittelt Feinheiten und 
Kleinigkeiten, die dem Auge entgeben konnten. 

Der Flieger übergibt die gescbriebenen Nacb
ricbt en und wirft sie dem entsprechenden Kom
mando nieder oder er sendet sie radiotelegraphisch 
oder mittels der verabredeten Zeichen (Raketen) . 
Hie und da benützt er zu diesem Zwecke auch 
Brieftauben. 

Der Flieger kampft mit dem Maschinen
gewehr, indem er die feindlichen Flieger oder 
die feindlichen Truppen zu Erde beschieBt, und 
mit den Bomben, die er gegen die Ziele zur Erde 
niederwirft. 

Je nacb den Aufgaben, die man der Flieger
truppe anvertraut, unterscheidet man l. N ach
richtenfliegertruppe (letectvo zpravodajské), die 
sicb wieder iu Aufklarungs- (zvedné) und Beob
achtungsfliegertruppe (letectvo pozorovad) gliederr, 
2. Kampffliegertruppe (letectvo bojové), d. h. Ver
folgungs- (stibací), Bombardierungs- (bombardo
vací) und Schlacbtfliegertruppe (letectvo bitevni). 

Die Fliegertruppe gliedert sich in Flieger
regimenter. 

Zum Fliegerregiment gebort das Kommando, 
einige Abteilungen, ,,perut''' (Scbwinge) genannt, 
tecbniscbe Unterabteilung (tecbnická letka), Er
satzabteilung (nábradni peruf), Depot und Werk
statte. Die Fliegerunterabteilung heiBt ,,letka". 
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Genictruppc (zcnijní vojsko). 
Die Aufgabe der Gcnietruppe i:;t, llindcrui~~c 

::us dem Wege zu schaííen; sie gründet, repa
, iert und erneuert Kommunikationen, baut Brük
~en und Stege und - solange kein U ebergang 
j ber groBe Strome verfenigt werden konnte -
besorgt sie das U eberschiffen der Truppen. 

Gibt es zwischen unseren Truppen und 
J em Feinde einen Wasserstrom, baut sie An-
5rifísstege aus jedem Material, welches sie an 
Ort und Stelle Cindet. 

Auí dern Schlachtfelde hilít sie den an
deren Waífengattungen bei technischen Verteidi
gungsarbeiten, hauptsachlicch bei jenen, die nur 
ür diese Zwecke spezial gebildete Arbeiter 

leisten konnen, nach Bedarí íührt sie auch den 
Minenkrieg. 

Bei Rückzug vernichtet sie Kommunikationen 
und erschwert dadurch d em Feinde einen schnel
len Vormarsch und Veríolgung. 

Sie errichtet und erhalt Lagerplatze und 
\ lilitarlager, die zur Rehabi!itierung der Truppeo 
dienen. 

Das Brückenbataillon (mostní prapor) baut 
und repariert die schwersten StraBenbrücken, legt 
und entfernt FluBminen und bedient l\fotorschiífc. 

Das Eisenbahnregiment (zeleznicní pluk) bc
sorgt den Betrieb auf normalen und schmalspuri
gen Eisenbahnstrecken, es repariert dieselben und 
baut auBerdem neue Strecken im Felde. FalJs 
es nonvendig ist (Rückzug z. B.), entfernt es 
<las Eisenbahnmaterial, vernichtet Strecken uncl 
Brücken und gemeinsam mit den Genisten alles, 
was der Feind gegen uns ausnützen konnte. 

Zur Genietruppe gehoren Genieregimenter 
(zenijní pluk), das Brückenbataillon (mostní 
prapor) und das E isenbahnregiment (zeleznicní 
pluk). 

Mll.•K 8 
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Das Genieregiment hat das Kommando, eine·1 
I lilfszug, Bataillone und das Ersatzbat:iillon. 

Das Geniebataillon bestcht aus Genierotte ·1 
(zenijni rota) . Genierotten aus Zügen und Züge 
:ms Geniekampfgruppen. 

Zum Eisenbahnregiment gehort das Kom 
mando, eine HiUsrotte (pomocná rota), Eisen
bahnbata.illone (zeleznic.n! prapor), die sich in 
Eisenbahnrotten (~lcznicn! rota) gliedern. 

T elegrophentruppc {tclegrafní vojsko ). 
Die Telegraphentruppe besorgt im Krieg, 

die Verbindung vom Hauptqua.rtier (h lavn! stan, 
zu den Truppcnkorpern (vojskové t~leso), um, 
zwar mittels Telegraph, Telephon, Radiotelegraph 
optische Mittel und Posttauben. Die Telegraphen 
cruppc stcllt mit ihrem Verbindungsmaterial ein 
N ervcnsystem dar, welches die ganze Armee durch
dringt und die einzelnen Korperteile mit den 
Gehirn verbindet. Dieses N etz ermoglicht den 
Haupte der Armee im Kriege, einerseits übe1 
jedes Geschehnis bei der Armee sofor t orientier 
zu werden, andererseits seinen Willen allen un
tergebenen Vorgesetzten und damit auch a.n jede1 
einzelnen Kampfer bekannt zu geben. 

Die Telegraphentruppe gliedert sich in Tek 
g raphenbata.illone (telegrafn! prapor). Jedes be 
steht aus dcm Kommando, einem Hillszug, ferne1 
aus Rotten (telegrafnl rota) und einer Ersatzrotl <. 
(náhradn! rota). 
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Daa Moraealphabet (Moraeova abeccda) . 

• 
á 
¡ 
b 
e 

ch 
d 
e 
é 
f •• - • 

g 
h 

j 
k 
I 

1 
2 
3 
4 
5 
Trenaungs· und andm bid!eu 

Teilca - Punkt • · , , • · 
Carka - Belatrlch · - . - · -

Sti'edník 
Strlcbpuolct 
Dvojteéka 

Doppelpunkt 
otazník 

Pragezelchen ··-- :. 
vyki'lfolk __ . . __ 

Ausrulzelcben 
Závorka - Klammer - , - - , -

U\'0%0VkV 

AnfUhrungszelcheo 
apostrof 

Apoatropb 
podtrieno 

un terstrlcheo 

m 
n 
A 
o 
ó 
p 
q 
r 

• 
t 

u 
ü 
V 

w 
X - • •-

y 
z - - •• 

6 
7 
8 
9 
o 

Hozdlloml znaménka a jiné 10afkJ. 
pomléka (-) 

Oedankeostrlch - · · · · -
zlomková éárn 

Brucbstricb 
oddllovlic i zoam. 

Blndestrlcb 
pozor - Acbtung - . - , -

rozumím 
verstanden 
nerozumim 

nícbt verstandeo · • · · · • • • • · 
éekaU - warten • - .•• 
ki'lt ttl - Kreuz · - , -• 

~ooec korrespond. . .. _ . _ 
Ende der Korres p. 

vybídnuti k podém 
zpravy 4\offorde,uoa: · ... - , 

1u111 G~bco 
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Punkt (tefka) gibt man durch kurzes Zeigea de; 
Lichtes, bei einer Fahne durch einen kleinen 
Achter mit der Fahne über dem Kopfe, bei 
zwei Fahnen durch Senken beider Fahnen 
nach innen. 

Striche (fárky) gibt man durch tanges Zeigen 
des Lichtes, bei einer Fahne durch einen 
groBen Achter mit der Fahne über den 
ganzen Korper bis zur Erde, bei zwei Fahnen 
durch Senken beider Fahnen nach auBen. 

Die Pause (pfestávka) zwischen zwei Zekhen 
dauert solange wie das Geben eines Punktes 
Zeit erfordert, 

Die Pause zwischen zwei Silben dauert so lange 
wie das Geben eiaes Striches Zeit erfordert. 

Die Pause zwischen zwei W orten dauert so lange 
wie das Gcben zweier Striche Zeit crfordert. 

Der Anrof (volání) beginnt mit dem Zeichen 
,,pozor" ,,Achtung" und Anrufzei-
chen; die angerufene Station antwortet 
,,rozumfm" - ,,verstanden", wenn sie vor
bereitet ist, und ,,cekati" - ,,warten", wenn 
sie nicht vorbereitet ist; in beiden Fallen 
fügt sie ihr Anrufzeichen hinzu. Hat die 
Station nicht verstanden, gibt sie das Zeichen 
,,nerozumfm" - ,,nicht verstanden" ...... , 
das letzte Wort, welches sie verstanden hat 
und ,,otazník" - ,,Fragezeichen"; hat sie 
verstandcn, gi~~ sie das Zeichen ,,rozumfm" 
- ,, verstanden . 

Die Beendigung der Depesche (skoncení depe~e) 
wird beim Signalisieren durch standiges Licht, 
bei Fahnen durch einen Kreis vor dem 
Korper angezeigt; die Beendigung der 
Korrespondenz mittels Zeichen sk, bei 
Fahnen durch drei groBe Krcise vor dem 
Korper. 
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,,Rozumim - verstanden" gibt man durch einen 
Kreis oder standiges Ltcht . 

.,RozdEJovacr znaménko • Trennungszeichen" gibt 
man am Ende der Einleitung, der Adresse 
und des Textes. Das Zeichen ,,rozumlm" 
- ,,verstanden" bedeutet auch ,,ja, ver
standen, die Nachricht babeo wir erhalten"; 
,,nerozumlm" - ,,nich tverstanden" bedeutet 

·· auch ,,wir horen Euch nicht, Irrtum, Euer 
Licht ist schlecht eingestellt". ,,Otaznfk" -
,,Fragezeichen" bedeutet auch ,,Eure radio
telegraphische Station gibt gut, aber Eure 
Signale sind gestort, wiederholet I" 

Ist ein Irrtum ausgeschlossen, kann man die 
Z:ahlen verkürzt geben: 
1 3 5 • • • • • 7 
2· -- 4 ····-6 8 

g - • o -
Zum leichteren Einpragen kann man sich 

das Morsealphabet in Gruppen zusammenstellen, 
wie z. B.: 

e - 1 

1 -- m ·- a o 

• --- o ··- u d 
h ---- ch ···- V b 
!i -----0 4 l\ 

g q 
k y 

"' j 
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Aus.zue t1us dem Dicnstrcglement 
Sluzební rád l. di!. , A-1-1 . 

l. Teil~ 

Wle hat sldi der Soldat zu betragen 1 
Der Soldat tritt immer und jedermann gegen 

über mit mli.nnlicher Offenheit, dabei jedoch hef 
lich auf; er bleibt auch in der militarischen 
Vniform der hechst ehrliche1 f1eiBige und wohl 
gesittete Bürger. Umsomehr vermeidet der tsche
choslowakische Soldat Grobheit, gemeine Wortc 
und Reden, Lügen und Gewalttli.tigkeiten; Trun 
kenheit, nli.chtliches Herumtreiben und leicht· 
sinniges Schuldenrnachen sind ihm verboten. D ei 
Soldat wird im Gegenteil stets dazu beitragen 
daB diese Laster aus dem allgemeinen Leben 
Liberhaupt ausgerottet werden. J eder Bürger. 
und umsomehr der Soldat, soll ein ehrenhafte1 
Mensch sein. Ehrenhaft ist derjenige, welche1 
immer und überall den Sittengesetren g-erecht wird. 

Die Sittengesetze sellen dem Menschen ins 
Herz eingeimpft sein, sie machen sich dann in 
jedem Augenblicke seines Lebens als Stimme d es 
Gewissens bemerkbar. 

Die grundlegende Richtschnur für Sittlich
keit und Ehrenhaftigkeit ist: das Gute lieben, 
das Bese verachten, die Wahrheit lieben und die 
Lüge hassen, niemandem Uebles tun, das Bese 
verhindern, die Wahrheit verteidigen und selbst 
niemals lügen. 

'vVer seinen Dienst schlecht versieht, wer die 
erteilten Befehle nicht befolgt und zum Schadcn 
der gemeinsamen Sache handelt, versündigt sich 
an allen anderen. 

Jeder Mensch hat das Recht auf Glück, der 
sittliche Mensch und ehrenhafte Soldat vermag 
also sich selbst zu verleugnen. Das bedeutet, auf 
persenliches Glück, persenliches Wohl und eige· 
nen Vorteil soweit zu verzichten, als das Gliick, 
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fas Wohl und der Vorteil der Gesamthelt es 
<>rfordert. 

Der ehrenhafte Soldat weiB, daB das Eigen
tum des Nachsten ebenso kostbar und unan
astbar ist, wie sein eigener Besitz. Er wird sich 

daher fremdes Eigentum weder aneignen, noch e:, 
beschadigen oder vernichten. Umsomehr schont 
,•r das Staatseigentum, besonders aber alles, was 
das Heer für den Kampf benotigt. Beschadigt 
,emand die Ausrüstung und Bewaffnung der 
Wehrmacht, sei es Munition, Waffen, Verpflegs
nittel, Maschinen, Wagen, Gespanne usw., so 

ist dies nicht nur eine Eigenturnsschadigung, son
dern auch ein schweres Verbrechen, denn es 
wird dadurch unsere Verteidigungsfahigkeit gegen 
Angriffe verrnindert und viele Tausende von 
Soldaten und Bürgern werden dem Tode und 
Drangsalen preisgegeben und dem Feinde wird 
Vorschub geleistet. Ebenso schwer versündigt 
, ich derjenige, welcher sich selbst verstümmelt, um 
sich dem Kampfe oder dem Dienste zu entziehen. 

Kameradschaft. 
Mit der Pflicht der Selbstverleugnung und 

Entsagung hangt die Tugend der Kameradschaft
lichkeit (Gemeinsamkeit, Solidaritat) zusammen. 

Der ehrenhafte Soldat begnügt sich nicht 
damit, die Anstrengungen und Unannehmlichkeiten 
des Dienstes geduldig, ohne Murren und rnit 
guter Laune hinzunehmen, er rrachtet vielrnehr 
nach Kraften, seinen Kameraden, die mehr er
müdet \lnd schwacher sind als er, namentlich im 
Gefechte, helfend beizustehen. 

Der ehrenhafte Soldat wei.B, daB nur gegen.
seitige Hingabe und werktatige, brüderliche Ka
meradschaft das gemeinsame Leben und die Er
füllung der rnilitarischen Pflichten ermoglicben. 

So wird d-er Militardienst zur Schule brüder
licher Karneradschaft und Gemeinsamkeit für das 
ganze bürgerliche Leben. 
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Vnter Dlenst - sluzba verstehen wir samt
liche Tatigkeiten, die dem Soldaten sein mili 
tarischer Stand auferlegt. 

U nter Dienstordnung - sluzební poi'ádek 
versteht man jene Regeln, welche den \.Vir
kungskreis aller militarischen Personen und Be 
horden für den mündlichen und schriftlichen 
Verkehr festlegen. 

Diese Dienstordnung erfordert die strenge 
Einhaltung des Dienstweges. 

Der Olenstweg - sluubní postup erfor
dert, daB samtliche dienstliche Angelegenheiten 
in der durch die Y.orschriften und Verordnungen 
bestimmten Weise geführt werden, d. i. von der 
unteren Stelle über d ie Zwischeninstanzen zu 
jener Person, welcher in dieser Sache das Ent
scheidungs- oder Befehlsrecht zusteht und um
gekehrt von dieser Person herunter wieder zu 
jener Stelle, welcher die Entscheidung oder clet 
Befehl übermittelt werden sol!. 

Vorgesetzter -· pi'edstaveny ist jede l\Iili 
tarperson, ohne Ri.icksicht auf die Cbargc un,l 
Standesgruppe, welcher nach der Organisation 
und gültigen Bestimmungen oder über besonderen 
Befehl das Befehlsgebungsrecht zusteht. 

Die Vorgesetzten des Soldaten sind Manncr, 
die kraft des Gesetzes bestellt und zur Befehls
erteilung befugt sind. Die Gesetze selbst be
stimmt der allerhochste Wille des demokratischen 
Volkes durch die verfassungsmli.Bigen staatlichen 
Funkrionarc. Ein solches Gesetz ist namentlich 
das Wehrgesetz. Auf dessen Grundlage ist die 
tsch echoslowakische \Vehrmacht aufgebaut und 
diesem Gesetze gemaB wird der junge Bürger 
Soldat. 

Untergebene podi'ízení sínd jenc Per-
sonen, welchen der Vorgesetzte Befehle erteilt 
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Dic \Vehrmacht muB zweckmli.Big ausgerüstct, 
gegliedert und diszipliniert sein. Auf Grund der 
V erfassungsurkunde ist der oberste Befehlshabcr 
der gesamten bewaffneten Macht der Prasident 
der Republik. Ihm ist für die Armec der Mimster 
für nationale Verteidigung, fiir die Dauer emes 
Krieges aber der ernanntc Oberkomrnandant der 
operiercnden Armeen vcrantwortli.ch. Diesem un
terstehco die Kommandanten der Divisionen. Den 
Divisionskommaodantcn untcrstehen die Komman
dantcn der Brigaden, <liesen wiederum die Kom
mandanten der Regimcnter. Den Regimentskom
mandanten sind die Abteilungskommandanten un
tergeordnet. Dem Kommandanten der Untcrabtci
lung sind die Zugskommandanten, den Zugskom
mandanten die Kommandanten der Gruppen, den 
Kommandantcn der Gruppen die einzelnen Sol
daten untergeordnet. 

Derart ist jeder Kommandant, ebenso wie 
jeder Soldat, seinem nachsthohercn Kommandan
tcn untcrgeordnct. Keincr mehr, keiner weniger. 
Dcshalb ist auch der Befehl eines Unteroffiziers 
cin cbensolcher Befehl wie der Befehl eines Ge
nerals, weil der Befehl des ni<)drigsten wie des 
hochsten Kommandanten aus einer und derselben 
Quellc cntspringt : dem Gesetzc. 

Sich unterzuordnen bcdcntel daher kcine Ge
falligkeit der Person dem Befehlcnden gegenüber. 
Der Bcfehl ist keine eigenmachtige Handlung 
des Kommandanten, sondern cine gesetzliche und 
staatsbürgerlichc Pflicht. 

\Ver scinern Kommandanten uicht gchorcht, 
wer den Grundsatz der Disziplin verletzt, ver
geh t sich wider den Staat, bedroht die Freiheit 
und das Glück aller iibrigen Mitbürger, ist ein 
Schiidling und ein Feind der Allgemeinheit. 

Hiiherer - vy~~í ist jede Militiirpersoo im 
Verhiiltnis zu Rangniederen. 
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Ranglilter - sluzebne star~í bei Militar
personen gleicher Charge ist: bei ungleichen 
Standesgruppen entscheidet die gesetzliche Reihen
folge der Standesgruppe, innerhalb der gleichen 
Standesgruppe das Rangsdatum, bei g leichem 
Datum die niedrigere Rangsnummer. 

J eder Hohere, bezw. Rangsaltere, kann 
jederzeit aus wichngen Dienstesrücksichten auf 
eigene Verantwortung das Befehlsgebungsrecht 
ergreifen, dies wird zur Pflicht, a) um unge
horigem Benehmen, offensichtlichen VerstoBen 
gegen Dienstespflichtea, Storung der offentlichen 
Ordnung und Ruhe durch Militar(Gendarmerie)
personen vorzubeugen, b) um bei unvorhergesehe
nem Anhaufen von Truppen ohne organisatori
schem Zusammenhang ein einheitliches Kom
mando zu ermoglichen. 

Befehle - rozkazy: Jeder Untergebene mu13 
den erhaltenen Befehl bedingungslos, bereitwillig, 
rechtzeitig und nach besten Kraften durchführen. 
Die Nichtbefolgung des Befehles ist nur statt
haft, a) wenn der Befehl dem Dienste oder 
der schuldigen Treue widerspricht, b) oder wenn 
der Befehl cine Forderung enthalt, welche 
offensichtlich ein Verbrechen oder Vergchen 
darstellt. 

Einwenduogen gegen einen Befehl vor dessen 
Ausführung sind nur dann statthaft, wenn nach 
Ansicht des Untergebenen dies im dringenden 
Interesse des Dienstes 1iegt oder unüberwind
liche Hindernisse die Ausführung des Befehles 
hindern, welcher U mstand dem Vorgesetzten 
nicht bekannt ist. Beharrt der Vorgesetzte auf der 
Ausführung des Befehles, muB er ohne weiterc 
Einwendungen durchgeführt werden. 

Treten bei der Ausführung des Befehles un
vorhergesehene Umstande ein und ist weder 
Zeit noch Gelegenheit, einen neuen Befehl ein
zuholen, ist es Pflicht des Untergebenen, wenn 



-123-

<lurch <lie genaue Ausführung <les gegebenetl 
Bef ehles ein offensichtlicher Schaden entstehen 
konnte, unter den gegebenen Verhaltnissen nach 
bester E insicht, aber im Sinne des erhaltenen 
Befehles zu handeln. Dies muB aber sobald 
als moglich dem Vorgesetzten gemeldet werden. 

Verhindert ein anderer Vorgesetzter durch 
sein E inschreiten teilweise oder zur Ganze dit: 
Ausführung des Befehles, muB der Untergebene 
dem eingreifenden Vorgesetzten den früher er
haltenen Befehl melden; beharrt dieser Vorge
setzte auf seinem Befehl, muB der Untergebene 
demselben Folge lcisten, worüber er jenen Vor
gesetzten, welcher ihm den ursprünglichen Be
fehl erteilt hat, so bald als moghch verstandigen 
sol!. 

J eder Untergebene bezw. Niedere ist in un<l 
auBer D ienst, im personlichen wie im schriftlichen 
Verkehre zur gehorigen Achtung gegenüber sei
nem Vorgesetzten bezw. Hoheren verpflichtet. 
Dieselbe zu hereden, zu kritisieren oder gar 
zu bespotteln, ist verboten. 

Vor Beginn oder Beendigung jedes person
lichen Verkehres mir dem Vorgesetzten (Ho
heren) muB der Untergebene (Niedere) die vor
geschriebene Ehrenbezeugung leisten. Mann
schaft ohne Gewehr betritt das Zimmer mit ent
bloBtem Haupte und nimmt die Stellung ,,Pozor' 
- Habtacht ein. 

Meldungen - hlá~ení: Jede dienstliche Mel
dung muB kurz und bündig, klar und in der 
Dienstsprache vorgebracht werden; Mannschaft, 
welche derselben nicht machtig ist, kann hiebe• 
ihre Muttersprache anwenden. Für die R ichtig
keit der Meldung ist der Meldende voll verant
wortlich. 

Die Ansprache im gegenseitigem Verkehre 
oslovovánf pfi vzájemném styku: Im dienst

lichen Verkehre wird grundsatzlich die Anrede-
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íorm ,,Sie" angewendet. Dcr Untergcbene tNic
dere) tituliert den Vorgesetzten (Hoheren) mil 
,,pane" und Bezeichnung <ler Chargc (nur den 
Minister für nat. Verteidigung ,,pane ministre"), 
der Vorge'Jetzte (Hohere) die Mannschaft mit 
Nennung der Charge, notigenfalls des Namens. 

Der Vorgesetzte begrü.Bt eine militarische 
Abteilung mit ihrem Namen und dem Wortc 
,,Nazdar" (z. B. 37. pesímu plukul Nazdar l), 
worauf dieselbe mit ,,Zdar" antwortet. 

Bitten - prosby: Jeder hat das Recht, be
gründete Bitte:! im Dienstwege personlich vor
zubringen. Personen des Mannscbaftsstandes tra
gen ihre Bitten dem direkten Vorgesetzten vor, 
kann derselbe der Bitte nicht willfahren, konnen 
sie beim Rapport bei der Unterabteilung vorge
bracht werden, gegebenenfalls im Dienstwege 
personlich bis zum Kommandanten des Truppen
korpers. 

Gemeinsame Bitten tragen stets nur 2 Sol
daten, u. zw. die Rangsaltesten, vor. Auch ist 
es den Angehorigen der Wehrmacht gestattet, 
in privaten Angelegenheiten sich an den Pra
sidenten der Republik zu wenden. Bei Bitten 
oder Ansuchen, die mit dem Dienste irgendwie 
in Zusammenhang stehen, müssen die Bittsteller 
ihre vorgesetzten Kommandanten der Truppen
korper im Dienstwege hievon verstandigen. 

Beschwerden stífoosti: Jede Militar-
person, welcher irgendwie Unrecht getan wurde, 
hat das Recht zur Beschwerde. Diese muB per
sonlich vorgetragen und begründet werden. Be
schwerden einiger Personen in der gleichen An
gelegenheit werden wie gemeinsame Bitten vor
gebracht. Die Beschwerde darf erst am folgen
den Tage (nach clero Beschwerdeursachstage) 
und spitestens binnen 3 Tagen, u. zw. mündlich u. 
direkt beim Rapport bei der Unterabteilung oder 
beim direkten Vorgesetzten ( ohne Einhaltung d t'S 
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Dienstwcges) vorgebracht werden. Ha.ndelt e~ 
sich um eine Beschwerde über MiBhandlung oder 
überhaupt grobe Behandlung (durch Wort oder 
Tat), kann der Betroffene seine Beschwerde di
rekt dem Unterabteiluagskommandantea ohne 
Rapport vortragen und muB hiebei den vorge
schriebenen Dienstweg nicht einhalten. Auf er
haltene Befehle darf man sich erst nach deren 
Ausführung innerhalb der 3 darauffolgenden Tage 
beschweren. 

Die Entscheiduag über die Beschwerde muB 
dcm Beschwerdeführer mitgeteilt werden und 
ist gegen dieselbe die weitere Beschwerde in
nerhalb 3 Tage statthaft, doch ist Jeichtsinnige 
Beschwerdeführung- unter A:.1führung falscher An
gaben, als auch die Beschwerde gegen die Ent
scheidung aus Hartnackig-keit trotz vorangegan
gener Belehrung, wean sie wiederum als un
begründet abgewiesen wird, strafbar wegen MiB
brauch des Beschwerderechtes. 

Belohnungen - odmeny: Für hervorragenden 
Eifer, auBerordentlichen Sinn fi.ir Disziplin, 
Opferwilligkeit, namentlich aber für initiatives 
Handeln konnen Belohnungen, wic mündliche 
odcr schriftliche Belobungen, Vorzug bei Er· 
teilung von Urlaub, auBerordentlicbe Beforderung 
der l\Iannschaft, Ausfolgung von Belobungs
dekreten - pochvalny dekret, er teilt werden. 

0,ie Zimmerordnung - poi'ádek ve svet
nici: Kommandant in jedem Zimmer ist der al te
ste Unteroffizier oder ein Hi.higer Soldat, welcher 
für die Disziplin, Ordnun6 und Reinlichkeit ,·er
antwortlich ist. E r bestimmt taglicb aus der 
Mannscltaft des Zimmers einen Soldaten a ls 
Zimmerordonanz (posluha svetnice), welchem 
die f'.ufraumung des Zimmers obliegt. An der 
lnnenseite der Zimmertüre ist das Verz.eichnb 
der Bequartierten (seznam ubytovanych), unter-
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halb die Namen der Vorgesetzten - jména 

1 

predstavenych, ferners das Verzeichnis der Bet
ten und Kaserneinrichtung (seznam lüzek a 
kasárniho zarízení), angebracht. Befreundeten Sol
daten, solchen gleicher Bildung oder derselben 
Muttersprache, kéinnen die Liegestatten neben
einander angewiesen werden, Rekruten und un
verla.Bliche Mannschaft werden neben den mil 
ihrer Ausbildung bezw. Aufsicht betrauten Sol
daten untergebracht. Der Hornist hat immer 
seinen Platz in der Na.he der Türe. Der zu
gewiesene Platz darf ohne Bewilligung des Zim
merkommandanten nicht gewechsel t werden. Der 
Instandhaltung der Betten ist besondere Sorg
Wt zu widmen. Nach anstrengenden Obungen, 
Marschen oder Dienste ist das Ausruhen auf den 
Betten auch am Tage, aber ohne Schuhwerk, 
gestattet. Gewehr, Munition und Rüstung müssen 
immer bei der H and sein, diese, wie die Betten
sorten und Sachen der Mannschaft müssen nach 
der Vorschrift an der vorgeschriebenen Stelle 
im sauberen bezw. g ereinigtem Zustande auf
bewahrt werden. Tritt ein Offizier odet Rott
meister in das Zimmer, ru ft der, welcher ihn 
zuerst erblickt ,,Pozor l", worauf die Mannschaft 
an Ort und Stelle in der vorgeschriebenen Hal
tung Front zu dem Eintretenden macht. Der 
Zimmerkommandant geht ibm entgegen und 
meldet sich. 

Die Stallordnung (poi'ádek ve stájích): 
Der Stallkommandant ( velitel stáje) ist für die 
Ordnung und Reinlichkeit im Stalle verantwort
lich. Die Vorschrift über die Stallwartung, 
Lüftung, Reinlichkeit, Stall- und Futtergerate une! 
Aufbewahrung der Sattel und des Sattelzeuges 
muB strenge eingehalten werden. Den Dienst 
im Stalle versehen die vom Kommandanten aus 
den P(erdewartern bestimmten Stallordonnanzen 
(stájní) wahrend des Tages und der Nacht. 
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Diese müssen über alles, was im Stalle vorgehl, 
unterrichtet sein, unaufhorlich die Pferde beob
achten, um ihnen ev. Unarten abgewohnen zu 
konnen und darauf achten, daB die Pferde sich 
nicht verwunden. Verunreinigte Stande werden 
sofort gereinigt, der Mist aus dem Stalle ent
fernt, die Abzugskanale im Stalle mit Wasser 
gereinigt. Kranke Pferde werden je nach erh1l
tener Weisung behandelt, deren Erkrankung oder 
Verwundung sofort dem Stallkommandanten ge
meldet. Die Pferde dürfen niemals ohne Auf
sicht gelassen werden. Die Stallordonnanzen 
konnen bequem adjustiert sein und müssen um 
Mitternacht abgelost werden. Betritt ein Offizier 
oder Rottmeister den Stall, ruft der, welcber 
ihn zuerst erblickt ,,Pozorl'', worauf die Mann
schaft an Ort und Stelle in der vorgeschriebenen 
Haltung Front zu dem Eintrctendr.'1 macbt, bei 
welcbem sich die Stallordonnanzen, die Stallinspek
tionsunteroffiziere (dozorci poddustojníci) und 
der Stallkommandant melden. Die gerade mit der 
Pferdewartung beschaftigte Mannscbaft beendigt 
diese und nimmt dann erst die vorgescbriebene 
Haltung ein. 

Die Tagwache - budícek ist das Zeichen 
zum Aufstehen. Wenn nicht anders bestimmt, 
so ist sie im Sommer um 5, im Winter um 6 

1' Uhr, an Sonn- und Feier-(Gedenk-)tagen um 
1 Stunde spater. 

Zaptenstreich vecerka: ist das Zeichen 
zur Rückkehr in die Kaserne. Wenn nicht anders 
bestimmt, so ist er im Sommer u. Winter um 21 Uhr, 
'lm Samstage und am Abende vor Feier-(Ge
denk-)tagen um 1 Stunde spater. Aus Dienstes
rücksichten kann der Zapfenstreich auch früher an
geordnet werden. Diese vorzeitigen Zapfen
streiche konnen gegebenenfalls auch als Zeichen 
zur sofortigen und allgemeinen Rückkehr der 
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Mannschaft in die Kaserne benützt wenlen. Alles 
muB zur Zeit rles Zapfenstreiches in der Kaserne 
sein, besLehen keine anderen Bestimmungen, 
konnen Korporiilc um l , Zugsführcr um 2 Stunden 
liinger, Liingerdienende bis zum Zugsführer bis 
24 Uhr, rotni bis zur Tagwache ausbleiben. Ver
lafüiche Soldaten konne;-i beim Rapporte die 
Bewilligung zur Ueberzeit (dovolená pfes ve
cerku) erhalten, worüber sie E r laubnisscheine 
- dovoleni, erhalten. 

Die Erlaubnis zum Ausbleiben über den Zap
f enstreich kann bei MiBbrauch von den Unter
abteilungskommandanten auf 6, von den Ab
teilungskommandanten auf 12 \Vochen, von den 
Truppenkommandanten giinzlich oder zeitweise 
und in besonderen Fallen auf eine bestimmte 
Zeit auch der gesamten Mannschaft entzogen werden. 

Der I nspektionsdienst dozor~í sluzba: 
Der Dienstantritt wird beim Rapporte, bezw. 
Wachabteilen gemeldet; die Inspektionsorgane 
rücken nicht mit aus und beteiligen sich an der 
Beschliftigung in der Kaserne nur soweit es der 
Dienst zufüBt. Adjustiert sind s ie vorschrifts
miifüg, mit Seitenwaffe und Dienstesabzeichen 
( si uzebnf odznak), versehen. 

Die Pflichten des Inspektionskorporals (do
zor~í desátník): Sofort nach der Tagwachc weckt 
er die Zimmerkommandanten seiner Unterabteilung, 
vermerkt sich die kranke und die zum Rapport sich 
meldende oder bestimmte Mannschaft und meldet 
sie dem dienstführenden Rottmeist~r (vykonny rot
mistr). D en für das Ba taillonskommando bestimm
ten Frübrapport (ranni hláscni) der Unterabteilung 
(.\foster des Frührapportes auf Seitc 133) über
gibt er hierauf dem Bataillonsinspektionsrottmei
ster (dozorcí rotmistr oddilu) und meldet dessen 
Anordnungen dem dienstführenden Rottmeister 
(vykonny rotmistr). Die zu Reinigungsarbeitcn 
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JlOlwendige Mannschaft fon.lert cr bci den 
:/,ugsführern an, führt die kranke Mannschaft dem 
\TZt vor, meldet ihm die schwer Kranken. 
Uie Krankcnvormerkung (záznam o chorych) 
1,bergibt er nach der Krankenvisite (lékarská 
r rohUdka) wieder in der Kanzlei. Er achtet dar
' uf, daB die als nicht krank anerkannte Mann-
chaft den Befehlen des Unterabteilungskomman
lanten gemaB beschaftigt wird, daB ferners die 
,\fannschaft rechtzeitig zu U ebungen antritt und 
lie Koche kuchari rechtzeitig ihren Ver-
1flichtungen nachkommen. Ebenso überwacht cr 
1ie richtige Menageverteilung, daB dicselbc für 
\l ichtanwesende warmgehalten wird und daB sie 
J en Arrestanten zugcstellt wird. Er vcrsammelt 
líe zum Rapporte bestimmte Mannschaft, visi-

1icrt sie und führt sie dem dienstführenden Rolt
·neistcr (vykonny rotmistr) vor. Die zu Fa$
sungen und bcsonderen Diensten komman
lierte Mannschaft führt er rechtzeitig auf 
den Sammelplatz, ist beim Verlautbaren des 
Befchles anwcsend, achtet aufmerksam auf alles, 
was seinen Dienst betrifft und stellt nichtan
wesenden Offizieren den Befehl zu. Zu den 
Jesonderen Pflichten gehort die überwachung der 
) rdnung und Reinlichkeit in dem Unterabteilungs
rayone tagsüber und wahrend der Nacht, die 
Einhaltung der Kasernordnung durch die Mann
,chaft, die Aufsicht über im Unterabteilungsrayon 
•>elindliche bestrafte Mannschaft. Betritt ein vor
; esetztes Inspektionsorgan oder ein Offizicr den 
Rayon der Unterabteilung, mcldet er sich bei dem
:;elben und beglcitet ihn innerhalb dieses Rayons. 
' fach dem Zapfenstreich visitiert er die Zim
mer, oh nicht jemand ohne Erlaubnis abwesenó 
ist, ob überall Ruhc herrscht, Feuer und Licht 
in den Küchen und Zimmern ausgeloscht sind. 
Das Ergebnis meldet er beim Abendrapporte (vel:er
nl raport) dem ílataitlunsinspektionsrottme1ster 

Mll.-K 9. 
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uud dcm clienstführenden Rottmeister. Unvorht:r
gesehene Ereignisse meldet er sofort dem Unter 
abteilungskommandanten oder dem hochst an 
wesenden Offizier, Rottmeister oder Unreroffizier 
dem Bataillonsinspektions- und dem Kasern 
inspektionsoffizier. In dringenden Fallen gibt e, 
nach eigenem Ermessen die notigsten Befehk , 
wovon er nachtraglich Meldung erstattet. Bei 
Alarm übernimmt er bis zur Ankunft eines H r-
heren das Komm,indo und sorgt für die rasches e 
V erstii.ndigung des Kommandanten und der Q f¡¡. 
ziere seiner Unterabteilung. Auf das bezügliche 
Signa! begibt er sich aut den Sammelplatz d :r 
Inspektionsorgane. In der Nacht versieht er den 
Dienst bis 1 ·Uhr 30 Min., wobei er auf Ruhl., 
Ordnung und Sicherheit des ganzen Unterab
teilungsrayons bedacht ist. Bricht daselbst Feue, 
aus, weckt er sotort die Mannscha ft, trifft alk 
ni.itigen Vorkehrungen zum Li.iscben bis zur An
kunft eines Hi.iberen und verstandig t den Ba 
taillons- und Kaserniaspektionsoffizier, sowie die 
Offiziere und Rottmeister der U nterabteilung. 

Der lnspektionssoldat - dozorf í vojín unter
stützt den Inspektionskorporal in ,a.Ben angeführteu 
l'atigkeiten, vertritt ihn bei dessen Nichtanwesen
heit und besorgt vor allem die dienstlicben GangE. 

Die Pflichten des Stallinspektionskorporals 
( dozorfi desátnik stáje) und des Stallinspek
tionssoldaten (dozorfí vojín stáje): Aufsicht übrr 
die Pferde, Ordnung in den Stallen und Sauber
kei t der Hofe. Vor allem Oberwacbung d tr 
Wartung, Fütterung und Reinigung der Pferde 
und der Tatigkeit der Pferdewarter. Bei E ·
kra11ku•1_g eines Pferdes verstandigt er den Pferdc
warter und den Tierarzt, den dienstführende 1 
Rottmeister, unter Umstanden auch de,1 
U nterabteilungskommandanten. Alle Begeben
heiten meldet er nach der Tagwache dem Inspek-
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tionskorporal seiner Unterabteilung. ln allen 
diesen Tatigkeiten unterstützen sich beide Stall · 
irispelctionen gegenseitig, der Stallinspektions
soldat überbringt dem Tierarzte zur festgesetzten 
Z eit das Verzeichnis der kranken Pferde (záznam 
o chorych koních), welches er nach der Ein
t•agung wieder in der Kanzlei abgibt. In der 
N'acht versieht der doz. des. stáje den Dienst 
1 is 1 Uhr 30 Minuten, von dieser Zeit bis zur 
Tagwache der Stallinspektionssoldat. 

Die Pflichten des Bataillonsinspektionsrottmei
sters - dozod~í rotmistr oddílu). ü berwachung 
, er militarischen Ordnung und Reinlichkeit, 
wie des richtigen Ganges des Dienstes im 
Bereiche der Abteilung. In dringenden Fallen 
bei Abwesenheit der Vorgesetzten handelt 
und befiehl t er nach besten Ermessen, wo
von er dann dem Bataillons- (Regirucnts-, 
Kasern-)inspektionsoffizier als auch dem Ab
teilungskommandanten Meldung erstattet. Von 
·liesen erhaltene Befehle JaBt er von den In-
pektionsorganen der U nterabteilungen durch

rühren. Auf das gegebene Signa! begibt er sich 
,,uf den Sammelplatz. Er versammelt nach der 
f agwache und nach dem Zapfenstreiche die 
nspektionsorgane der Unterabteilungen beim 

Früh- und Abendrapporte, nimmt ihre Meldungen 
t•ntgegen und gibt ihnen notwendige Befeble, 
welche ihm vorher seine Vorgesetzten cr teilt 
l!aben. In der Nacht visitiert er den Bereicb 
~einer Abteilung, die Tatigkeit der untergeord
neten Inspektionsorgane. Nach der Tagwache 
verfaBt und legt er dem Bataillons(Regiments-, 
Kasern-) Inspektionsoffizier den Frührapport vor, 
welchen er hierauf dem Abteilungskommandanten 
libergibt. 

l 
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Muster eines Frührapporles des lnspeklianskorporals: 
Pluk a setnina. 
(Regirnent und U nterabteilung). 

Hodnost a jrnéno dozorcího desatníka ....... . 
(Charge und Narne des lnspektionskorporales). 
Hodnost a jméno dozorcfho \·ojína ............... .. 
( Charge und N ame des lnspektionss:>ldaten) . 

Ranní hlá~ení dnc ........ . 
(Fri.ihrapport vorn) 

l. Pi'isli: . .. ....................................................... . 
(Zuwachs) 

2. Odesli: ..... . .. . . . ....... .......... . ..... ..... ... .. ...... .. 
(Abgang) 

3. Nemocn>·m se hlásl: ....... .. . .................. ..... .... , 
(Krank meldct sich) 

4. K raporlu: .... ....... .. .... ............ ..... ... ... . .. .. ... . 
(Zum Rapport) 

a ) se hlási: ............ ..... ................... .. 
(meldet sich) 

b) prospy: 
(Bitten) 

e) urcení: 
(bestimmt) 

d) s tíznosti: " 
(Beschwcrden) 

5. Po vecerce neoprávneoe pnsli: . .. ............ .. 
(Unberechtigt i.iber den Zapfenstreich ausgebl.) 

6. Ubytovaá obvod prohlédnut : . 
(Den Bequartieruogsrayon visitiert) 

7. Zvlástof události: ............. .. 
(Besondrre Vorkomrnnisse) 

V nterschrift. 
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lllusler der frllhrapportmeldung des Balaillonsinsp1klionsrollm1i11ers : 
g¡ pluk 43. Dozorlf rotmistr 

.l. prapor. N. N. 
Ranní hlá~ení. 

B r no, 8. fijen 1935. 
t. Po veforce neoprávnénl': pi'i~li..... . .... .. . ...... . 

(U nberechtigt ausgcblicbcn iibcr den Zapft>nstreich 
:!. Ubytovaci obvod pl'ehlízen: ............... . . 

(Den Unterkunftsbereich visitiert um) 
·J. Zvlástni pr!pady a do~Já naHzení : .... 

(Besondere Vorfalle und cingelang te Anord· 
nungen) 

(Unterschrift). 
Versieht der Bataillonsinspektionsrottmeister 

nicht gleichzeitig den Dienst des Kaserninspek
tionsoffiziers, weilt er im Bereiche seiner Abtei
lung oder bei der Beschaftigung. Er achtet auch auf 
die Sauberkeit und richtige Bcwirtschaftung in 
den Küchen. 

Der Rapport - raport: Die hiezu bestimmtc 
,1annschaft versammelt der dienstführende Feld
webel nach dem Rapportsbuche - raportnf 
kniha, die Inspektionsorgane müssen anwesend 
sein. Beim Rapportc nimmt der Kommandant 
tlle dienstlichen Meldungen, Bitten, Beschwer
Jen und personlichen Vorstellungen entgegen, 
-:ntschei1let über Anfragen, untersucht, ertei lt Be
lobungen und Vcrweise als auch Sttafen und 
l efehle. Die in Dienst tretende Mannschaft er
scheint in der hiefür bestimmten Adjustierung, 
Jie übrigen, falls nicht anders befohlen, mit Ober
,chwung (opasek). 

Die Verlautbarung der Tagesbefehle - vy-
1lá~ení denních rozkazü: Zum Befehle ver
.;ammelt sich die gesamte Mannschaft der Unter-
1bteilung (auch die Schreiber, Professionisten, 
Koche u. s . w.) auf dem befohlenen Platze. wenn 
:iicht anders hefohlen, in Ausgangsadjustierung 



r .. 184-

(vycházkovy stejnolcroj). Er wird in der Dienst
sprache verlesen, bei Notwendigkeit erlautert in 
der Muttersprache. Angelegenheiten der Unter 
offiziere sollen, wenn es die Sache erfordert, 
getrennt verlautbart werden. 

Der Ausj!ang der Mannschatt - vycházka 
muzstva: Soláaten müssen das Verlassen der Ka
serne dem Zimmerkommandanten, dem Zugsführe, 
und Inspektionskorporal melden, sind die beiden 
ersteren nicht anwesend, so genügt es den-. 
lctzteren die Meldung von dem Abgang zu er 
statten, bei diesem melden sich auch die U nter
offiziere. Die Adjustierung der ausgehenden Mann 
schaft muB vorschriftsmaBig und irnmer mit über
schwung (opasek) u. Bajonett (bodák) · sein, wofür 
die Zimmerkommandanten (velitel svl!tnice), In
spektionsorgane der Unterabteilung und beim Tore 
verantwortlich sind. Der Ausgang vor dem Be
feble mit Ausnabme dienstlicher Giinge als auch 
<lringender Falle, bei welcber •die schriftliche Be
willigung eines Offiziers oder dienstführenden Rott
meisters eingeholt werden muB, ist unstatthaft. Die 
schriftliche Bewilligung ist ohne Aufforderung be: 
Passieren des Tores vor der Verlautbarung der 
Tagesbefehle vorzuzeigen. Die Truppenkorper
Kommandanten konnen in auBerordentlicbe1, 
Fallen den Ausgang der Mannschaft einscbranken 
oder überhaupt verbieten. Ist der Ausgang de, 
Mannscbaft nur in Gruppen gestattet, so geh, 
die Mannschaft in Gruppen durcb die StraBen 
und kehrt zusammen ·¡n die Kaserne zurück, 
sich hiebei gemaB der Belehrung ibrer Kom
mandanten verhaltend. 

Bei der Rückkehr in die Kaserne vor dem 
Zapfenstreicb meldet die Mannschaft ihre Rück
kebr in der g leichen Weise wie beim Verlasse1, 
der Kaserne. Nach dem Zapfenstreich melde 
sie sich beim Bataillons- oder Unterabteilungs· 
inspektionsorgan. 
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Dle Uniform - stejnokroí muB streng der 
·orschrift entsprechen, das Umarbeiten von 

·:eilen derselben ist verboten und der Schuld
tragende schadenersatzpflicbtig. Sie muB rein ~•. 
h Ordnung gehalten werden, nicbt vorscbrifts-
111aBige Abzeichen und Verzierungeu sind unter
~agt. Das Tragen eigener U niform vorgescbrie
henen Schnittes und Farbe ist der Mannschaft 
yestattet. Das Tragen bürgerlicber Kleidung isl 
rJer Mannschaft untersagt. (Mit Ausnahme land
•virtscbaftlicher Urlaube, Auslands- oder Krank
hei tsurlaube u. s. w., was auf dem UrJaubscheine 
. usdrücklicb hervorgeboben werden muB.) Der 
'-tationskommandant kann offentlich (Theater. 
;{onzerte, Sport u. s. w.) auftretender Mann
schaft ausnabmsweise das Tragen der bürger
ichen Kleidung gestatten. 

Der Mannschaft im nichtaktiven Dienste is: 
das Tragen der Uniform verboten. Das Tragen 
,ler Uniform im Auslande ist an die Bewilligung 
des Ministeriums gebunden .. 

Der sanltlire Dienst - zdravotnlcká sluzba: 
Soldaten · melden ibre Erkrankung dem Zimmer
kommandanten und Inspektionskorporal, U nter
offiziere den direkten Vorgesetzten. Sie verblei
ben bis zur arztlichen Untersucbung (Jékarská 
.,rohHdka) zu Hause, notig enfalls im Bette. Bei 
Bedarf sofortiger arztlicher Hilfe muB der nach
ste Militararzt, ist dieser nicht in der Nahe, 
r!er nachste Zivilarzt gerufen werden. Alle leich
·er Kr:i.nken finden sich unter Führung d er ln
~pektionsorgane bei der arztlichen Visite (lékai'ská 
prohlídka) ein. AuBer der ambulatorischen Be
'1andlung ist die Abgabe des Kranken in das 
M:arodenhaus (osetfovna chorych) (bei jedern 
Truppenkorper) bezw. in das Spital moglich. 
Die Mannschaft meldet ihre Genesung dem direk
·en Vorgesetzten beim Rapporte der Unterabtei
lung. 
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Baden und Schwimmen - koupáni a plo
váni: Im Sommer bei günstiger Witterung sol! 
die Mannschaft wenigstens lmal wochentlich 
gemeinsam haden. Geeignete Stellen zum Bacle1: 
bestimmen die Garnisonskommandos. 

Einzclpersonen ist das Baden nur an amtlich 
bewilligten Stellen gestattet. 

Die Menagekommission - stravní komi,e; 
\,Venigstens einmal im Monate versammelt sir;! 
die sog. Menagekommission, der auch 2 Ver 
treter der Mannschaft angehoren, welche bei 
ihr die Wünsche und Beschwerden dcr 
Mannschaft vorbringen sollen. Die Mitgliedcr 
der Menagekommission aus der Reihe der Mann
schaft sind zur Entscheidung nicht befugt, son
dern tragen ihre Bitten und Beschwerden vor ; 
dieselben müssen, wenn sie berechtigt sind, von 
den übrigen Kommissionsmitgliedern immer be
rücksichtigt werden. 

Disziplinarstrafen für Mannschaft: 
a) Verweise - dütky: 

l. ústní dütka - mündlicher Verweis ohne , 
Zeugen oder in Anwesenheit Anderer beim 
Rapporte oder vor der versammelten 
Mannschaft; 

2. scbriftlicher Verweis - písemná dütka 
b) Ordnungsstrafen - porádkové tresty: 

l. Entzug d e1· Moglichkeit, überzeit (do 
voleni pres vecerku) zu erhalten bis zi 
30 Tagen; 

2. Verlust des Anrechtes auf Oberzeit bis 
zu 30 Tagen ; 

3. Verpflicbtung all taglich i ur festgesetzter: 
vorzeitigen Nacbmittags(Abend)stunde i1, 
die Kaserne zurück zukehren und diese i m 
Verlaufe des Tages auBer Dienst nich , 
mehr zu verlassen bis zu 30 Tagen; 
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4. Entzug des niichsten Gebührenurlaubes; 
5. Kasemarbeiten oder -Dienst . (Reinigen, 

Aufladen, Fassen u. s. w.), auBerhalb der 
Reihen!olge bis zu 30 Tagen. 

e) Freiheitsstrafen - tresty na svobode: 
\. Kasernarrest bis zu 30 Tagen (kasárn! 

vezení). D er Bestrafte darf die Kaserne 
auBer Dienst nicht verlassen, innerhalb 
derselben die Kantinc (voj. :i:átisí) nicht 
besuchen und muB auf das bestimmte 
Signa] auf dem hiezu bestimmten Platz 
antreten; 

~- Arrest nach dem Dienste (vezení po 
sluzbc) bis zu 30 Tagen. Der Bestrafte 
ist in der Zeit auBer Dienst (auch in der 
Nacht) im gemeinsamen Arreste, darf da
selbst nicht rauchen und darf bei hartem 
Lager ohne Strohsack nur eine Dccke 
verwenden; 

3. Einfache Einzelhaft - prostá samovazba 
bis zu 21 T~gen. D er Hiiftling ist un
unterbrochen allein in der Arrestzelle, 
Rauchverbot, hartes Lager ohne Stroh
sack mit nur 1 Decke ; 

4. Verschiirfte E inzelhaft - zostrená samo· 
vazba bis 21 Tagc. Mit dieser Strafe ist 
verbunden ein hochstens in der Wochc 
2maliges, nicht aufeinanderfolgendes Fa
sten, d. i. Brot und Wasser, die Arrest
zelle ist tagsüber auf 24 Stunden ver
dunkelt. 

Disziplinarstrafen für Unteroffiziere: Die
sclben sind d ie g leichen wie für Mannschaft. 
von den Ordnungss trafen entfiillt das Auferlegen 
von Kasernarbeiten, dafür kann die Degradierung 
(od,ietí poddustojnické hodnosti), eintreten. 

Bei der Mannschaft kann die Strafe des 
Kasernarrestes mit der Auferlegung von Kasern-
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arbeiten oder -D1ensten auBerhalb der Re1hen
folge verbunden werden, auBerdem kann sowohl 
bei der Mannschaft als auch bei · den Unter
offizieren der strafweise Entzug des niichsten 
Gebübrenurla ubes mit jeder anderen Orclnungs
oder Freiheitsstrafe verbunden werden. 

I m F elde konnen von den Vorgesetzten die 
Freibeitsstrafen im verdoppelten AusmaBe ver
hiingt w erden, die U nteroffiziere konnen ohne 
Warnungskonstitut (vystrazny protokol), von dem 
Vorgesetzten, welchem das volle Disziplinarrechl 
zusteht, degradiert werden. 

Das Warnungskonstitut ( vystrazrú protokol) 
wird vom Kommandanten, Jem das volle Diszipli
narrecht zusteht, bei Na<.hliissigkeit oder Unge
horsam im Dienste, Trunkenheit, Lügen oder 
iihnlichen Disziplinarvergehen, wenn der Unter
offizier bereits für ein iihnliches Vergehen be
straft oder wiederholt gerügt wurde, angeordnet. 
Begeht der Verwarnte innerhalb von 6 Monaten 
kein weiteres Vergehen, verliert das Wamungs
konstitut seine Wirkung. Die Verfassung des 
Wamungskonstitutes schlieBt nicht d ie gleich
zeitige Bestrafung aus. 

Bei Degradierungen soll gleichzeitig die 
Transferierung des Degradierten stattfinden, ge
gebenenf alls auch zu einem anderen Truppen
korper . 

Ehrenbezeugungen: Einzelne Militiirpersonen 
sind verpflichtet, die Ehrenbczeugung zu leisten: 

l. dem Priisidenten der Republik (oder 
seinem Vertreter), 

2. wiihrend der staatlichen H ymne, 
3. den Hiiuptern fremder Staaten, 
4. den Fahnen der bewaffneten Macht, 
5. allen Vorgesetzten u. Hoheren der Wehr

macht u. Gendarrnerie, 
6. den Wachposten u. dies nur von Soldaten 

ohne Charge. 
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Geschlossene Militarformationen leisten die 
Ehrenbezeugung wie Einzelpersonen mit Aus
nahme den unter 6. Angefiihrten. Begegnen sich 
geschlossene Militarformationen, kommandiert der 
rangsniedere Kommandant zuerst die Ebrenbe
zeugung, bei gleicher Charge oder Unkenntois 
e.les Ranges beide zugleich. vVachen unter Kom 
mando von Unteroffizieren u. Rottmeistern leisten 
tlie Ebreobezeugung nur Züge cety uncl 
kleinere Abteilungen und nur dann, wenn sic 
unter vVafíen stehen, die Kommandanten groBerer 
Abteilungen grüBen die Wache unter Vvaffen 
nur für ihre Person. Den Wachen unter Kom
mando von Offizieren leisten auch groBere Ab
teilungen die Ehrenbezeugung. 

Begegnen E inzel personen einem Begrabnisse, 
grüBen sie vorschriftsma.Big, bei geschlossencn 
Formationen kommandiert der Kommandant 
,.Pozor" und leistet für seine Person die Ehren
bezeugung. Wachen oder Inspektionsorgane steher. 
in einem solcben Falle in der Stellung Pozor, 
soweit clics ihr Dienst gestattet, dasselbe gilt 
bei religiosen Zeremonien, bei welchen Einzel
¡,ersonen das Benehmen nach ihren religiosen Ge
brauchen gestattet ist. 

Einzelpersonen gleicher Charge sind \·er
pflicbtet sich gegenseitig zu grü.Ben u. zw. der 
Rangsniedere zuerst, bei Unkenntnis des Ranges 
gleichzeitig. 

Arrestanten- und Gefangeneneskorten leisten 
keine Ehrenbezeug ung, desgleichen nicht Arbeits 
abteilungen usw., deren Kommandanten grüBen 
für ihre Person, falls dies der Dienst zula.Bt. 
Krank e und Verwundete müssen g r üBen, wenn 
dies ihr Gesundheitszustand erlaubt. 

Auf Promenaden und a nderen offentlichen 
Orten wird der GruB nicht wiederholt. Kasernen, 
Lager u. a. gemeinsame U nterkünfte bei Mano
vern gelten je nach der Entscbeidung ihrer 
Kommandanten als offentliche Orte, 
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Ueber das Recht der Militlirpersonen zur 
Vereins-, politischer und Pressebetatigung. 

Der Militardienst verlangt von dem Ange
horigen der Wehrmacht keineswegs seine na
uonale, religiose oder politische U eberzeugung 
zu andern ; desgleichen verbietet er, daB ein 
Anderer ihm seine U eberzeugung aufdrangen will. 

Im Interesse der militarischen Einheitlich
keit und der dienstlichen Disziplin dürfen sich 
daher Militarpersonen des Aktivstandes poli
usch nicht betatigen. 

Nach dem Gesetze über das Wahlrecht dc1 
Angehorigen der Wehrmacht und der Gendar
merie konnen daher in die gesetzgebenden Kor
perschaften und in alle Vertretungskorper, in 
welchen nach den standigen Wahlerverzeichnis
sen gewahlt wird, nicht wahlen noch gewahlt 
werden: 

l.) Personen, welche den gesetzlichen mili
tarischen Aktivdienst ausüben, 

2.) Angehorige der Ersatzreserve, welche 
die 5 monatliche militarische Ausbildung durch
machen, 

3.) Personen, welche weiteren aktiven Dienst 
nach § 17 des Wehrgesetzes ausüben, 

4.) Personen, welche freiwillig nach § 19 des 
Wehrgesetzes weiterdienen, langerdienende Un
teroffiziere inbeg riffen, 

5.) Berufsoffiziere und Rottmeister des Ak
tivstandes, auch so!che, die sich auf Urla11b 
mit Wartegebühr oder ohne Gebühren befinden, 

6.) Offiziere und Rottmeister des Ruhe
standes, welche vorübergehend zum Aktivdienste 
einberufen wurden, 

7.) aktive Personen der Gendarmerie. 
Diese Militar- und Gendarmerie-Personen 

werden in die standigen Wahlerverzeichnisse 
nicht ein~etragen. 
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J edwede politische oder Wahlagilation, sowie 
ferner das Veranstalten derartiger Versamm
Jungen in militarischen oder vom Militar be
setzten Gebauden sind verboten; desgleichen ist 
es nicht gestattet, daB Militarpersonen des Ak
uvstandes sich an politischen Versammlungen 
und offentlichen Demonstrationen oder an an
tleren solchen offentlichen Kundgebungen betei
ligen oder ahnliche \' crsammlungen selbst ver
a ns tal ten. 

l\Iilitarpersoncn tles Aktivstandes ist der 
Eintritt in Vereine, welche die Forderung der 
Wissenschaft, Kunst, Sport oder Veranstaltungen 
ed ler U nterhaltung zum Ziele ha ben, gestattet. 
Das Verzeichnis der Vereine, welchen Militar
personen angehoren dürfen, gibt das Ministerium 
f. nat. \' ert. heraus. 

Militarpersonen des Aktivstandes kann der Bei
tritt zu Vereinen (O rganisationen usw. ) mit politi
scher Tatigkeit nicht gestattet werden. Mitglied 
geheimer Vereine zu sein ist verboten. 

Die Mitwirkung des Militars als auch mili
tarischer Einzelpersonen des Aktivstandes bei 
festlichen Veranstaltungen und allen Kundgebun
gen politischcr Art sind überhaupt nicht ge
gestattet. Ebenso ist tlie i\Iitwirkung bei Festlich
keiten nicht gestattet, welche durch ihre Tendenz 
oder Art der Durchführung die Würde der \Vehr
macht heruntersetzen würden. 

Ausnahmslos ist allen Militarpersonen die 
BeteiHgung an Demonstrationen, welche sich 
durch solche Festlichkeiten entwickeln konnten, 
1·crbotcn. 

Militarpersonen konnen bei künstlerischen und 
Unterhaltungsvorstellungen, welche nicht mit Ge
winn verbunden sind und bei offentlichen Unter-
11ehmungen mit Bewilligung tles Garnisonskom
mandos auftreten. 
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Beteiligung in der offentlichen Presse. 
Militarpersonen des Aktivstandes dürfen 

weder Herausgeber noch Mitglieder von Redak
tionen politischer Blatter sein. 

Militarpersonen des Aktivstandes diirfen in 
der offentlichen Presse sich n icht über Angelegcn
heiten der Wehrmacht in einer Weise, welche 
die Disziplin verletzt oder den Interessen der 
Wehrmacht Abbruch tut und in welchen aus
gegebene Befehle. Anordnungen und Erlasse 
herabgesetzt, geschmalert oder ins Lacherlichc 
gezogen werden, auslassen. 

Desgleichen dürfen nicht Militarpersonen in 
der Presse die Ehre ihrer Vorgesetzten und 
Kameraden angreifen; besonders unter dem 
Deckmantel der Anonymitat ist diese Handlung 
feig und unehrenhaft, zu welcher sich ein Soldat 
memals emiedrigen darf. 

Militarpersonen des Aktivstamles dürfen in 
der offentlichen Presse keine photographischen und 
kinematographischen Bilder, Diapositive, noch 
Zeichnungen und Plane. in welchen Kampf
mittel, wichtige militarische Objekte, Verteidi
g-ungsmaBnahmen - sei es zur Ganze oder in 
Einzelheiten - dargestellt sind. ferners Flieger
aufnahmen überhaupt ohne vorhergehende Ge
nehmigung des Min. f. nat. Vert. veroffentlichen. 

Nebenbeschaftigung. 
Militarpersonen, welche die gesetzliche Pra

senzd1enstzeit ableisten, ist es wahrend der Zei t 
dieses Dienstes nicht gestattet, einer bürger
lichen Beschaftigung nachzugehen. Haben sie 
bereits vor Antritt des Prasenzdienstes die Ge
werbeberechtigung besessen, so konnen sie das 
Gewerbe durch einen Vertreter ausüben. 
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Diese Beschrankung gil t nicht fur Personen 
au.Bcr Dienst. Solche Personen dürfen aber auf 
geschaftlichen Kundgebungen, Korrespondenz 
und Reklame zu ihrem Namen nicht den mili
tar1schen Rang hinzufügen oder denselben irgend
w1e besonders betonen. 

Religiüse Zeremonien und Feierlichkeiten. 
Die Beteiligung der Militarpersonen an reli

giosen Zeremonien und Festlichkeiten ist auBer
halb des Diensres gestatlet. 

Insoweit dies mit dem Dienste in Einklang 
gebracht werden kann, wird den Militarpersonen 
auch an Vormittagen die Moglichkeit gegeben, 
an Sonn- und Feiertagen ihren religiosen Ver
pflichtungen nachzukommen. 

-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-· Sammluno militarismer Gesume 
fllr die MIHUirpersonen und Rekruten. 

Preis Kc 2..-
lnhalt: Uebersctzung in die Ersatzreserve. - Trans· 

ferienmg der Mannscbalt. - Zeitweise Urlaube der Unter· 
lcutnants des Prasenzd1enstes und der Mannscha!t im Frieden. 
- We11ere Besumn,ungen über Mannschaftsurlaube. -
Urlaube zu Sonn- und Fetertagen. - EheschlieBungen van 
Mllitarpcrsonen des Prasenzdienstes. - Frc1w1lhges Wciter· 
d1enen im Aknvd1ens1 als Langerd,enender. - Gcwóhnhches 
1re1w. Weiterdil!llen, ohne mater1elle Vorteile als Langer· 
d1enender. - Aufnahme als Berufsrottmeister. - Unter· 
bringung der la.ngerd1enenden Unterofhz1cre. - Gesuclte 
der Unterofftziere und Soldaten des Pra.senzdienstes um 
Stellen m bürgerlichen offentlichen Dicnsten. - keserve. 
ofhziersschulen. 

Zu beziehen durch jede Buchhandlung oder 
c.lirekt vom Künstner-Verlag, B. Leipa. 

-·-·-· ... ·-·-·-·-·-·-·-·-· 
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Auszug au, dem Dienstreglement Il. Teil. 
Sluzební rád 11. dí!. A-I-2. 

Oer Dienst in der Garnison. 
In jeder Gamison, in welcher standig oder 

vorübergehend Truppen oder Anstalten bequar
tiert sind, bestehc eine militarische Ortsbehorde. 
Bei Truppen unter Kommando eines Offiziers 
ist dies • das G a r ni s o n s k o m m a n d o - p o
s á d k o v é v e 1 i t e 1 s t v í, bei Anstalten, bzw. 
Truppen unter Kommando eines Rottmeisters die 
Garnisonsverwaltung - posádkov á 
s p r á v a. In Orten, in welchen gr6Bere Truppen
einheiten zu Ausbildungszwecken zusammen
gezogen werden oder welcbe standige Ausbil
dungszentren sind, werden mi 1 ita r i s eh e 
Lagerkommandos - velitc l ství vo 
j e ns k é h o t á b o r a enichtet. G a r n i s o n s
k o mm andan t - posádkovy v e lit e l 
ist der h6chste Truppenoffizier. Dieser vertritl 
die Militarbehorde im Verkehre mit den Zivil
beh6rden und sind ihm in 6rtlichen militarischen 
Angelegenheiten a lle in der Garnison bequar
tierten Truppen unterstellt. 

In jeder Garnison mit mehr als 2 Abteilungen, 
unter Umstanden auch in kleineren Garnisonen, 
versieht den Gamisoninspektionsdienst <l e r 
G a r n i s o n s i n s p e k t i o n s o f f i z i e r - p o
s á <l k o v y d o z o r e i d u s t o j n í k. In gr6Beren 
Garnisonen gibt es ihrer mehrere, unter 
U mstanden wird auch e i n I n s p e k t i o n s -
gen era 1 - d o z ore í gen e r á I bestimml. 
ü er Garniso nsinspektionsoffizier beaufsichtigt all e 
Garn isonswachen und Bereitschaften. 

Erkennungszeichen - hesla. 
In d er Gamison und im Felde gebrauchen 

Patrouillen, Wachen oder Ab teilungen mit be
sonderen Aufgaben zur gegenseitigen Abfertigung, 
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n&mentlich bei Nacht odet" bei Nebel E r -
k e n n u n g s z e i e h e n - h e s 1 a.. Diese be
stehen aus dem F e 1 d r u f - z v o 1 á n í und 
der Losung - ohlas. Als Feldruf wirrl 
ein dem Soldaten gelaufiges Wort, gewohnlich 
einen Gegenstand der Rüstung bezeichnend, als 
Losung der Name von Landern, Stadten, Flüssen 
oder Bergen bestimmt. Sie gelten in der Regel von 
Mittag zu Mittag (bis zur Ablosung der Wachen) 
und sind ein strenges Dienstgeheimnis, das nur 
unter besonderer Vorsicht jenen Personen be
kanntgegeben werden darf, welche es wissen 
müssen. 

Die Bereitschalt - hotovost. 
Zur Entsendung von Assistenzen oder Wachen 

oder zur Verstarkung der Wachen bei unvorher
gesehenen Fallen ist die B ere i t s e h a f t -
hoto vos t vorgesehen. Ihre Starke betragt bei 
einer Abteilung 1 Zug mit einem H o r nis ten -
t r u b a e, in Kasernen mit mehreren Abteilungen 
genügt die Bereitschaft für eine Abteilung, bei 
kleineren Truppen richtet sich die Starke nach 
dem Stande. 

Kommandant der Bereitschaft -
v e 1 i t e 1 h o to vos ti ist in der Kaserne der 
Kaserninspektionsoffizier - kasární dozorcí dú
stojn!k, bei einer Abteilung ein Offizier oder 
Rottmeister, bei ejner kleineren Truppe ein 
Unteroffizier. Die Mannschaft der Bereitschaft 
soll immer beisammen und bei Tag und Nacht 
zu schnellstem Aufbruche bereit sein. lhre 
Adjustierung ist die gleiche wie die der Wachcn, 
die Kavallerie hat die Sattel gepackt. Die Hosen 
dürfen wahrend der Nacht nicht abgelegt werden. 
Die Bereitschaft tritt beim Wachabteilen den 
Dienst an. Unter Umstanden kann sie verstarkt 
und mit Maschinengewehren, Geschützen oder 
anderen Kampfmitteln versehen werden. In diesem 

Mil -K. 10 
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Falle nennt man sie die ver s ta r k te Be re i't
s e h a f t - s e s i I e n á h o II o v o s t. Ist die 
v e r s e h a r f t e B e r e i t s e h a f t - z o s t r e
n á h o to v os t angeordnet, ist die ganze Bereit, 
schaft Tag und Nacht vollkommen vorschrifts
maBig adjustiert, gegebenenfalls bewaffnet, die 
Pferde sind bepackt und gesattelt, aber ohne 
Zaumzeug mit gelockerten Gurten. Im Falle 
ernster U nruhen wird die B e r e i t s e h a f t d e r 
ganzen Garnison hotovost celé 
p o s á d k y vom Garnisonskommandanten ange
ordnet; niemand darf dann mehr die Kaserne 
verlassen, ein Vierte! der gemeinsam bequartierten 
Truppen hat verscharfte Bereitschaft, Offiziere 
und Mannschaft hat in der Kaserne (in den 
Amtern) zu verbleiben. Wachen, Patrouillen oder 
Abteilungen, welche aus der Kaserne marschieren, 
sind in vollstandiger Obungsadjustierung mit der 
vollen Friedenstaschenmunition. 

Alarm - poplach. 
Der Garnisonskommandant, in besonderen 

Fallen der Garnisonsinspektionsoffizier, bei un
mittelbarer Bedrohung der Kaserne der Kasern
kommandant oder der Kaserninspektionsoffizier, 
kann durch das Hornsignal ,,Poplach" - Alarm, 
durch das Abfeuern der Geschütze, durch Licht
alarmsignale u. a. die Kampfbereitschaft der 
Garnison oder eines Teiles derselben anordnen. 
Wie dieses Signal erteilt wurde, haben samtliche 
Militarpersonen in die Kaserne zu eilen, wo sich 
die Truppe in vollstandiger Obungsadjustierung 
mit mindestens der vollen Friedenstaschenmunition, 
die Artillerie mil Geschützen, die Kavallerie zu 
Pferde am Alarmplatze sammelt. Die Inspektions
organe müssen sofort alle Offiziere und Rott
me1ster verstandigen, unter Umstanden dicselben 
unter dem Schutze von Patrouillen in die Kaseme 
geleiten. 
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f'eueralarm - po!árnJ poplacb. 
Bricht in der Kaseme Feuer aus, wird das 

Signal ,,Pozární poplach" - Feueralarm gegeben. 
Die weiteren Dispositionen trifft der Kasern
inspektionsoffizier, nach Eintreffen der Feuer
wehr übernimmt diese das Léischen. Brennt es 
in der Nahe der Kaseme und ist diese bedroht, 
tritt die in der Kaserne bequartierte Truppe 
mit allen ihr anvertrauten Gegenstanden der 
Rüstung und den eigenen Sachen auf das Signa( 
,,Nástup" - Antreten an. Ist das Feuer in un
mittelbarer N iihe, braucht auf dieses Signa( nicht 
gewartet zu we11den, sondem kann die Truppe 
mit ihren Sachen ohne weiteren Befehl am 
Sammelplatz antreten. In erster Linie müssen die 
Pferde in Sicherheit gebracht werden, hiebei ist 
es die Pflicht jedes Soldaten nicht nur die ihm 
anvertrauten, sondem auch die Pferde nicht an
wesender Kameraden eventuell auch unter Hinter
lassung eigener Sachen zu retten. Bei Briinden 
auBerhalb der Kaserne kann nach Weisung des 
Garnisonskommandanten Mannschaft zum Loschen 
verwendet werden, die Bereitschaft wird hiebei 
zum Freihalten der StraBen und der Feuerstatte, 
zur Verhütung von Diebstahlen usw. verwendet. 

Verhaftung und Anhaltung - zatykání a 
zaddovánf. 

Das Recht der Verhaftung einer aktiven 
Militiirperson steht den militarischen Vorgesetzten, 
Wachen, der Gendarmerie und den Zivilsicher
heitsorganen in unten angeführten Grenzen zu. 
S.:>!l~t ist eine Verhaftung unstatthaft. Das R echt 
der Verhaftung und Anhaltung einer Militiirperson 
bteht Militarpersonen nur dann zu, wenn sie 
in dcr vorgeschriebenen Uniform einschreiten. 

V e r ha f tu n g. l. Bei Ergreifung bei 
frischer Tat. Militiirische Vorgesetzte sowie 
Hohere, welche das Befehlsgebungsrecht er-
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greifen, iemer Wachen, Posten und Patrouillen, 
sowie Gendarmen haben das Recht, aktive !Militar
personen zu verhaften, wenn sie sie bei einem 
Verbrechen oder schweren Vergehen auf frischer 
Tat ertappen. Handelt es sich bei der Ertappung 
um ein Verbrechen, so ist die Verhaftung immer 
Pflicht; bei einem schweren Vergehen, wird die 
Verbaftung zur Pflicht in folgenden Fallen: a) 
wenn die Identitat des Taters unbekannt ist und 
sich nicht verlaB!ich sicberstellen laBt, b) wenn 
Gefahr besteht, daB der Tater sich durch die 
Flucht den Straffolgen entzieht, e) wenn Gefahr 
besteht, daB der Tater in der strafbaren Handlung 
fortfahrt, sie wiederholt oder die angedrohte 
Handlung ausführt, d) wenn der Tater durch 
Einwirkung auf Zeugen oder Sachverstandigc 
oder durch Verwischung der Spuren die Ver
folgung erschweren oder unmoglich machen 
wollte, e) wenn die Verhaftung aus Gründen 
der Erhaltung der militarischen Disziplin not
wendig sein sollte, namentlich bei Gehorsamsver
weigerung. 

2. Ohne Ergreifung bei frischer Tat. AuBer 
den oben angeführten Fallen ist mit der Ver
haftung nur im Falle des gerichtlichen Auftrages 
vorzugehen. In diesem Falle ist der gerichtliche 
Haftbefehl dem Verhafteten uinnen 24 Stunden 
zuzustellen. 

Die Verhaftung erfolgt mit den Worten : 
,,Ve jménu zákona Vás zatykám" - ,,Im Namen 
des Gesetzes verhafte ich Sie." Sie hat mog
lichst unauffallig zu erfolgen. Im Widerstandsfalle 
ist Assistenz bei der nachsten \Vache, iBereit
schaft oder sonst freier Mannschaft, Gendarmerie 
oder Sicherheitswache anzufordern. Waffenge
brauch ist nur zur notigen Gegenwehr gestattet. 
Der 'Mannschaft. sind stets die Waffen abzunehmen. 
Der Verhaftete ist in der Regel dem vorgesetzten 
Kommandanten, dem Stationskommando, wenn 
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dies ·nicht moglich, der nachsten Mllitarwacbe, 
oder dem Kasernkommandanten zu übergeben. 
Sind im Orte keine Militarbehorden, so der 
Gendarmerie oder Zivilsicherheitswache. Das MaB 
der Zurechnungsfahigkeit ist bei Trunkenen wo
moglich durch einen Militararzt festzustellen. 
Die Meldung über die Verha.ftung ist sofort zu 
erstatten. 

Die Verhaftung durch Zivilsicherheitsorgane 
kann nur unter denselben Umstanden wie bei 
Zivilpersonen und bei Gefahr im Verzuge und 
nur dann erfolgen, wenn die berufenen Militar
personen nicht erreichbar sind. Militarpersonen 
müssen jeder Aufforderung der im Dienste 
stehenden Zivilsicherheitsorgane Folge leisten. 

Die Anhaltung von Mqitarper
s o o e o. Vorgesetzte (Hoi..~re), lnspektions
offiziere, Rottmeister und U nteroffiziere, femers 
Wachen, Posten und Patrouillen sind verpflichtet, 
eines Verbrechens oder schweren Vergehens 
verdachtige aktive Militarpersonen - bei welchen 
zwar nicht die Bedingungen zur Verhaftung ge
geben sind - anzuhalten. wenn a) die Identitat 
des Taters nicht bekanm: und nicht einwandfrei 
festzustellen ist, b) wenn die Gefahr besteht, 
daB er sich durch Flucht der Strafverfolgung 
entzieht, e) wenn die Gefahr besteht, daB er 
in der strafbaren Handlung fortfahrt, diese 
wiederholt oder e) wenn die Gefahr besteht, 
daB der Tater (lurch Einwirkung auf die Zeugen 
oder Sachverstandige oder durch Verwischung 
der Spuren die Ahndung erschweren oder un
moglich machen konnte. AuBerdem konnen jene 
Personen angehalten werden, von welchen be· 
kannt ist, daB ihre übergabe in den Arrest ange• 
ordnet war oder hinter welche ein ·steckbrief 
erlassen wurde. Ansonsten gelten analoge Be
stimmun¡-en wie bei der Verhaftung. 
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D i e A n h a l t u 11 g v o n Z i v i l p e r s o n e n. 
Militarwachen dürfen Zivilpersonen anhalten, 
wenn a) s1e diesclben be1 emem Verbrechen 
oder schweren Vei;gehen oder unmittelbar nach 
demselben ertappen, durch einen Augenzeugen 
aufmerksam gemacht werden und die Anhaltung 
nicht durch einen Gendarm oder ein Zivilsicher
heitsorgan erfolgen kann, b) wenn sie zum Ge
brauche der Waffen (siehe Waffengebrauch) 
berechtigt sind, e) wenn ihren in der Ausübung 
des Dienstes gegebenen Anorp.nungen nicht Folge 
geleistet wird und die Anhaltung notwendig 
wird, um einer hiedurch entstehenden Gefahr, 
welche das Leben oder Eigentum, die bewachte 
Sache oder den Zweck des Wachdienstes über
haupt gefahrdet, vorzubeugen. 

In minder ,vichtigen Fallen genügt die ein
wandfreie Identitatsfeststellung der angehaltenen 
Zivilperson, ansonsten muB dieselbe, wenn sie 
nicht der Militargerichtsbarkeit unterliegt, unter 
verlafilicher Begleitung der Gendarmerie oder 
Zivilsicherheitsorganen übergeben werden unter 
Angabe des Grundes und der Umstande der 
Anhaltung. Letztere hat mit notwendiger Energie, 
aber moglichst unauffallig zu erfolgen. 

Eskorten - eskorty. 
Zu jedem Transporte Gefangener ( verhafteter 

Personen) verwendet man Eskorten. Die Eskorte 
muB aus unbedingt verlaB!icher Mannschaft be
stehen, ihr Kommandant ge,vissenhaft und 
energisch sein. Letzterer muB die personliche 
Beschreibung der zu Eskortierenden, die not
weridigen Angaben und Belege erhalten, nament
lich aber aufmerksam gemacht werden, ob es 
sich um einen gefahrlichen Verbrecher handelt. 
Auch Fesseln sind auszufolgen. 

Die Eskorten pflanzen bei Notwendigkeit die 
Bajonette auf, Berittene zücken die Sabel, 
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Gewebre werden nur bei gefihrlichen Verbrechern 
und in ihrer Anwesenbeit geladen. Im Zuge 
und auf dem Schiffe sind die Gewehre nur 
dann geladen, wenn der Zug oder das Schiff 
nur für militirische Zwecke bestimmt ist. Das 
Laden der Gewehre ordnet der die Eskorte 
abfertigende Kommandant mündlich oder auf der 
Marschroute schriftlich an. Den Eskortiertén ist 
der Verkehr mit nicht zur Eskorte gehéirigen 
Personen weder mündlich noch auf eine andere 
Art gestattet. Das Zustecken von Geld, Schriften 
oder \Vaffen, muB von der Eskorte verhindert 
werden, welche selbst mit den Eskortierten nur 
Dienstgespriche führen darf. Die Eskorten leisteu 
keine Ehrenbezeugung. Der Kornmandant der 
Eskorte belehrt vor dem Abgehen seine Mann
schaf t über ihre Pflichten, liBt den zu Eskor
tierenden alles, was sie zur Flucht oder als 
'Waffe benützen kéinnten, abnehmen, macht sie 
nachdrücklichst aufmerksam, daB sie im Wider
setzungsfalle gefesselt werden, gegebenenfalls 
Gewalt angewendet und bei einem Fluchtver
suche eventuell von der \Vaffe Gebrauch gemacht 
wird. Wihrend des Marsches verteilt er seine 
Mannschaft zweckmiBig um die Eskortierten, liBt 
aber alle vor sich gehen. Eskortiert nur 1 Soldat 
oder 2, gehen sie hinter den Eskortierten. Wird 
auf Wagen gefahren, muB die ganze Eskorte, 
unter Umstinden ein Teil derselben, mindestens 
aber 1 Soldat im Wagen der Eskortierten mit
fahren. Belebte Gassen oder Orte, welche die 
Flucht erleichtem konnten, sind zu meiden. 
Spezielle Aufmerksamkeit erfordert das Eskor
tieren auf der Eisenbahn, hiezu müssen immer 
mindestens 2 Soldaten bestimmt werden, auch 
wenn nur 1 Person zu eskortieren ist. Bei lingerer 
Wartedauer auf den Zug, kann der Eskort
kommandant vom Bahnhofvorstand eine besondere 
Riumlicbkeit ansprecben, der Aufenthalt in 
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\V ,,rtedi.umen ist tunlichst zu meiden, falls da• 
selbst sich Leute befinden. Im Zuge sind die 
Eskortierten moglichst zu separieren, die Eskorte 
besetzt den Platz bei der Tür oder Fenster. 
In Lastautomobilen sind die Eskortierten in 
der Mitte, die Eskorte verteilt sich in den 
Ecken und an den Randern. Gefahrliche Ver
brecher oder Widersetzliche oder F luchtverda.chtige 
konnen mit eisernen Spangen oder Stricken 
gefesselt werden. 

Versucht ein als gefahrlicher Verbrecher 
hezeichneter Eskortierter die Flucht zu er¡rreifen, 
halt er nicht auf den Warnungsruf an und kann 
er nicht anderweiti¡r angehalten werden, k ann 
nach ihm, insoweit hiedurch nicht andere Leute 
g-efahrdet werden, geschossen werden. Ist der 
Flüchtling nicht a ls gefii.hrlicher Verbrecher be
zeichnet worden, darf die Eskorte nicht von 
cler Waffe Gebrauch machen, muB aber alles 
tun, um des Flüchtlings wieder habhaft zu 
werden. Gelingt dies nicht, ist davon sofort der 
nachste Stationskommandant zu verstii.ndigen 
(Gendarmerie, Gemeindeamt u. a.). Ebenso ist 
iene Stelle zu verstii.ndigen, wohin die Eskorte
bestimmt war. 

Ist wii.hrend des Marsches oder der Fahrt eine 
Verstii.rkung der Eskorte notwendig, fordert der 
Kommandant diese beim nii.chsten Stations
kommando an. übernii.chtigt die Eskorte, muB 
der Kommandant sich beim Stationskomman
d;inten (Gemeindeamte) melden und für die Ge
fangenen ein Arrestlokal ansprechen. Für die 
Dauer dieses Arrestes gelten für die Eskorte 
die Bestimmungen für Arrestwachen und Posten. 

Erkrankt ein Eskortierter und ist sein Weiter
transpqrt unmoglich, mufl er mit allen Doku
menten dem nii.chsten Stationskommando (poli• 
tischem oder gerichtlichem A.rote) übergeben 
werden. 
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Der Wachtdienst - strá:fní slulba. 
Man unterscheidet Ehren- und Sicherungs• 

wachen - cestné a ochranné stráze. Jede Wache). 
besteht aus dem Wachkommandanten - velitel 
stráze, welchem ein oder mehrere Aufführer -
závodcí beigegeben werden konnen, aus der 
Wachmannschaft und bei Notwendigkeit auch 
aus einem Hornisten - trubac. Die Wachmann
schaft ist vollkommen ausgerüstet und mit Wach
munition versehen, gewohnJich ohne Feldgerate 
und Brotsacke. Die Kavallerie versieht den Wach
dienst zu FuB, nur mit der SchuBwaffe, Bajonett 
und Munition. Falls nicht anders anbefohlen, 
haben in Frieden nur die im Arrestlokale auf
gestellten Arrestantenposten die Gewehre geladen, 
im Kriege und wahrend Unruhen alle Posten. 
Am Standorte müssen alle Posten die Patron· 
tascben geoffnet halten. Wenn die ganze Wache 
geladen haben soll, wird beim Wachabteilen 
geladen, der einzelne Posten ladet bei ,seiner 
Aufführung am Aufstellungsplatze. 

für jede Wache müssen im Wachzimmer 
Wachverhaltungen stráznf pravidla in der 
Dienstsprache wie in der Muttersprache der 
Wachmannschaft vorhanden sein. 

Dieselben Rechte und Pflichten wie die 
Wachen haben auch Patrouillen, Streifen, 
Arrestanteneskorten, Begleitpersonal staatlichen 
Eigentums als auch Gendarmerie im Dienste. 

Die Wachen werden in der Regel nach 24 
Stunden abgelost. D a s W a e h a b t e i I en: Die 
in den Wachtdienst tretende Mannschaft wird 
"ºm dienstführenden Rottmeister der Kompagnie 
nach ihrer Bestimmung eingeteilt, visitiert und 
mit Wachmunition beteilt. Der alteste Unter
offizier diescr W:ichen füh:t diese dann auf den 
zum Wachabteilen bestimmten Platz, wo sie sich 
in 2 Reihen hintercinander nacb der Kompagnie
nummcr von rechts nach links formieren. Die 
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Wachkommandanten stehen 5 Schritte vor dem 
rechten Flügelmanne ihrer Wachen, die Kompagnie
inspektionsorgane 5 Schritte vor der Mitte ihrer 
\\'athen. Offiziere, Rottmeister, Abteilungs- und 
Kompagnieinspektionsorgane, welche kein<' 
Wachen beistellen, treten nach der Charge in 
einem Gliede am linken Flügel an. Der Héichst
anwesende schreitet die Front ab, wobei jeder 
Wachkommandant die Ehrenbezeugung komman
diert und ihm den Stand, bezw. Ansta.nde meldet. 
Nach Abschreiten der Front kommandiert jeder 
Wachkommandant ,,Pohov". Hierauf geht das 
Wachabteilen durch den Abteilungsadjutanten, 
bezw. den Héichstanwesenden vor sich. Der 
Abteilende bestimmt zuerst den Ort, wohin der 
rechte Flügel der l. Wache gelangen soll, benennt 
jede einzelne Wache (Bereitschaft), jedes einzelne 
Inspektions- und Ordonnanzorgan, bezeichnet 
ihren zahlenma.Bigen Stand und kommandiert ,,V 
pravo bok I v chod I". Die Angerufenen 
marschieren auf den neuen Aufstellungsplatz, 
wobei sie durch die Inspektionskorpora.le kon
trolliert werden. Daselbst formiert jeder Wach
kommandant seine Wache (Bereitschaft) so, daB 
die einzelnen Wachen frontal mit eineru Abstande 
von 3 Schrittem nebeneinander zu stehen kommen. 
In diesen Abstand rechts von seiner Wache stellt 
sich der Wach-(Bereitschafts-)kommandant. Die 
Inspektionsorgane versammeln sich hinter der 
Mitte der angestellten Wachen, wo sie bis w 
deren Abmarsche verbleiben. Nachdem de• 
Héichstanwesende sich vom richtigen Abteilen 
überzeugt hat, kommandiert er ,,Velitelé stráH 
a hotovosti vpi'ed I" - Wach- und Bereitschafts 
kommandanten vorwa.rts, gibt die Erkennungs
zeichen aus, welche sich diese vermerken, macht 
sie auf ihre Pflichten aufmerksam und .erteilt 
ihneu néitige Weisungen, worauf sie sich auf 
das Kommando ,,Na m(sta I" auf ihre al tell 
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Platze begeben. Von diesem Auienblicke an 
unterliegen die Wachen in Fallen van Pflicht
verletzungen im Wachdienste dem Militarstraf, 
gesetze. 

Jene Wachen, welche die Waffen zu Jaden 
haben, laden nun; ist einer Wache eine Fahne 
zugeteilt, wird diese übemammen. Der Hochst
anwesende kommandiert hierauf den Abmarsch, 
worauf die Wachen (Bereitschaft) apmarschieren. 
Nach ihrem Abmarsche nimmt der Hochstan
wesende die Meldung der Inspektiansorgane ent
gegen und ardnet nach ihrer Belehwng ihr 
Abtreten an. 

D a s A b I o s e n d e r W a e h e. Wie sich 
die neue Wache auf 30 Schritte der alten Wache 
nahert, tritt letztere in valler Rüstung an. Die 
neue Wache stellt sich mit dem rechteu Flügel 
ca. 1 O Schritte gegenüber dem liuken Flügel 
der alten Wache auf. 1st wenig Platz varhanden, 
so 3 Schritte links neben ihr. Beide Komman
danten stellen sich 5 Schritte var ihrer Wache 
und kammandieren die Ehrenbezeugung. Bei 
Offizierswachen wird der slavnostní pochad -
Generalmarsch geblasen, ev. die Fahne über
nommen. Nach dem Kammanda ,,Pohov" teilt 
der alte Wachkommandant dem neueµ die Anzahl 
der Pasten mit, warauf der neue Kommandant 
die Ablosung bestimmt. Die l. Aplosung, der 
neue Kommandant (bei Offizier$wachen sein 
Stellvertreter) und die Aufführer beider Wachen 
begeben sich hierauf in das Wac)lzimmer, wo 
sie die Tamister ablegen. Der neue Wachkom
mandant (Stellvertreter) gibt seinen Unteroffi
zieren und Aufführem den Feldruf, ev. die 
Lasung bekannt, teilt ihnen Pasten zur Ablosung 
iu, worauf die Aufführer der alten ,und der 
neuen Wache mit der ersten Ablosung auf dem 
kürzesten W ege behufs Ablosung der Pos ten 
abmarschieren. Wahrend der Postenablosunb\ über-
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gibt der Kommar.dant der alten Wache dem 
neuen das Wachlokal mit der ganzen Einrichtung 
nach dem Inventare, die Wachverhaltungen und 
andere besondere Bestimmungen. Sobald der 
Aufführer mit den alten Posten :turuckkehrc, 
seine Rüstung wieder erganzt, versorgt die alte 
Wac!ie das Bajonett und marschiert ab. Die 
neue Wache tritt auf die Stelle der alten, der 
Kommandant befiehlt das Aufpflanzen der 
Bajonette und hierauf das Abtreten - ,,Rozchod J" ' . 
Die Mannschaft Jegt die Torniste1 ab. Die ab
geloste Wache meldetsich beim Kaserokommandanten 

D a s A b 1 o s e n d e r P o s t e n. N abert sicb 
die Ablosung, begibt sicb der alte Wacbposten 
auf seinen Aufstellungsort. Der alte Aufführer 
stellt sich dem alten Wachposten gegenüber, der 
neue Posten neben den alten, der neue Auíführer 
gegenüber dem neuen Posten auf. Der alte Auf
führer überzeugt sich, ob in der Umgebung alles 
in Ordnung ist, fordert dann den alten Posten 
auf, dem neuen Posten seine Pfüchten mitzu
teilen, erganzt daese und laBt alles den neuen 
Posten wiederholen und bezeichnet ihm seinen 
Bewegungsraum. Der neue Auiführer teilt dem 
neuen Posten sodann den Feldruí so Jaut mit, 
daB umstehende Personen ihn nicht vernehmen 
konnen. Soll die Waffe geladen (entladen) 
werden, befiehlt dies jetzt der alte ,Aufführer , 
worauf er dem alten und dem neuen Posten 

,die Ehrenbezeugung kommandiert. Sodann ent· 
femen s1ch die Autführer zur weiteren Aufführung 
der alte Posten schlieBt sich ihnen an. 

P f I i eh ten de r W a eh e. Nach der Ober 
nahme der Wache entsendet der Wachkom
mandant sofort die Meldung über die Ablosung 
(S1ehe Beilage 1, auf Seite 11-1) dem Kasemkom
mandanten (Garnisonswache der Hauptwache) 
nach der Tagwache den Frührapport - rannl 
hlilení (Siehe Bei!ar;e 2, auf Seite 116 ). Nie, 
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mand darf sicb obne Erlaubnis von der 
Wache entfemen. Tm \Vacbzimmer muB Ruhe, 
Ordnung und Reinlichkeit herrschen. Gelage, 
Kartenspielen, sowie alles, was auf die 
Bereitschaft der Wache einen scbadlichen 
EmfluB ausüben konnte, ist verboten, eben
so Besuche. (In Ausnahmefallen kann diese 
der Wachkommandant auf kurze Zeit gestatten.) 
Dei Besuch der Kantine, von Gasthausern ist 
verboten. Der Kommandant und die Mannschaft 
sind wahrend der ganzen Dauer des Dienstes 
vollkommen angezogen und in voller Rüstung 
(ausgenommen die Tornister, bezw. Gewehre 
auf den b.::,;timmten Standen). Falls die Gewehre 
auBerhalb des ·wachzimmers sind, weilt ca. 1/, 
der Wache in der Nahe derselben. Bei strenger 
Kalte konnen die Gewebre ins Wachzimmer ge
nommen werden. Bei Notwendigkeit bestimmt 
der Wachkommandant den návestny - Aviso
posten, welcher die Wache ins Gewehr ruft und 
auBerordentliche Vorfalle meldet. Vom Zapfen
strciche bis zur Tagwache kann der Wacb
kommandant d er letzten Ablosung das Nieder
legen gestatten, die andere Mannschaft ist auf. 
Der Kommandant ist bei Tag und bei Nacht 
für die stete .Bereitscbaft seiner \Vache und 
für das klaglose V ersehen des Dienstes ver
antwortlich. Die Posten werden in der Regel 
nach 2 Stunden, bei strenger Kalte nach 1 oder 
•
1
, Stunde abgelost. Arretierte oder übergebene 

Personen werden unter Eskorte auf die Haupt
wache geschickt, wo sie bis zur Entscheidung 
des Garnisonskommandanten verbleiben. Solche 
Personen konnen nur über Auftrag des letzteren 
treigelassen werden. Fallen in der Nahe der 
\Vache Schüsse, entsendet der Wachkommandant 
unverzüglich zur Feststellung der Ursache eine 
Patrouille. Der Wachkommandant muB die den 
Dienst versehenden Posten entweder personlich 
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oder durch 1.intergebene Organe v1s1t1eren. Notige 
Belehrungen sollen im ruhigen Tone, Ausstellun
gen erst nach der Ablosung erteilt werden. 

Das Antreten der Wache ins Ge
w eh r. So!l die Wache unter Gewehr treten, 
ruft der Avisoposten mit lauter Stimme ,,Do 
zbrane I" Die Wache tritt das Gewehr beim 
FuB an, der Kommandant 5 Schritte vor der 
Wache. 

Ehrenbezeigungen d e r Wachen 
un d Post .en - V z d á v á n í p o et y. Die 
\Vache tritt unter das Gewehr: l. vor dem 
Prasidenten der Republik, 2. den Hauptern 
fremder Staaten, 3. Regimentsfahnen, 4. dem 
Ministerpra.sidenten, wenn er als Vorsitzender der 
Regierung dder als Vertreter des Pra.sidenten 
auftritt, 5. den Ministern, welche den Pra.sidenten 
oder die Regierung vertreten, 6. den Vertretern 
fremder Staaten, welche offiziell die Ha.upter 
fremd er Staaten vertreten, 7. den Pra.sidenten des 
Abgeordnetenhauses und des Senates, welche bei 
feierlichen Anla.ssen die Nationalversammlung 
vertreten, 8. dem Minister für N ational verteidi
g ung, 9. dem Generalinspektor der Wehrmacht -
generálnímu inspektoru branné maci, 10. dem 
Generalstabschef, 11. den Genera.len, 12. bewaff
neten Truppenkorpern, welche von Offizieren 
befehligt werden, 13. Stationskommandanten (alle 
Wachen), 14. dem Kasernkommandanten (innere 
Wachen). 15. Ferners bei der Ankunft des vor
gesetzten Inspektionsoffizieres, 16. bei der An
na.herung der ablosenden Wache, 17. bei Ausbruch 
eines Feuers in der Na.he der Kaserne, 18. beim 
Alarmsignal, 19. als auch immer, wenn dies die 
Sicherheit der Wache erfordert, namentlich bei 
U1nruhen. 

In den Fallen 15-18 tritt die Wache in 
voller Rüstung an. Bei Offizierswachen wird 
in den Fallen 1-9 der Generalmarsch geblasen, 



-159-

desgleichen den Landes- und Divisionskomman
danten in ihren Bereichen. Den unter l. und 2. 
angeführten Personen, als auch den Fahnen der 
Truppen wird auBerdem auch die Fahne gesenkt. 
Den Fahnen fremder Staaten gebühren dieselben 
Ehrenbezeugungen wie den eigenen. 

Geht bei der Wache ein Begrabnis vorbei, 
grüBen die auBerbalb des Wachtlokales be
findlichen Angehi:i<1gen der Wache in der vor
geschriebenen Weise, zieht eine Prozession oder 
lihnl. vorbei, nehmen sie die Habtachtstellung 
ein. 

Die Posten leisten und erwidern die Ehren
bezeigung nicht nur allen oben angeführten 
Personen, sondem allen Vorgesetzten und Hoheren 
und dies Offizieren durch ,,k pocte zbraií" -
Prasentiert das Gewehr, den übrigen Personen 
durch die Habtachtstellung und Kvpfwendung. 
Doppelposten leisten die Ehrenbezeigung gleich
zeitig. Marschieren geschlossene Kolonnen v9r
bei, leistet er nur den Truppen und Bataillons
kommandanten die Ehrenbezeigung. 

Vom Zapfenstreich (veterka) bis zur Tag
wache (bud{tek) leisten die Posten keine Ehren
bezeigung, bei der Annaherung eines Vorgesetzten 
oder Hoheren wird nur die Habtachtsrellung 
eingenommen. Bei vorüberziehenden Begrabnissen 
oder Prozessionen steht der Posten, soweit dies 
der Dienst zulaBt, in Habtachtstellung. 

Der Waffengebrauch pouzit! 
z b r a ne. 1st die Verhaftung (Anhaltung) des 
Taters nicht moglich, darf die Wache in fol
genden Fallen von der \Vaffe Gebrauch machen: 
L. Gegen jenen, welcher durch einen Angriff 
die W ache geführlich bedroht oder sie gewalt
tatig verletzt. 2. \Ver ihr trotz Ermahnungen 
weiterhin gro be Beschimpfungen zufügt. 3. W e1 
von ihr \ferhaftet oder ihr als geführlicher Ver-

---------------======------_¿¡ 
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brecher zur Bcaufsichtigung übergcbcn wurde 
und einen Fluchtversuch unternimmt, auch wenn 
er dabei keine Gewalt anwendet und aut die 
Warnungsrufe nicht anhalt und keine Moglich
keit zu seiner Anhaltung bestehen. 4. Wer ar, 
durch den Feind gefahrdeten . Orten sich ver
dachtig macht, wenn er auf den Anruf der 
Wache keine befriedigende Antwort gibe und 
flüchtet. 

Im Frieden und unter normalen Verhaltnissen 
sollen in erster Linie Hieb- oder Stichwaffen, 
wenn damit der Zweck erreicht werden kann, 
verwendet werden. In den Fallen 2 .und ¡j 
Jürfen SchuBwaffen, wenn durch sie das Leben 
andere Personen gefahrdet ist, nicht verwendet 
werden. 

Die Pflichten des Wachpostens
p o v i n nos ti s t r á z n é h o. Der Wacbposten 
darf vor seiner ordentlicben Ablosung memals 
den ihm vom Aufführer zugewiesenen Platz ohne 
nohvendige Ursacbe verlassen, sich keinerlei Be
quemlicbkeiten oder Erleicbterungen gestatten 
Er darf vor Allem nicbt rauchen, essen, sich 
setzen oder niederlegen. Schlafen oder Ben·unken
heit wird mit schwerster Strafe geahndet. Da 
Gewebr mit aufgepflanztem Bajonett halt er ge
schultert, beim FuB, wenn er auf seinem Auf
stellungsorte steht. Die Waffe darf er niemals 
aus der Hand geben, noch sich nehmen lassen, 
ebenso nicht die Annaherung fremder Personen 
bis an sich gestatten und sich in keine Ge
sprache einlassen. Mit Ausnahme der Beant
wortung kurzer Anfragen weist er jeden, der 
sich an ihn wendet, an den \Vachkommaadanten, 
nur Vorgesetzten und Hoheren muB er gewünschte 
Aufklarungen geben. Befehle darf er nur vom 
Wachkommandanten, Aufführer oder dem vom 
ersteren entsandten Offizier bezw. Unteroffizier 
der Wache ·annehmen. In seiner naheren Um-



-181-

gebung darf er nicht Verunreinigungen, Larm, 
Fotografieren verbotener Stellen und andere Un-, 
zukommlichkeiten dulden. Kann er nicht selbst 
Ordnung schaffen, oder bemerkt er etwas, was 
seine Pflicht zu melden ist verstandigt er 
dmch d ie benachbarten Posten den Aufführer, 
ist dies nicht moglich, so bittet er Vorübergehende 
den Wachkommandanten zu verstli.ndigen. In 
besonders wichtigen Fallen, wo sofortige Hilfe 
notwendig ist oder wo die 'vVache unbedingt 
emschreiten muB, der Posten sie aber nicht 
errufen kann, darf er 1 oder mehrmals mit 
der notigen Vorsicht Alarmschüsse in die Luft 
abgeben. Wahrend schlechter Witterung darf 
er im Schilderhli.uschen - s t r á z n I b u d ka 
Obdach suche11, muB aber hiebei seiner Aufgabe 
nachkommen. Posten bei Kassen oder Magazinen 
dürfen niemandem EinlaB gewli.hren auBer Per
sonen, welchen dies nach · den Wachverhaltungen 
gestattet ist und welche vom Wachkommandanten 
begleitet werden. Wachen bei Magazinen, Ga
ragen und Hangars dürfen nicht gestatten, daB 
jemand in gefli.hrlicher Na.he ra ucht, rn\t unge
schütztem Lichte geht, Feuer anzündet oder 
schieBt. Bei Magazinen leicht entzündbarer Stoffe, 
Sprengmittel oder bei Pulvermagazinen gilt dies 
Verbot im Umkreise von 100 Schritten des 
Wachobjektes. Doppelposten sind Gesprli.che 
untereinander untersagt. 

D as Ben eh me n d. Post en s (W a eh e, 
P a t ro u i 11 e) be! de r A b fer ti g un g -
C h o v á ni s t r áz n é h o (s t r áz e, h 11 d k y) 
p fi z j d é o v á n l. Soll der Posten eine sich 
ihm nlihernde Person anhalten (abfertigen), ruft 
er auf entsprechende Entfernung ,,Stúj, kdo tam ?1• 

- Halt, wer da? Gleichzeitig nimmt er F ertig
stellung des Gewehres mit erhobener Mündung 
und geschlossener Sperrklappe. Erhalt er eine 

Mil.-K.11 
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befriedigende Antwort, befiehlt er dem Ange
ruf enen sich zu entfernen. Benimmt sich aber 
derselbe verdiichtig, so hiilt er ihn bis zur An
kunft der Patrouille oder des Aufführers fest. 
Wird er von den Niiherkommenden überfallen, 
darf er von der Waffe unter den bereits ange
führten FiillCJl Gebrauch machen. Ist der Posten 
im Zweifel, ferner vor dem Feinde oder ist 
die Abfertigung der Patrouillen, Streifen, visitie
render Vorgesetzten besonders anbefohlen, fordert 
der Posten den Kommandanten oder Visitierenden 
auf, sich zu niihern und verlangt dann von ihm 
den Feldruf. Ist der Feldruf unrichtig oder er
hiilt er keine Antwort, alarrniert er die Wache 
und hiilt den Angehaltenen bis zur Ankunft des 
\Vachkommandanten fest. Von den Waffen darf 
!r hiebei nur unter den angeführten Fallen 
;ebrauch machen. Aehnlich verhalt sich die 
Wache, <ler Avisoposten ruft ins Gewehr und 
der Kommandant fertigt \vie der Posten ab. 
Die angerufene Patrouille, Streife halt an, ihr 
Kommandant gibt den Befehl zur Fertigstellung 
mit erhobener Mündung und geschlossener Sperr
klappe. Auf die Aufforderung des abfertigenden 
Postens ,, Vpfed I" tritt dann bloB der Komman
:lant vor. Das Gleiche gilt für die Begegnung 
und Abfertigung einer Wache mit einer anderen 
Wache. 

Arrestantenwachen - vezeñsk é 
s t r á z e. Der Wachkommandant muB bei der 
Uebemahme der Wache die Arrestanten nach 
dem ihm vom alten Kommandanten zu über
gebenden Verzeichnisse übemebmen. Er hat die 
Arrestschlüssel ununterbrochen bei sich, visitiert 
des ofteren und immer bewaffnet die Arrestanten. 
Wird ihm ein neuer Arrestant übergeben, nimmt 
er ihrn alle gefiihrlichen Gegenstande und Mittel, 
mit welchen sich dieser an Leben oder Gesund
heit schadigen oder die Flucht sich ermoglichen 
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konnte, ab, ebenso Geld, Wertsachen, Schriften 
(Briefe) und übergibt diese mit einem Verzeich
nisse an die durch die Wachverhaltungen angeord
nete Stelle. Sind die Arrestanten ungefii.hrlich, 
so genügt die Bewachung des Tores, sind sie 
aber gefiihrliche Verbrecher oder sich wider
setzende Personen, wird es notwendig sein, einen 
Posten im Arrestloka1 aufzustellen und gleich
zeitig den Hiiftling, besonders in der N acht 
zu binden, namentlich wenn man sie nicht von 
auBen beobachten kann. In diesem Falle muB 
der Arrest wiihrend der N acht beleuchtet sein. 
Den Arrestanten ist das gegenseitige Austauschen 
von Notizen oder Briefen verboten. Wurde ihnen 
dies gestattet, muB das unverschlosseoe Schreiben 
dem \,Vachkommandanten übergeben werden. Alle 
;onstigen Briefschaften müssen den Arrestanten 
abgenommen und zur Kontrolle abgegeben wer
den. Wurde dies nicht ausdrücklich verboten, 
konnen ihnen Briefe eingehiindigt werden. Da~ 
Sprechen mit den Arrestanten ist verboten, ebenso 
Besuche ohne besondere Bewilligung. Liirm, Un
ordnung und Ausschx:eitungen dürfen nicht ge
duldet werden, sich w idersetzende Arrestanten 
konnen gebunden werden. Ist mit der Strafe 
Fasten mit vVasser und Brot verbunden, darf 
keine andere Nahruog gereicht werden. Ohne 
besondere Erlaubnis daxf das Rauchen nicht ge
stattet werdeo. Der Arrestant darf nur über 
schriftlichen Befehl des befugten Kommandanten 
entlassen werden. Der Wachkommandant meldet 
sofort eventuelle Miingel des Arrestes und trifft 
hiebe1 sofort Vorkehrungen, die das Entweichen 
unmoglich machen. Ebenso meldet er begründete 
Beschwerden und Bitten der Arrestanten. Bei 
Verlassen der Arrestzelle muB der Hiiftling immer 
durch einen Mann, bei g eführlichen Verbrechcrn 
durch 2 Mann begleitet werden. Bei dem Aus
gange der Arrestantcn im Hofe mu8 der Wacb 
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kommandant die notige Anzahl der Posten auf
stellen und die Bereitschaft der ganzen Wache 
anordnen. 

Besondere Pflichten der A.r-
restantenposten - z¡v (á§tn í povin
n os ti v ~ z e ií s k y eh s t r á z n y e h. Der Posten 
darf ohne Bewilligung des W achkommandanten, 
U nteroffiziers oder Aufführers den Arrestancen 
nicht herauslassen. Steht er am Gange bei der 
Türe, muB er die Arrestanten durch die Guck
!ocher der Türen beobachten und alles Ver
:iácnnge dem Kommandanten melden. Geht er 
vor aen Arrestfenstern, darf er die Beschlidigung 
der Fenster, der Gitter, das Hinauswerfen von 
Sachen oder Gesprliche mit Vorübergehenden 
nicht gestatten. Steht er im Arrestlokale, .so 
ste:llt er sich in der Nlihe der Türe auf, be
o'?achtet scharf die Arrestanten und verhindert 
ih re Annliherung. Er selbst darf sich mit ihnen 
in kein Gesprlich einlassen, noch ihnen ein leises 
Reden unter sich, Llirmen oder die V erstlindigung 
mit J emandem auBerhalb der Zelle gestatten. 
Ereignet sich etwas Besonderes, ruft er den Wach
kommandanten. Für Militar- und Zivilstaats
geflingnisse gelten besondere Bestimmungen, 
welche sich im Wachzimmer befinden müssen. 

Arrestanten und Posten leisten keine Ehren
bezeigung. Die Posten vor der Türe und den 
Fenstern stehen mit der Front gegen die Türen 
bezw. Fenster. 

Muster einer Ablosungsmeldung. 
.. ........ .... .............. ... .. .. .. wache. 

Wachkommandant 
(Charge, Name, Truppenkorper, 

Unterabteilung). 
Ablosungsmeldung 

(Meldung über das Beziehen einer neuen Wache) . 
.... ..................................... , am ... ........................... 19 .... .. . 
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Die Wache besteht aus ............ Offizieren, 
........... Unteroffizieren, ..... ....... ...... Soldaten, 
............ Trompetero und bestreitet bei Tag 
............................. Posten, bei Nacht............... . .......... . 
Pos ten. 

Anstande: 

U nterschrift: 
Anmerkung: Die Hauptwache schlieBt ihrer 

Meldung die Ablosungsmeldung der Garnisons
wache bei. 

Die Wachkommandanten dürfen zu dieser 
Meldung weder Drucksorten, noch andere ver
v1eJfaltigte Formulare verwenden. 

Die Meldung wird auf einem Papierhalbbogen 
des Formates A-5 (148X21-0 mm) geschrieben. 

Vzor hll8ení o vystfídání . 
..................... ······ .... ......... stráz. 

Velitel strile 
(hodnost, jméno, vojskové 

teleso, setnina). 
Hlá~enl o vystridáni 

( o za u jet! nové stráze). 
V .............................. ...... , dne .................................. 19 ...... . 

Stráz se skládá z ........ düstojnika, ............ pod-
dustojnikü, ... .. vojlnü, .. . ..... trubacü a stavl 
ve dne ............... .... . .... ....... stráznych, v noci 

······················· ..... stráznych. 
Závady: 

Podpis: 

Poznámka: Hlavni stráz pi'ipojl k svému 
hlásenl o vystr!dáni od posádkovych strázf. 

Velitelé strázi nesmejl k tomuto hláseni pou
zivat tlskopisü, ani formuláfü jinak rozmnozenfch. 

Hlásenl pise se na pülarchu papiro formátu 
A-5 (148)(210 mm) . 

------------"-=-=-==--=-~Á 
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Muster einer Frühmeldung . 
.......................................... wache. 

Wachkommandant 
(Charge, Name, Truppenkorper, 

Unterabteilung). 
F r ü h m e 1 d un g . 

.... .. ...................... ............ , am ............................ 19 .. . 
Besondere Vorfalle wahrend der Nacht: 
Entsandte Patrouillen (Ronden) : 
Die Wache wurde visitiert (durch) ....... ..... . 
wann ........................................................................... . 

Unterschrift: 

Anmerkurrg: Die Wachkommandanten dürfen 
zu dieser Meldung weder Drucksorten noch an
dere vervielfaltigte Formulare verwenden. 

Geschrieben wird auf einen Papierhalbbogen 
des Formates A-5 (148)(210 mm). 

Vzor ranního hlá~ení: 
....... .................................. stráz. 

Velitel stráze 
{hodnost, jméno, vojskové 

téleso, setnina). 
Rannf hlásenf. 

V .................................... , dne ..... .. ............. .... ...... 19 .. 
Zvlástnl prfhody V noci: 
Vyslané hlfdky (obhlfdky): 
Stráz byla prohlfzena (kym): ... . ......... , .............. . 
kdy ... ....... ........... . .. ............ . . 

Podpis: 

Poznámka: Velitelé strází nesméjí k tomuto 
hlásenf pouzivat tiskopisü, ani formulárü jinak 
rozmnozenych. 

Hlásenf pge se na pülarch papfru formátu 
A-5 {148X210 mm). 
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Auszug ous dem felddienst. 
Transporte, Mlirsche. - Pl'esuny, pochody. 

Transporte und Marsche dienen zum Heran
ziehen der eigenen Truppen gegen den !Feind oder 
7.Ur Verscbiebung der Krlifte von einem Kriegs
schauplatz auf den anderen. 

T r a n s p o r t e werden bewerkstelligt mit
tels der Eisenbahn (bei groBeren Korpern auf 
{!roBere Entfernung, bei der Division mindestens 
75 km, bei kleineren Verblinden auf die kJein
ste Entfernung bei guter Vorbereitung), mittels 
Automobilen (Mindestentfernung bei der Infanterie 
20 km, bei der Artillerie 60 km) und in Balde 
wohl auch mittels des Luftverkebrs. 

M ¡¡ r se h e: In maBig bedecktem Terraine 
legt die Truppe auf guten Weg"n bei günstiger 
Witterung und bei pbysisch und moralisch guter 
Verfassung der Truppe einen Marscb von 20-26 
km mit 4 km Marschgeschwindigkeit zurück. 
Im Gebl.rge, auf schlecbten Wegen oder über 
Felder verringert sich die Gescbwindigkeit des 
Marsches um ein Bedeutendes. 

Einen Marscb über 40 km (Infanterie, Ge
birgsarrillerie) bezw. 60 km (Artillerie mit 
Pferdebespannung) bezw. 70 km (Kavallerie) 
nennt man einen Gewaltmarsch - úsilny pochod. 

'Ferners unterscheidet man Mlirsche bei Tag 
und wiihrend der Nacht. 

M ar s e h d i s z i p 1 i n: Die Truppe mu13 
strenge Marschdisziplin einbalten. Beim Ab
marsche aus dem jeweiligen und beim Ein
treffen in den neuen Bequartierungsort, vor der 
Rast und nach dem Aufbruch zum \Veitermarscb 
marschiert die Truppe kurze Zeit in Habtacht
haltung und erst spliter wird das Kommando 
,,Pobov" und ,,Volno" erteilt. Auf das Kommando 
,,Volno" (,,Abgeblasen'") dürfen die Soldaren das 
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Gewehr auch über die linke Schulter hangcn, 
das Sprechen ist gestattet, ebenso braucht nicht 
Schritt gehalten zu werden, doch darf niemand 
seinen Platz verlassen. Die Ausrüstung ist -
wenn nicht anders vom Kommandanten anbe
fohlen - den Vorschriften entsprechend. Die 
Gewehre tragt man bei Marschen im Felde in 
der Regel geschultert. Das Schreien ist ver
boten. Marschgesange und das Sprechen ist 
gestattet. Niemand darf die Einteilung verlassen, 
hochstens mit Bewilligung des Zugskommandan
ten. Das Rauchen ist - falls nicht ausdrücklich 
verboten - gestattet. Ehrenbezeigungen werden 
- falls nicht befohlen - im Felde nicht ge
leistet. Für die Marschdisziplin verantwortlich 
ist der Kommandant jeder Abteilung. · Zu diesem 
Zwecke marschiert am Ende jeder Abteilung 
(Bataillon, Batterie, Eskadron) ein hiezu be
stimmter Offizier. An der Spitze der Abteilung 
marschiert der das Marschtempo (pochodovy 
ruch) regulierende Offizier. Gestattet es die 
Situation, wird in jeder Stunde eine 10 Minuten 
kurze Rast (oddech) eingeschaltet. Die Truppe 
halt sich auf der linken Seite der StraBe, die 
Gewehre werden in Pyramiden angesetzt (,,V 
kozly - zbrañ'') und die Rüstung je nach der 
Situation abgelegt (,,Odlozit I" oder ,, Torby od
lozit I''). Berittene sitzen ab und untersuchen 
die Sattelung, den Hufbeschlag, die Strange und 
Wagen. Nach Beendigung der kurzen Rast wird 
die Rüstung umgehangt (,,Ustrojit''), die Gewehrc 
ergriffen (,,Da zbrane !'') und genau zur fest
gesetzten Zeit der Marsch wieder angetreten. 

Sollten es die Umstande erfordern, konnen 
diese kurzen Rasten unregelmaBig an~esetzt wer
den oder überhaupt wegfallen. 1st die Beobach
tung durch den Feind moglich, sind die Raste1: 
unregelmaBig und gedeckt gegen Sicht durch 
den Feincl. 
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Soll die Truppe in normalem Terraine mehr 
als 25 km zuri.icklegen und gestatten es die 
Umstande, wird eine lange Rast in der Dauer 
von 1 bis 2 Stunden eingeschaltet, gewohnlich 
nach !/, des zurückgelegten Weges. I-liezu wahlt 
man trockenen Untergrund auBerhalb der Marscb
linie (ausgenommen Artillerie und Autotruppe) 
in der Nahe von Wasser und Ortschaften. Im 
Sommer werden zur Rast die heiBesten Tages
stundcn bestimmt. 

Bei Jangeren oder besonders anstrenganden 
l\larschcn kann das Aufladen der Tornister auf 
\Vagen angeordnet werden. 

Der Marsch der Truppe kann in einer oder 
•n mehrercn Kolonnen (proud) erfolgen. Je nacb 
der Zusammensetzung der Waffengattungen sind 
diese Kolonnen gleichartig (stejnorody proud) 
oder gemischt (smf§eny proud). Nach dem 
taktisc-ben Zwccke unterscheidet man bei der 
marschierenden Truppe: 

l. zvMné jednotky - Aufkliirungsabteilungen, 
2. zaji~fornd jednotky Sicherungsabtei

lungen, 
3. valny voj - Haupttruppe (Gros). 
l. Die Aufklarungsabteilungen geben Nacb

ricbten über den Feind und sichern gleichzeitig 
die Haupttruppe auf weite Entfernung. Bei 
groBeren Verbiinden (Armee, Division etc.) be
sorgt die Aufkliirung vor allem die Flieger
truppe oder groBere Kavallerieeinheiten, eventuell 
verstarkt durch Infanterie oder Artillerie, welcbe 
wiederum kleinere Aufklarungsabteilungen (zved
né oddíly) und Aufkliirungspatrouillen (átrad 
hHdky) vortreiben. 

2. Die engere Fühlung mit dem Feinde 
ü~erne!1men im wei~eren Verlaufe der Operationen 
d!c S1cherungsabte1Jungen, deren Aufgabe die 
S1cherung der Haupttruppe vor feindlichen An
grüfen und U eberfiillen ist. Gleichzeitig ver-
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wehren sie wie die Aufklarungsabteilungen dei, 
Feinde den Einblick in die eigene Zahl, Stark e 
und VerteiJung der Krafte. 

In Bezug auf die Entfernung, Zusammen 
setzung, auf den Nachrichten- und Verbindungs 
dienst unterscheiden wir: 

l. Die Vorhut - pfedvoj. 
2. Die Nachhut - zadnf voj. 
3. Die Seitenhut - bofoy voj. 
l. D i e V o r h u t (p r e d v o j) sichert die 

• Haupttruppe in der Front, schü~zt sie vor U eber
fallen und Angriffen aus unmittelbarer Nahe und 
raumt ihr alle Hindernisse, welche den Vor
marsch verzogern konnten, aus dem Wege. Die 
Zusammensetzung und Starke der Vorhut ist 
abbangig von ihrer Aufgabe, von der Entfemung 
vom F,einde, von den eingelangten Nachrichten, 
von den Sicberungsvorkehrungen usw. Gewohn
lich besteht die Vorhut einer gemischten Kolonne 
aus: 

a) einem Teile KavaUerie, die übrige Ka
vallerie benützt man zum Nachrichten- und 
Verbindungsdienste, 

b) einem Teile Infanterie (1/, bis 1¡, d er 
Gesamtzahl), 

e) der Genietruppe mit dem event. not· 
wendigen Material für Brücken usw., 

d) in der Regel auch ArtilJerie, ev. Tank, 
und Panzerautomobilen. 

·· Die Entfernung der Vorhut von der Haupt 
truppe ist abhangig von der Entfernung vom 
Feinde, vom Terraine und von der Starke der 
Vorhut. Diese Entfemung sol! einerseits die 
Haupttruppe vor plotzlicher Feuereinwirkung 
feindlicher leichter Artillerie schützen, anderer
seits die Entwicklung der Haupttruppe ermoglichen. 

Die Vorhut gliedert sich in: 
a) Vorpatrouille - pi'edvojová hlídka, wel

cber der groBte Teil der Kava11erie der Vorhut 
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und event. anch liúantt:ne zugeteilt wird; mil 
ihr fahren auch die Pan1:erautomobile. 

b) Vortrab - pred\·ojovy houfec, bestehend 
aus Infanterie únd Genietruppe. 

e) Eigentliche Vorhut - predvojovy ho:if 
mit der restlichen Truppe der Vorhut. 

Die Vorpatrouille entsendet nach Notwendig
keit vor- oder seitwarts Patrouillen ( prednl 
hl{dka). Als Grundsatz sei bemerkt, daB jede 
Abteilung sich auch selbst sichern muB. 

Die Entfemungen zwischen den einzelnen 
Teilen der Vorhut richten sich nach der Situation 
unter Berücksichtigung des Feindes und nach 
dem Terraine. 

Als Anleitung (keine Regel 1) seien folgende 
Entfemungen angegeben: 
oi'edn! hlidka - predvojová bl!dka ••. auf Hllr- u. Sebwelfe 

Spitze zur Vorpatroullle oder l. Oewehraufsatz 
d. !. 300 m. 

oiedvojová hlidka- pi'ed,·ojovy houfec ..• Wirksame Schu6-
Vorpatrouille zum Vortrab diatanz des lelcbren 

Maschinengewebres 
d. l. 600-800 m. 

pi'edvciovy boufec - pi'edvojovy houf ... Wlrksame Schu6-
Vortrab zur elgentl. Vorhut dlstanz d. schweren 

Maschlnengewehres 
d.l. 1200- 1500 m. 

predvojovy bouf - valny voj ••. \Virksame Peuerdistao:z 
olgentl. Vorhut zur Haupttruppe lelchter Artillerle, d. 1 

3-5 km. 
2. D i e N a e h h u t ( za d n í v o j) deckt 

die Haupttruppe vor femdlichen Kavallerie
attacken. Sie besteht aus lnfanterie und nach 
Moglichkeit werden ihr einige Reiter beigegeben. 
[hre Starke richtet sich nach der S1arke der 
Haupttruppe (bei der Division 1 bis 2 Kompag
nien), ihre Entfernung nach dem Gelande und 
der Beobachtungsmoglichkeit, muB aber immer 
so klein sein, daB die feindliche Attacke sich 
nicht zwischen die Nachhut und die Haupttruppe 
einschieben kann. In Rückzugsgefechten ist die 
Bedeutung der Nachhut cine viel ifoBere. In 
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diesem Falle muB sie der Haupttruppe einen 
kampflo~en, geordneten Rückzug ermoglichen, 
hiebei 1st die Kampfweise ein selbstandiges 
Manovrieren je nach dem Drucke des Feindes 
Ihre Zusammensetzung, Organisation, Entfernung 
usw. ahnelt dann der Vorhut. 

3. D i e S e i t e n h u t (b o en y v o j) sichert 
die offene Flanke der Marschkolonne wahrend 
der Bewegung oder auf der Stelle. Ihre Starke 
und Unterbringung hangt vom Terraine und der 
verlangten Sicherung ab. 

Man unterscheidet 
a) die stehende Seitenhut - stojíd bocoy 

voj, w~lche auf der befohlenen Stelle sich in 
emer Verteidigungsposinon einrichtet und erst 
nach Erfüllung der Aufgabe zur Haupttruppe 
einrückt. Nach Notwendigkeit kann ihr Ar
tillerie beigegeben werden; 

b) die bewegliche Seitenhut - pohyblivy 
bocoy voj, welche parallel zur Haupttruppe auf 
bestimmte Hohe und Entfernung marschiert. 

D i e V e r b i n d u n g w a h r e n d d e s M ar
s eh es ( s p o je n í za p o eh o d u) sol! .den 
Kommandanten jederzeit über die Situation seiner 
Truppenteile, der benachbarten Truppen und der 
vorderen Truppen unterrichten. Diese Verbindung 
nach vorwarts wird entweder durch Sicht oder 
durch Organisation einer Kette von Verbindungen 
erreicht, falls das Terrain die Sicht verwehrt. 
Letzteres ist namentlich bei Nachtmarschen der 
Fall. Die Verbindung wird ferner erzielt durch 
kleine Abteilungen oder Patrouillen (stycné voje) 
zwischen marschierenden Kolonnen, durch Pa
trouillengange zu den anderen Kolonnen und 
zurück, durch Zuteilung von Patrouillen bei den 
anderen Kolonnen. Zu dieser Art der Verbin
dun~ eignet sich vor allem die Kavallerie. 
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Unter Verbindungsmittel - po
i I t k y verstehen wir alle Mittel, welche wir 
zur Uebermittlung von Nachrichten oder Be
fehlen verwenden. Telegraf, Telefon, Radio
telegraf, Radiotelefon, Erd- und optische .Tele
grafie, Hunde und Ballone eignen sich weniger 
als Verbindungsmittel wahrend des Marsches, 
das Signalisieren aber, Kuriere, Reiterboten, Rad
fahrer, Automobile konnen wahrend des Marsches 
mit Vorteil verwendet werden. 

Die Verbindungstruppen marschieren und ar-
1,eiten in der Regel hinter - unter Umstanden 
auch vor der Vorhut. Jene Linie, welche die 
Standorte der einzelnen Kommandanten mit dem 
Standorte des hoheren Kommandos verbindet und 
liber welche die Mehrzahl der Verbindungsmittel 
anbefohlen ist, nennt man L i n i e d e r V e r -
b i n d u n g e n - s p o j o v a e f o s a. 

Die Unterklinfte - ubytování 
Man unterscheidet 3 Arten von U nterkünften: 
l. Das Kantonement - kantonovánf. Die 

Truppe ist in Ortschaften untergebracht. 
2. Das Lager - tábor. Die Truppe lagert 

1m Freien. 
3. Die gemischte Unterkunft - smgené 

ubytovánf. Die Truppe ist teilweise in Ort
schaften untergebracht, teil weise lagert sie. 

Die Quartiermacher - ubytovatelé. 
Die marschierende Truppe entsendet wahrend 

der Rast, wenn nicht schon fr;üher die Unter
kunft bestimmt wurde, Quartiermacher zur Be
reitstellung der Unterkünfte. Quartiermacher sind 
für einen Truppenkorper ein Offizier, für eine 
Abteilung (Bataillon etc.) ein Rottmeister, für 
die Unterabteilung ein Unteroffizier und 2 Sol
daten. Sind in einem Orte mehrere verschiedene 
Truppenkorper zu bequartieren, weist der rang-
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hóchste Offizier Cler Quartiermacher (hlavnl 
ubytovatel) jedem Quartier macher seinen Ab
schnitt zu. Von dem Kantonement ausgeschlossen 
sind Ortschaften, in welchen ansteckende Krank
heiten herrschen, vom Lager feuchte Stellen wic 
nasse Wiesen, frisch geackerte Felder und Stellen 
in der Na.he von Sümpfen. Die Quartiermacher 
besichtigen ihren Abschnitt und verteilen ihn 
auf die einzelnen Abteilungen so, daB diese sich 
nicht vermischen konnen, bestimmen den Stand
ort für Ordnungswachen und Train, RaumJich
keiten für Kranke, Verwundete und Kanzleien. 
Bei Stellen von Trinkwasser und Waschwasser 
werden Posten oder Ordnungswachen aufgestellt. 

Eme der Ordnungswachen wird vom Haupt· 
quartiermacher als Hauptwache - hlavnf strái 
bestimmt (gewohnlich in der Mitte der Ort
schaft im Rathause). Die bcstimmten Raumlich
keiten bezeichnen die Quartiermacher mit ab
nehmbaren Tafeln, das Schreiben auf Türen, 
Wanden ist zu unterlassen. Der Standort des 
Kommandanten wird bei Tag mit einer abnehm
baren Tafel, bei Nacht mit einer Laterne be
zeichnet, welche so abgeblendet werden muB, 
daB sie von der Luft aus nicht wahrnehmbar 
ist. Nach Beendigung ihrer Arbeit erwarten die 
Quartiermacher ihre Truppe an der günstigsten 
Stelle, um dieselbe direkt in ihren Abschnitt zu 
führen. 

Der Dienst im Unterkunftsorte. 
Bei langerer Dauer der Unterkunft wird der 

Dienst nach 24 Stunden gewechselt. Den Dienst 
versehen in jedem Regimente eine Kompagnie, im 
Artillerieregimente eine Batterie, im Ka vallerie
regimente eine Halbeskadron. Diese bezeichnet 
man als Kompagnie, Batterie, Halbeskadron im 
Dienste. Sie stellen die Ordnungswache, den 
Rest nennt man Bereitschaft (hotovost). Die Be
reitschaft bleibt angezogen, die Tornister sind 
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vorbereitet, die Pferde marschbereit. Sie i;tellt 
die Mannschaft bei, welche für die Wachen die 
Menage übemimmt und verteilt, ebenso nach 
Weisung auBerordentlich angeordnete Wachen 
und Patrouillen. Dem Kommandanten der Kompag
nie, Batterie usw. im Dienste obliegt die Aus
gabe des Prov1antes, der ihm vorgesetzte Kom
mandant heiBt der diensthabende Offizier -
dozorl:! düstojnik und untersteht ihm die Auf
sicht über den Dienst. Die Stii.rke der Ordnungs
wache richtet sich nach der Anzahl der Wachen 
und Patrouillen ~ ~ie hat einen H ornisten. Die 
Abteilungen entsenden zu ihr die notwendige 
Anzahl von Verbindungen zur Sicherstellung der 
Betehlsübermittlung. Wachen und Einzelpersonen 
leisten die Ehrenbezeigungen, wie es im Dienst· 
reglement vorgeschrieben ist, Hornsignale wer
den nicht gegeben, ausgenommen das Alarm
signal und dies nur über Befehl des Unterkunfts
kommandanten. Leichtere Strafen werden im 
Bereiche der betreffenden Abteilung, schwerere 
in der Na.he und unter Aufsicht der Hauptwache 
abgebüBt. Militarpersonen, welche vom Kriegs
gerichte abzuurteilen sind, werden der Feld
gendarmerie übergeben. 

Die Sicberung wlihrend der Unterkunft. 
Zajgt~ní za ubytování. 

Die Sicherung der bequartierten Truppe be
sorgen die Vorposten - pfedn! stráze. Ihre Auf
gabe ist: der Beobachtungs- und Nahaufklarungs
dienst, die eigene Truppe vor Ueberfallen zu 
schützen und ihr die Moglichkeit zur recht
zei tigen Entwicklung zu geben, dem Feind die 
Einsicht in die eigenen Verhaltnisse . zu ver
wehren. I n der Na.he des Feindes gliedert sich 
die Vorpostenaufstellung in die Tiefe in die 
Sicherungslinie - zaji~fovací sled (Vedetten und 
Feldwachen - strázní a polni stráze), in die 
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Widerstandslinie - sled odporu (hlavnl polnl 
stráze - Hauptfeldwachen) und in die Reserve -
záloha (Vorpostenreserve záloha predních 
strázl). 

Z á I oh a p fe d n ! eh s t r á zí - D i e V o r
p os t en res e r v e umfa13t gewohnlich die Halfte 
der gesamten Vorpostentruppen und hat zur Auf
gabe die Hauptfeldwachen entweder zu ver
starken oder aufzufangen. Sie stellt Patrouillen 
und Wachen, darunter die Ordnungswache bei, 
bei welcher die Ausgabe der Menage für die 
Vorpostentruppen vor sich geht. Mit dem vor
gesetzten Kommando als auch mit den Haupt· 
feldwachen ist die Vorpostenreserve telefonisch 
verbunden. 

Hlavn! polnl stráze - Die Haupt
f e 1 d w a eh en sind der wichtigste Teil, die 
Widerstandslinie der Vorpostenaufstellung. Sie 
beziehen entweder befestigte Stellungen an 
StraBen, die vom Feinde führen; -eventuelle 
Lücken zwischen diesen Stellungen werden durch 
Patrouil!en oder durch das Feuer der Waffen 
abgesperrt, oder werden ibnen zusammenbangende 
Gelandeabschnitte zugeteilt. Ihre Starke hangt 
von der Wichtigkeit des Verteidigungsabschnitte~ 
1b, betragt gewohnlich eine Kompagnie, fas t 
immer sind zugeteilt scbwere Maschinengewehre, 
des ofteren auch Minenwerfer, ausnahmsweisc 
auch Geschütze. 

Die Mannschaft bleibt Tag und Nacht vol!
kommen gerüstet, ein Vierte! der Hauptfeldwache 
bildet die Bereitschaft, welche die Wache zu 
den Waffen und die Beobacbter der Feldwacben 
beistel!en. Die Verbindung mit den Feldwachen 
'Nird durch Laufer (bezci), Signalisten (signalisté), 
berittene lnfanterieverbindungen ev. zugeteilten 
Kavalleristen aufrecbterhalten, ebenso die Ver
bindung mit den benacbbarten Hauptfeldwachen. 
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p o l n f s t r á z e - F e l d w a e h e n dienen 
7.Ur Sicherung der HauptfeJdwachen. Sie sind 
wiihrend des Tages nicht immer unumgiinglich 
notwendig, bei Nacht immer. Die Stiirke einer 
Feldwache schwankt zwischen einem Schwarme 
und eincm Zuge und hangt von der Aufgabe, 
Plazierung und der Entfernung vom Feinde ab. 
Kommandant ist ein Offizier (Rottmeister) oder 
Unteroffizier. Am Tage ist ihr Platz auf do
minierenden Hohen, wiihrend der Nacht auf cler 
Strafie. Wiihrend des Angriffes ziehen sich die 
Feldwache in einem Bogen so zuruck, dafi sie 
den Hauptfeldwachen mcht den Ausschufi ver
wehren, talls sie nicht die Aufgabe harten, an 
Ort und Stelle Widerstand zu leisten. Die Mann
schaft ist bestiindig gerüstet und hat die Waffen 
ím Handbere1che. Wiihrend der Nacht ,wacht 
in der RegeJ die Mannschaft, gestatten es die 
Umstiinde, darf der kleinere Teil schlafen. Das 
Rauchen ist unrersagt, ebenso das Feueranzünden. 
Vorkehrungen gegen die Sicht durch feindliche 
Flugzeuge sind zu treffen. Die Menage wird 
von den Hauptfeldwachen zugetragen. 

Die Feldwachen sichern sich wiederum durch 
Vedetten. 

Dvojice stráznych - Doppelpo
s t en besteht grundsatzlich a us zwei Soldaten. 
Am Tage bei weitem Ausblicke von der Feld
wache genügt ein Beobachter. Untergebracht 
ist der Doppelposten so, dafi er sich mit der 
Feldwache leicbt verstandigen kann. Seine 
Hauptaufgabe ist die scharfe Beobacbtung, er 
sol! sehen und nicht gesehen werden. Aut der 
StraBe besteht sein Dienst in angestrengtem Hor
chen und aufmerksamen Beobachten des Ge
liindes. Die Waffe wird bercit gehalten, docb 
darf nur in diesen 3 Fallen geschossen werden: 
um auf den anrückenden Feind aufmerksam zu 
machen, falls er nicht die Feldwache auf eine 

Mil.·K. 12 
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andere Art aufrnerksarn machen kann, ferners 
wenn er vom Feinde angegriffen wird oder 
wenn jernand seinem Anrufe nicht Folge leistct. 
In d er Nacht darf sich der Doppelposten weder 
setzcn noch legen. Am Tage laBt er nur be
kannte Per sonen passieren, die anderen halt er 
an, wovon er den Feldwachkornrnandanten ver
standigt. Auf den Anruf des Postens rnüssen 
auch Radfahrer und Automobile halten. Wer 
dern Anrufe nicht Folge leistet, wird von ihm 
beschossen. 

Zur Aufrechterhaltung der Verbindung und 
Sicherung entsenden die Feldwachen gegenseitig 
und unregelmaBig Patrouillen. 

Den Nahaufklarungs- und Beobachtungsdienst 
versehen bei der Vorpostenaufklarung kleinere 
Kavallerie- oder Infanteriepatrouillen, sogenannte 
pruzkumné hlfdky - Aufklarungs
p a t ro u i 11 en. Sie werden von der Hauptfeld
wache beigestellt und besteht ihr Dienst in der 
Beobachtung des Gelandes, urn dasselbc bc
schreiben oder gegebenenfalls als Führer dienen 
zu konnen. Sie weichen dern Kampfe mit dem 
Gegner aus und bleiben beim Rückzuge in 
standiger Fühlung mit dem Feinde, wobei sie 
die Vorposten auf den herannahenden Feind au f
merksarn machen. Infanteriepatrouillen entfernen 
sich von den Vedetten auf nicht mehr als einen 
Kilometer. Die Vedetten rnüssen von dem Ab
marsche dieser Patrouillen verstandigt wcrden. 

Das •Beziehen der Vorpostenaufstellung sichert 
die Divisionskavallerie und Panzerautomobile, 
welche sich nach beendeter Aufstellung wieder 
zurückziehen. 
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Chargengrade und Distlnktlonsabzeichen 
hodnostf a dlstfnkfní odznnky. 

a) Off i z i ere: 
Genera.le: 

armádnf generál - Armeegcneral 
divisnf gencrál - Divisionsgcneral 
brigádnf generál - Brigadegeneral. 

Für Generale sind zur Bezeichnung der 
Chargc 5zackigc gesticktc oder metallenc 
(Sticknachahmung) Goldsterne bestimmt, wel
che oberhalb der l\fanchettennaht der Bluse, 
beim Mantel desgleichen beim unteren Armel
cnde angenli.ht sind. 

Der Brigadegeneral (General der Dienst
formationen) hat 2, der Divisionsgcneral 
( Chefgcncral der Dienstformationen) 3 uncl 
der Armeegeneral 4 Sterne. 

Die Achselspangcn der Genera.le sind mit 
Aufschlagtuch und goldcner Borte mit aufge
sticktem stilisierten Lindenzweig geschmi.ickt. 
Dcrsclbc Schmuck auf dem Schilde der l\Iützc, 
auf den Hosen brcite Lampassen entsprechen
d cr Farbe. 
Hohere Offiziere: 

Plukovnílc - Oberst: 4 goldene 5zackige Sterne, 
podplukovnfk - Oberstleutnant: 3 goldene 5-

zackige Sterne, 
.najor - Major: 2 goldene 5zackige Steme, 
§tábnf kapitán - Stabskapitan: 1 goldenen 5-

zackigen Stern. 
Niedere Offiziere: 

Kapitán - Ka pitan: 4 goldene 3zackige Sternc, 
nadporucfk - Oberleutnant: 3 goldene 3zackige 

Stemc, 
porucfk - Leutnant: 2 goldene 3zackige Sterne, 
podporucfk - Unterleutnant : 1 goldenen 3zackigen 

Stern. 
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0ffiziere der lnfanterie tragen auf den H osen 
schmale Lampassen (Farbe der Aufschlage). 

b) Rottmeister: 
Praporcfk - Fahnrich : 3 versilberte Rechtecke, 
~tábní rotmistr - Stabsrottmeister :' 2 versilberte 

Rechtecke, 
rotmistr - Rottmeister: 1 versilbertes Rechteck. 

c) Mannschaft: 
Rotny: 4 Knopfe, 
cetai' - Zugsführer: 3 Knopfe, 
desátnfk - Korporal: 2 Knopfe, 
svobodnfk - Gefreiter: 1 Knopf, 
vojfn - Soldat: ohne Distinktion. 

Die Distinktions-Knopfe sind auf 2 cm br. 
Tuchunterlage in der Farbe der Aufschlii.ge. 

Sowohl die Gagisten mit Ausnahme der 
Generale, als auch die Mannschaft tragen die 
Distinktionsabzeichen auf den Achselspangen. 
Die Achselspangen der Offiziere, Rottmeister und 
Mannschaft sind mit dem entsprechenden Auf
schlagtuch eingesii.umt; hohere Offizierc haben 
dieses noch rnit einer 5 mm br. goldenen Borte 
eing esii.umt. 

Die Rottmeister tragen langs der mittleren 
Llinge der Achselspangen einen 22 mm breiten 
Streifen in der F arbe der Aufschlii.ge. 

Llingerdienende haben wie die Rottmeister 
durch die Mitte der Achselspange einen Streifen 
in der Farbe der Aufschlage. Auf den Blusen
als auch Mantelii.rmeln sind g leichlaufend mit 
deren unterem Rande, ca. 8 cm vom Armelloch , 
18 mm br. seidene Bander in Khakifarbe an
genaht, die mit einem 3 mm br. Silberfaden 
durchwebt sind. An den Bandern befindet sich 
je 1 Uniformknopf. Bei Fortsetzung des Prasenz
dienstes tragen die Langerdienenden ein solches 
Band die ersten 3 J.ilire, n¡¡,ch 3 Jabre!) 2 solcher 
S3nder. · 
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Lli.ngerdienende Aspiranten tragen alle Be
zeichnungen und Ausrüstungsbestandteile wie für 
die langerdienenden Unteroffiziere vorgeschrieben 
ist. Auf den eingesaumten Achselspangen tragen 
sie einen 22 mm breiten Aufschlagstreifen (wie 
Jangerdienende Unteroffiziere), eine 4'5 cm breite 
Unterlage für Distinktion und die für Aspiranten 
vorgeschriebene Bezeichnung. 

Die Gagisten mit Ausnahme der Generate 
tragen wie · die Mannschaft die Distinktionsab
zeichen auf den Kappen. 

Militarakademiker tragen dieselbe Ausgangs
uniform wie niedere Offiziere, nur ohne Chargen
distinktionen (der l. Jahrgang Lederriemen und 
Bajonett, der II. Jahrgang Offiziersausgangsüber
schwung und Sabe!). Auf den Achselspangen 
ein (l. Jahrgang) oder zwei (II. Jahrgang) gol
dene Bander ohne Stoffunterlage (senkrecht zur 
Achselspangenachse angenaht). 

Zur Bezeichnung der Aspiranten sind Bluse 
und Mantel auf beiden, mit Tuch eingesaumten 
Achselspangen durch eine 4.5 cm br. Tuchunter
lage in der Farbe der Aufschlage (bei gra
duierten Doktoren, Tierarzten und Apothekern in 
Samt) mit einem si]bernen, auf der Unterlage bei der 
Achselnaht angenahten, 1 cm breiten Band erganzt. 

Aspiranten, welche in der Reserveoffiziers
schule die SchluBprüfung mit mindest geniigen
dem Erfolg abgelegt haben, tragen ein zwaites 
silbernes, am Innenrand der U nterlage ange
nahtes Band. 

J enen, welche der Bezeichnung ,,Aspirant" 
verlustig gegangen sind, gebühren nicht die 
As¡:iirantenabzeichen und dies mit dem Tage, 
an welchem sie aus der weiteren Ausbildung für 
Reserveoffiziere entlassen oder ausgeschlossen 
wurden. 
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Distinktionen und Form der AufschUlge. 

Achselspangen für Genera.le. 

Aufscblage für Genera.le der Truppen. 

Aufschlage für Generale der Dienstformationen. 
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* 
Bezeichnuog 
der Charge 

eioes Brigade
geoerals am 
Bluseniirmel. 

Die Kappe für Genera.le hat aro Rancie des 
Schildes eine mit Gold gestickte Verzierung w1e 

das Bild zeigt. 
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Achsclspangen für :\!ajore. 

Achselspangcn für Leutnants (goldenc Sternc) 

A.chselspangc f. Stabsrottmeister (silberne Stcrne). 
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,\chselspangen der Militarakademiker des II. Jahrg. 

,\ chselspangen der in die Reserveoffiziersschulen 
aufgenommenen Aspiranten. 

Achselspangen der Aspiranten, welche die Ab
scbluBprüfung mit Erfolg ablegten. 
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Achselspangen der liingerdienenden U nteroffiziere 

Bezeichoung auf de1\ A rmeln der laoger
dienenden U nteroffiziere nach 3 f abren 
freiwilligen Weiterdienens in diesem Ver-

hiiltnisse. 
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Achselspangen für den Gefreiten. 
Die Achselspangen für den Soldaten ohne Chargengracl 

sind die, gleichen, jedoch ohne Stoffunterlage. 

Ausgangsfeldkappe für Mannschaft. 

Ausgaugskappe der Gagisten, mit Bezeichnung 
der Charge eines Leutnants. 

Dasselbe Modell d er Ausgangskappe darf von 
Unteroffizieren im Vorbereitungsdienste, Langer
dienenden, Aspiranten, Absolventen und Frequen
tanten der Offi ziersschulen getragen werden. 
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Form dcr Aufscbliigc für alle 
Militiirpcrsonen au6er Generiilen 
der Truppen- und Dienstforma
tionen, Generalstabsoffizieren u 
hiiheren Offizieren auf für Ge· 

nerale systemisicrten Stellen 

Form der AufscbUige mit Halb 
paspul für Militarpcrsonen. 

(Siehe die Tabelle ,
1 
Farhe der 

Aufschl:ige' ). 

Form der Aufschliige für Militiirgeistlicbe. Ein General de¡ 
Militarseclsorge h11t darauf cine Stickerei wie nach der Ao 
bildung der Aufschlage für Generale der Dienstformationen 



Farbe der Aufschllige. 
PUr 

Generale der Truppen 
Generalstabsoffiziere 
FuBtruppe 
Artillerie 
Fliegertruppe 
Kavallerie 
Genietruppe 
Telegrafentruppe 
Kontrollkorps der Mil.-Verwaltung 
Gesundheitswesen 
:Intendanz 
Techn. Waffendienst 
Justizdienst 
V eteriná.rwesen 
Proviantwesen 
Hilfssanitatswesen 
Seelsorge 
Erganzungswesen 
Remontwesen 
V erwaltungswesen 

Farbe der Aulschliigc 
karmoisinrot 
karmoisinrot 
kirschrot 
scharlachrot 
lichtblau 
gelb 
dunkelgrau 
lichtgrau 
dunkelblau (Samt) 
schwarz (Samt) 
dunkelblau (Samt) 
scharlachrot 
violett ( Samt) 
schwarz (Samt) 
dunkelblau 
schwarz 
schwarz (Samt) 
ocker 
ocker 
dunkclblau 

hrl11 d11 Halbpal]llls 

violett 
kirschrot 
karmoisinrot 
grasgrün 

gelb 

weiB 
kirschrot 

-00 

"' 



r 
Filr 

Mil. geographische Anstalt 
Bauwesen und Baurechnungswesen 
Konzeptsdienst 
Apotheker 
Rechnungskontrolle 
W aff en v erwal tungsw e sen*) 
Monturwesen 

Techn. 
Waffenwesen 

Evidenzwesen 
Standesdienst 
Musik 

1 Fliegertruppe 
1 Genietruppe 
\ Telegrafentruppe 

Parbc der Aulschll!ge 
lichtgrün 
grasgrün 
der entsprechend en 
schwarz (Samt) 
dunkelblau 
grasgrün 
dunkelblau 
grasgrün 
grasgrün 
'grasg rün 
aschgrau 
aschgrau 
kirschrot 
kirschrot Fechtmeister 

Gerichtskanzleidienst u. 
aufsicht 

Kanzleidienst 
Hufschmied 

Gefangenen
aschgrau 
aschgrau 
scnwarz 

Mannschaft des Hilfszuges der 
Militiiral: :idemie 

*) Mannschalt trllgt Artillerleaulschll!ge. 

der entsprechenden 
(Di enstform ation) 

farbe des Halbp¡spnls 

Truppe ocker 
duokelblau 

scharlachrot 

lichtblau 
dunkelgrau 
lichtgrau 
ocker 
dunkelblau 

gelb 

violett 

gelb 

1 

¡§ 
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Gebühren der Militiinnannschaftspersonen. 

Mili ta.rmannschaftspersonen des Prasenz· 
dienstes gebührt, mit Ausnahme spater ange
führter Fa.lle, eine Tageslohnung in diesern 
AusmaBe: 

vojín 
svobodník 
desátník 
cetar 
rotny 

Kc 1.50 
1.70 
2.-
2.50 
4.-

An Stelle dieser Tageslohnung gebühr t diesen 
Personen für die Dauer der Behandlung in einer 
Militar- oder bürgerlichen Heilanstalt (Spital) 
die Krankentageslohnung folgenden AusmaBes: 

voj!n Kc 0.25 
sVQbodník ,, 0.35 
desátník 0.50 
celar 0.75 
rotny ,, 1.-

ln displina.rer Freiheitsstrafe, durch welche 
sie dem Dienste entzogen sind, erhalten 
Militarmannschaftspersonen an Stelle der Ta· 
geslobnung ohne Unterschied der Charge 
die Arrestantenlohnung 0.25 Kc. Für die Dauer 
einer gerichtlichen Freiheitsstrafe gebührt ihnen 
überhaupt keine Tageslohnung, auch wenn sie 
diese Zeit ganzlich oder teilweise im Gerichts
oder in einem anderen Sritale zubrachten, das 
gleiche gilt auch für die m gerichtlicher Unter
suchungshaft verbrach te Zeit . Wurde jedoch das 
Strafverfahren eingestellt oder durch ein frei
sprechendes U rteil beendet, wird diesen Personen 
die Tagesl ohnung nachtraglich ausbezahlt, auf 
welche sie bei Nichtverhangung der gerichtlichen 
Untersuchun gshaft Anspruch gehabt hatten . 
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Andere Gebühren: Auf3er der Tages
lohnung gebührt den Militarmannschaftsperson1:n 
des aktiven Dienstes die Verpflegung, Brot, B ~
kleidung und Ausrüstung und Unterkunft. 

Samcliche oben angeführten Gebühren (Ta
geslohnung, Verpflegung, Brot uml Bekleiduug 
usw.) konnen im Exekutionswege wed er be
schlagnahmt oder sichergestellt, noch durch güt
liches U ebereinkommen eingestellt oder übertragen 
werden, auch unterlieg en sie nicht administra
tiven Abzügen. 

Urlaube. 
Im Frieden unterscheidet man folgende zeit

weilige *) Urlaube: 
a) ordentlichen Urlaub - rádná dovolená, 
b) besonderen Urlaub - zvJgtní dovolená, 
e) Urlaub aus Gesundheitsrücksichten -

zdravotní dovolená. 
d) Landwirtschaftlicher Urlaub - zemedclsk:í 

dovolená. 
a) Ordentliche Urlaube. 

Ordentlichi: Urlaube werden Militiirpersonen 
(Mannschaft und Unterleutnants des Prasenz
dienstes) erteilt, welche den Prasenzdienst und 
weiteren Aktivdienst versehen, als Belohnung für 
Fleifi, Verlaf3lichkeit, Gewissenhaftigkeit und 
Disziplin. Bei Erteilung (Verlangerung) von Ur
lauben ist auf das Interesse des Dienstes und 
den Ausbildungsgrad des Bittstellers zu achten . 

Ordentliche Urlaube konnen erteilt werden : 
a) Unterleutnants des Prasenzdienstes und Solda

ten, welche den gesetzlichen Prasenzdienst 
versehen, im Hochstausmafie von 8 Tagen 
in jedem militarischen Jahre. 

•¡ Zum Untcrschicd von ndauernrler Beurlaubun¡¡• Ir . B. Shtdien• 
11rl•ube). 
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b) Personen, welche weiteren Aktivdienst nach 
§ 17 odcr 19 des Wehrges. versehen, im 
HochstausmaBe von 8 Tagen für 1 (ein) Jahr 
weiterep Aktivdicnstes. 

e) Unteroffizieren im Vorbereitungsdienste und 
Liingerdiencnden im HochstausmaBe von 14 
Tagen für jedes Halbjahr. 
Ordentliche Urlaube der Mannschaft im ge

setzlichen Prasenzdienste als auch im weiteren 
Aktivdienste nach § 17 und 19 des W. G. werden 
hauptsachfü:h (darüber entscheiden die Truppen
korperkommandanten) zu Zeitpunkten, in welchen 
es die Diensverhaltnisse gestatten (Ostern und 
Pfingsten), erteilt. Im Bedarfsfalle (dienstliche 
Begründung) kann das Erteilen der Urlaube auf 
anderc Zeitpunkte vernchoben oder aber auch 
unterbrochen oder überhaupt eingestellt werden. 

Bei der Berechnung des versaumten Priisenz
dienstes wird auf nicht ausgenützten oder nicht 
erteil ten U rlaub R ücksic he genommen. 

Ordendichen lJrlaub erteilen: 
a) den Unterleutnants des Priisenzdienst.es jener 

Vorgesetzte, wclcher über sie das volle Diszi
plinarrecht besitzt, 

b) der Mannschaft: 
bis zu 2 Tagen der Vorgesetzte mit dem Diszi
plinarrecht eines U nterabteil ungskomman
danten, 
bis zu 4 Tagen der Vorgesetzte mit dem 
Disziplinarrecht eines Abteilungskommandanten, 
bis zu 8 Tagen (Pen:onen, die weiteren Aktiv
dienst nach § l 'l un<l 19 des W.-G. versehen, 
U nteroffizieren und Mannschaft der Prásenz
dienstes ,ferner Langerdienenden und Unter
offizieren im Vorbercitungsdienste l den zuletzt 
genannten zwei Kategorien bis zu 14 Tagen]) 
der Vorgesetzte mit dem Disziplinarrecht eines 
Truppenkorperkommandanten. 

Mil.-K. 13 

, 
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Ordentliche Urlaubc konnen nlcbt erte1lt 
werden: 
a) Personen des gesetzl. Prasenzdienstes und 

Personen im weiteren Aktivdienste nach § 17 
u . 19 des W .-G., welchen bereits ein anderer 
Urlaub im GesamthochstausmaBe von 8 Tagen 
erteilt worden war, Unteroffizieren im Vor
bereitungsclienste und Langerdienenden, wel
cben bereits ein anderer Urlaub im Hocbst
ausmaBe von 14 Tagen erteilt wurde; war der 
andere Urlaub kürzer als 14 Tage, kann 
ibnen ein ordentlicber Urlaub in einem sol
chen AusmaBe erteilt werden, daB die U r
laube (der andere und der ordentliche) im 
Ganzen nicht 14 Tage überschreiten, 

b) Personen, welche nach dauerndem Urlaube 
jedweder Ar t den Dienst zwecks Fortsetzung 
des gesetzl. Prasenzdienstes auf eine kürzere 
Dauer als 6 Monate antreten, 

e) Militarpersonen der Reserve oder Ersatzreserve, 
welche eine (clienstl.) Waffenübung oder die 
5 monatliche Militarausbildung ableisten. 

d ) Personen, welche sich in Spitalsbehandlung 
befinden, 

e) Personen nach Orten, in welchen ansteckendc 
Krankheiten festgestellt wurden, 

f) undisziplinierten und unverlaBlichen Personen 
und solchen, welche sich eigenmachtig von 
ihrem T ruppenkorper entfemten, unbegründet 
jedweden Urlaub überschritten oder welche 
die bei der Urlaubsfabrt ihnen gewahr
ten Begünstigungen (Ermafügung nach Mil.
Tarif, Benützung des Schnellzuges usw .) miB
brauch ten oder zu miBbrauchen versuchten. 

b) Besondere Urlaube. 
Besondere Urlaube werden auf die Dauer 

der unbedingten Notwendigkeit Militarpersonen 
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aus Familien-, Existenz- und anderen privaten 
oder offentlichen Gründen erteilt. Diese Urlaube 
werden nur ausnahmsweise auf ein begründetes 
personlich beim Rapporte vorgelegtes oder vor
getragenes Ansuchen erteilt, welchcs der Bitt
steller belegen muB, gegebenenfalls auch unter 
Vorlage von schriftlichen Ausweisen. Diesen 
Urlaub erteilen die im Abs. b) ,,Ordentliche 
Urlaube" angeführten Kommandanten im eben
daselbst angeführten HochstausmaBe. 

1st die Erteilung (Verlangerung) eines lange
ren Urlaubes unbedingt notwendig, kann den
selben das entsprechende Militarlandeskommando 
bis hocbsten 14 Tage erteilen. Ueber Urlaube 
(Verlangerung) langer als 14 Tage entscheidet 
das Ministerium für nationale Vetteidigung. 

Der Mannschaft in Spitalsbehandlung kann 
in besonders dringlichen Fallen, wenn dies aller
dings der Gesundhcitszustand des Betreffenden 
gestattet, der Kommandant der Militarheilanstalt 
einen Urlaub bis zu 14 Tagen gewahren. 

Wehrpflichtigen oder freiwillig assentierten 
Personen nach § 109/7/W. G., als auch Rekru
ten nach Durchführung der Superarbitrierung ge
ma.B § 114/ 6/W. G. konnen nach der Prasentie
rung, wenn sie darum ansuchen, von den Er
ganzungsbezirkskommanden einen 2 tagigen Ur
laub zwecks Ordnung ihrer privalen Verhallnisse 
erhalten. 

Besondere Urlaube zu sportlichen oder kul
turellen Zwecken werden moglichst beschrankt 
und nur auf besonders berücksichtigungswürdige 
Falle. Das GesamthochstausmaB cines solchen 
Urlaubes betragt 14 Tage. Uebe1· solche Urlaube 
und deren Dauer entscheidet der Divisionskom
mandant (bei Truppenkorpern, die dem Milita.r
landeskommando oder d em Ministerium für natio
nale Verteidigung unterstellt sind, das Militar
landeskommando). 
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Besondere Urlaube gehen auf Kosten des 
AusmaBes der or dentlichen Urlaube, falls die 
Militarperson den Ur!anb noch nicht erschopft hat. 

U eberschreitet bei der Mannschaft und U nter
leutnants des Prasenzdienstes der besondere U r
laub das AusmaB des ordentlichen Urlaubes, ist 
das MehrausmaB nach § 127 W. G. nachzudienen. 

Der Mannschaft in der Reserve oder Ersatz
reserve, welcbe eine (dienstl.) Waffenübung macht, 
kann ein besonderer Urlaub nur ganz ausnabms
weise (z. B. Sterbefall <ler Eltern, Gescbwister, 
Brand u. dgl.) auf die Daurr der unbedingten 
Notwendigkeit, im HochstausmaBe aber von 
3 Tagen (ohne Ersat;:) erteilt werden. Falls 
dieses AusmaB nicht genügen würde, wird die 
betreffende Militarperson in das nichtaktive Ver
haltnis versetzt: geschieht dies in der zweiten 
Halfte der Waffenübung, so wird der Rest der 
Waffenübung gestrichen, andcrnfalls entscheidet 
der betreffcnde Standeskorperkommandant, ob 
die Waffenübung zu ersctzen ist. 

Die Ersatzreservisten konncn nur einen 3 tagi
gen besonderen Udaub wahrend ihrer fünfmonat
licben Militarausbildung crhaltcn (ohne Ersatz). 
Bekommt aber ein solcber Ersatzreservist eincn 
langeren Urlaub, so winl er in das nichtaktive 
V erbaltnis übersetzt und hat bei nacbster Frist 
in der Militarausbildung fortzusetzen. 
Gesuchsmus ter: Nr. l. Datum. 
N. N., Geschaftsführer der Fa. N. N. (volle Adresse) 
Sache: Bitte um Erteilung eines 28 tag. 
Urlaubes seinem Bruder ... .. ..... . : ...... .. .. 
5 Kc Stempel. 

Das Infanterieregiment . ... . 

Mein Bruder . . vojín des Infan-
terierregimentes ........ . , 6. Rotte, ist Mitteilhaber 
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meines Geschaftes, wdches wir von unserem 
Vater erbten. Da ich geschaftlich auf 4 Wochen 
dringend ins Ausland verreisen muB und mein 
Bruder der einzige ist, welcher mit der Führung 
der Glasraffinerie vertraut ist, ist es dringend 
notwendig, daB derselbc mich in der Zeit meiner 
Abwesenheit vertritt . Da ich ansonsten schweren 
materiellen Schaden erleiden müBte, bitte ich 
meinem Bruder einen :38 tagigen besonderen Ur-
laub z u erteilen mit Antritt aro ... ............. 19 ...... . 

(U ntcrschrift) 

e) Urlaube aus Gesundheitsrücksichten konnen 
jenen Militarpersonen erteilt werden, welche wegen 
Storung ihrer Gesundheit zeitweise dienstuntaug
lich sind, aber keiner Spitalsbehandlung bedürfen 
und doch erwartet werden kann, daB sie in der 
vorgeschlagenen Zeit die volle Fahigkeit zur Aus
übung des Militardienstes erlangen und für die 
Dauer des Urlaubes ans Gesundheitsrücksichten 
unter den zur Erlangwtg dieser Fahigkeit not
wendigen Bedingutigen leben konnen. 

Dieser Urlaub darf nur über militararztliches 
Zeugnis erteilt werden, welches der betreffende 
Militar(Vertrags)arzt in dcr Regel auf 2 Monate 
ausstellt. In besonders bcgründetcn und auBer
ordentlichen Fallen kann dieser Urlaub bis zu 
3 Monaten 'bewillig t werdcn. 

U rlaube aus Gesundhcitsrücksichten erteilen 
die Truppenkorper und die ihm glcichgestellten 
Kommandanten auf Antrag des Chefarztes oder 
der Militarheilanstalt. 

Nur in unaufschiebbaren und Ausnahmsfallen 
konnen die Kommandanten der H eilanstalten der 

1 
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Mannschaft des Krankenstandes einen 14tagigen 
Urlaub aus Gesundheitsrücksichten erteilen. Dieser 
U rlaub ist vorliiufig und kann. nicht verliingert 
werden. Seine Dauer za.hit auf die Gesamtdauer 
des beantragten Urlaubes aus Gesundheitsrück
sichten. 

Mannschaft, welchcr Urlaub aus Gesundhei.ts
rücksichten erteilt wurde, kann in demselben 
Halbjahre keinen ordentlichen Urlaub erhalten. 

Die auf diesen Urlaub entsandte Mannscbaft 
erhiilt (gute) Ausgangsmontur und Beschuhung. 
Aufierdem erhiilt sie noch notwendige Bekleidungs
bestandteile aus den mindercn Vorriiten mit sich. 

Der den Urlaub aus Gesundheitsrücksichten 
bewilligende Kommandant kann über Ansuchen 
der Mannschaft das Tragen 1·on bürgerlicher 
Kleidung gestatten. 

Den Unterleutnants des Prasenzdienstes wird 
dieser Urlaub wie der Mannschaft erteilt. 

Der Prasenzdienst, wekher durch Urlaub 
aus Gesundheitsrücksichten wegen im Dienste er
littenem Unfall oder durch direkten Einflufi des 
Dienstes zugezogener Krankheit odet durch 
Krankheit, auf deren Entwicklung die erhohte 
Anstrengung wahrend des Priisenzdienstes Ein
flufi hatte oder durch unverschuldete ansteckende 
Krankheit versiiumt wuróe, wird nicht nachgedient. 

d) Landwirtschaftliche Urlaube. Die Vor
schriften über das Erteilen der landwirtschaftlichen 
Urlaube wird erneuert. 

U r I a u be in s A u s 1 a n d naéh den Be
stimmungen des Abs. a), b) und e) (ordentliche, 
besondere und aus Gesundheitsrücksjchten) kon
nen nur dann erteilt werden, wenn das vorge
setzte Militiirlandeskommando eine Bestii.tigung 
nach § 267 der W ehrvorschriften ausfolgt. 

Sucht eine Militarperson um die Erteilung 
eines Urlaubes an, welchen sie im ·Auslande 
zu verbringen beabsichtigt, bringt sie diese Bitte 
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mindestens 3 Wochen vor dem verlangten Ur
laubsantritte beim Rapport vor. 

Das Ansuchen wird überprüft, ob keine 
Einwande aus militarischen oder Dienstesrück
sichten vorliegen, ob der Bittsteller verla.Blich 
ist und ob er den notigen Geldbetrag zur Ent
richtung des Fahrtpreises in den Urlaubsort und 
zurück zur V erfügung hat. 

Entspricht der Bittsteller allen Bedingungen, 
fordert der Truppenkorperkommandant für ihn 
eine Bestatigung an. 

In notwendigen Fallen ersucht er das vorge
setzte Militarlandeskommando um die Bestatigung 
für die unterstellte Militarperson oder um die Be
willigung des Auslandsurlaubes telegraphisch mit 
bezahlter Rückantwort. Die Auslagen für das 
Telegramm vergütet der Bittsteller. 

Den Reisepal3 stellt das PaBamt aus, in 
dessen Bereich die Garnison liegt. 

Für die Vidierung des Passes sind die Ver
einbarungen mit dem Staate ma13gebend, durch 
welche der Weg führt oder in welchem das 
Reiseziel ist. Sich rechtzeitig den PaB und die 
notigen Visa zu besorgen, ist Sache des Urlau
bers, wobei demselben notwendiger Rat und Hilfe 
gewahrt werden soll. 

Auslandsreisen sind nur in bürgerlicher Gc
wandung gestattet. Die Bewilligung zum Tragen 
der Uniform am Auslandsurlaube erteilt nur in 
ganz auBerordentlichen Fallen das Ministerium 
für nat. \T erteidigung. 

Dcr in einem fremden Staate weilende Ur
lauber ist verpflichtet, seine Ankunft im Auf
enthaltsort dem entsprecbenden Militarattaché der 
tschecho,lowakischen Republik zu melden, falls 
er in dessen Dienstbereich la.nger als 48 Stunden 
verweik; ist der Militarattaché im Orte, stellt er 
sicb ihm personlich vor. 

1 

1 

1 
1 
1 . 
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Ist in 1dem betreffenden Staate kein Amt 1eines 
Militii.rattachés, sind die Militarpersonen verpflich
tet, ihren Aufenthalt bis zu 4.8 Stunden dem 
nli.chstgelegenen entsprechenden Vcrtretungsamte 
der tschechoslowakischen Republik (Konsulate) 
schriftlich zu melden. In dieser Meldung wird 
angeführt: 1. Charge, 2. Vor- und Zuname, 
3. dienstliche Zuteilung, 4 Adresse, 5. von und 
zu welchem Datum man in angeführtem l)rte 
weilen wird. J ede Aufenthaltsa.nderung wird 
gleichfalls gemeldet. 

Hat der Urlauber die Bewilligung zum Tra
gen d er Militaruniform, meldet er seine .\nkunft 
ebenso dem Ortskommandanten. 

· Ansonsten ist auf die Einhaltung dcr Vor
schr iften über die Meldung fremder Staatsange
horiger zu achten. 

Für U rfterleutnants eles Prasenzdienstes gel
ten die Bestimmungen eles § 16 der Diens1vor
schrift A-V-1. 

Die Verlli.ngerung eines aus was immer für 
Gründen erteilten Aus)andsurlaubes ist verboten. 
In notwendigen aul3erorclentlichen Fallen ( z. B . 
Tod.esfall in der Familie) sind die Militii.rattachés 
der es!. Republik, wo II eine sind, die O:i<:hsten 
es!. Vertretungsamter berechtigt, die U rlaubsver
lli.ngerung zu bewilligen, héichstens aber um 3 
Tage, müssen jedoch die Urlaubsverlli.ng:ernng 
telegraphisch auf Kosten des Urlaubers dem 
Militartruppenkéirper bekanntgeben. Die Vc:rlange
rung mul3 am Urlaubsscheine bestatigt wenlen 

Weitere Bestimmungen über Mannschaftsurlaube. 
Die Verlli.ngerung des Urlaubes ist in der 

Regel untersagt. Nur a11snahmsweisc, in nach
gewiesen dringenden Fallen (Tod eines Fami
lienmitg liedes, ferner dringende unaufschiebbare 
perséinliche Verméigensumstande, welche unbe
dingt die Anwesenheit des Urlaubers erfordern 
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u. a.) kann die auf Urlaub wcilende Mannschaft 
im Wege des Garnisonskommandos und ist ein 
solches nicht im Orte, direkt jenem Kommando, 
welches den ursprünglichcn Urlaub erteilt hat, ein 
Gesuch um Urlaubsverlangerung mit ordentlichen 
Belegen vorlegen. 

Die Gesuche um Urlaubsvcrlangerung sind so 
vorzulegen, da.B ihre }<.rJedigung noch vor Be
endigung des ursprünglichen U rlaubes eintreffen 
und daB der Urlauber noch rechtzeitig 
zu scinem Truppenkorper cinrücken kann, falls 
die Bitte um Verlii.ngerung nicht bewilligt wurde. 

Verspii.tet vorgelegte Gesuche werden ab
gewiesen, falls die verspii.tete Vorlage nicht ent
sprechend gerechtfertigt ist. 

Trifft die Erledigung des Ansuchens um 
Urlaubsverlii.ngerung nicht rechtzeitig ein, hat der 
U rlauber den Dienst anzutreten. 

In unaufschiebbar dringenden Fallen, wie z. B. 
Todesfall in der Familie, darf der Ur!auber die 
Bitte telegrafisch vorbringen. In derartigen Fallen 
ist das nii.chstgelegene Militiirortskommando be
rechtigt, eine vorlii.ufige Verlii.ngerung des Ur
laubes bis hochstens 3 Tage zu bewilligen. 

Reisetage konnen nur bei ordentlichen Ur
lauben, je nach Entfernung des Hauptortes des 
Urlaubsaufenthaltes, bewilligt werden, u. zw. von 
150 km bis 400 km 2 .Reisetage, von 400 km bis 
600 km 3 Reisetage und über 600 km 4 Reise
tage, insgesamt für die Reise hin und zurück. 

Jeder Urlauber, welcher einen langeren als 
1 tii.gigen Urlaub antritt, mit Ausnahme der Unter
leutnants des Prasenzdienstes, muB vor Ab
gang und nach Rückkehr vom Urlaub arztlich 
untersucht werden, ob sie nicht mit einer ge
schlechtlichen oder anderen ansteckenden Krank
heit behaftet sind. 

Wurde wissentlich ein besonderer Urlaub 
(z. B . bei Todesfall, schwerer Erkrankung in 

, 



-202 -

der Familie od. ahnl.) in eine Gemeinde erreilt, 
in welche Urlaube wegen ansteckender Krank
heiten verboten waren, muB dies auf dem Ur
laubsscheine durch die Worte: ,,Pro tento prípad 
zákaz dovolenych pro nakazlivé nemoci neplatf" 
(Fiir diesen Fall gilt nicht das Urlaubsverbot 
wegen ansteckender Krankheiten) vermerkt sein. 

Gesuche (Beilagen) um Erteilung (Verlan
gerung) von Urlauben, welche die Dauer der 
ordentlichen Urlaube iiberschreiten, sind stempel
pflichtig. 

Beí Verlust des U rhubscheines ist sofort 
um die Ausstellung eines neuen ím Wege des Gar
nísonskommandos, und ist ein solch es nícht ím 
Orte, direkt beim Kommando, welches den in 
Verlustgeratenen U rlaubsscheín ausstellte, anzusuchen 

Der den Urlaub bewilligende Kommandant 
erteilt der Mannschaft die Bewilligung zur Be
niitzung des Schnellzuges nur in begriindeten und 
notwendigen Fallen. Unterleutnants des Prasenz
dienstes benotigen diese Bewilligung nicht. 

Die Bewilligung zur Beniitzung des Schnell
zuges kann nur bei nachgewiesener schwerer Er
krankung oder Todesfall nachster Verwandten 
(Vater, Mutter, Frau. Kinder und Geschwister) 
und in anderen durch Belege beglaubigten not
wendigen Fallen stets ohne Rücksicht auf die 
Entfernung des Urlaubsortes erteilt werden. 

Die Bewilligung kann nur fiir die Reise auJ 
der Garnison in den Urlaubshauptaufcnthaltsort, 
keinesfalls aber in andere Urlaubsorte oder fi.ir die 
Riickreise bewilligt werden. 

Die allgemeinen Bestimmungen iiber die 
Beniitzung der Militártarif-Vereinbarungen bei Ur
laubsreisen sind im diesbeziiglicheq Dienstbuch 
enthalten. 

Fiir UnterleutnantS' des Prasenzdienstes gelten 
bei Eisenbahnfahrten die fiir Offiziere geltenden 
Bestimmungen. 
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Der U rlauber ist verpflichtet, perséinlich An
kunft und Abgang und dies nur in den Amts
stunden dem Militarstationskommandanten (Ver
treter des Mil. Stationskommandanten) zu mel
den, falls er langer als 24 Stunden im Orte 
verweilt. Dauert der Urlaub nur 8 Tage, mel
det er g leichzeilig Ankunft und Abgang spatestens 
24 Stunden nach seiner Ankunft; bei einem l.an
geren Aufenthalte als 8 Tage hat er auch den 
Abgang zu melden. 

1st im Urlaubsorte auch ein Teil des Trup
penkéirpers, zu welchem der U rlauber gehéirt, 
hat er sich auch bei dessen Kommandanten zu 
melden 

In Orten, wo keine militarische Garnison 
ist, meldet sich der Urlauber beim Kommandanten 
der Gendarmeriestation. 

In Orten, wo weder militarische Garnison 
noch Gendarmerie befindet, meldet sich der Ur
lauber beim Gemeindevorsteher, in der Slowakei 
und KarpathoruBiand beim Gemeindenotar. 

MuB der Urlauber unbedingt in einen am 
Urlaubsschein nicht vermerkten Ort auf eine 
lángere Dauer als 3 Tage abgehen, meldet er 
dics dem Militarortskommando bezw. der Gen
darmerie (bzw. dem Ortsvorsteher, in der Slo
wakei und KarpathoruBland dem Gemeinde-(Be
zirks-)notar un ter Angabe des U rlaubsortes und 
der genauen neuen Adresse. Bei kürzerer Ent
fernungsdauer hinterlaBt er die neue Adressc in 
seiner Wohnung. 

Ist im Orte kein l\Iilitarortskommando, 
meldet der Urlauber seinen dauernden Abgang 
in einen anderen Ort und die nahere Adresse 
direkt dem Kommando des Truppenkorpers, von 
welchem er den Urlaub erhielt. 

Für Unterleutnants des Prasenzdienstes gel
ten die gleichen Ilestimmungen wie für Offiziere. 

1 

! 

1 

i 
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ln allen, aus den militarischen Dienstver
haltnissen entspringenden Pflichten untersteht der 
Urlauber dem Truppenkorperkommando, welches 
ihm den U rlaub erteilte; weilt er im Orte seiner 
Garnison auf Urlaub, untersteht er diesem im 
Wege des l\Iilitarortskommandos. 

Der Urlauber kann zu seinem Truppenkorper 
auch vor Beendigung seines Urlaubes einrücken. 

Wurde er einberufen, rückt er nach dem Ein
rückungsbefehle, bei Anordnung der Mobilisierung 
oder Einberufung der Reserve zur auBerordent
lichen Dienstleistung aber sofort zu seinem Trup
penkorper ein. Ebenso haben Urlauber, welche 
im Ausland weilen, unverzüglich zu ihren Trup
perkorpern einzurücken, sobald sie von der An
ordnung der l\1obilisierung oder Einberufung der 
Reserve zur auBerordentlichen Dienstleistung er
fahren. 

1st der U rlauber aus von ihm unabhangigen 
Úrsachen an der rechtzeitigen Einrückung in 
seinen Dienstort (z. B. Zurückhaltung durch 
die Behorden in Folge Ausbruches ansteckendei 
Krankheiten, wegen Wetter- oder Verkehrs
katastrophen usw.) verhindert, hat er beim nach
sten Militar- oder einem anderen staatlichen oder 
offentlichen Amte die entsprechende Bestatigung 
zu erbitten, welche er unverzüglich dem Trup
penkorper, wo er den Dienst anzutreten hat, ent
weder im Wege des Mi!itarortskommandos 
oder direkt einsendet. 

Erkrankt der Urlauber, kann er im Sinne 
der vorhergehenden Abschnitte zu seinem Trup
penkorper einrücken. 

Ist der Erkrankte zu einer langer!n Reise 
unfahig, erbittet er arztlichen Beistand beim 
nach6ten Militarortskommando, welches nach 
Notwendigkeit sich um seine Ueberführung in 
eine Heilanstalt kümmert. 1st kein solches Kom· 
C"alldo in seinem Aufenthaltsorte oder in dessen 



- 205-

Nahe, hat er sich selbst in das nachstgelegene 
offentliche Krankenhaus, jedoch nur für die Dauer 
der unbedingten N otwendigkeit und auf die nie· 
drigste Verpflegsklasse, überführen zu Jassen. 

Ist er überhaupt transportunfiihig, kann er 
die Behandlung durch den niichsten praktischen 
Arzt anfordern. Die vora:eschriebene Anweisung 
zur Anstaltsbehandlung folgt in solchen Fallen 
nachtriiglich der zusliindige Truppenkorper auf 
die Meldung des Urlaubers und aut ein iirztliches 
Zeugnis aus. 

Seine Erkrankung meldet der Urlauber un
verzüglich dem Truppenkorper, wo er den Dienst 
anzutreten hat; ist er im offentlichen Kr,m.cen
hause oder in hiiuslicher Bchandlung, meldet er 
auBerdem seine Erkrankung dem niichstgelege
nen Militiirortskommando. 

Zu jeder solchen Meldung muB ein iirztliches 
Attest darüber beigelegt werden, daB er trans
portunfiihig ist und wie lange bciliiufig dieser 
Zustand andauern wird. 

Die Rechnungen für ambulatorische Bchand
lung der Mannschaft auf zcitweisem Urlaub wcr
dcn 110n der Militarverwaltung nicht vergütct; 
fü r hiiusliche Bchandlung und unbedingt not
wendige Arzneien und für Heilmittel nur dann, 
wenn durch das Zeugnis des Militiir(Vertrags)
arztes oder staatlichen Amtsarztes nachgewiesen 
ist, daB der Kranke transportunfiihig war und 
wenn er seine Erkrankung nach oberwahnten 
Vorschriften meldcte. Die Entscheidung hieriiber 
fa.lit in die Kompetcnz des Militiirlandeskomman
dos. Die Auslagcn für die bewilljgte Behandlung der 
Mannschaft in bürgerlichen offentlichen Spitalern 
bezahlt die Wirtschaftsverwaltung des Truppen
korpers, wclchem der Urlaubcr angehort, laut 
Rechnung des Spitals. 

Uebersteigeo die bewilJigten Urlaube (ordent
liche, besonqere) da!i Gesamt,\usmaB der or-

1 
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dentlichen Urlaubes, ist der betreffende Ur
lauber im Sinne der Bestimmungen des § 127 
der Wehrvorschriften verpflichtet, das Mehraus
maB nach Abgehen seines Jahrganges aus dem 
Prasenzdienste nachzudienen . 

Eleven (Musik-, Flieger und der mil. geogra
fischen Anstalt) werden Urlaube nach den ent
sprechenden Organisationsbestimmungen erteilt. 

Militarpersonen, welche sich von ihrem Trup
penkorper eigenmachtig entfernten, unbegründet 
irgendwelchen Urlaub überschreiten, oder die 
ihnen bei der Urlaubsreise gewahrten Begünsti
g-ungen (F ahrpreisvergütung, ErmaBigung nach 
dern Militartarif, Schnellzugsbewi!ligung) miB
brauchten, dürfen irn nachsten Halbjahre weder 
einen ordentlichen noch landwirtschaftlichcn Ur
laub erhalten und müssen die versaumte Zeit 
nachdienen. 

Die Fahrt auf Kosten der Militarverwaltung 
wird in aktiver Dienstleistung stehenden Militar
personen bei ihnen gebührenden ordentlichen Ur
lauben bewilligt, wenn -der Hauptort des Url,1ubes 
iiber 100 k m entfernt liegt, bei besonderen Ur
lauben (aus notwendigen Familiengründen wie 
z. B. Tod der Eltern, Kinder oder Geschwister ) 
und bei Urlauben aus Gesundheitsriicksichten, 
wenn d er Hauptort des Urlaubes iiber 50 km 
entfernt liegt. 

Urlaubern, welchen die Fahrt auf Kosten 
der Militarverwaltung nicht zusteht, gewahrt die
selbe bei oberwahnten U rlauben eine Fahrpreis
ermaBigung nach den Militartarifvereinbarungen 
(1/a des Fabrpreises). 

Bei ordentlichen und besonderen U rlauben 
gebiihren der Mannschaft die ungekiirzten Geld
gebiibren ohne Anspruch auf Verpfl egung. Brot 
oder Relutum für Verpflegung od er Brot für die 
Dauer des Urlaubes. Bei Urlauben aus Gesundheits
riicksichten erhalt der Manr¡ ohne Unterschied 
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der Charge an Stelle samtlicher anderer Gi:ld· 
oder N aturalgebühren ein vom Min. für nat. 
V erteidigung f estgesetztes einheitliches, tagliches 
Verpflegspauschal, beginnend vom Tage des Ur· 
laubsantrittes. Das V erpflegspauschal wird grund· 
satzlich immer bis zum Ende des Monates aus
bezahlt, überscbreitet der Urlaub das Ende des 
Mona tes, erhalt der U rlauber das V crpflegs
pauscbal für die übrigen Tage im \'orbinein im 
Wege des Postamtes. 

Urlaube zu Sonn- und Feiertagen (propu~ten~). 
Soweit es der Militardienst gestattet, konnen 

der den gesetzlichen Prasenzdienst ableistenden 
Mannschaft als auch Militarpersonen der Re
serve und Ersatzreserve, welche die 5 wochent
licbe Ausbildung oder eine \Vaffenübung leisten, 
an Sonn- und Feiertagen (eintagige) Urlaube 
auf eine Entfernung von hochstens 50 km 
erteilt werden, welche nicht auf den ordentlichen 
Urlaub zahlen. Der amtliche Ausweis übcr 
einen derartigen Urlaub ist der Passiersch~in 
(propustka). Diese Passierscheine werden nur 
disziplinierter und verlafilicher Mannschaft ge
wahrt und dies nur dann, wenn ibre Erteilung 
nicbt sichtlicb ungünstig auf die Aufmerksamkeit 
bei der Ausbildung oder korperliche Fahigkeit 
bei der Ausübung des Dienstes einwirkt. In Orte, 
in welchen ansteckende Krankbeiten festgestellt 
wurden, dürfen Urlaube zu Sonn- und Feiertagen 
nicbt erteilt werden. Die Erlaubnis erteilt der 
Unterab teilungs-Komm.mdant. Die Erlaubnis
scbeine werden am Tage vor dem Urlaubstage 
nacb Beendigung der Nachmittagsbeschaftigung 
ausgefolgt. 

Für die Zeit dieses kurzen Urlaubes hat 
die Mannschaft Anspruch auf die normalen, durch 
die entsprecbenden Dienstvorschriften festgesetzten 
Gebühren, mit Ausnahme des Verpflegspauscbales. 
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Der Besitzer eines solchen Passierscheines 
hat bei Eisenbahnfahrten weder Anspruch auf 
Vergütung der Fahrt durch die Militarverwaltung, 
noch auf Fahrpreiserma.Bigung, d. h . er mu.B 
den ganzen Fahrpreis entnchten. 

Die Mannschaft meldet die Rückkehr von 
diesem kurzen Urlaube spatestens urn 24 Uhr 
bei ihrer Unterabteilung. 

Für Unterleutnants des Prasenzdienstes, Un ter
offiziere im Vorbereitungsdienste u. Uingerdienende 
gelten bezüglich Beurlaubung über Sonn- u. Feier
tagc in der \Voche die für die Berufsgagisten 
gültigen Bestimmungen . 

.Erfordern dics die militarischen Verhaltnisse 
oder das lnteresse des Dienstes, kéinnen die 
Truppenkéirperkommandanten, auch die Militar
stationskommandos die Erteilung dieser kurzen 
U rlaube (propustky) zeitweise einstellen. 

Anmerkung. Zu d en Disziplinarordnungs-
straf en gehéirt auch die S trafe, den Soldaten 
(Unteroffizier) vom nachsten ordentlichen Ur
laub auszuschlieBen. 

Schub vor Ausspahung. 
Soldaten 1 

Seid vorsichtig im Umgang mit unbekannten 
Personen, welche auffallig Eur e Bekanntschaf 
suchen und sich Euch aufdrangen 1 0ft sind 
dies Leute, welche für Geld dem Auslande 
Spaherdienste leisten aui die Art, da.B sie un
auffallig von Militarpersonen N achrichten über die 
Organisation, Ausrüstung, Ausbild ung und Verhalt
nisse unserer W ehrmacht erkunden. Hiebei bevor
zugcn sie mit Vorliebe Leichtglaubige, welchc. 
aus Unverstand, und Leichtsinnige, welche aus 
Not oder Geldmangel ihnen oft unbewuBt gute 
Dienste leisten und damit den eigenen Staat und 
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ibre Heimat verraten. Geme nahern sich solche 
Leute Unzufriedenen, überreden sie oft zur De
sertion und versprechen ihnen im Ausla.nde 
goldene Berge. Ist das Ziel erreicht, verlassen 
sie ihre unglücklichen Opfer. 

Begegnet Ihr solchen Personen, so ist es 
Eure Pflicht, sofort die nachsten Sicherheits
organe zu verstandigen, bzw. Euren Vorgesetz
ten Me!dung zu erstatten. 

Der Staat muB sich vor Ausspahung schützen 
und schuf daher zum Schutze der Republik Ge
setze, welche den V errat militarischer Verhalt
nisse mit schwersten Strafen ahnden. Unkenntnis 
dieser Gesetze schützt nicht vor Strafe 1 

Darum hütet Euch vor Gespracben über 
dienstliche Angelegenheiten in der Oeffentlichkeit, 
Gasthausem, auf der StraBe, Bahn usw. Prahlt 
nicht mit Eurer Kenntnis der im Militardienst er
worbenen Kenntnisse und Erfahrungen I Unter
lasset im ureigensten Interesse die geringfügigsten 
Bemerkungen über militarische Angelegenheiten 
vertraulichen Inhaltes 1 

Seid vorsichtig im schriftlichen Verkehre mit 
Verwandten im Auslande und ebenso bei Eurem 
Aufenthalte im Auslande 1 

Seid verschwiegen, auch nach Eurer Ab
rüstung, wann immer und gegen Jedermann 1 

Mil.-K. 14 
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Einiges ilber die Ausspracbe im Tschechischen. 
Im Tschecbischen gibt es \'iclc \Vorter u. Buch

staben, die d er Tscheche anders liest, als wir es 
gewohnt sind. Schon b eim Ansehen eines tschechi
scben T extes fallen uns die Haken (" ) und 
Striche (') über einzelnen Buchsta ben au(. Sie 
andero den Laut des Buchstaben; so wie die 
bekannten Striche im Deutschen aus a ein ¡¡ 
machen, so macht der Tschecbe durch Darübersetzen 
eines Striches (') aus dem sonst kurz auszu
sprechenden a ein langes á ( entspricht unserem 
ah), aus i ein f (unser ie), aus y ein y (auch 
wie unser ie), a us u ein· ú oder im Innern des 
Wortes ein ú (unser uh). Das Hakel andert die 
Buchstaben ganz: n entspricbt unserem ,,nj" , 
r !ese wie ,,rsch'' (ein rückwarts gebildetcs r -
die Zahne dabei fes t zusammendrücken) ; ~ lese 
wie ,,scb''; e lese wie ,,tsch"; cf und t' wie ,,dj" 
und ,,tj''. 

N ur am Anfang eines Satzes werden GroB
buchstaben geschrieben (auBer bei Eigennamen) 
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6.S el b b o.r m e rf u n 9. 

Cíinna~men 'llutgal>en 

Kc h Kc h 
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1 

............ ..... , 
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........... ¡ .. , ... 
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<» el b u o r m e t f u n g. 

~ag 
'flnna(¡men l '21udgaben / 
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@elbuormcrfung. 

(itm1a~men 2iufgaf> cn 
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© e [ b ti o t me r.f u tt g. 
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6} e C b u o ( m e t f u 11 9. 

\!tnnot,men l 'llmYgof>en 

Kt h Kf h 

¡ ........... ¡ .. : .. 
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© e ( b u o t m et f u n g. 
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