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llhelm Gusitoff t 

(menlge lage ita^ feinem etnunivietjtsften ®es 
biittstóg) ein (En6e. 

tDit^elm ®Hfttoff n>ai; iet ôienffâltefte £an&e$s 
Stuppenleitet im -gefcimten Jluslanô. Sange t»t 
{>er ítto^iecgteifung çfe^Stic er 6er ^ctpegung bes 
P^tets an un6 i^at 6is jur Stunde feines !Co6es 
nut {tiefet ^enJegung gelebt. Wer IDil^elm ®«fí» 
loff (annte, n>ei|, ôa| et 3U ôen grogen 3&eali« 
liflen gel^örte, 6ie ics Jü^tets treuefte ®<foIgss 
leute fin6. t>et unermã&Ii(^e, glaiibensftaile Oot» 
íâmpfet für ôeii «">« juglei^ ôcr íefte, 
uneigennti^ige Kameraô feiner reii^f&eutfi^en t)ons: 
genoffen In ôet Si^weij. 

aa^eju }n>ei ^a^rje^te ^at tDili^elm ®uftíoff 
®aj}te(^t in 6er S(j^meij genoffen, wo et J^eilung 
pon einem f^weren Cungenleièen fucÇte unô fan6. 
©iefes ®aftrec^t ^at tVil^elm ®uftloff niemals 
]>erle^t. í)as Jtnfei^en ôiefes aufreihten tttannes 
war gleich grog 6ei S^iwijern un& Z>etitf(^n. 

1930 Begann et, ôamals aU ®tün6er ôes 
deinen Stii^punltes Z)aoos, 6ie tVelfanft^auung 
feines ^ü^rers in 6ie reid^sôeutf^en Kreife in 
6er ííc^weij ^ineinjuttagen. ü6er fünf 3a^re ^at 
et nur ôiefer JtufgaBe gelebt — nie verjagend 
bei 6en ja^Itei^en fc^amlofen angriffen politif*^ 

Der ißaulcitfu bít ;(uílanb»(i)cgaiii|atic>ii bor Der^^ter, immer hilfsbereit gegenüber feinen 
itSBJIp, <£iiift iDi[t;c[m 33ol}te, ocröffciitlid]t ,-rfi(hs6e«tf(hen Can&sleuten, 
dus Ztntag i>ev fiiiiioriiung bcs Canbfsgnippeii" firfc^üttert ftel^en wir an &er ^a^re. unfetes 
Icitcvs Sctjnjcis beryjíflãfllí^íB^nifafion bei- Can6esgrMppenleitets ®uftIoff. Sie Jahnen &er 

|lt5i)2ip, lüit£ieí^íif*®uft[off, foWettöe" Ztacfjciif: nationalfosialiftifc^en Bewegung fenten fi^ in Iteue 

rs 2Ius((in&&eutf(hium! fcsffen ieben Z>ienff am »»ôí- 
W^elm ©uftloff, ianSesgruppenleiter S^weij €tnft tVK^elm So^le 
InsOJtp, ift nii^t me^r. 5ünf S^üffe eines ®auleiter &er }luslanôs®tganifation 6et 
|[^n ilteu(j^«Imöt6ets matten feinem Ceben ÍTSXlJtp. 

Stô £eki nii Stetten eine^ lutiduifoiiiililifileii Miityfet^ 

Das pccffcamt bcc 3ius[aub«®cganifatiou bct 
ItSDSlp ftcKt uns folgenbcit 2luffa^ übet bcn 
Cebcnswcg bes Caiibesgi-upponlciters bcr iI5D2lp 
in bct Scfjwetj, H3iIÍ!etin iSufttoff, bcn am 
5ebtuai- bic Kugeln eines feigen jübifdieii 2Tieu« 
djeiinötbecs batjintafften, juc Detfüguiig. 

Über Díetíiunbett Bíutopfet beuffdjer ítTenfd)en 
Ijeidjiien ben IDeg ber nationalfosialiftifdien 23e» 
Iwegung. Creu 5ur 3bee uiib treu jum ^ütlter, 
igaben fte íí)t Ceben für Dcutfd^Ianb. tt)ieber ein»' 
Iniat ftetien »ir ícationalfosialíften an bot Satire 
leines ermotbeten Käriipfers. íOitíjelm (Suftloff ift 
|ÍTi bie Heitien bcr ewigen Stanbarte £)otft IDcffct 
Icingctretcn. Zttte Ztationatfoäiatiften, a[[e Deut« 
Jfdicn auf ber ganjcn lüclt trauern in tiefet £c» 
Igriffcntieit um bicfen edjten tiationalfojialiflifdieu 
iKämpfct unb beutfdjcn ZTlaun, bcr als etftes 
■Blutopfcr bcs Jtustanbbeutfditums fein £cben für 
Iben 5"Í!rct gab. Sein CebcnstDcg jeigt beutlid;, 
|ba§ feine ganse Scbensarbeit ber nationalfojiafi» 
Jftifdieu Bewegung geljott fjat. 

tDiltjelm (Suftloff ift nid)t imc ber bienftältefte 
l£anbesgtuppen(eiter ber lt5D2(p im 2(usiaubc, 
Ifonberu aud; einet bet ätteften unb eifrigfteu Strci« 
pr für bie Jtiec 2lbo[f fjitlets. 3'« ,1895 

rm niecEienbutg geboren, fiel bet Sdjatten bcs 
IlDeltfi'icges auf feine 3ünglingsja£ite. Dem wer» 
Ibcubcn ITlaniie wat es nidjt cctgönnt, mit ter 
líDaffc in bet fjanb für fein fctjwerbebrängtes 
IPatetlanb ju ftirciten. 3tls fd)U)et £ungenftantet 
|nmöte er im 2(pri[ Dacos in bet Sdjtpeis 

Teilung fudKn. Don Beruf Baiifbcamter, fanb 
let jefet eine ZIufteKung als Jlffiftcnt an beut pliv» 
IfifaHfdiiilTeteorologifdieu ©bfcroatorium in Dat50s. 

Don jenfeits bet (Stcnje yerfolgte et mit Ijeigem 
líjcrjen bas (Scfdiclicn in Deutfdilanb. Sctjon 
1^921 trat et bem Dcutfdioölfifdjcn Sdjuö« unb 

Ctufebunb bei. 2lls er im ^tütjjafir non 
bcr Bewegung 21boIf r^ittcts tiörte, war (SujWoffs 

|lC>eg unabänberlidj porgejeidjnet. Don jener 
5tunbe an wat et einer bcr faimtifdiftcn Dctfdiwo» 

^encn Ejitlcrs. <£r lebte nut nodj füt bcn íía» 
[tionatfojialismus, fanntc nidjt Hutje unb i^aft. 

Jätircnb et in ber Sdjweij auf Sdjritt unb 

Critt füt bcs 5ü£)ters 3^*'«" warb, £ia[f et feinem 
Brubet mit Hat unb Cat in ZTiccftcnbutg bie 
5Jl aufjubaucn. 

®bwotit nod) nidjt ZtTitgtieb bet n5D2(p (es 
bcftanb tiod; feine ©tganifation im Zluslanb) warb 
(Suftloff jalitelang unermübtidj unter bcn Kur« 
göften unb fonftigcn Hcidjsbcutfdien in bcr Sdjweij. 
3n feinet Uriaubsseit in bet Ejeimat war et (tcts 
in bet crftcn Kampftei£ie ju finben, tat aud; 
als rjofpitant Dienft in bcr 5Jl. übcrglüdiid) war 
er, ats enbtid) im 3«iltc ^929 fortnelie 
2(ufnalimc in bie ÍÍSDJÍP ftattfinbcn fotmtc. ITiit 
Feuereifer ftürjtc fidi (Suftloff auf bic IDerbe« 
arbeit unb tonnte fdion nadj einem tjalbcu 3''')rc 
ben Stüfepuntt Daoos gtünbcn, bet ^9^1 5" 
einet ftratnmcn Ortsgruppe ausgebaut würbe. Sei» 
nc erfolgtcidie 2ltbeit ging aber weit übet bcn 
Hatimen einet (2)rtsgtuppc liinaus, benn aus ben 
»ietcn, »icien Kurgäftcn, bic 5ur Êtíiolung in 
bie Sdiwcij famen, ntadite (Suftloff ftarfe Strei» 
ter für bic Sadje 2lboIf fjiticrs, bic, sutücf» 
gcfetjrt, in Deutfdjtanb attio für ben itationot» 
fojialisnms eintraten. 

So wirttc bie perfönlid)fcit (Suftloffs fogar 
oon brausen auf bie JEjeimat ein. ü?o immer 
(Suftloff aud; fiiufam, fefetc et mutig unb un» 
cntwcgt alles füt bcn einen (Sebanten ein: fjitlcr 
unb Dcutfdjlanb. Sein offenes, aufrecijtcs IDcfcn 
erwarb ilim niete ^teunbe audj unter bcn Sdiwei» 
3ctn, gcrabe weit (Suftloff fidj grunbfäfelid) nidjt 
in bic politif feines (Safttanbes einmifd}tc, aud> 
jcbc I£>crbeatbcit unter Sdjweijer Bürgern ab» 
lefjnte. 

Sdjon im Dcjembct ^9^1 ernannte bie 2lus« 
tanb»®tganifation bcr itSD2lp (Suftloff jum £an» 
besoertrauensmann unb einige ZITonate fpäter jum 
Canbcsgruppcnleiter. Diefent unticrgleidilidjcn 
Kämpfer unb 3&«oIiíí«« gelang es in uertiätt» 
nismägig furjct geit, einen großen Ccil bet 
2?eid}sbcutfdien in bet Sdjweij in bcr 2lustanb» 
©rganifation bet itSDZlp 5U einet wallten Dolfs» 
gemcinfdiaft sufammcnsufdiweigcn. Die Eaucn 
rüttelte et aus ilirct (Slcidigültigfeit auf, ben 
ilTutlofen bradite er wieber bcn (Slauben an bas 
beutfdic Datcrlanb, bie 3u9inö ri§ er 3U freubigcr 
unb tatcnfrolicr UJcrbcarbeit mit. 

Seit bcm 3annar \^5\ war (Suftloff audi 
Canbesiugenbfüliret unb liat als foldict in allen 
(öttcn feines Bercidies fj3 unb BbZII planmäßig 
aufgebaut ober ben Jlusbau ber ®[icbcrungen 
eingeleitet, fit ift audj 3nl!aber bcs golbcnen 
^3=>£'!i"«n3«idien5 27 ^72. 

Unctmüblidj arbeitete (Suftloff uot wie nad; 
bcr nationalfosialiftifdicn Zícoolution an bem 2luf- 
bau bet (Sruppen ber itSDJtp in bcr Sdiweij. 
Überall einte er bie Deutfdien unb fdjlog fic 
in bcn ®ruppen bet pactei jufammcn, um eiTi» 
anbet in cdit nationalfosialiftifdicm Sinne beisu» 
fteiien unb bic (Sebanten bes 5ülircts, bic natio» 
nalfosialiftifdie IDcItanfdiauung, in bie ^crjen aller 
Hcidisbcutfdien einäul^ämmern. Diefc 2ltbcit war 
überaus fdiwer, * weil gcrabe in bcr Sdiweij bic 
^efepteffe gegen Deutfdilanb bie unfinnigftcn ®c» 
rüdite ocrbrcitctc. 

ÍTiit b«m ilim eigenen 3&ífllisnms übcrwanb 
(Suftloff alle Sdiwicrigteiten. €s »erbanb ilin 
mit feinen ITlitlielfetn unb ÍTTitatbeitcrn ein feftcs 
Banb ber Kamcrabfdiaft. Überall war er felbft 
jugcgcn, unb es gab wollt leinen Deutfdien, bet 
clirtid) tiintcr (einem Daterlanbc ftanb, ber fidi 
nidit an (Suftloff liättc wenben fönncti unb con 
itim tatträftigc fjitfe crtiiclt. So gelang itim bic 
gtogjügige ©rganifation ber Deutfdieti IDinter» 
llilfc unb bet riSt>»2trbeit in bcr Sdiweis. ,®e» 
tobe weil (Suftloff mit unermüblidiem 3bealis» 
mus au bic 2[tbcit ging, crtanntcn Komnninijlen, 
ZTiarfi)ten unb 3uöen itin als ilitcn gefätirtidiften 
(Segner. 

<£5 Dcrging fein Cag, an bcm nidit in itgcnb» 
einet ^'t Srliweiset <5çto.u.«4ii__in ber gcmeiiiftcn 
I£>ei|e übet (Suife^íí^cfdiiinpft würbe, ober an 
bcm nidit itgcubweldie matj.-iftifdicn Kreife bic 
(Ôffcntliditeit burdi einen neuen fjaggefang ouf 
(Suftloff aufmertfam maditeji. Sdion bic wcni» 
gen ptc|fcflimmcn, bic liier jiticrt fein mögen, gc» 
bcn bie 3ltmofpt|äte wiebet, in bet bet ZITörber 
bcs iaubesgruppenteiters, bcr 3«''« 5rantfurtcr, 
bcr feit 1,933 feinen iOolinfife in bet Sd]wcÍ3 li«tte, 
gelebt tiat. 

3m Jluguft \935 würbe bie Konfulatstanjlci 
in St. (Satten mit roter 5arbe mit bcn lüortcu 
befdimicrt: „fjinaus mit (Sujitoff!", unb feitlidj 
»on bcn Sdiaufcnftern bort befinblidier Cäben 
würbe mit roter 5arbc gemalt: „Hettet Cliäl» 
mann, Ctiälmann, Cliälmann!" 

Die „Doltsftimmc", St. (Sailen, forbert unter 
ber Überfdirift: „fjtnaus mit ben fafdiiftifdicn 2Igen» 
ten!" bic 2lusweifung (Suftloffs. 

Das „Dottsredit", aütidi, fditeibt am H6. De» 
Sember ^935 unter anberm: „lüic lange will 
fidi ber Bunbcstat nod] befinneu, um bcn Statt» 
liatter ijitlets aus bcm Sanbc tiinausjuwerfen? 
<£inc Hegictung, biç nod} etwas auf fidi liölt, 
lägt fidj nidit Don einem 2luslänber fo auf bcr 
Itafc iicrumtanjen. IDetdie Sinflüffe pcrliinbctn 
CS, biefcn ftcdien Kerl einmal am IDictct 3U 
ncfimen?" 

Unb bcr „Kämpfer" in öüridi fditeibt am 
\6. Desembet ^935 unter bet Überfdirift: „Haus 
mit bcm £ügcn»íía3Í-(Sufttoff 1" unter anberm: „£5 
mug fidi in bcn nädiftcn Cagcn scigen, ob in 
bicfcm Bunbcstat nodi ein minimet Ccil »on 
Hiannesmut Dortianbcn ift. IDenn ja, batm mug 
bcr £ügnct unb ©rganifator bes ZXasifpifeettums, 
(Suftloff, nodi biefe ÍDodic aus bet Sdiweis oer» 
fdiwinbent íDir forbern: Haus mit bcm £ügncr, 
Spifeellcitcr unb itasiagenten (Suftloff!" 

Der „5tcie 2largauer" perfteigt fidi am \6. 
Desembet 1935 unter bet Überfdirift: „Hun aber 
liinaus mit (Suftloff!" 3U folgcnbcn IDortcn: „£5 
wäre nun liaarfträubcnb, wcim nidit bcr Bunbes» 
rat in feiner alletnädijlen Sifeung enbtid} bie 
2luswcifung bcs Stattliatters fiitters in bet Sdiweis 
»erfügen würbe. IDenn bcr (Suftloff jefet nidit 
fliegt, bann befommt biefe ganse 2lffäre ein äu» 
gcrft bcbentlidies (Sefidit. HTan täme bann iiidit 
barum lictum, 5U fragen, warum bet Bunbcstat 
es nidit wagt, ben (Elief bcr fjitlctpactei in bcr 
Sdiwcij liinaussuwetfcn." 

Diefc wenigen gitatc beweifen bcutlidi, mit 
weldiem iiag unter bcm S^idicn bcr prcffcfrci» 
lieit biefer aufreditc bcutfdie Kämpfet non bc' 
ftimmten Kreifcn übcrfdiüttct würbe, l^ier finben 
wir, wie fo oft bei bcn ©pfern bet HSD2lp, 

bic intellcftueltc Urlicbetfdiaft audj für biefcn 
neuen gemeinen JlTcudiclnwrb. 

Diefe fvftematifdi gegen (Suftloff betriebene Tiefe« 
fampagne fütirtc bann audi 3U mclircten 3ntet» 
peltationcn, bic im September 1935 oon Bun« 
besrot Baumann, bent üorfteticr bes fiibgenöffi» 
fdicn 3uftÍ3» unb polijei'Departements, beantwor» 
tet würben. £iier würbe oon offijieller Seite bic 
IDalirtieit übet (Sujitoff betanntgegeben. Die gc» 
meine ^efec nmgtc in fid} felbft jufammenbredien, 
beim Doit offisiellcr Staatsfcite würbe (Suftloff 
bcjtötigt, bag er fidi ftets loyal nctliattcn unb 
bas (Saftredit nie octlefet iiabe. Baumami gab 
unter anberm betannt: 

„lücim gegen (Suftloff bislicr tcine abmiitiftra» 
ticen Verfügungen getroffen finb, fo ijl ju be« 
metfen, bag unfetes Sraditens auf (Stunb bcr 
bei uns tiegenben 2lften bis anliin audi tcine 
üeranlaffung baju potlag. £s ift bislicr nodi 
nie ifer Beweis für fjanblungen (Suftloffs er» 
bradit worbcn, bic bie Sidicrboit bes £anbcs ge« 
fätirbct ober fonftwic mit unfeten (Sefcfecn in 
iViberfprndi geftanben liäftcn." 

Unb weiter lieigt es: 
„lüas (Sufttoff felbft anbelangt, fo liaben wir 

aus ben 21tten ben iSinbrucf ertiattcn, bag es 
fidi um eine pcrföntidifcit lianbclt, bic bcftrcbt 
i)t, unferc (Sefcfee 3U rcfpefticrcn unb fidi bcn 
iüeifungen bet tantonalen Beliörben sn untere 
Sielien." 

3n biefer Beantwortung bcr 3ntcrpettation wirb 
ferner mitgeteilt, bag man einen lüegweifer snr 
(Sefdiäftsftcllc bet £anbesgruppe Sdiweij í cv 
I^5D2lp mit bcm íDort „ZHörbcr" übcrfdinricrtj»' 

—tw&C-^BTe"^3^erpoinati:gi; fornmt'"';;n-^4W, 
bag fidi bie firlicbungen ber 5uftänbigcn irt» ' 
lidicn unb tantonalen Bcl}ötbcn mit bcn irmitf» 
lungen ber Bunbesanwaltfdjaft becfen. £s fei 
nidits feftgefteltt worbcn, was eine 2tu^wciiung 
(Suftloffs rcditfcrtigcn würbe. 

HTclir nod) aber als biefe offisieltc irttärung 
gibt ein Beridit eines (Segners ans bent tibcrati» 
ftifdien £aget, ber (Sufttoff in bcn Dcjcmbcr- 
tagcii ^935 anfgefudit liattc, batübet 2lufiditug, 
wer (Sufttoff in IDirttiditcit war. Diefer Berid;t 
ift im „©bcrlänbet Cagcblatt" nom 20. Descm» 
bcr \935 üeröffcntlidit worbcn. i£s tieigt liier 
unter anberm: 

„3dl liabe feinen (Stunb, an ber 2tufriditig» 
feit (Suftloffs 3u jwcifctn. Deffen aber bin id} 
gewig, bag bcm UTann, bet mir gegenüber (fifet, 
bcr Hationatfosialismus übet altes gellt, unb bag 
er feinem 5"tir«r Crcue bis jum Cob gefdiitioren 
liat... (Stög ift er in bcr Creue jn feiner 
3bee. Das ijl fdiön. 3cbcr ZTTann, ber treu ift, 
mug geaditct werben .. " 

2tn anbetet Stelle licigt es: 
„Diefer HTann, bet liier cor mir fifet, flögt 

mir 2lditung ein. ®b et benn — fo ibenfe idi 
im ftillcn — mein potitifdier (Segnet ift ober 
nidit — eine gewiffc fjodiaditung fann man ei» 
nem UTaimc. bcr ftanf ift unb fid) mit fo uiet 
fiifct füt eine 3bee cinfefet, nidit oerfagen." 

Deutlid} gellt liicraus ticroor, wie bod} (Suftloff 
in feiner eblcn HTenfdiliditeit über allem ftanb. 
Unb fo »crftelit man aud) bie grcnsenlofe £iebe, 
mit ber alte nationatfojiatiftifdicn parteigenoffcn 
in bcr Sdiweij an itirem fülltet Witfietm (Suftloff 
llingcn. 

2lbet immer wiebcr flammte ans bcr preffe 
bet fjag gegen (Sufttoff auf. (Scrabc in lefeter 
Seit l}abcn fid) bic pteffeftimmen wiebet i'cr» 
mcl}rt, bie eine 2Iuswcifnng (Suftloffs forberten, 
unb bie anbete beutfdic Dolfsgcnoffen lebigtidi 
wegen ilitcr Sugcliörigfeit jut 2:XSD2lp angriffen. 
Deutfdie profcfforcn mugtcn ilircn plafe »erlaffeu, 
nur barum, weit fie fid) jum ^ülirer unb feiner 
3bec bcfanntcn. i£s ift ju lioffen, bag man in 
bcr Sdiweij fid) barauf befinnt, tpoliin bic Dut» 
bung einet maglofen preffclicfee fütiren mug, bic 
fid) gegen bie bcjlcn Deutfdien, bic liintcr ilircm 
Daterlanbc ftetien, riditet. Staat unb partei finb 
in Deutfdilanb eine €infieit, unb fo fielit bas 
bcutfdie Dott unb bcr beutfdie Staat in feinen 
parteigenoffcn bie Ctäger bcutfdicr UXlrbc unb 
<2tire. €s trauert bas ganje beutfdic Doff um 
UJillielm (Suftloff, ber wie fein anbetet aufred;t 
unb tapfer für bic fitirc feines Daterlanbes unb 
Dolfcs «intrat. 
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íreitag, ben 2\. 5et>ruac \^36. $noi0ett 

12. 5e6tU(jr: 
3u IScrlín iDÍcb mit alten filmten bcs- Staatsbo» 

cji'äbiü)fc5 ÖC5 neuen T)cut|cl]Ianb Öer in T)ciü05 
crniorSetc Canbesgruppeulcitct t>cr Sdnoeiä, pg. 
a'JiUKlni Suftloff, 311 ®rabe ijetuiaen. iSci öet 
5eierlicl?fcit ift &ci' aiupefenö, fernei' fein 
Steltuei'tretev, au&olf ijoß, öei- Stabsdiof öcr 521, 
Pittoi- £nl3e, tec i?cidisfütitcr 55, i^iinniter, unö 
5al]h-eid;e Zliiniftcv, üertvetcr &cir l^eliöctJen unt' 
tei- Partei, itntcr unaeijentet 23etfiliguna tcc cje« 
faniten iieoölteruutj iinö iec (Siiebenmgen tei' 
pai'tci ging bic ■Siiil' 
cer tjiett an: (grabe bes £rniorbeten eine i^ebe, 
in ber er baranf t;int»ies, baÍ3 in einer enblofen 
Kette ä£in(id)er ücvbredien immer inieber bor glei» 
dK 5einb bes beutfdicn Polfes yi ftnben fei; 3>er 
3 u b e. 3u ganj Deutfdilanb tjat bie Eraner 
um ben üerftorbenen lüibei'fialt gefunben uub 
fein Viame wirb, »ie ber uon fjorft lUeffel, un» 
üergängtid) in bie (Bofdiidjte bes neuen Âieutfd;» 
[anb eiugelien. 

3m Heidisgefefeblatt erfdieint eine üerorbnung, 
nad> ber jeber DienftinUd^ige beutfdjer 5taatsani 
getjorigieit im :iur[aub fidi bei feinem juftänbigen 
Konfulat jur ©ntragung in bas IPeljrltammbtatt 
äu melbcn Ijat. T>ie Ilusfülirungsbeftinnmingen bie» 
fer üerorbnungen burd) bie Hcidisnertretungen wer^ 
ben in aller Kütje ergelieu. 

3n 5übfrautreidi finbet ber prosefj gegen bie 
Zllörber bes Königs con 3ugofiaimen mit ber 
Derurteiiung pon brei 2lngeflagten 51^ lebenslang:^ 
lidiem Kerfer fein £nbe. Der pernmtUdie Qaupt« 
täter, ber befanntlid^ nad^ 3ta[ien floli unb öort 
»erl^aftet würbe, »irb burdi italienifd^e (ßeridite 
3ur Ilburteitung fommen. 

Heidisminifter 7>c. iraiif trifft 5" «nein turjen 
i?efnd! in ber polnifdicn fjauptftabt ein, ujo er 
pon ber Kommiffion für gcfftige unb fnlturelle 
ãufammenarbeit jrcifdien Jleutfdjlanb uub polen 
empfangen wirb. 

13. 5ebtit(Jt: 
T)er 5iibrer unb J?eid;sfan3ler trifft in Be» 

gleiUing ber iUidismiuifter (Söriug, 3>r. (Boebbels, 
n. ülomberg uub 3al]lrcidjer Dcrtrcter ber partei 
uub ber 521 in (5armiid;«pattenfird}en ein, wo 
er als gufd)auer au einer Heiije üou fportlidien 
lOettfämpfen teilnimmt unb bic 5iegcr bes Cages 
pci'iönlid) begtücfiDÜufd^t, 

Ju paris wirb ber 5o3Íaliftenfüliter Ceou i^lum 
con \5tubenteu uiib_ 2(ngcliörigen bes Heditsuer» 

"l?íní$«^-,,-í!íliiõn ' 5rançaif(?' auf offener ' 5iVui(e 
verprügelt unb imiß fid; mit oerfdiiebenen ücr^ 
tetsungen in ein Kranfenljaus begeben. I^ie fran^ 
jöfifdie iJcgierung löft barauflnu bic beiben in 
^rautrcid) beftelieubcn mouardiiftifdjen ©rgnuifatio» 
neu mit fofortiger tDirtung auf uub läßt in ben 
Uerfainmluugsräumcn ber beiben üerbnubc polijci« 
lidie Ejausfudiungcn abliolten. 

Sie preffe aller europäifdien fjauptftäbte bc» 
fdiäftigt fid) in ausfülirlidien BeridHen mit ben 
©lYmpifd]en rOintcrfpielcn in (SarmifdjípartcuHr» 
d)cn unb bringt babei cinftimmig il^te Bewun^ 
bcrung über bie ausgeseidinete ©rganifation jum 
Jlusbrucf. 

Bulgarien wirb »ou einem fdiwcreii 5d:ncefturm 
lieimgefudit, in bcm itadi ben bistjerigeu 21Telbun^ 
gen 52 perfonen ben Eob fanben. 

Die japanifdje preffe bringt in großer Ihifma» 
djung bie IHelbung, i)aß bie 5owjettegierung aU 
leu in IMabiwoftot lebenben 3apaneru Ilnweifung 
gegeben l^at, bis junt 20. 5ebruar bie 5tabt 

Wir sind das Gerttchi / Fr. Bubendey !Boijfott imi) DliWtöliI 
mif fiiiS Sa« (Reiücbt. f'* í'"^ - íUit jin6 &«ä (ßetüclit. 
ÍDtr ôc^eii uttt. 
IPir raunen, 
»it tDijpctn, 
mii flüftet»! 
U)ir gefeit geôüdt, 
wit 3e:^en Itutniii, 
mit ijiedgen, 
6Iäl^en&en ilüftein! 
iPit tPtjfen ^eut bies, 
uub tnotsen ôas! 
U)it tPijfcn nic^t mel — 

tilgend was! 
UJit mactjcn &ie iltenfc^cn 
erWet^e« «»& Hafe. 

iPit (iitô 6as 
tPit geljen um. 
ÍPií fauern, 
mit lauettt, 
etf^auctn. 
iPtr Ita^en ©e^eimcs 
f^nell ^etum! 
ítíit nie&etträ^t'sem 
3e&auetn! 
0)tt ^a6cn sefe^'n! 
Un& auc^ gehört! 
ÖPir waten erftaunt! 
Un& fe^t empört! 
Un& frcuei» uns, wenn mir 
6en Sticècn gcftört! 

tJJit fin& ôajj 
iPir ge^cn. 
OJit Sitten,! 
mit j(^rokten, 
petmitren! 
tPir Metben mitunter 
pmtfc^ ftumm! 
Kann fei», 6afe mir &oc^ 
mo^l uns irren, 
ítían ^at uns eraMjlt! 
Un6 uns gella^t! 
tPit l^aben genau 
nic^t nac^seftagt, 
man Ijat uns ja „nut" 
jo gejagt! 

HJit jitt& bas ©etui^t. 
U>ir ge^en um. 
It)ir fti^eln 
un& iif^ln 
un& jif^en! 
iltal Ijinten ^etum! 
ilTal potn ^etum! 
Un& ftectcn uns immer 
ôaswifí^n! 
l^eut' tun mit es ^iet! 
Un& morgen ôort! 

padt man uns &ann 
&ei uuferm tPort: 
ííann greift man ins Ceere! 
%)enn 6anu fin6 mir fott! 

,5um 65. ©eburísídg »0!J 5r. Sdbnec. — Ber 
cor furjcm gewäljlte präjibent ber Beutfdicn Ko» 
lonialgefellfdiaft, (Souoerneur a. T>. X>r. 5d;nec, be» 
ging am Februar feinen ö5. (Seburtstag. St. 
5d]nee, ber in neubalbenslebcn geboren würbe, 
war lange 3aÍ!te in ben bcutfd^'u Kolonien bes 
Bismarcf»3lrd]ipel5 tätig unb würbe 1,912 (Sou» 
oerneur ron Seutfdi^CDftofrifa. ílls foldier modite 
er mit (Seueral pon CettowsDorbecf ben ganjen 
^elbjug mit. 3'" \930 würbe er jum 
präfibenten ber Deutfdjeu Kolonialgefellfdiaft er>- 
uannt, ber et Ijeute nod) oorftelit. Ser 5ebcr 
bes befannten Koioniatpolitifers entflammen eine 
Jieil^e oon 2lrbeiten, bie in bem Hatjmen ber 
Kolonialliteratur oon großer Bebcutung finb. 

3U »erlaffen. Die japanifdjen üertretungeu in 
5owjettu§lanb legen gegen biefes Dorgelien fofor» 
tigeu proteft ein. 

14. Sebruat: 
Sie Seutfdie Cuftlionfa füljrt für ben geplau» 

ten regelmäßigen ^tugoerfelir über ben itorb* 
atlantit mit bem Sotniet»U?al „5amum" einen 
Derfudisflug pon neuuljunbert iTieilen burdf, ber 
felir 3ufriebenftcllenb ausfällt. 

Ser tfdiediifdie Zluêeuminifter, ber fid) 3U ei» 
uem Befud) in paris aufliält, erflärt, bie Kleine 
(Entente liabe bie Jlbfidit, (ßfterreid) in ilire 2lr» 
beit mit einjubesielien unb baburd) ilirerfeits 3ur 
Söfung bes Sonau^problems bei3utrageu. 

fiines ber befannteften Blätter ber fransöfifdien 
Ijauptftabt, ber „2lmi bu peuple", bringt einen 
Jluffaö übet bie Beftrebungen ber Komintern in 
5rantreid). Tcad) ben Zlusfülirungen bes Blattes 
Ijat bie Sritte genaue i?id}tlinieu 
für bie 5diaffung einer protetarier^lll-iliä uub 
äalilreidjer ZlUuiitiousb'V^"''- gegeben._^'-ue>L.4oy^. 
mit großem Jlufwanb Don il?iveln bie geljeime 
äerfeßungspropaganba bebeutenb perftärft werben. 
Scr Jluffals fdjlieêt mit ber ironifdjeu Bemertnug: 

•„lOälireub fid) bie fraujöfifdje Hegierung bemüt)t, 
iliren ^reunbfdjafts^ unb Unterftüfeungspatt mit 
5owjetrußlanb a b3ufd|ließeii, bereitet Utosfau eine 
blutige Hepolution in íranfreid; por." 

15. 5e6ruar: 
3n Berlin wirb bie 2Iutomobil< 

unb lliotorrab»21u5ftellung eine bebeuteube Vtt^ 
gröBerung unb reidierc Befd)icfung erfalircu, was 
aud) in ber großen Befudjerjatil 5um Jlusbrucf 
tommt. (Sans befonberes 3ii'íi'''Íf<' finben bie 
lioljgaswagen unb ber 'neue beutfd^e fvntlietifdjc 
(Sunnni, ber unter bem ilameti Buna^Kautfd]uf 
eingefül^rt wirb. Siefer neue Kot;ftoff ift bebeu» 
teub wibcrftanbsfätiiger unb wirtfdiaftlid;et als 
natürlidier Kautfdiuf unb liat bislier nur beii ein» 
jigeu l"Cad)teil, baß fein r^erftellungspreis nod) 
über bem bes natürlidien Kautfd)ufs liegt, 5o» 
balb jebod) eine breite ®runblage für ben üei'^ 
ftcllungspro3eß gefd;affen ift, tpirb ber preis fid) 
jum wenigften gleid) ftellen. ilnfdiließenb au bie 
Eröffnung ber 2(usfteltung gab ber 5iit)rer für 
t)unbertbreißig Ilrbeiter aus allen beutfd)eii Jluto»^ 
mobilfabrifen im i^otel Kaiferliof ein fiffen, wobei 
et fid) mit ben einselnen Dolfsgenoffeu eiugetieub 
übet fragen il)tes Berufes untcrliiclt. 

Set Kcid)spoit gelingt im Hatimen ifiret Der» 
fudie 3um erftenmal eine ^ctufeliübertragung mit 
gleidijeitigem icrnfpredien auf eine (Entfernung 
poii pierliunbert Kilometer. 

3n 5tanftcidi fonnnt es auf (Srunb bes '.per» 
boles ber beiben monard)iftifd)cn CDrganifatioueu 
-ju ernftt)afteu Unrube.i, bie in mebreren (Drten 
iu bewaffnelen gufammenftößen führen. Sas Blatt 
,.<tctiou ."Çrançaife" wirb befdilagnal)mt unb bie 
5d)riftleiter perl;aftet. 

16. Se&tuar: 
Sie parifer preffe teilt mit, baß bie frnnsöfifd)? 

Hegierung in «Englanb eine 3lnleit)c pou v>ier3Íg 
ITlillionen pfunb aufgenommen liat, bereu Der» 
3Ínfung 3 pf] betragen foll. 

3n 5panien tperben bie allgemeinen iüalileu 
abgeijaltcu, bie in ben proPÍU3en mel)rfad) ju 
§ufammeuftößen fül)rcn. fintgegen aller üoraus» 
fid)t wirb bie reditsfteiieube Katliolifdje Dolfs» 
attion pon (Sil Hobles bebeutenb gefdjlageu unb 
bie inarjiften crlialten bie ©bertjaub. 

3n Syrien pcrl)ängeu bie fransöfifdjen Beljörbeu 
ben Belagerungs3uftanb, bod) l)ält ber (Seueralftreit 
weiter an. Surd) bie pou ber Bepülferung et' 
3wungeue 5d;ließu\ig bet £ebeusmittelgefd)äfte mad)t 
fid) in ben 5täbten bie £ebensmittelfnappt)eit im» 
met ftärfer bemertbar. Sie preffe bes sCanbes 
teilt nrit, baß 'setjutaufenb llTanii fransöfifdict Erup» 
pen unterwegs finb, um bie 0rbnung in 5y''''-'" 
wiebet ticrsuftellen. 

17. Scbtuar: 
Sie Scutfd)c fiufttianfa teilt mit, b(jß baá- 

lDaffetflug3eug „Eornabo", bas am H. uadimit» 
tags itatal perließ, inv^ £aufc bes 5onnabeubs 
auf ber (Djeanftrecfe fpurlos petfd)wunben ift. Sie 
Pctöt^ 5iug3tVni^t>-(4(Tor 
laub" fowie bas lüafferflugseug „iniftrul" gelieu 
fofort Pon iliren Jlnterpläßen ab, um ^ bie 5udie 
nad) ber perfd)wunbenen ZHafdiine aufsuuelimen. 

Set Sül)rer unb Heid)sfan3ler läßt uad) Be> 
eubigung bet IDinterfpiele in (5arnüfd)»patteniir» 
dien burd) ben Heidisiunenminifter allen Derbän» 
ben unb (örganifationen, bie 3um iSelingeu ber 
Spiele beigetragen Ijaben, feinen l)er3lidien Sanf 
ausfptedien. 

Sie l?erliner preffe teilt mit, baß bie Oiiter^ 
nationale Jlutomobil» unb inotorrab-Jlnsflellung in 
ben beiben erften Eagen einen einsigartigcu £rfolg 
aufjuweifen liatte. ^ünfunbpiersig Sonberjüge bet 
iicid)sbal)u unb fiebsig große ílberlaubautobujfc 
trafen allein im £aufe bes Sonntags ein, ber 
eine (Sefamtbefudjersalil pou \ (.0 000 3U perseid)» 
neu t)atte. 

Sie englifdje preffe gibt sunt 2lbfdituß ber 
©lYuipifdjeu IDiuterfpiele nodjuials langen Berid)» 
ten Haum, in beneu betont wirb, Sentfdilanb 
l)abe alles Hed^t, auf ben glänseuben Detlauf i'er 
Deranftaltung ftols 3U fein. Sie Spiele l)ätten 
in biefem 3alirc nod) nie gefeliene 21usmaße ^r» 
rei(i)t unb feien bis ins Kleinfte oljne jebe S-tö« 
tung perlaufen. 

18. 5c6tuar: : 
Jluf (£inlabung bes „B'mbes nationcilfojialifli» 

id)er beutfd;er 3utii'<^"" treffen in Berlin adjtjig 
polnifd]e 3i>''f'''"'i benen burd) bas Jluswärtige 
Unit, Vertreter ber partei unb. iiegieruug ein lietj» 
lid)er (Empfang bereifet wirb. 

Jluf Ilnweifung bes 2íeid;sptopaganbamiuiftcrs 
finb POU je^t ab alle Kitd)eublätier, bie ipoiter- 
i)iu 3U politifd;en Ereigniffen Stellung ncl;men, 
bem beutfdien 5d]riftleitergefeli unterworfen ui'.b 
bürfen nut nod) unter Derautwortuug eines in 
bie Berufrliften eingetragenen Sd:rifileiters crfd^einen. 

5d)werer Hebel über Jtorb^ unb 0)tfee .legt cie 
gefamte Sdiiffaijrt auf iiditunbpiersig Stunben latim. 
vEs ereignen fid) perfd)iebene 5ufammenft(>ße, bei 
benen jebod) Perlufte an 2nenfd)cnleben nidit 3" 
betlagen finb. 

Set fanatifdie Kampf bes lOeltjubetUums ge» 
gen alles Seutfdie auf wirtfd)aftlid)cm unb wif» 
fenfdjoftlidiem (Sebiete ~ pom Sport gan3 abge« 
feilen — ift noid) lange ni(i)t beenbet. lllit i»cl» 
d)eii maudimal getabesu perbred)erifd)en Znitteln 
iiier gearbeitet wirb, beriditete fürsUd) bie „Ctie» 
mifdie 3"bufttie". 

3n einem Beridit, bet burd) Piele geitungeu 
ging, war 3U lefen, baß bet Uetbraud) pou 
tdimet3ftillenbeTt Cabletten gegen früt)er fel]t 3U» 
genommen l)abe, baß' bie willtürlidie Unterbrut« 
hing POU Sdimerjeu aber einen (Eingriff in bie 
natürlidien ^unttiouen bes Körpers bebeute, ber 
gefälirlidie Solgen liaben tonne. Jlmeritanifdic 
Ílt3te (!) t)ätten feftgeftellt, baß eine beftimmte 
Blutfrantlieit befonbets l)äufig bei perfonen auf» 
trete, bie leid)ten gugang ju 5dimer3tabletteu 
t)ätten, es beftel)e bal)et ein gewiffet Suf«"""«"' 
tiang 3wifd]eu iabletteiwerbraud) unb biefet Blut» 
trantljeit. 

Jlls ltrt)ebet biefet Salfdimelbung würben beut» 
f d) e (Emigranten feftgeftellt, bic fid) in Zlnie« 
rita nicbetgelaffen i)aben unb pou bort aus bie 
wiffenfdjaftlidie Boytottlietie gegen Scutfdilanb 3um 
Sdiabeu ber leibcnbcn Hienfdilieit betreiben. 3^1^^ 
fjeße ri(d)tcte fid) por allem gegen bie weltbe» 
l)ettfd)enben irseugniffe unferer d)emifd)ipl)arma« 
3eutifdien 3"^'ii'rte. 3" biefem befoubcten 5alt 
ber 5d)met3tabletten t)aben beutfd)e är3te bereits 
ilnfang 3''n"ai' erfotberlid)en Untetfudiungen 
angeftellt unb bie pöllige Ijaltlofigteit bet :infd)ul. 
bigungen nad)gewicfcn. 

Set D ö 11 e r b u n b liat betauntlid) aud) eine 
£) Y 9 ' 2 t' Í Í i tiefige (Sclbmit 
tel 3ur Verfügung ftetieu. Siefe „wiffeufdiaftli. 
d)e" Kommiffion l)at l)auptfäd)lid) an bet £t. 
fotf(diuug unb ijeiiuiig bet ZIT a 1 a r i a gearbeitet 
unb 3u biefem fitpebitionen ausgefdiicFt 
Perfud)e angeftellt unb Bend)te gefd)ricben. Sa» 
bei l)at mau es fettiggebrad)t, bie beiben beften 
ITialariamittel bet lüelt, nämlid) 2111 e b i n unb 
p 1 a s m 0 d) i n , nid;t mit einem U?ott 3U et» 
wälinen. Sabei liaben biefe beiben beutid)en lllit 
tel bei ber legten großen 21ialatiaepibemie au 
Ceylon berart burdifd)lagenbe Crfolge errungen 
baß felbft bie „Eimes" in einem langen 2lrtitel 
barüber berid)tetcn. 

€inen wichtigen plaß im antibeutfd)eu Kampf 
neliiiKÍn - .oyd) bie Jt a d; a b m unge n beutfd)et 
d)emifd)»pl)arina3?"ti|':m't j-'i^aparate ein. Bei biefen 
21Iad)eiLfd)aften, i'' 'iidlt= ^^uSeres als S' 

jteiitiae-- £igeniums barftelk^i 
tent» unb IDaren3eid)entcdite pölliy unbeadite 
befonbere Sowjetrußlanb gellt liier ftrupellos 
firft türslid) l)aben fid) in einet ruffifd)en geitfd: 
jwoi tuffifd)e „(Selelirte" barüber geftritten, tP' 
pon iliuen 3uetft bie ltad)al)mung eines bcutfd)i 
Präparats gelungen fei!!! 21bct aud) Dölter, bl 
fonft einen feilt großen lüert batauf legen, als 
Kultutpolf 5u gelten, fd)ämen fid) nid)t, betartige 
2tad)alimungen ansuftreben unb 3u förbern. So 
würbe erft fürslid) in öffentlid)et Sifeung ber 
fran3Öfifd)en 2ltabemie bet 2X)iffenfd)afteu ein ge» 
wiffet 2tton üaisman (tlingt uid;! fctir arifd)) 
gelobt unb gepriefen, weil it)m bie i"Jad)alinunig 
eines beutfd)cn Präparats gelungen war, 

IDo bet Kampf mit fold)cu iliitteln gefüiirt 
wirb, ift bie 2lbwet)r naturgcnuiß feilt fd)wcr. 
X>ie öeutf^« 3n6uftrte, bas gefamte Jluslan&s 
&eutf^tum un& unfete ^tuslanbpertretungen ^aben 
^ter eine fc^mere un& meittragen&e ilufgabe, (er 
jie nur in gemetnfamier, auf lange Si^t .a6ge= 
ftellter Sufammenarbeit gereift met6cn tönnen. 

WHW 

Set Komponift fees Babenweilct ttlatf^es •(■. 
2luf feinem 2?uliefife in pafing bei 2nündien ftarb 
bet IComponift bes Babenweiler i)Tarfd)es, ÍTÍufif» 
birettor (Seorg .'vürft im 21lter poi,i 66 3al)ren. 
€r wat als (Dbermufitmeifter ber „£eiber", bes 
Kötnglidi BaYerifd;en 3nfantetietegimcnts, \9^ 
ins 5elb gerüctt. 2lm \2. 21uguft tomponierte 
et nad) ber 5d)ladit pou Babonpillers ben ,fo 
berüfimt geworbenen Babenweiler IHarfd), ber 
£ieblingsmatfd) bes 5übrets. Znufitbireftor Sürft 
war erft am 30. 2(ptil aus bem attipen ^ecres» 
bienft ausgcfdiieben. 



ôtoííeit íreitag, ben 2\. 5«bruat \^Z6, S 

Sd li(Nt|iitniit in íi(t Ifiiniiiíltiiiiitet 

üoti 311 äitieren bic bcutfcíicn 
tuiigen bcr tfdiedioítowatifdien Hcpubtif Jlusfprüdic 
tfdjcdiifdici." Staatsmätincc, »etdic bie iXotwcubig» 
fcit citict Derfötinungspolitif bcr bctbcii £;aupt» 
nationeii im (Setjle öet watimi Â)emofi'attc befür» 
njoctcii, uiib fiiüpfcn batan metjr obcc »eniget 
optimiftifdje Bcttndituiigcn. 

<£s biu-fte ftdj üctlolincn, bcii lüovt foldjcr 
yusíptüdie. fclbft unter bct Dorausfcfeuiig, bag 
fie iii ciuseineii 5ä([eu aufriditig gemeint fiiib, ju 
uiitecfudieu. 

(Êtiimeni wir uns aii bie SteKimg ber Cfdíedieu 
iu bec ôfterreídiifdjen Hcidjstíâlfte bei' öftcrrei» 
d]iíd)-uiigai'iídicn lllonai-diie.. 3imcrlialb bíefcs (5e< 
biete» tüac bie beutfdK Sptadje bie Staats» itnb 
2trmee[ptadie; bies entfprad) biu'diaus bem natür» 
íidjcii IJebütfnis iiad} ^ei-ftaiibigung ber oerfdíie» 
bellen Oölfet inueirljalb bec Heidisgceuäen. Kentfdi 
toar unb ift bie Oerftänbiguiigsfpradie in Zllitteí» 
cutopa unb fcibft ein panflawiftifdiec Kongreß ber 
Dorfriegsjeit mußte bie beutfd^e Spradje ab Dor» 
íionblungsfpradje u)älilen. Daraus nun fonftruier- 
teil bie Cfd^bdien bie angeblidien (Sermaiiijicrungs» 
abfiditen ber öftertcidjiidicn Regierung, bie il^r 
in IDirflid^feit uottftänbig ferne lagen. 

£s ergab fiij freilidj con felbft, baß 3. 33. 
Staatsbeamte tfdjediifdjer unb anberer itaticnalitäton 
in entlegenen (Segenben ber ZTionatd;ie ibre "Kiii» 
ber in beutfdje 5d]u[cn fdjicEten, unb baß auct) 
fonft in »ielen 5äi[en beutfd^ Spradie unb Ku!« 
tur auf bie 2(ngebörigcn ber fleineren Dölter 
iljre 21n3Íebungsfraft ausübte; jebe nationale beut» 
fdje 23etätigung rourbe jebod) pon ber i\egieruug 
ebenfo, u)cim uidjt eifriger, unterbrücft, ats eine 
natioimliftifd) tfdiedjifdie, polnifdje, rutlienifdie ober 
floipenifdie. Sdjou bamals Ijatten im (Gegenteil 
bie Seutfdien im (Sebiete ber i;eutigen ifdiedio» 
floipatifcben Iiepublit einen nersweifelten Kampf 
gegen bie tfdiediifdie £jpanfion ju fütiren, in 
oe[d)em (ie uon ber öfterreidiifdjen 2?cgierung nidit 
im geringften unterftüfet tourben. 

Die Cfd^ecben betraditeten fd]on bamals bie 
"fdiediifierung ber beutfdjcn iíanbgebiete als il|re 
olbftüerftänblidie nationale Jlufgabe unb ibren 

enbgülligen firfolg nur als eine ber 
£in ííeujeis bafiir war ber wütenbe lüiberftanb 
feiten» ber Cfdjedien gegen ein beutfd^es pro» 
-eit'im feinerjeitigen öfterteidiifd)cn Parlament auf 
jenualtungstedjnifdje Trennung ber beutfdjen non 
en tfcbediifcben proDinsen, weldjes bod; nid;ts 
eiter be3«>ectte, als ber tfdiednfdien fifpanfion 

jíiímV líiegel ocfrsufdíielicn. Die ÍLfdiedjen jebod) 
llätte' biefe ilcaßregel um ibre jdiönften natio» 
nalen fjoffnungen gebradjt. 

Seit ber üerfailler Dertrag ben Cfdjedjen brei» 
einbalb lliillionen Deutfdic als Beute sugefprodien 
bat, bitten jene natürlid) if)t Spiel für gewon- 
nen unb benfen nicbt baran, ibre Cjpanfions» 
politii auf3ugcben, bic fie im (ßegenteil feittjer 
beträdjtlid> t)erfebärft tjaben. iüie bie tfcbediifdje 
Derwaltung trofe allen bemofratifdjen (Srunbfäfeen 
beflrebt ift, bas Deutfdje unb bie beutfcben Staats- 
bürger ttad] Kräften ju entredjtett, muß jeben 
Deutfdien erbiitern. Selbft wenn nicbt ein Diertet 
ber Bepölfetung Deutfdje wären,, müßte oijne 
Zweifel bas Deutfdie als bie sweite Derfebrsfpracbe 
angefelien werben, bie ber Cfdjedie 3ur Derftän» 
bigung mit allen feinen Hadjbarn, einfdiließlidi 
polen unb Ungarn, braudit; ftatt beffen wirb 
mit Dorliebe auf offisiellen Doíumenten unb ^uf-" 

fdirifteii bas ^ransõfifdje perwenbet, obwol;! nit» 
genbs in ber Hepublif unb in feinem ber ZTad;» 
barlänber fransöfifd) ju Ijören ift unb ber ge» 
bilbete Cfdjedje fcibft, fo ungern es gefdíieíjt, aus 
Hüfelidjteitsgrünben bas Deutfcbe beljertfcbcn muß. 
Das traurigfte Kapitel jebod; ift bas ber fvfte» 
matifd^en Unterbrücfung bes beutfdjen Sdiulwefens, 
ber ißrünbung 3atiltofer tfdjedjifdier fogenannter 
JlTinberbeiteufdiulen im beutfdien (Sebiet unb ber 
Jlusbeutung bes fubetenbcutfd]cn €lenbs für na» 
tionale ^wede. 

Bei biefer €inftetlung ber tfdjediifdien llíadítí 
baber fann es nur als £;eudielei bejeidíiiet werben, 
ipoim tfdjed^ifdie poHtifer oon ben beutfdien illit» 
bürgern 3"tereffe unb fogar" Coyalität für biefen 
Staat üerlangen, ber, aus ber rein tfdjodjifdien 
nationalen 3bee bwaus pon ebemaligen öfterrei» 
djifdxn Deferteuren gegrünbet, logifdierweife nichts 
anberes perfolgen fann, als nationale mit 
benen ficb bas beutfd^e üolfsbewußtfein nie unb 
nimmer abfinbcn fann, ba fie tlipp unb flar gegen 
alles Deutfdie geriditet finb. 

IDenn es bie Cfdiccben feiner3eit als unerträg» 
lidie Scbmacb empfanben, einem großen IXatio» 
nalitätenftaat aujugebören, in weldiem bie Staats» 
unb natürlidie Derfcbrsfpradie eine iDeltfpracbe wie 
bas Deutfdie war, um wiepiel fdinmlilidier innß 
es lieute jeber Deutfdie empfinben, einem tfcbe» 
cbifcben Ztationalftaat ansugeliören unb als Cfdie» 
dioflowafe beseidinet 5U werben, mit einem Ha» 
men, ber ein írcmbpolt be3eidinet, mit bem ber 
Deutfcbe nidits als eine feit 3alirbunberten be» 
ftebenbe itacbbarfcbaft gemein b"'- 

lt)eil bie Cfdiecben ijerren in ibrein eigenen 
ijanfe fein wollten, bi-^bcn fie fidi Pon ber öfter» 
reidjifdien íierrfdiaft befreit, bie fie felbft 23o» 
brücEung nannten,, fie finb aber iiodi weit bapon 
entfernt, bas gleidie Hedit ben Deutfcben 3U3U» 
geftel^en. (Dfterreicb war fein bemofratifdi regier» 
ter Staat, troljbein ftanben ben iEfcbecben bie 
böcbften Staatsftellen offen: in ber bemofratifdi 
regierten Sfdiecboflowafei gibt es feinen Deutfdien 
auf lioliein Derwaltungspoften. Unter ber Coyali» 
tat, bic pon ben Deutfcben perlangt wirb, perfteben 
bie Cfdiedien bie Unterorbnung imtcr bas tfdiediijdie 
Staats» unb £;errenpolf imb feine tEfdiediifierungs» 
metboben, unb obne vSegenlciftung wirb pon ben 
Deutfcben Siebe ju einem Staatswefen perlangt, 
in beffen ijauptftabt Deutfdifpredienbe auf Schritt 
unb Critt iSefabr laufen, angepöbelt 3U werben. 

Die Deutfcben pcrlangen Selbftperwaltnng auf 
bcutfdieiU (Srunb nnb Boben; fie b^ben biefen 
Staat nicbt gewollt imb an feiner politif fein 
3ntetcffe, ba biefe gegen ben beutfdien Dolfsteil 
geriditet ift. Die Deutfdien rufen bas IDeltge» 
wiffen gegen ilire gewaltfame Jluslicferung an 
bie i£jpanfionsgelüfte eines fulturcll tiefer fteben» 
ben Polfes auf. Siebsebn 3abic bitterfter Êr» 
fabrungen unb pcrgcblicber üemüliungen ju einem 
erträglidien Sufammenlcben 3U gelangen, liaben bie 
Dentfcben ber Efdiccboflowafei enblid; barüber be» 
Icbrt, baß ber tfcbecbifcbc ibaupinis'ti'ts freiwillig 
bie (ßleicbftellung ber beiben iXationen niemals 3U» 
laffen wirb, unb bie legten 3abre bes pom Staat 
pcrfdiulbetcn unb pon ilim geförberten beutfcben 
(£tcnbs im üerein mit einer bas bcutfdie (ßefülil 
mißacbtcnbcn internationalen politif — sulefet bas 
Sdiufe» unb Erufebünbnis mit ben Sowjets... ge» 
gen wen?! — Deutfcben biefem Staat 
cnbgültig entfrembet. 

Neues ans dem Sowjetparadles 

Die f)õlle von UleteSaba. :tSericbt einee ge« 
flttcbteten &eut6Cben "Kolonisten 

Im Jahre 1928 wurde vom GPU.-Gefängnis 
in Ust-Laba ein neues Zvvangsarbeitslager ein- 
gerichtet. Die hier herrschenden grauenhaften 
Zustände beschreibt, wie der „UdSSR-Dienst" 
berichtet, ein aus dem Lager geflüchteter deut- 
scher Kolonist folgendermassen: 

„Die Gefangenen, darunter zalilreiche 
Frauen, sind in duniilen, mit Stroh'ausgelegten 
Erdliiitteii untergebracht. Die sanitären Ver- 
hältnisse irn Lager spotten jeder Beschreibung. 
Die Sterblichkeit unter den Gefangenen ist 
ungeheuer iiocli. Im vergangenen Jahre star- 
ben täglich 20 bis 30 Gefangene. Die Toten 
werden nackt vergraben und die Lumpen, die 
sie als Kleidungsstücke trugen, werden zur 
„Einkleidung" der anderen Gefangenen be- 
nutzt. Andere Kleidungsstücke bekommen sie 
nicht. 

Als Nahrung erhalten die Gefangenen täg- 
lich ein Stück schlechtes Schwarzbrot inid eine 
dünne Wassersuppe. Diese Verpflegung steht 
ihnen jedoch nur zu, wenn sie die volle Ta- 
gesarbeit geleistet haben. Kranke Gefangene, 
die nicht arbeiten können, erhalten nur die 
halbe Brotration und mitunter überhaupt 
nichts. Kranke und Arbeitsunfähige werden 
zur Strafe 48 Stunden lang in einer feuchten 

kalten Scheune eingesperrt, die nicht mit Stroh 
ausgelegt ist. Sie müssen auf dem kalten 
Boden liegen und erhalten während dieser 
Zeit kein lissen. Fleisch gibt es in den 
Zwangsarbeitslagern überhaupt nicht. Von 
ihren Angehörigen können sich die Gefangenen 
nichts schicken lassen, da alle Sendungen von 
der Lagerverwaltung unterschlagen werden. 
Besuche sind grundsätzlich verboten, auch 
wenn Gefangene sterbenskrank sind. 

Im Lager gibt es oft mehr Kranke als 
Gesunde, da die Gefangenen ohne Rücksiclit 
auf die Witterung im Freien arbeiten und 
bis zu ihren Arbeitsplätzen oft fünf Kilometer 
zu Fuss zurücklegen müssen. Frauen müssen 
dieselbe Arbeit leisten wie Männer. Sie sind 
zwar in besonderen Erdhütten untergebracht, 
jedoch werden sie von den Lagernnfsehern 
als Freiwild betrachtet. Unter den Gefange- 
nen befinden sich auch viele deutsche Koloni- 
sten, die wegen belangloser und willkürlich 
als „Sabotage" bezeichneter Verstösse zu lang- 
jähriger Zwangsarbeit verurteilt wurden. Wenn 
ein deutscher Kolonist von seiner eigenen 
Ernte etwas für sich behält, so wird er wegen 
„Diebstahl am sozialistischen Eigentum" zu 
zehn Jahren Zwangsarbeit verurteilt. 

Die Lagerverwaltung besteht zu 90 Prozent 
aus Juden und kümmert sich um die Zustände 

im Lager überhaupt nicht. Ab und zu wer- 
den ganze Trupps von Gefangenen in andere 
Zwangsarbeitslager abgeschoben, wenn, der 
Zugang an neuen politischen „Verbrechern" 
die Zahl der Todesopfer übersteigt. Die Mit- 
glieder der Lagerverwaltung leben in schö- 
nen, mit allem Komfort ausgestatteten Land- 
häusern und halten Zechgelage ab, an denen 
jüngere weibliche Gefangene teilzunehmen ge- 
zwungen werden. 

Das Lager wird Tag und Nacht von GPU.- 
Militär scharf überwacht. Während der Arbeit 
werden die Gefangenen in Gruppen von zirka 
zwanzig Personen eingeteilt. Diese Gruppen 
werden von Wächtern, die den Gefangenen 
selbst entnommen und ihrerseits militärisch 
überwacht werden, zur Arbeit angetrieben. 
Wenn es ihnen gelingt, die ohnehin ausseror- 
dentlich hoch angesetzten täglichen Leistungs- 
normen zu überschreiten, wird ihnen eine Ab- 
kürzung der eigenen Strafe versprochen. Auf 
diese Weise sind sie daran interessiert, aus 
den Mitgefangenen geradezu übermenschliche 
Arbeitsleistungen herauszupressen, um selbst 
möglichst schnell aus der Hölle entlássen zu 
werden. 

Ebenso und noch grauenhafter sind tlie 
Zustände in den anderen Zwangsarbeitslagern 
in der Sowjetunion, deren Zahl von Jahr zu 
Jahr wächst. Hunderttausende von Russen 
und von Angehörigen anderer Völker werden 
in diesen Schreckenslagern von den jüdisch- 
bolschewistischen Machthabern zu ^Tode ge- 
peinigt. In letzter Zeit werden besonders häu- 
fig Arbeiter eingeliefert, die der sogenannten 
Stachanowbewegung Widerstand geleistet 
haben." 

Paßßive IReslstciis öer ®auetn 

Die Bauern in der Sowjetunion begegnen 
den unmenschlichsten Anforderungen, die an sie 
gestellt werden, mit passiver Resistenz. Sie 
haben kein Interesse an ihrer Arbeit mehr, 
da ihnen der grösste Teil der Ernte von den 
Sowjetbehörden abgenommen wird. In der 
Kollektivwirtschaft „Stalin" erscheinen, wie 
der ,,Bakinskij Rabotschij" (Nr. 282) entrü- 
stet berichtet, von 180 arbeitsfähigen Bauern 
nur 60 bis 70 zur Arbeit. Sie konunen erst 
gegen 11 Uhr vormittags und verlassen 11m 
5 Uhr bereits wieder die Baumwollfelder. 
Die Bauern lehnen sich gegen die hohen 
Pläne auf, die sie erfüllen sollen, ohne dass 
die Ergebnisse ihrer Arbeit ilmen und ihren 
Familien zugute kommen. Selbst der Vorsit- 

zende des Kollektivs ist gezwungen, die Un- 
erfüllbarkcit der von_den Bolschewisten fest- 
gesetzten Pläne zuzugeben. 

In der Kollektivwirtschaft „Woroscliilow" 
werden täglich nur 450 bis 500 Kilogramm 
Baumwolle bei einer vorgeschriebenen Norm 
von 2500 Kilogramm geerntet. Die Sowjet- 
behördeii haben diesen Zustand selbst verschul- 
det, indem sie zwanzig Mitglieder des Kol- 
lektivs vier Tage lang als Zeugen zu einem 
Schauprozess nach Sabir-Abad beordert ha- 
ben. Die Schuldigen werden jedoch unter den 
Bauern gesucht. Im Dorf Dshabad wurde 
zwei Tage lang überhaupt nicht gearbeitet. 
Im Kollektiv „Bunjad" wurde eine der ,,be- 
sten Arbeiterinnen", also eine Anhängerin 
der den Bauern verhassten Stachanow-Bewe- 
gung, von einem Angehörigen der landwirt- 
schaftlichen Brigade verprügelt. Der „Ba- 
kinskij Rabotschij" ist über diese Zustände 
empört. Solche vom Sowjetsystem selbst ver- 
schuldete „Mängel", die sich im Rätestaat 
täglich wiederholen, werden stets den „Klas- 
senfeinden" zugeschoben. Ihre Veröffent- 
lichung iu der Presse dient lediglich dem 
Zweck, die Hetze gegen die Bauern zu schü- 
ren imd den Boden für das Eingreifen der 
GPU. vorzubereiten. 

• 
scßauptosess gegen öie Bgcntcn öet jfeiuöe 
öee iDoIRea 

Die Sowjetzeitung „Sozialistitscheskoje 
Semledelije" (Nr. 264), berichtet aus Kiew 
über einen „Schauprozess gegen die Agen- 
ten der Feinde des Volkes" Bres und Tanialj 
im Dorfe Saretschje. Die Anklage lautete auf 
„Verleumdung" von Anhängern der soge- 
nannten Stachanowbewegung, die bekanntlich 
einer rücksichtslosen Ausbeutung der mensch- 
lichen Arbeitskraft dient. Den Angeklagten 
wurde ferner die Verprügelung von bolsche- 
wistischen Dorffunktionären zur Last gelegt. 
Bres wurde zu acht Jahren Gefängnis mit an- 
schliessender dreijähriger Verbannung und 
Entziehung der bürgerlichen Rechte, und 
Tamalj zu sechs Jahren Gefängnis mit an- 
schliessender Entziehung der bürgerlichen 
Rechte für die Dauer von zwei Jahren ver- 
urteilt. Diese harten Urteile sind ein neuer 
Beweis dafür, dass die bolschewistischen Ge- 
walthaber entschlossen sind, mit allen Mitteln 
von Terror und Gewalt jeden Widerstand 
der Arbeiter und Bauern gegen die neuen Ar- 
beitsmethoden zu brechen. 

• 
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Ut Kãn!d »Ott teím 5ä^tet. — Jíuf fciticf Buccíiceifc nadi bem Sübíti rpucbc König 
(Suftao pon Sditucbcn tsom iüticet unö Hcidisfanslít ju etitcm pecföntidjen Scfud; empfangen. Txis 
í3ifô äcigt ben König in bec 2?eid]sfaii3Íei nadj bem Émpfang. Hedífs Staatsfefcetãc T>v. 2Tietg« 
ner, linfs bec fcí)t»ebifdie (Sefanbte unb beDoIImäditigfe Zniníftec af IDirfen. fjinfec bem König ©bec» 
gtuppcn{üt|cer Stücfner unb Itíajor ^og&ad). 

Stllerba^ílalfpem pollcn&et. — Sie Jnnenfeite ber Spetcmauer ber mit einem Jluftoanb oon \,5 
2ni(ítonen ZlTact erbauten Crinfivaffertatfperc« am bei íüetnigerobe im ^acj. 

ffil^mpi«=S<*d«l»5taffc(lí(«f Siitci^ fietcn 
Íân6ct. — Das ncucfte 3X>cr6cpIafat 
für bcn ffllvmpias^^^'iet'itaffellauf, bec 
pcn ber ítatte bcs tlaffifájen Olympia 
burdi ficbcii Eänbei: bis jur Sliitte 
ber Q)tvmpiid;eii Spiete \93í' fübrcii 
unb bcn fcicrtidien Iluftaft für bio 
®lYmpiabc bilbcii roirb. 

í>cs; etftc „tDinlcr" tm iÇctfcn, — Dct íatirt« 
riditmigsanseiger, t»ie er im Dertetir auf bem 
Canbe allgemein übticb ift, tjat jefet aud) feinen 
©nsug auf bem Ifaffer ge£;a[ten. 5o »erfetjrt 
im liambucger Bafen als ecftes ^afirjeug, bas 
mit bem lOinfer ausgerüftet ift, feit einiger 
Seit bie 3)ienftbacfaffe bcs fjafenfapitäns. See 
U)infer an ber Steuerborbfeite ijl grün, ber« 
jenige an ber Badborbfeite rot. 

JOtili JJognci 

fpcac^ ôett ©Ivmpifc^it £i6. 

I>cr bcutfdie Sfimeifter bei ber ®encra(probe 
für bie feierlidje (Eröffnung. 

i)as ncKC Koppclfi^Icig beim J^ecrc. — 
5iir bic Untcroffisicre unb IlTannfdxiftcn 
bei lieeres gelangt biefes neue 
fdifoß 5ur -Sinfübrung, bas aus 
metatl gefertigt ift unb in ber 
5elbblu)eni'nöpfe gclialten ift. £s 
bas iioljeitsabjcid^en, trie es ant ; 
liclm getragen wirb mit ber Um 
„tR.:'tt mit uns" unb Sdienlaubjn 

tias Pom geftiftete 
(HçmpfasfibrcnjdáK"- — 
jiditbaren .2(uíbruá bes 3)anfes 
bes beutfdien Polfes für Dcr-- 
bicnfte um bic ©Ivmpifdjen 
Spiele ftiftete ber 5fli]rer imb 
Heidistaujlcr bas Tieutfdie 
ffllYmpia^íÊf)ren;CÍd;cn, bas -auf 
Jtntrag bes Heid-jsinnenminiftcrs 
periietjen »irb unb bas mit ei» 
ncr Pom uiiterjeietine» 
ten IScfifeurfunbc perbunben ift. 
Unfer HIb jeigt bic swei Klaf» 
fen, in benen bas (2£)rcnäeii 
dien rcrüííic" ujirb. 

Seppelin^alk in SüSatttetiía. — „(Sraf ã«ppctin'' über ber im Sau befinbíidíen neuen sCuftfdjifftialte 
pon Hio be i'i er cegcImãÊig Unterfunft bcjieben tpirb. 

Ziv. Karl nitter p. í?alt, ber prä« 
fibcnt ber IV. (Diymp. Ifinterfpiete 

Sit Ctnmatfi^ 6et onläpi^ &« IV- tDintctoI^ntpiabc 
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Fiir die Jugend 

Kitsch Stil 

Jeder Stil wuchs aus der Haltung seiner 
Zeit. Aus der Haltung der Männer, die ihrer 
Zeit das Gepräge gaben kraft ihrer Per- 
sönlichkeit. Und jeder Kitsch entstand un- 
ter den Händen kleiner Geister, die ohne 
die inneren VoraussetzAingen, ohne von der 
Kraft der Persönlichkeit o;ler von der 
Kraft einer Idee erfüllt zu sein, an allem 
nur das Aeussere sahen, das sie dann nach- 
zuahmen suchten. 

Das ganze grosse Gebiet des nationalen 
Kitsches hat seine Ursache, wenn nicht in 
bösem Willen, dann nur in Beschränktheit, 
Geistlosigkeit imd in der Unfähigkeit, die 
Tiefe und den Gehalt einer Idee zu erfas- 
sen — sowohl seitens der Hersteller als 
auch der Käufer. 

DIE ARMEN IM GEISTE 
Wenn ein Fabrikant die Gestalt des Füh- 

rers in Schokolade giessen und in goldenes 
Staniol wickeln lässt, dann beweist er da- 
mit, dass er die Bedeutung des Führers zu 
erkennen nicht imstande ist. Und wer ein 
Hakenkreuz auf Kissen stickt oder Torten 
damit garniert, der dürfte kaum jemals den 
uralten, heiligen Sinn dieses Zeichens er- 
fassen. I 

Aber auch wenn wir in der Stadt in einem 
Haus den Abklatäcli einer verflossenen Stil- 
epoche erkennen, dann wissen wir, dass der 
Erbauer nichts in sich trug von der alten 
Weisheit inn die Bindung an Zeit, Land- 
schaft und Persönlichkeit. 

Wo diese Bindungen fehlen, wo das Leben 
uiniatürlich iind flach wird, dort blüht tler 
Kitsch. Wo aber ein starker und junger Wille 
freiwillig Bindungen anerkennt, sich einoril- 
net in einen grösseren Sinn, wo frisches Le- 
ben aus tiefen und reinen Quellen strömt, 
wo es vor allem echt und wahr gelebt wird, 
da wächst der neue Stil. 

So auch bei tnis. 
Unser Stil liegt im Unbewussten, wie ech- 

ter Stil immer eine Sache des Instinkts 
bleibt. Kitsch dagegen entsteht bewusst. 

Unser Stil zeigt sich darum am klarsten 
n< der Form unseres täglichen Dienstes. 
WCr/ui jeder von uns unwillkürlich daiauf 

■ hält, dass sein Dienstanzug vollständig ist, 
sauber aussieht und tadellos sitzt, dann ist 
ilas ein Teil davon. Wenn Jungvolkjungen 
ihrem Zugführer unbedingt Folge leisten, 
weil sie ihm vertrauen, dann gehört das auch 
dazu. 

UNSER LEBEN SEI SCHLICHT 
Das Kernstück unseres Stils aber ist eine 

unbedingte Einfachheit und Schlichtheit. Wir 
wissen, dass wahre Grösse der Verzierun- 
gen nicht bedarf. Und was nicht schlicht ist, 
steht heute bei uns schon im Verdacht des 
Kitschigen. Nur aus dem Natürlichen, Ein- 
fachen kann ein neuer Stil wachsen. Alles 
Ueberladene der Vergangenheit muss fallen. 
Im Verkehr mit den Kameraden, in ilen 
Möbeln und der Ausstattung unserer Heime 
und Dienststellen, in unserer ganzen Lebens- 
führung, überall Härte und Einfachheit und 
der gesunde Stolz auf diese, unsere eigenste 
Art. 

Auch unsere Feierstunden fallen unter die- 
ses Gesetz. Hier wie auch sonst tragen wir 
unseren Stil über den Kreis unserer eigenen 
Reihen hinaus, in die Oeffentlichkeit un- 
seres Volkes. Und wir wissen, dass er sich 
durchsetzen wird. Denn er hat die Zukunft 
für sich. 

Erst recht gilt unser Kampf dem Kitsch 
überall, wo wir ihn treffen. 

Wo tritt gerade uns der Kitsch heute ent- 
gegen ? 

Dort, wo man über uns, über die „Pimpfe" 
schreibt, wo man uns malt mit Knabengesich- 
tern. 

Wer aber malt und schildert uns so, wie 
wir sind? 

Nur wer aus unseren Reihen kam. 
Denn auch für uns gilt der Satz: 

Wer nicht von der Idee erfüllt, 
Wer nicht wie wir den Willen trägt, 
Der kann das Werk nicht schaffen. 

Nun noch ein Wort zur Kunst: 
Auch hier wächst das wahrhaft Grosse aus 

dem natürlichen Lebensgefühl des Schaffen- 
den. Denn jede Stimmung, sei es Freude 
oder Leid, lässt in einem natürlichen Men- 
schen ungeheure Kräfte frei werden. Dem 
echten Künstler gelingt es, diese Kräfte so in 
sein Werk hineinzulegen, dass sie von dort 
wieder auf den Beschauer überspringen und 
in ihm die gleiche Stimmung wachrufen, 
die den Künstler zum Schaffen zwang. Die 
treibende Kraft aber ist der Wille, und ein 
grosses Kunstwerk kann ein ganzes Volk mit- 
reissen zur Tat, weil der Wille des Künst- 
lers sich auf jeden einzelnen überträgt. 

Im Gegensatz zu dieser wahren Kunst 
steht auch hier wieder der Kitsch. Er bedeu- 
tet dann soviel wie verflachte Kunst. Eine 
„Kunst", die ihre Aufgabe nicht mehr darin 
sieht, uns innerlich zu ergreifen, zu packen, 
aufzurütteln und umzugestalten, wie es etwa 
der Meister des „Bamberger Reiters" tut, 
oder Dürer, oder eben überhaupt jeder 
wahre Künstler, sondern die sich darin er- 
schöpft, uns zu zerstreuen, zu unterhalten, 
unser Auge und Ohr mehr ,oder weniger 
angenehm zu berühren. Eine solche „Kunst" 
ist kitschig. 

Vergleicht zum Beispiel einen Film wie 
„Der alte und ,der junge König" oder „Frie- 
seunot" mit den heutigen Durchschnittsfil- 
men, dann wisst ihr sofort, was gemeint ist. 
Oder vergleicht ein Gemälde von Renibrandt 
mit dem, was in Gaststuben und Schlafzim- 
mern zu hängen pflegt, oder ein kräftiges 
und packendes Lied 'mit Text und Melodie 
eines Schlagers und vieles ähnliche mehr. 

Hier wie überall schädigt der Kitsch die 
seelische Kraft unseres Volkes, lässt durch 
seine Massenhaftigkeit die grossen Kunst- 
werke, die immer nur vereinzelt sein wer- 
den, nicht zur vollen Auswirkung kommen. 

Darum wollen wir Jungen uns .aus all 
dieser Verflachung, Erniedrigung und seeli- 
schen Armtit den Weg zur grossen deutschen 
Kunst zurückerobern! ter. 

|iingmädel ziehen auf Fahrt 

An einem feuchten Spätherbsttag ist es. 
Empfindlich kalt. Man merkt schon, dass 
es auf den Winter zugeht. 

Die ganze Horde ist schon so ziemlich ver- 
sammelt. Sehr lebhaft geht's zu. Jedes meint, 
seine hochweisen Gedanken möglichst laut 
der Allgemeinheit mitteilen zu müssen. Das 
schwirrt und schreit und singt, pfeift, boxt 
und springt. 

Strassenpassanten schütteln die Köpfe. 
Nein, so was! Man war ja selbst'einmal jimg. 
Aber wie 'orav und sittsam war man doch 
immer! Gegen diese Jugend von heute!... 

Andern niachts wieder Spass. 
„So i,sts recht! -- Lärm ? — Ach was, waren 

selbst mal solche Racker. Möchten am lieb- 
sten auch noch einmal jung sein und mit- 
machen! Verboxt euch nur, da wird's euch 
warm dabei!" 

's ist auch kein Wunder bei dieser Kälte. 
Man muss sich schon Bewegung schaffen, 
damit die verschiedenen „Flossen gelenkig 
bleiben." 

„Bei so viel Kälte marschieren wir be- 
stimmt nicht aus!" piepste ein Kleines, Zartes. 

„Zimperlies!" schreit es entrüstet ans sämt- 
lichen Kehlen, „Du glaubst wohl, Leute wie 

Mädel helfen mit. — Ein lustiges Treiben 1 
— Bald lodern die Flammen hell auf. — 
Doch auf einmal besinnt sie sich. So ein 
paar kleine Knirpse hatten es zu gut gemeint 
und hatten eine Unmasse dicker, nasser 
Holzklötze in das Feuer gestossen. Gleich 
quietscht alles; „'s geht aus, — 's geht aus!'' 
Ganz verdutzt sind die Uebeltäter. Aber 
bald ist dies wieder in Ordnung, und wir ha- 
ben wirklich ein grosses schönes Feuer. 

„Grad wie an Sonnwend" — meinen ein 
paar ganz ehrfurchtsvoll. 

„Schnell macht einen Kreis!" 
Aber das ist dem Nordwind doch etwas 

zu bunt. „Was der Gesellschaft nur ein- 
fällt!" denkt er, „na, ich werde euch lehren, 
wann man Sonnwend feiert!" Und mit vol- 
len Backen bläst er hinein in das Feuer, der 
blonden Friedl so ins Gesicht, dass ihr die 
Funken durchs Haar stieben. Die bedankt 
sich. 

„Es ist ja ganz schön, wenn man warm 
wird. Man kann das heut vertragen. Aber 
wenns zu viel wird, wehren Vvir uns. Wie die 
Schlotfeger wollen wir auch nicht heim- 
kommen." 

: Wie die Schlotfeger kamen wir nicht heim, 
jedoch schwarz wurden wir trotzdem an die- 
sem Tag. 

„Wisst ihr was" — meint die Führerin, 
„solange ich die Kartoffeln brate, macht ihr 
einen Wettkampf im Raufen. Einverstanden ?" 

„Au ja, fein! Pfundig wird das! Du 
kriegst'ere heut! Heut zahl' ich dir die von 
neulich zurück!" 

So schreits und lachts durcheinander. Jede 
sucht sich eine Partnerin aus und dann be- 
ginnt der Tanz. Eine Minute später sieht 
man nur noch ein grosses, wirres Knäuel 
von Armen und Beinen. Das wörgclt und 

wälzt sich, dass es eine Art hat. Mädchen- 
haft. Nein, mädchenhaft kann man so etwas 
wirklich nicht nennen. Still geht's natürlich 
auch nicht her. Aber lustig ists, und warm 
wirds einem auch dabei. Das ist ja schliess- 
lich auch Ider Zweck der Uebung. — Man 
kann aber auch sehr sittsam und artig sein. 
Das zeigt man nachher beim Volkstanz. Hier 
und da japst man zwar noch ein bisschen, 
doch bald hat man sich genügend ver- 
schnauft. 

Inzwischen sind die Kartoffeln in der 
Glut des Feuers gebraten. „Ganz was Ex- 
tersch" ist das. „Direkt was Bessersch'', wird 
festgestellt. — Die Führerin hat sich aber 
auch tüchtig geplagt, bis sie alle Kartoffeln 
reinbefördert und dann wieder aus tier Glut 
herausgeangelt hat. Rot wie ein Krebs ist 
sie im Gesicht. Oder soll man sagen, dass 
sie selbst wie eine halbgebratene Kartoffel 
aussieht? Uns allen schmeckt es herrlich. 
Was glaubstel Kartoffeln mit der Schale und 
in einem so schönen Feuer gebraten! Wenn 
das nichts istl Verrusst sind sie ja etwas, 
doch gerade das Russige schmeckt ausge- 
zeichnet. — Zuerst ist jedes mit sich und sei- 
nen Kartoffeln beschäftigt. Aber auf ein- 
mal entdeckt eine, dass die andere eine kohl- 
schwarze Nase hat. Und ihr Mund! Ach, 
du lieber Strohsack 1 Wie sieht der aus! Von 
einem Ohr zum andern ein einziger schwar- 
zer Strich! Alles beguckt das arme Wesen 
und lacht. Plötzlich aber kommt man dar- 
auf, dass alle so herrliche Sduiäbei haben. 
Na, da haben wir ja einen feinen Senf bei- 
sammen ! 

Doch was tut das schon: Es fängt ja 
schon an zu dämmern, da sieht maus nicht 
so beim Heimweg. Und wenn schon! — 
Wir Jungniädels können uns das leisten! 

Ebenteuer auf ber ifdeöricbstrasse 

Von /(arl Lütge. 

wir fürchten sich vor ein bisschen Nebel ? 
Da dürfen wir uns nicht jungmädel nen- 
nen! Wenn du so bist. . ." — 

Jetzt kommt die Führerin. Grosse Begrüs- 
sung, und nun geht's in Marschkolonne und 
fröhlich singend hinaus aus dem Ort. 

Nach halbstündigem Marsch machen wir 
Halt. Unser Ziel ist erreicht. Links von der 
Strasse dehnt sich eine weite Wiese. Rechts 
liegt der Wald. Und dort gibts Holz, Dürr- 
holz, sehr viel sogar! 

„Alle Mann hoch antreten zum Holzsam- 
meln!" ertönt die Stimme der Führeriu. 

Im Nu ist alles von der Bildfläche ver- 
schwunden. Nur im Wald hört man um so 
lauteres Singen und Schreien. Bald kommen 
die ersten tniteii auf der Wiese angeschnauft. 

„Aber was habt denn ihr da?" — schreien 
die nächsten hinter ihnen. 

„Das ist doch ein Baumstamm, den sich 
Leute für ihren Winterbedarf abgehackt 
haben!" / 

„Wirklich ? Das wussten wir nicht. Tra- 
gen wirs wieder hin." 

Inzwischen türmt sich ein grosser Scheiter- 
haufen auf. Die Führerin ist damit beschäf- 
tigt, Holz nnd Reisig zu .zerkleinern. Die 

„Berlin —? Na, ich sage euch! Da kann 
man was erleben!" Höflich hörten bei der 
kurzen Mittagspause — während man das aus 
der Werk.skantine geholte Essen verzehrte — 
die Kameraden zu, als der junge neue Ar- 
beitskamerad Heichmüller von der Weltstadt 
Berlin erzählte. 

„Ich bin zwar nur einmal da gewesen; 
aber das genügt! Da hatte ich nämlich ein 
Abenteuer — na, ich sage euch: toll — — 

Der Erzähler machte eine Kunstpause, be- 
vor er begann: l ! 

„Ich ging da ganz ahnungslos über die 
Friedrichsstrasse und besah mir die Geschäfte 
und die Lichtreklamen. Manchmal blieb ich 
stehen, wenn ich etwas genauer betrachten 
wollte. Eine Zeitlang konnte ich da schon 
bemerken, dass ich beobachtet wurde — von 
einem jungen Menschen mit einem verlebten 
Gesicht und peinlicher Aufdringlichkeit. Als 
ich ihn musterte, trat er auf mich zu und 
fragte mich in der Mundart meiner Heimat: 
,Wohin, Landsmann?' 

,Woher wissen Sie denn, dass ich Ihr 
Landsmann bin ?' versuchte ich den Mann 
abzuschütteln. Aber er war gewitzt und auf 
solche Fragen vorbereitet. 

,Das sieht man; der Blick schärft sich, 
wenn ma sich lange genug draussen aufhält', 
antwortete er. Er sagte das ziemlich liebens- 
würdig und erzählte allerlei. Na, ich will 

-es kurz machen — schliesslich ging ich mit 
ihm, und er zeigte mir etwas von Berlin, die 
Linden, Schlossgegend, und ich ging dann 
mit ihm in eine kleine Kneipe. 

Mein angeblicher Landsmann bestellte 
sich aort Kaffee. Ich hatte auf einem Schild 
gelesen, dass es bayerisches Bier gibt, und» be- 
stellte es, um sicher zu sein, dass — — na 
ja. Dabei fing ich einen Blick meines Lands- 
mannes auf, der eine irgendwie geheime Ab- 
machung mit dem nicht gerade sehr ver- 
trauenerweckenden Wirt der Kneipe zu sein 
schien. 

Nun begriff ich. Ich war in die richtigen 
Hände gefallen! Bauernfänger — keine 
Frage. Sie wissen doch, was Bauernfänger 
sind — dieses üble Gelichter, das sich an 
die Provinzler heranmacht, um sie auszuplün- 
dern! Na, nun hiess es: Augen offen und 
Taschen zu! 

Erst wollte ich das Bier unberührt stehen 
lassen; aber ich hatte Durst. Deshalb trank 
ich das Glas, eigentlich gegen meinen Wil- 
len, fast zur Hälfte leer. Fast augenblicklich 
verspürte ich starke Müdigkeit. Der lauern- 
de Blick meines sogenannten Landsmannes 
entging mir nicht. Ich hatte kaum noch die 
nötige Willenskraft, um mich zu erheben, 
ein Geldstück auf den Tisch zu werfen inid 
eilig davonzugehen. — — Wie mir dies ge- 
lang, weiss ich heute noch nicht zu sagen." 

„Na, und dieser Bursche von Landsmann?" 
fragte einer der Zuhörer. 

„Nichts wieder von ihm gesehen, nichts 
gehört. Er musste ja eingesehen haben, dass 
bei niir nichts zu holen war!" 

Ein anderer Zuhörer bemerkte nach einem 
kleinen Zögern mit einer Stimme, die wie 
Entschuldigung klang: 

„Mögt ihr es glauben oder nicht, Kamera- 
den — auch ich hatte einmal ein Abenteuer' 
auf der Friedrichstrasse in Berlin, ein son- 
derbares, fast ärgerliches Abenteuer mit einem 
Landsmann — — ja, das ist es gerade, was 
mich betinnnt, Ihnen davon zu erzählen, 
wenn ihr es hören wollt." 

„Bitte, erzählen!" 
Heichmüller sprudelte aufgeregt: „Ich 

bitte auch sehr darum. Vielleicht erfährt meine 
Schilderung nur eine Bestätigung." 

„Möglich. Immerhin ist mein Abenteuer 
weniger erregend; mehr innerlich gewisser- 
massen. Auch ich ging einmal über die Fried- 
richstrasse in Berlin, in nicht sehr froher 
Stinnnung allerdings. Ganz offen gesagt, ich 
war fast mittellos und stellungslos dazu. Da 
hörte ich zufällig, wie an der Ecke Leipzi- 
gerstrasse ein Landsmann den Verkehrs- 
schutzmann nach den Linden fragr^e. Das 
war ein kleiner Lichtblick. Ich kannte sonst 
so gut wie keinen Menschen in Berlin. Also, 
ich folgte dem Landsmann und sprach ihn 
schliesslich an. Aber der junge Mann wit- 
terte einen Räuber und Mörder in mir; ich 
sah ja schlecht genug Er ging bis zum 
Schlosä mit und Hess sich einiges erklären, 
ohne hinzuhören, und als wir dann in einer 
kleinen Kneipe sassen, die billig und nicht 
schlecht war, entlief mir spornstreichs der 
junge Mann — — und liess mich allein sit- 
zen —." 

„Na, und dieses Bürschchen von Lands- 
mann?" fragte jemand vorlaut. 

„Nichts!" Ich kannte ihn nicht, sah ihn 
bis jetzt nie wieder. — Wie sollte das auch 
möglich sein, nicht wahr? Solche Zufälle 
gibt es ja nicht — 

„Ausgeschlossen," bestätigte der schneidige 
Heichmüller mit sonderbar bleichem Gesicht. 

Wir ]imseii 

Und brachten wir nur den Glauben mit 
An diesen Einen: Deutschlands grössten Sülm, 
So formte sich doch unter unserm Schritt 
Das neue Reich: die ewige Nation. 

Denn unser Glaube, der die Fahne trägt, 
Ist stärker als der Erde Lied und Leid, 
Und wen der Herr mit diesem Glauben schlägt. 
Der wird zum Fels im Dom der Ewigkeit. 

Heinz Grunovv. 



G írdtag, &cn 2\. iebruar {^56. Xteuifi^); tttoigen 

Ura eine» letet ira @etiiet( 

yotgnxkts wac uiifcco íCcfcaintjefcIlfdiuft jcfet 
gcfiittiijt, ix>ic mau fagt. „iScgcn Süöeii feinen 
eQi-nní» incíi»: fanfeu", ftanö int legten Jlnffidits» 
tatäpi-otofoU, bas icJi füllten niugfc. 

„5c(iat)c", bad)te idj beim Sd^teiben, „Öcm iunf 
feinen 5i[bei-actei- íiâtte man uoáj fanfen foKen." 
i"Cidit, weil idí üon öcr ipoífstadjigen í.?oi5eiigicv 
erfaßt ícav, fonbetn t»eil bem 5nnf ein üafeen 
(Seíb 5U gönnen uxir. „^unf", I^ab idi gefagt, 
„5unt, fei nidjt fo bnmm, geí) in öie Stabt 
unb madi ben llTanter, bie werben tjeute gut 
bejaijlt, in einet lDod;c fdjneit's bic inelir ä". 
als bn im ZlTonat auf bem Sitbetadei- bic et« 
fdiwißft." 

„ZUancer in bet 5tabt? 3 banf!" 
„Zltia", blinjette id), „mit ber yüd]fe träfft - 

bn bcffcr, als mit einet illautettelk. 3m 5otft» 
amt luetben 3äg«t eingeftellt. Sdjan bit beinen 
Hadjbatn btüben an, ben 3'Süi-''-' £ipf —"• 

„£iaba net." 
3d) ftufete: „lüas t^abt itip mit bcm-,£ipf?" 
Sein Iluge icntbc bös: „Ztij", fagte et unb 

ielitte mit bet 5ntite. 
3m Sotf etfnlit idf's. Det 3ägec £ipf iiatte 

fein (Stunbftücf neu uetmeffen taffeii. Der (Seo-^ 
meter fam mit feinen Jlppataten, nioellierte unb 
üifierte, 

Bio falten 3"^''""«"'« nioeUierten unb oifierten. 
Sin Sipfel, fnapp einen (JJuabratinctec groß, t»ut=' 
be bem £ipf uom íwnffcílín ©runbc 'sugemeffen 
unb ber (Scunbftein umgcfefet. 

iunts Xiiinbe gingen (angfam aus ben Cafdien. 
„Da .Ijört bei mir bet (Sfpaß auf", fagte et 
unb fefete ben Stein juriicT. 

„i3ei mit audf, fagte ber 3äg«c unb fefete ben 
iSrenjftein toieber Dor. 

Dann I;örtc audi bas Heben auf. 5d;tücigenb, 
grauenliaft fdiweigenb, festen , fie ben (Sreuäftein 
[]in unb tici. ilin Ii«"-' • • • 

£anbgcnbarmen macbteu bem ein (£nbe. 2)eni 
5unf tt>atb ein nerfiegeltet Brief ins ^aus ge« 
btad]t; „3m itamen bes. Königs .. 

Der Sdjteiber Iiatte einen puntt gcmadit. Der 
5unt nidit. „Sin aufgetegtet 5di»inbei war bie 
gans' Detmefferei", fagte er. €t fing ju wit» 
betn an. 

3m IDirtstjaus t;ie[t er feine ijanb bem £eliret 
Ijin: iPie groß bie 5t3die fei? 

„IIa, ein Quabratbejimeter", iadjte ber £elirer. 
lüieoicl baoon auf einen (Quabratmeter gingen? 
„ijunbert." 
5unf fcijaut tange auf feine ^anb: „3íôet — 

ipía Iiabt's g'fagt? ■— jeber QJuabralbejimeter is 
a fjitfdj!" 

Dem 3äget £ipf warb's tiinterbradit. Der böb 
feinen blanfen gwilling: „IDeiui idj itju betwifdi, 
tut ii)m fein (ljuabratmeter iinb mir fein (JJuabrat« 
besimeter mel^r wet)!" 

(2r erwifdite ilin nidjt. Jlbet bet pfatret et« 
wifdite ben 5nnf in ber öeidjte. ltid;t mit bem 
üblidien Donnerwetter. Sonbetn , mit (ßiite. 

5unf ließ bas lüitbern fein. Sein netlefetet 
Ikditsfinn fdjlug nad; einet anbern Seite ans. 
ilad) Itorben, wo bie lütefen bet Cettaingefcll» 
fdjaft an itin grenjten. 

3d} liatte int Kontor ein ^«nitotit. lüutbe 
mit bas Sd)reibrolit .in bet £;anb 5u fd;wet, breljte 
fidi bas 5etnrotir lcid}tet. IDat bas bort betg» 
wärts nidjt ber 5nnf? €r fdjteppte was in bei» 
ben ijänben. £t falj fid) fdjeu um. llietfwürbig. 

3d) ging ins 5elb. Kein 5unt meljt ba. 2luf 
bem (Srenãftrid) ftanb idj. árifdje <£rbe einge» 
ebnet? Unb bort, fein 3n'«if''t. unfet (Srens» 
ftoin einen Ka^enfprung jurüefgefe^t. 

3di fdiäfete: fiinen Ztleter im (Simiert, mebt 
nidlt. 

3Í! redjnete: Der (IJuabratmetet foftete uns 
Ijiec eine ZlTatf. 3'il Iji^nte Zliorgen fe« 
manb Utiefe mitgegeben für bic Stabt. porlo» 
erfparni.-; eine JTIarf. JHeine (Sefellfdiaft war 
nidjt gefdiäbigt, xpcim idj bas, 5^rnrobrerlcbnÍ5 
für midi beljielte. 

Itadibcnflid) ftanb idj auf ben StocF gcftüfet. 
Die Êifenjwinge bolitte fid; in bie i£rbe. (Bolb« 
braun bläljte fid/s bataus. 3*^) bücHte mid), 
jerrieb bie (Erbe in ben 5ingetn: Das »erftel; 
nun einet, baß wegen einer i^anbüoll oon bem 
Stoff ba (Soometer meffen, ilTenfdicn flammen, 
liitfdie nicbcrgetnallt werben nr.b ein braix-t ZlTeiifd; 
— bas war ber 5unt — fid) jbiebifdj einen 
Ilusgleid) fdjafft. 

U?ie war bas bod;? 3m iHittelalter pflügte 
man (Srensfteinoerfefeet lebenbig in bie «Erbe, 

.^röftelnb ging id} ins Dorf. 
i£in ZITann ftütjte an mit oorbei. 3m liötlen« 

lal fd)teic ein PerftiegeTiet burdi bic itadit. i3erg» 

fülltet feien unterwegs, illoglidi, baß nwn wei 
tete i^ilfe btaud)«. 

3d5 fdiloß mid) an. £aternen fließen ju uns. 
Stangen, Stricte, picfel, (Scmurmel — es war 
ein (lunbeulangct, fdiauriger 2luffticg. 

53ei ber 3'5<ílílüttc Ijörten wir es langgcjogcn 
rufen; „Xiilfc!" Die ^ülirer jucften bic Sdiut« 
tern. t!)l)ne Cageslidit war nidits ju madjcn. 
lOet bic ftärffte Stimme babe? 

„Die Ijat ber 5unf", fagte jemanb. „IVenn 
wir ilin nur mitgenonnnen l^ätlen." 

£ine (Seftalt löftc fidj aus bem bnnflen (Ulen» 
fdicnliaufen: „Da bin i." 

£s war bet 5«nf. Sie ftellen it}n auf ei» 
neu überliängenbcn 5clfcn uiib laffen ilin ins 
Dunlle fditeien:: „^Juslialten! Sonnenaufgang!" 

Dom Derftiegcnen fam ein fdiwadies „3aa". 
„lüer ift es?" frage idi. 
itiemanb wußte es. Da fanx ein IDeib ben lOeg 

Ijeraufgefeudit; „ZTiei JlTann, mein illann." 
Die £ipfin war's, bes 3ägers 5rau. 
Das war eine bunfle Itadjt in bet 3odiliüttc. 

inblid) Ijoben fidj bie illorgenfcbleier. 
Ê5 war fdiwer, bie £ipfin in bet fjütte feft» 

5ulialten. Die Bergfübter btadjen auf. 
fjod} unb ijöliet ging's. Kein (Staswudis niclit. 

(Stau beljnt fid) eine gtoßc ^elfenplatte. 3i» 
ftumpfcn iüinfcl baran angcfefet ein ungebeutes 
glattes 5elsgefdiiebe. Senftedit, obne (griff unb 
Hinne, unjugänglid). Daran in Ijalbet ijölje flebt 
ein ITienfd), v)on bem fid) Sditcie löfen: „Ejilfc! 
Ijilfe!" 

lOir bleiben fteljcn unb bas Fernglas jielt. 
„Unbegteiflicb, • wie bet ba Ijinauffam!" 
„i^inauf? Dielleidit ift et Ijinabgeftürjt unb 

eine 5elf«nnafe liat ilin aufgefangen." 
„®wß?" 
„£incn QJuabtafnteter, fdiäfe' icb." 
Der 5unt fdjaut ftarr. 
„einen (Quabratmeter, 5nnf", wieberliole idj. 
€t fagt fein H)ort. 
tDeiter. Der 5els ift fdilüpfrig. Da unb bott 

ftiedit einer fdjon auf allen Dieren. 
IDit l)alten. Sine (ßruppe wirb beauftragt, in 

Sdileifen übet ben Derirrten aufsuftcigen. Picttel» 
ftunben belinen fidi. €s gelingt. Ijod) batübcr 
tlinaus taucben Köpfe auf. lOiebet Diertclftun- 
ben. Sdjlafen bie bott oben? IXcin, fie flet» 
tern abwärts. 36fet balten fie. 3'-'ti' 
burdi bie : „Ilditung! Signal!" 

IDaruin Signal? Da fefet einer fdion bie ge» 
flaggten Budjftaben' jufammen: „Jlbftieg unmög« 
lid}." 3cb uerftebe. Der ba oben foll's nidjt 
ll&ren. 

Die ^laSO^n teben weitet: „Kälierfonnncn." 
lOir friecbcn aufwärts bis 5um ftumpfcn lOin« 

fei, wo bet uertifale ^cls fidi abfcfet. £ipf liängt 
in bet Zliittc. 

Die obere Kolonne beißt uns ftebcnblciben. <£in 
Znann wirb abgefeilt. 3^fet fdiwebt er mit bem 
£ipf in gleidict i^ölic. fit beginnt 5U fdjwin» 
gen. Stätfer. Ztod; ftärfer. 

„Seil nadilaffen!" 
£änger wirb bas Seil. lUeitcr ans liolt bas 

Sdiwingen, auf ben £ipf ju. 
„fjoaalt!" €s gellt nidit. Die Reifen bängen 

5U feljt über. Kein nodj fo fübnct Sdjwung 
errcidit ben £ipf. 

IDit feben ilin im .^cntolir jittern, wie ber 
Ztlann am Seil langfam wichet binnnelwärts ent» 
fdiwebt. 

<£t ruft nicbt melit. fit weiß jefet, es gibt 
(eine iJettung. 

Die Soime fdjwingt fidi über ben Berggrat. 
Sie grüßt uns, fie grüßt ben Cobgeweibten. Sie 
fcbwingt fidi Ijöbet. 

Jln anbrer Stelle Ijängt bas Seil berab, an 
einer btittcn, einet oicrten — pctgebens. 

Die Sciime gebt 5ut Hüfte. £eute fonnnen — 
£eute geljen. Die IXacbt bridit an. Zteue SEaft» 

-uctfudie um bie mitleiblofc ^^Ifcnwanb. Kanm 
baß bet ZlTenfdi bort oben fidi brum tümmert. 
Ceilnabmslos nerfauert fi^t et ba unb wartet. 

Die britte Hadit... 
iPiebet brauen Zllorgcnnebcl. X^erauf ftürst ei» 

ne itau. Sic ift aus ber i^ütte ausgcbrodicn. 
Sie fcbreit nidit. Sie bebt bic ijanb, fic winft; 
„peter", fagt fie läffig, „peter, foiTun, fo l'onnn 
bod} enblidi!" 

peter £ipf bött's nidit. llnbeweglicb boctt.cr. 
ilut bie Jlugen wanbern. 3<ife' b"' 
ftanben. Sein H.\-ib ift wabnfinnig geworben. 

„Sdiiaßt's mi awa!" fdjreit er. 
Uns bnrd]länfts. lUir tun, ols liörten wir es 

nidlt. 
„Sdiiaßt's mi awa!" brüllt es lierunter. 
lüit tönneu nidit mebt .taub tun. 
„Sdiiaßt's mi awa!" 
lüic fommts, baß alle auf eiinnal einen ein» 

sigen UTenfdjen anfebn? Der 2nenfd! ftebt mit 
gefenftem Kopf ba. 5unt beißt er. 

Sie fteljn im Kreis mit liängenben JIrmen. 
Sie finb arm unb fönnen audi nicbt bflf>-'". 
fjclfen fann nur einet. 

„5u—und" £ipf. ruft, ruft ein jweitesnuil: 
„Su—u—unf!" 

iuuf liebt ben Kopf nid]t. ^unf fditeit in 
ben Bobeu: „3a, £ipf> i«?" 

„5unf, bu woaßt's fd;o!" 
5unf frampft fid) an ben Reifen, baß er btö» 

feit. 5nnt ficiit wilb um ficb, nid}t in bie l^öbe: 
„Itir woaß t!" 

Unb weiß bocb alles. Weiß, baß er ber bcfte 
Sdiüfee weit unb breit ift. U3ciß, baß et ber 
cinsige ift, bet bem ba btoben mit bem etftcn 
Sdjuß ins i^etä trifft, wenn et will. 

iPer b«' öem 5nnf bas (5ewebr in bie ijanb 
gcbtücft? JX>et liat es an bie IDange Ijerauf» 
gefdioben? lOer tjat im Kreis bie Erummgebog» 
nen ^eisi^finger in 2lugcnbö£ie not fidi aufgeboben, 
fjat bem 5unt bort gtaufig jugenicft? 

5unf äielt, äielt, äiclt. 3<i) fcb es nocb, wie 
Ijeute: ZTidit um einen ô^tintelmillimctcr jiltcttc 
fein £auf. 

Ulillimctcr? lOoißt bn, .innt, ia^; ;an'ciib DiilU- 
nu'tcr einen iUeter geben? iUcißt bn, .'vunf, ein 
in e t e t im (5 e o i c 11. 

Die Büd;fc fällt ju Bobcn. 
Der 5unf rennt wortlos weit nad) (infs, bann 

Sd)leife bin unb bet nad) oben. 3eb' ift et boi 
ben anbern. 3efet fd)iebt fid) fein Körper übet 
eine Selfcnjinnc, liängt am Seil unb fd)Webt. 

„fiaaalt!" 
iüiebct ein lebonbigcr pcnbol. 3n>met größer 

wirb bet Sd)wung. 3^6' ift et, wo bie anbern 
waten, lüeiter gebt's nid)t. 

."íunC fdiwingt bod) weiter, iunts Seil friegt 
eben einen Kniet an fdiarfet .^elfenfante. 5unf, 
bu fd)wingft bid) felbft um l^als unb Kragen! 
5unt, gib's auf.. 

5unf gibt's nicbt auf. ^unt mad)t am Seile 
felswärts einen Sdinellct, ben id) beute nod) nidit 
nerfteben fann. 5unf b'^t niit einer iScierfralle 
peter £ipf gcpacft, b^" ibn losgctiffen uon bcm 
UTctet im iScincrt, ift mit ibm liinansgefd)nel(t 
ins £eete, wirb b'nnnelwärts mit einer £aft ge« 
sogen ... 

* 

3d) fi^e wichet im Kontor. Das Sd)reiben, 
mit bem Soll unb fjaben not ben blöben Ilugen, 
würbe fdiwer. 3<i> roill ben Blict crleid;ternb 
in bie íDeite tücFen. Vier, mein gutes Hobt! 

lüat bas bott nid]t ber 5unt? fit fd;leppte 
was in bciben ijanben. fit fab ficb um. Itid;! 
fdieu biesmal. 

3di ging ins 5clb binaus. Kein ^nnf mebr 
ba. Jiuf bcm (Srensfttid) ftanb icb. 5''iid!c fit- 
be eingeebnet? Unb bort, fein Zweifel, unfet 
iSrensfteiu war an feinem alten plafe. 

IDicber riefelte mir golbnc fitbe burd) bie 5in» 
ger: iüenn fdion fitbe fd)wetct wiegt als ,(Solb, 
fdiwctct nodi als fitbe wiegt ber! 

„ijetr Direttor!" fam es übers 5clb gelaufen, 
fis ipat unfet £ebrling, in bet ijanb ein Ce» 

legramm: „fitböben 3bi' ^.^cbalt um... iluffidits 
tat ber Eerraingcfellfdiaft 2ninenia." 

3d) ging nergnügt surücf. Sonberbat, bei 
lllenfcb wirb leiditcr, je wid]tiger bas ißelb auf- 
tritt. fflüRttspatteiitiK^^ 

21. »t. jtvänjkiu: 

S)ie militäriscbe TliClitwe 

Der Begriff 5ttol)witwe ift allgemein befannt, 
unb bebarf feiner firläuterung. 3n< 3'ibre 
cntftanb bet Begriff „politifd)C lüitwe". Das 
finb jene itaucn, beten Uläimer fdion in her 
Kampfseit, einet inneren Stinune folgenb, unter 
bet l^afenftcujfaline fämpften', benen nad) ber 
Ulacbtergreifung bie Jlufgabe würbe, bas firfämpfte 
neu 3U geftaltcn unb aufjubauen. Damals wie 
beute finb fie fo ^tau unb ianiilie eTitjogcn, oft 
wodienlang auf Dienftreife, ober bis ju fpäten 
2lbenbftunben im Büro, auf patteiDeranftaltungen, 
unb bctgleid)en mebr. fis ift ein ftilles i^elben» 
tum nationalfo3Íaliftifd)er grauen, bie il)te ZTiäu» 
ner unb bamit oiele glüctlicbe Stunben bem pflidit» 
begriff jum ®pfer gebracht t)aben. 

Das iüel)rgefefe befcberte uns einen neuen 
5tauentYp: bie „niilitärifd)e U)itwe". Das finb 
bic 5cauen oon JTiännetn, bie unter bcm Saimnel» 
begriff „firfaferefermftcn" in met)r ober minber 
langen ilbungcn bcm UJaffenbanbwerf ficb ergeben 
unb fo längere 5erien oon ibtem „beffercn 3^1/' 
nebmeii. Die (Sefül)le, mit benen bas gefdjiebt, 
finb nidlt ganj einl)eitlicb. fis follcn aucb freu» 
bige bei einigen gewefen fein. 3ebenfalls l)abcn 
wir uns com ü?eibc geriffen, tiaben bann «nb 
wann nocb ons £ieb gebad)t, unb mand)mal fo» 
gar gefd)rieben. Jlber was ift Solbatentrcue unb 
Solbatcnlicbc! Befonbers, wenn es im Stäbt« 
eben and) bi'bfdK ilTäbcben gibt." . 

Daim unb wann fam eine ber biucrfen (Sat» 
tinnen 3U Befucb, eine glänscnbe i5elegenl)cit. 

fid) uoii unangcnebmen Jlrbeiten ju brncfen unb 
Stabturlaub jn nebmen. „21icnfd), bu pufeft bod) 
meine Stiebel mit, meine 5mu ift ba!" gnm 
Beweis würben bie filiebälften bann ins frauen» 
lofe Kafernengcmäuer mitgebradit unb auf ber 
Slube lierumgereidit. Unb in ftillem (Sebenfen an 
bie eigene „militärifdie lüitwe" babcim würben 
fräftige fjänbebtücfe ausgetaufdjt. 

fis ift beute wie einft fo, unb ganj befonbers 
beim Solbaten, baß bie £iebc butd; ben lliagen 
gebt. UTit feinem pfydiologifdicn Perftäubnis b«- 
ben unfetc 5rauen bcm Hcdinung getragen, unb 
bei jcbem 5r«uenbefudi war aud) bas entfptcd)enbc 
Kud)cn= unb UJurftpafet fällig, bas felbftpcrftänb» 
lid) Jlllgemeingut bet ganjen Stube war. íOenn 
ein liclles Sommetfleib burdi bie grauen Kafernen» 
flute leuditcte, würbe fclbft ber bärbcißigftc Spieß 
3um liebcnswürbigftcn Kaoalicr. 

itauenbefud) fünbigte fid) nidit julcfet baburd) 
an, baß bet Betroffene fid) butd) befonbere pufe» 
fudjt ausäeidinctc unb eine befonbers martialifcbc 
ijaltung jut Sdiau ju tragen fid} bemübte. IV^nt 
et fonft auf bas JTi(S=Cragen nid)t befonbers 
fd)arf, wenn et bic ijolbc an ber Straße wußte, 
baini bemühte er fidi um bas 21((ß. firftens burfte 
et bann an bet Spifee bet (Stuppe marfcbicren, 
was ibm im 2luge ber gipfiften unb insbcfonbcte 
bes weiblidicn (Sefcblccbts eine befonbere Itotc 
gibt, weil er bann „glcid) liinter beni Untcrof- 
fijict" fonnnt, jweitens madit fidi bas 211(5 jum 
Stablbelm gans bebeutenb; unb brittens tonnte 
et iiann nadiber fo nebenbei crsäblen: „Cja, bas 
211(8! Damit fann natürlid) nid)t jeber umgeben. 
Dasu inctbcn nur gans ausgefud)te £eute gcnom» 
men." 

Stauben ba abenbs im Stãbtd;en einige Ka» 
ineraben im (Scfptädi bcifannnen. Kam ein be» 
fud)tet fibemann mit fibcwcib am Jltme potbei. 
Befonbers ftrammct (Stuß war fclbftoetftänblidi, 
bcnn biefer (Stuß galt bet tapferen 5i'au Ü's 
Kriegers. lUotauf biefer bcbeutfam bemerfen 
tonnte: „Siclift bn, biefe £eute ba babe id) (alle 
unter mit!" Sie geborten nämlid) ju bet Stube 
unter bet feinen. 

* 

(fintnonnnen bcm ttofe feines i^umots außetorbent» 
lid) bcbeutfamen unb nacbbcnflicbcn Sfijjcnbud) 
„Dom Jlrbcitsplafe jum 2Ti(S ,DrcYfe'", Perlags« 
anftalt 0. Stollberg (Smbij, Berlin.) 



íwttag, ben 2\. \936. 

5ülircr 
fõií5?n&j3fcit Öcc 23c= 

pus ift eiiiet íct ijaiipt» 
gtüníic llBBipPPPfl}cfc6gebuiig in J)cut(cl;lant', 
Biefe (Scjcfegcbuug ift nictjt atttiíü&iícli, fonteni 
pcoSeutfcl!. Die Hcdite öer Scutfcticu fottcu çjc» 
gcu ÖsitcuftiD« iü6ifd)c £iitflü{fc gcfcliiíôt wer» 
5en." 

Sei- plicei: imö Hctdisfaujlei- ir>ics öüim 
auf tiiit, öag -faft alle. bo[fd)ea>iftifclicn Jlgitatoicu 
in Dcutfdilani) 3"''^" í*-''®"' Öaraiif, 
Öaß Scutfdilatiö nuf t>ui-clf ivenigc ilicilcu iicn 
Sowjeti-ujjloiiô getrennt fei, io. baß es ftäu&icjer 
»itffainec Ilbiuctirmaßnaliincn bebürfe, unt J)cutfdi=' 
laub gegen bie Umtriebe bet nieift jübifdieu Jlgenten 
bes öolfdiemisnms -ju- fdiüfeen.- 

3in weiteren üerlawf bec Unterrebuug fagtt 
ber Sütirer, ba|'aus, ben, .^eljtitmtfenben uon (üf- 
ft5iereu, bie nadi beni Kriege "entlaifen würben, 
eine :itt- tntelíeíiueltes; pí-pletar|atr e'utftanben fei, 
unb Saß uíèlé t)on,<bÍ8jert, .pbtoà.W. at^i&ejnifd} ge» 
bilbet, als. ^traBcnfeljret, 2lutofaiirct . unb in 
ätiulidien' berufen' Arbeit aunebnien mußten, unt 
iiir £ebéu'jii'friften. ''jlu'f -ber dnijet'dn Seite ijät» 
ten bie 3ubeu, bie wenigii' als ^ ■ uE; ber Í3e« 
Dölterunf! ausmöditsn, üerfudit,-bir fnltiivelle 5ul^ 
rung an fid) jurcipi un5,.,bie^..j'l'^%l^®'^"' 

.1 Berufe, »ie ■^um Beifflci" bie^ ^jiréis^JrÜííeltj,' ille« 
bÍ3Ín ufw. iiberfdimemmt, •• X)er-.€iufluâ'^'4^5 
telleftuellen 3"bcntuMis in Z)eutfd)lanb tiabc fidi 
überall serfe^enb beinertbar geniadit.' 

„31u5 ' biefeni ■ (ßrunbe toar es wtig", fagte 
ber 5übcec, „rriaßnaliineu ju ergreifen, um biefer 
gecfeljung einen Siegel norjufdiiebeu unb eine 
Jiare^ unb reinlidie Sdjeibung âtDifdjeu beii bei» 
bcii iiaffen ijerbeisufütiren." 

Z>as (Srunbprinsip, nad) beni biefe 5rage in 
t)cutfd)lanb beljaubelt werbe, fei, ba§ bent Deut» 
fdjen gegeben werben folle, was beni Deutidien 
juftelie, uTib beni 3nbcn, was bicfein suftetie. 
!£r betonte, baß bies aud; bein Sdjufee ber 3nbcn 
biene, unb ein Beweis, l;ierfür fei, baß feit ben 
einfdiränfenben ITlaßnatiinen bie antijübifdie , 5tim» 
niung im Canbc fid) gÄmilbect Ijabe. 

2luf bie 5tage Hlr. Baillies, ob weitere gefefe» 
geberifdie ilTaßnalimen in biefer 5" erwar» 
ten feien, antwortete bet 5ül^tet^ baß bie iieidis» 
tegierung »on bem Beftreben geleitet fei, ber 
Selbfttiilfe bes Polfes, bie fid}, untef Itmftänben 
in gefäljrlidien fiçplofioneu. enílaben föiinte, burd) 
gefefegeberifdje lliaßnatimen corjubeugen, um auf 
biefe IDeife, wie bistjer, Hutje unb 5tiebcn ,in 
Deutfdjlanb ju wallten. Jlúf bem Kurfürftenbamni 
in . Berlin . feien ebeiifo utele jübifdie cSefdjäfte, 
wie in Zieuyorf unb anbeten fjauptftäbten, unb 
bet Zlugenfdjein lelite, baß bet Betrieb biefer 
(Sefdiäfte . abfolut ungeftört 'bot fid; gei;e. £t 
gloube, baß butdl bie itürnberger (Sefefte neue 
Spannungen pielleidjt neriiinbert würben. Soll» 
ten biefe dlletbings. fommen, fb würben unter 
Umftänb«n weitere gefefelidie 2JIaßnatimeu notwen» 
big werben. 

Sut 5r«3« bes Bolfdiewisritus erílorte bet 
iüliret., unb Heidjsfanjler, baß, ©eutfdilanb bas 
Bollweti fei, bas ben IDeftcn not bet Ausbreitung 
bes Bolfd)«wismus oon Sowjetrußlanb aus fdjüfee. 
„3n ben Deteinigten Staaten,. bie geograptjifdi 
weit eittfJtlif ro'n SolDjetriißtäiib liegen, bürfte", 
fo beniertte bet ^üliter weiter, „bas Dctftänbnis 
ijietfüt nidit- überall portianben fein." Sagegen 
fei biefer Sufamment]ang jebent oljne weiteres 
uerftänblidi, ber bie £dge non Dentfd]laub aus 
betradjte. ■ v- 

®6errabbitter C^teHfiels 

Die in StocElioliii eefdieinenbe Leitung „ita» 
tionen" beriditet 'übèr eine Hobe, bie ber ®bet» 
rabbiner ptofeffot fifirenfireis in ber StocEliolmet 
Synagoge über bie 3"bengcfe|3e in Deutfdilaiib 
geljalten Ijat. Der iiebner " iiind)te unter anberm 
folgenbei Jlnsfutirnngen; 

„€s würbe eine uniiberfteigbare DTauer 3wi=> 
fdjen uns ' unb ben Jlrietn aufgeriditet. Das 
(ßlietto, in bas loir jefet gefperrt werben finb, 
ift fdjmetäljaffer ■ als bas • bes inittelnlters. Denn 
biefes war bis ,3U • einem gewiffen (Stabe fom 
3ubentunt f e. l b ft gefdjaffcn. Das <£iiriftentuin 
madjte uns oft bas 2lngebot, ben d)tijllid]en 
(ßlouben an3une£imen, um in (Eliten aufgenommen 

l^^aireibi in feinet 
'^i;gãl>e"'V>ò'7:i'"'^^eütuar nadiftelienbe bellet-^ 

3Ígensioerte Seilen: 

Diele Deutfdibrafilianer aditen oiel 5n luenig 
ilire fdiöne beutfdie Ztlutterfpradie. Kaum fönnen 
fie portugiefifd), fo fdiämen fie fid), beiitfd) ju 
fpredien. Zllandje wollen iiirc Kinber nidit melit 
in beutfdie Sdiulen fdiicEen unb fptedien mit 
iljnen nid}t mefir in ber Hiutterfpradie. 3" Stäb» 
ten unb Dillas gibt es non ben Kolonien einge» 
wonberte Familien, bereu iiinbct nid}t melit beutfdi 
lefen unb fdjteiben lernen. Die sweite ober btitte 
(5enetation fann audi nidjt melir beutfdi fptedien. 
3ft bas Selbftaditung? Dodi waljrliaftig nidit! 
iltit ber beutfdien Sptadie gellt gewötinlid; audj 
beutfdie Sitte oerloten, bas lieißt, jene ganj 
eigeiitlidi beutfdien lEigeufdiafien, bie atidi jebet 
Cufobtafilianet bei uns anetfannt bat, wie 5leiß, 
©rbnungsliebe, pünftlidjfeit. Jludi bie wollige» 
pflegten lüolinliäufer mit Blumengärtdien txxoo-c 
unb mit, fauberet Uihgebung werben Don allen 
gerülimt unb gereidien uns jut €tire. Dies al» 
les aber üerfd)winbet allmäliüdi, wenn man feine 
2lbEunft leugnet unb ueraditet. Die Canbesfptadie 

lernen, womöglidi gut beliertfdien, ijl not» 
wenbig. Unrülimlidi aber ift es, babei bie lltutter» 
fpradje' äu «etnadiläffigen. „iOer jwei Sptadien 
tann, ift sweimal ein illann." £etne alfo ju» 
erft beutfd), unb banu audi ttortugiefifd]. Dorab 
fdiäint eudi uidjt eures beutfdien' itamens unb 
eurer beutfdien Spradje, lUoju alfo bie itamen^^ 
äuberungen unb Überfegungen, bencn man mandj» 
mal begegnet? 3it benn ein £otnelio melit wert, 
als ein 'Kornel, ein £fpinbola mel}t als Spinb» 
ler, ein Heis melit als Heis (fptidi Hais), ein 
(Êfteiies inelit als Steffens, ein Canoiia melit 
als ein Knob? Hur fdiabe (ober gut), baß joldic 
iliaraftere , nidit audi ilire blonben fjaate, ilit 
fontmetflecEiges (Sefidit, itjreu gansen beutfdien EVP 
ausmerjen fönnen. Jllfo uetleugnet nidit eure 
Ubfunftl 3ÍIC gewinnt babei fidier an 2íditungí 
€in ZTianu, bet feine €ttetn aditet, wirb aud) 
geaditet. fibenfo betjenige, bpt als guter Bra» 
filianet feine fdiöne, beutfdie iTiutterfpradie liodi» 
ilält. 

€in ílTonit fliegt aus }lmet!{(t 

Dor floí! biefet unb jener nadi 
bem £anb ber unbegreusten Hlöglidifeiten. 2lbet 
fo unbegrenjt fdieinen bort bie iltöglidifeiten ju 
fein, baß ein Hationallietos es lieute unter ,llm» 
ftäuben bort nidit melit auslialten fanu. Daß bie 
5ludit bes ©berften Cinbbergli »on vielen Jlmc» 
tifauern peinlidi empfunben wirb, ift nidit oer» 
wuuberlidi. So weift nad} bet £onbouer „Cimes" 
Hobett Datu, ber präfibent bet Hiditeruetcinigung 

Stusfdiuß gegen firpteffung auf bie naditeili» 
»la^i bes üotfalles für bas Jlnfelieii ,2lme» 

ba „allgemein angenomnien werben 
^ie Dejyiuigten Staaten ein 3<'9bge» 

ieien. 
^j^-ll, biefe ilngelegeulieit 

bie öffentlidie ^Zllei» 
werbe, baß braftifdie 

~znugriC::;iiit?TCp|^^^^^^#oetben müßten. Hlan 
fann bie Sotg^^BH^ Datu »erfteiien, getabe 
weil bie preffe ber Dereinigten Staaten es bislier 
als eine iliret ijauptaufgaben angefelien liat, pon 
lioliet jicilifierter IDarte übet bie inneren Sn» 
ftänbe anbetet Hatiouen (Seridit ju ijalteu. Hun 
muß bie Hiitwelt mit Staunen uetnelimen, baß 
ein um 3lmerifa ijodioetbientet ilTann i3on ben 
(ßangftern aus bem £aube getrieben wirb. Jlber 
bie (ßangfter fdjeinen nidit bie einjigen Sdiulbi» 
gen ju fein. £ben jene pteffe, bie fo fütd}» 
terlidje Dinge übet bas neue Deutfdilanb ju be» 
riditen wußte, fdieint einen Ceil bet Sdiulb 2U 
tragen. So Ijeißt es in einet ainerifanifdien qÚ' 
tung: „Sie finb nadi finglanö geflotien, unb 
mit iliret ^ludft liabeti fie iweitliin nerftänblid}, 
bagegen proteft erljoben, baß man ilinen iljt 
unoeräußerlidies ílícnfdientedit auf ein pricatleben 
Detweigetn wollte. Sie Ijaben bie 5rage jut 
Êntfdieibuug geftellt, wie bie preffefreilieit mit 
ber ^reitieit- bes fiinjelmenfdieu in €intlang ju 
bringen fei. Die £inbbetglis liaben es fertig ge» 
bradit, bie €tmotbung iljtes erften Solines unb 
bie Droliniigeu dou Detbtediern unb Betrügern 
5u ertragen. Jlber bie, nidit eiibenwollenbe un» 
barmlietsige Jlnsfragerei jener preffcleute, bie 
aus bet Befriebiguug ber auf bas ptioatlebeu 
bet £inbberglis losgelaffenen öffentlid'en Heugierbe 
ein (Sefdiäft niacljen — bie Ijaben bie £inbberglis 
nidit länget ertragen iönnen. £ine erbarmungs» 
lofe 309b ift auf fie losgelaffen worben unb 
füljrte fdiUeßlidi ju jenem 3"'ifctK'nf<''i> t«' 
ber IDagen mit bem aus ber Kinbetfdiule tieim» 
feiitenben Sölindieu £inbbergBi5 oon ber Straße 
abgebrängt würbe, weil preffepliotograplien eine 
2tufnalime cou -bem Kiub niadien wollten. 2lber 
bas war nur einet cou uielen älinlidien Dor» 
fällen." — Hadf biefem Urteil wäre ®berft £inb» 
bergtl alfo cot ber Cvtannei einet fenfations» 
lüfterneu Straßenpreffe geflolien. Selbft wenn bie» 
fes Urteil ben 5all nid}t etfdiöpfenb tlärt, Jo 
wirft es bodi ein feilt bebentlidies £idit jiuf bie 
iTTetltoben bes amerifanifdien 3o"tn<'Iisnnis, ZTie» 
tiloben, bie in eben jenem Deutfdilanb unbentbar 
finb, bas uon einem Ceil ber U52l»pteffe in 
oft geliäffiger U?eife angegriffen worben ift. 

Zu 

volksfttiiilicheii Preisen 

offerieren wir das grösste 
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gum 75. ßtbutiiias èes íufti^iffpionicts pars 
fepal, — 2lm 5. februat collenbete prof. Dt. 
2luguft D. patfeoal, bet (Etfinber bes nadi ibm 
benannten tuftfdiifftyps, fein 75. Eebensjalit. — 
Sdion als £eutnant intereffierte et fidi für bie 
Probleme bes kluges unb baute audi ein álug» 
5cug, beffen HTotor mit fomprimiertem IDafferftoff 
angetrieben würbe. Seine größte Bebeulung er» 
langte et jebodi burdi ben Bau üon lialbftarren 
Euftfdiiffen, bie namentlid) in ber Zllilitärfliegerci 
Detwenbung fanben. 

3n bet Seit ber Kleinftaaterei las man in 
Deutfdjlanb fuapp liunbetttanfeub eeitungeu tag» 
lidi. fjeute finb es atmälierub jwauäig iliilliouen, 
bas Ijeißt, jebet britte Itienfd} in Deutfdilanb 
lieft eine eigene Leitung. 

Die geitung liat bas IDeltbilb umgefialtet. Dor 
tiunbert 3i>Í!'-'en gab es in Deutfdilanb wenig 
lltenfdien, bie übet ben nädiften Kirditurm liinaus» 
fdiauen fonnten. 5in" fie waten H0nß»5dilei5»t>^ 
benftein unb 5diaumburg=£ippe bie IDelt. iieute 
ijat jebet einjelne burel) feine ã'-'it""9 "'i' "'l*-'" 
Crbteilen uub Dölferu eigene (EelefonDcrbinbuiig. 

Die aeifüng t>or liuubert ^alireii liatte feinen 
£eitartitel, feinen lofalen iXad;rid!teiiteil, feinen 
íDirtfdjaftsteil unb uidjt einmal einen Homan. 
Damals tobte fidi in ben Blättern ein fcidjtis 
literarifdies' (Sefdjwäfe ans. Die S'-'itimg war ein 
priuileg ber „Doruelimen", bie Ijiet in ißefcü» 
fdiaftsflatfdi unb (Seiftreidielei mad}teu. Die wil- 
ligen Ijelfer waten bie 3"ben Ijeine, Borni, 
Sapljit unb ilite Kopifteu, bamals fo gut fcte 
ijauptuertreter bes beutfdien 3ontnalisums, wie 
in ber Seit not bet lUaditetgreifung. S'it beg—;- 
Arbeitet liatte bie Leitung »ot Ijunbert 3'''U'-'" 
nidits übrig, feine eiujige Seile. 

ijeute ift bie S«i'»»3 bas Jlbbilb bes Cebens 
felbft, eine Sadie, bie jeben £efet perfönlid; »ni« 
gellt. Die Seitung tiermenfd;lidit fidi- Sie foll 
fein £tguß an ben tefer fein. 3" i'ii" «riebt 
fid) bet £efer felbft. Das UJefcntlidie unb bas 
Eebenbige finb in bet guten Seitung oon .beute 
eine Ciuljeit geworben. 

• 
^tPitmal t)<pt[ettf^!ebei; 

Saiilreidie HTelbungen bet lefcten Sei'. bie 
butdl bie gefamte Cagespreffe gingen, gaben Kun» 
be baoon, baß fid} aud} bas italienifdie Dolf, bas 
in fdiwerftem ÍDirtfdiaftstampfe fteljt, mit allen 
ftaatlidieu UTaditmitteln gegen bie - iliad)cnfd;aften 
gewiffenlofet Decifenfdiieber 5U wenben ijat. So 
würbe pot wenigen ilagen erft bet Kapitän iinb 
oerfdjiebene Jlngeljörige bet Befafeung eines gto» 
ßen italienifdien paffogierbompfets oerliaftet, weil 
fie entgegen ben Beftimmungen bet italienifdien 
Hegietung größere Deoifenbeträge »ctfdioben liat» 
ten. Die Derljafieten erliielten neben einet Iiolieu 
(ßelbftrafe metirere illonate (ßefängnis, ein Sei' 
d}en, baß aud} bie italienifdie Hegietung gewillt 
ift, ben Derrat am Dolfsganjen, ben bie Depifen» 
fdjiebung barftellt, mit allen iHittclnsuunterbinbcn. 

Die gefamt« pteffe beriditet über biefe Cat» 
fadien mit einer ftaunenswerten „©bjeftipität", 
unb finbet es tjôdjft natürlidi, baß auf biefe 
IDeife. porgegangen wirb. U)irb aber in Deulfd;» 
lanb ein Depifenfdjieber, ber jelinfadi Ijöliere Sum» 
men ins Jluslanb gebradit liat — mag es fidi 
nun um einen Sdiiebet mit ober otjue Kutte 
lianbeln — fo fdireit bie ganje IDeltpreffe jn 
gut gefpielter fintrüftung Setor»llTorbio unb rcbet 
pon Xlirifieupetfolgung uub älinlidiein Uufinn. — 
IDir finb an biefes ZlTeffen mit jipeierlei ilTaß 
fdion 5U lange gewöliut, um uns übet biefe 
Dinge groß aufjuregen. fiines aber niödjteii unt 
nidit perfelileii, unb bas ift bet liinweis auf bie 
Catfadie, baß uidit allein bntdi Dermittlniig ita^ 
lienifdjer Sdiiffe Deoifen petfdiobeu werben, tße» 
rabe in bet lefeten S^if '®icb Pon jübifdjen unb 
foiiftigeu Kteifen immer wiebet bet Detfud; ge- 
madit, bie (Sutgläubigfeit Pon Sdiiffsaugeflellten 
für itjre perbredietifdien SwecEe aus3unu(ien, in»' 
bem man fie unter Dotfpiegelnng falfdjer ÍEot» 
fad)en bamit betraut, irgenbweldie päcEdien ober 
Btiefumfd;läge für „gute Befanute" mitjuneliiiuu. 
Die beutfdien DepifenfteHeu riditen fdjou feit eiui» 
ger Seit illt 3lugenmerE auf biefe litt lieimlid'on 
türausports uub aud} bie Befatjungen beulld;er 
Sdiiffe finb liinreidienb unterriditet, baß fie nid;t 
melit auf bie Sdiwinbeleien irgenbeines gefälligen 
Hlannes tjereiiifallen. 
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BcrSiedler 

Organisation der Siedlerarbej 

Pflugkuliur / \ o/i C. f. Raeihke 
(Fortsetzung und Schluss) 

In den Beispielen 1 bis III sollten die 
Vorteile — die grösseren Erträge für den 
Siedler — bei Pflugkultur gegenüber ' der 
Hackkultur gezeigt werden. Arbeitslöhne und 
sonstige Unkosten sind nicht berücksichtigt 
worden. Diese sind sowohl bei Hackkultur 
wie bei Pflugkultur in den Erträgnissen ent- 
'halten und sind bei beiden Kulturarten nicht 

« wesentlich verschieden voneinander. Anders 
ist es natürlich mit den Unkosten, die sich 
beim Uebergang "zur Pflugkultur erheblich 
erhöhen. 

Um dem Siedler den Uebergang zur Pflug- 
kultur zu ermöglichen, muss er folgende An- 
schaffungen machen: 

1 Paar Ochsen, 2x250^000 (Litoral) 500$ 
Geschirre, 2x5Ö$000 100$ 
1 Pfhig, 250,1000 250$ 
1 Egge, selbst angefertigt, bis er 

Scheibenegge kaufen kann, Eisenteile 
1 Walze, selbst angefertigt (Eisenteile) 100$ 

Rs. 050$, 

Genau (Uesen Ertrag haben wir als Mehr- 
ertrag von einer Alqueire Land bei Pflug- 
kultur errechnet, sodass der Siedler, welcher 
heute dieses „Handwerkszeug" .mangels iVlit- 
tcl nicht beschaffen kann, bei einer Hilfsak- 
tion auf privatwirtschaftlichem oder genos- 
senschaftlichem Wege, die Kosten für die 
Ausstattung mit diesem Handwerkszeug im 
ersten Jahre zurückerstatten könnte und dar- 
über hinaus eine grössere Einnahme hätte, 
da er ja mehrere Alqueiren Land vermittels 
dieser Hilfsmittel bearbeiten und ausserdem 
zwei Ernten (zum Beispiel Bohnen — Reis 
oder andere) von demselben Boden in, einem 
Betriebsjahr erzielen würde. 

Bei genossenschaftlichem Zusammenschluss 
lassen sicli von vornherein durch Beschaffung 
von Säe-, Aläh- und Dreschmaschinen usw. 
ins Oewiclit fallende Einsparungen an Saat- 
gut und .Arbeitslöhnen machen, durch Be- 
schleunigung der Erntearbeiten Verluste ver- 
meiden usw., wodurch das Endresultat einer 
rationellen Pflugwirtschaft ebenfalls fühlbar 
verbessert würde. 

Um dem Siedlervolksgenossen ein Bild 
über die Bedingungen für die Reiskultur auch 
an anderer Stelle als ausschliesslich im Li- 
toral zu geben, und um auch die Erfah- 
rung von Praktikern dieser Region denen 
des Litorais gegenüberstellen zu können, un- 
ternahm ich eine Reise nach Taubaté, einem 
Zentrum für Reiskultur im Parahyba-Tal, 
das von der Zentralbahn bedient wird. Diese 
Reise gab sehr wertvolle Aufschlüsse und 
Anregungen, die sich zugunsten unserer 
Siedler voraussichtlich auswirken werden. 

Mein Gewährsmann für die hierunter an- 
gegebenen Zahlen ist ,ein bekannter, in der 
ganzen Gegend dort sehr geachteter Deutsch- 
brasilianer, der seit Jahrzehnten in Taubaté 
und Umgebung arbeitet und genauestens über 
alle Verhältnisse der Reiskultur dieser 'Ge- 
gend informiert ist. Er selbst baut in diesem 
Jahre fünfzehn Alqueiren Reis, unter Zuhil- 
fenahme von nur fünf -Hilfskräften, darunter 
drei halbwüchsige Jungen. Seine Angaben 
konnte ich zum Teil durch Unterhaltung mit 
anderen Reisbauern nachprüfen iitrd mit 
ganz geringen Abweichungen bestätigt finden. 

Danacii rechnet man im grossen Durch- 
sciuiift, infolge nicht sehr grosser Sorgfalt 
in den Ausbaumethoden, mit gerade nicht 
sehr liolien Reiserträgen: 

tOemt ôet Jtui^ígcnug »otüöct ift... 
unb ein X)urdjfali fiei; einfícílt, tcerben Sie vieU 
fad^ baran bcnfen, ba§ ."yrudite grünblidj ge« 
toafdjcu unb mit Porfiá;! gcgeffcn werben müf» 
fcn. t>en mciftcu fommt bicfc ficfcnntnis a6cr 
tpoiil etwas fpät. Sie bürfen bann aber nidit 
bie Sacmftönmg oergeffen ober gar fid} felBet 
übcrlafien, ba fie ber yusgangspunf't einet \d^we' 
cen «Êrfranfung fein fatm. ©iefer (SefaEjr ent» 
geljen Sie Unb bie Derbauung normalifiert fid; 
wieber, wenn Sie nad) ben erfteu Zlnjeidien ei» 
nige filboforntiCabletten ju fid; nciiniet:. 

Pflügen 
Scheibenegge 
Walzen 
Säemaschine 
Saatgut 
2 X hacken 

öS'IOOO 
15S000 
s'sooo 
5l$000 

1058000 
lOifOOO 

Summe 205'$000 

ERNTE: 

Schneiden 6(1,5000 
Transport zur Dreschmaschine und 

dreschen 120$ 000 
Windfege 20$000 
Transport zur Reisschälniaschine 40SOOO 

NEBENKOSTEN: 

Unterhalt der Weide, cerca, por- 
teiras für Ochsen; Wege, Brük- 
ken, Gräben, Dämme, terreiro, 
Feldiüitten und Scheune 2l3$000 

66ü(5000 

Dieser Betrag wird allgemein in dortiger 
Gegend als Unkosten für die Bearbeitung 
einer Alqueire Land für Reiskultnr ange- 
nommen. 

Hinzimirtxhnen sind als weiterp Unkosten: 

1. Pacht für 1 Alqueire Land 150$000 
2. Abschreibung für lebendes und 

totes Inventar, Kapitalzinsen 19Ö$000 
sodass die Gesamtkosten einer Al- 

queire Land sich auf 1:000$000 
belaufen. 

Der Reingewinn wäre demnach 1:000$000 
pro Alqueire Land. 

Oder mit anderen Worten: Das investier- 
fe Kapital hätte sich mit 100 Prozent ver- 
zinst. . 

Diese Angaben stimmen mit den für das 
Litoral errechneten Zahlen ganz gut überein. 

Genossenschaftlich aufgezogen iniler di- 
rektem Verkauf des Reises nach Rio würde 
sich das Resultat noch günstiger gestalten. 

Wie ich durch Einsichtnahme der Büçher 
einer. dortigen Reisschälniaschine feststellen 
koinite, liefern -100 Sack Reis in Schale rund: 

50 Sack la especial 
14 Sack Bruchreis 
2—3 Sack Quireira 

Der Reis Wird zurzeit in Rio verkauft mit: 
Rs. 251000 für especial 
Rs. 23$000 für meio arroz 

• Rs. 15$000 für quireira 
das ergibt: 

50x52 2:600$000 
14x23 322$000 
2x 15 30!$0000 

Rs. 2:952$000" 

Gegenüber dem Ertrag bei Verkauf in 
Schalc ist das ein Mehrerlös von 952ÍS000 
von welchem abzurechnen wären die Un- 
kosten : 

für Mahllohn 1$500 (1) 
für Sack, gebraucht 1$500 
für Fracht, Waggon 2|$g00 

und für carreta in Rio 0S500 
6[|400 pro Sack 

oder für 66 Sadk x e($400 
rund 422$000 

Rs. 53Ü$000 

dazu vorher errechn. Reinertrag Rs. 1:00(i$000 
' ergibt einen Gesamtreinertrag 

von Rs. 1:5301000 

Diese Rechnung gibt das folgende Bild: 

Bei Investieru' 
l:t)(ini>000 pro Alqf 
ein Reinertrag von 1:5l^ 
deren Worten, das 
zinst sich mit 1.51 

Selbst 
dieser 
no,rnii 
hin < 

1 Alijneire Reis rechnet manj 
Sack in Schale, 
Sack geschält 

100 Sack in 
verkauft zu' 
je nach Mari 
mit 20S000,^^^^^^BH^EiTrnãlTinF' 
von 2;000$000 

Die Unkosten pro Alqueire Land berechnen 
sich wie folgt: 

Sehr inte^ 
die Möglichkeit der" 
Vorgehens mit der Wasserreiskultur, die in 

,dieser Gegend wohl bald in grösserem Mass- 
stabe eingeführt werden wird. Ein grosses 
Feld, welches ich zu beobachten Gelegenheit 
hatte, stand ganz ausgezeichnet und ver- 
spricht eine sehr gute Ernte. Die Leute dort 
rechnen bei dieser Methode mit einer Ver- 
doppelung des Ertrages, was ich nicht für 
übertrieben hoch ^ halten möchte, wenn man 
sieht, wie ausnehmend gleichmässig und kräf- 
tig der Reis gekommen ist. Die Mehrarbeit 
für die Zubereitung des; J5odens, pflanzen 
des Reises, aufwerfen der Dämme usw. wird 
reichlich aufgewogen durch Einsparung von 
2—3 Hacken. 

Ich glaube, es "ist nicht übertrieben zu sa- 
gen, dass in der Voraussetzung eines ratio- 
nell aufgezogenen Betriebes in genossen- 
schaftlicher Zusammenarbeit die Kapitalsan- 
lage in Reiskulturen eine der rentabelsten ist 
und selbst für eine Erwerbsgesellschaft, die 
sich entschliessen würde, den Siedlern das 
fehlende Kapital vorzustrecken, und auf 
Halbpart mit ihnen arbeiten würde, eine sehr 
gute Verzinsung desi nvestierten Kapitals 
herauszuholen wäre. 

Die Pflugkultur ermöglicht neben der 
Reisernte eine weitere Ernte von irgendwel- 
cher kurzfristigen K ultur, zum Beispiel Boh- 
nen, was die Rentabilität der Pflugkultur noch 
wesentlich verbessern würde. 

« 
Ich schliesse meine Ausführungen mit fol- 

gendem Satz, den sich alle Interessenten — 
und interessiert ist jeder, ohne Ausnahme, 
auch wenn er es nicht wahrhaben will oder 
es nicht begreifen kann — einprägen mögen: 

Der Uebergang von der Raubbauwirtschaft 
(Hackkultur) zur Methode der pfleglichen 
Behandlung der Böden (Pflugkultur in Ver- 
bindung mit Düngerwirtschaft, welche eine 
die andere bedingt) heisst: 

1. Rettung aus einer Notlage für Zehn- 
tausende von Siedlern. 

2. Wirksame Mitarbeit an der Gestaltung 
der Zukunft Brasiliens in dem wichtigsten 
Wirtschaftszweige. 

3. Hebung der Ausfuhr aus Deutschland 
und schliesslich 

4. die Möglichkeit der Zusammenarbeit 
mit Siedlern zwecks Einleitung sehr gewinn- 
bringender Geschäfte auch für den Klein- 
kapitalisten. 

2>er IRettich 

als Ibausmittel 

Der Rettich sollte bei uns in Deutschland 
mehr angebaut und, mehr gegessen werden. 
Er ist eine Heilpflanze allererster Ordnung. 
Jeder Mensch müsste täglich etwas von 
aieser heilkräftigen Wurzel geniessen. 

Der Saft wirkt galle- und - leberreinigend, 
regelt den Darm und vermindert bei täglichem 
Qenuss die Harnsäure. Auf diese Weise wirkt 
er verjüngend. Ich esse jeden Tag für etwa 
fünf Pfennige von einem Rettich und fühle 
mich ausserordentlich wohl dabei. Es ist ein 
grosses Stück, wenn man ihn auf den Markt 
und bei den Landfrauen kauft. 

In der jetzigen Jahreszeit ist täglicher 
Rettichgenuss auch aus ' dem Grunde emp- 
fehlenswert, weil der Saft Erkältungen ver- 
hindert. Die Landleute höhlen zu diesem 
Zweck einen Rettich aus und füllen das da- 
durch entstandene Loch mit Zucker. Der Saft, 
der bald hervorquillt, wird von dem Kranken 
getrunken, der in kurzer Zeit wohlauf ist. 

Eiii sehr wohlschmeckender Brotaufstrich 
ist geriebener Rettich, der mit Zitronensaft 
und Zucker vermischt wird. Diese erfrischende 
und gesunde Beilage sollte auf keinem 
Abenobrottisch fehlen. 

Neben dem weissen Rettich wird bei uns 

fien, 
bell fiib* 511 ipwrrjn 
Jtusseidinung, bie cinei^ 
werben fann. 

auch der schwarze Rettich gepflanzt, der 
viel schärfer und weniger saftig ist. Er wirkt 
noch energischer auf Galle und Leber ein 
und wird deshalb bei Kuren lieber genossen. 
Man isst sich merkwürdigerweise den schwar- 
zen Rettich leicht über, weshalb geraten er- 
scheint, gerade ihn gerieben und mit Zucker 
und Zitronensaft vermischt zu geniessen. 

Pulverisador 

„EXCELSIOR" 
(Weinbergspritze) Die führende Marke! 
In allen besseren Eisenwaren-Handlungen 

erhältlich 

IM arkii preise 

São P,! u 1 0, 20. Februar 1936. 

Kaffee-Santos (19. 2.) Typ 4 (café 
molle) für 10 lg Rs. 17$200 

Baumwolle (em rama) Typ 5 
für 15 kg Rs. 54$—55$ 

Eier, frische, klassifiziert/ per Dut- _ 
zend Typ A extra Rs. 4$40ö 

„ A export „ 4$20;) 
„ A „ 4$000 
„ B especial „ 4$000 
„ B ., 3$80Ü 
„ C „ 3$700 

Schwcinefleiäch (Osa^co), m^er 
bis fdt per Arroba Rs. 31$500 34$ 

Bohnen (mulatinlio ntu) 
per 60 kg claro superior „ nominal 

bom ,, „ 
Bohnen, weiss, grosskörnig „ 
Bohnen, schwarz, maubigi „ — 

coinmum „ nominal 
M.iis, per 6 kg, amarellinho Rs. 18$000—18$100 

amarello 
Kartoffeln, neue, amarella sup. 

commum 
Paraná 

Farinlia de mandioca, S. Paulo- 
Noite per ;,0 kg 

Araras, per 45 kg 
Ricinus-Saat, gut und sauber 

per kg 
Erdnuss, Tatú espicial, p.2 ) kg 

Especial 
Alfafa per kg 

Reis, p. 60 kg, amareilão, extra 
bom 

agulha, extra 
especial 
superior 

bom 
regular 

Bruchreis 
Quireira 

17$000-17$100 
31$000—32$000 
27$000—28$000 

nominal 

21$500-22$ÜÜ0 
13$500—14$000 

$720 
13$500-14$000 
12$000-12$500 

$200- $210 

nominal 
56$000-57$000 
54$000—55$000 
49$000—50$000 
44$000—45$000 
40$000—41$000 

n minai If."* 
21$000—22$000 
14$000—15$000 

bei LEBENSMITTELVERGIFTUNGEN, BRECH- 
DURCHFÄLLEN und Magen-Darmstörungen 
im ' àllgemeinen, bringt rasch und sicher 

ULTRACARION »MERCK« 
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U. je&ruor \^Z6, 

CHAFT 

zu küii- 
Sllung ílie Monats- 

íleichsjahreii gewählt 
wòrilen^^BI^H^^pP^ibt sich dabei für das 
Jahr 1935 auch nur eine bedingte Vergleich- 
barkeit, da es sich hier um einen 10-Monats- 
durclischnitt handelt gegen 12-Moiiatsdurcii- 
schnitte in den anderen Jahren. Aus der gra- 
phischen Darstellung wird deutlich ersichtlich, 
dasa auf die sogenannten Verrechnungsländer 
ein stetig grösserer Anteil unseres Aussen- 
handels entfällt. Da das Verrechnungssysteni 
nicht von uns erfunden wurde und nicht nach 
unserem Geschmack angewandt wird, uns viel- 
mehr von unseren Kunden- und üläubiger- 
ländern aufgezwungen wurde in der Absicht, 
sich für ihre Oläubigeransprüche aus den 
Erlösen unserer Ausfuhr schadlos zu halten, 
ergibt sich bei der Ausfuhr ein grösserer An- 
teil der Verrechnungsländer als bei der 
Einfuhr. 

Infolge der stetigen Verringerung des An- 
teils der freien Ausfuhr und des verhältnis- 
mässig geringen Ertrages freier Devisen 

Pi^TaTur- 
ebenfalls 

!CK stetig engei wer- 
1 Folge dieses Systems, 

fgelegentlich als „geradezu 
^zeichnet hat, ist die Einen- 

tussenhandels überhaupt. Da wir 
(jünkt des gewissenhaften Kauf- 

ITur soviel vom Auslande kaufen dür- 
H als wir bezahlen können, diese Kauf- und 

Zalikmgsfäliigkeit aber von der Höhe un- 
serer Ausfuhr und insofern vom Ausland be- 
stimmt wird, hängt es entscheidend von die- 
sem ab, ob und wann sich Deutschland wie- 
der mit einem grösseren Aussenhandelsumsatz 
in den Welthandel einschalten und diesem da- 
mit einen fühlbaren Auftrieb geben kann. 
Wie wenig es an uns liegt, dass unser Aus- 
senhandel nicht grösser ist, ergibt sich ja 
schon aus der Tatsache, dass wir einen er- 
heblichen Bedarf an Rohstoffen und sonsti- 
gen Erzeugnissen des Auslandes haben, die 
dort im Ueberfluss vorhanden, aber schwer 
absetzbar sind, ohne ihn befriedigen zu kön- 
nen, weil uns nicht genügend Devisen aus der 
Ausfuhr zur Verfügung stehen. So erweist 
sich die Verrechnung im Aussenhandel je län- 
ger desto mehr als eine „Verrechnung" im 
anderen Sinne, und zwar nicht nur zu unse- 
rem Nachteil, sondern nicht minder zum Scha- 
den des Auslandes, das einen Kunden mit 
grossem Bedarf kaufschwach und einen zah- 
hmgswilligen Gläubiger zahlungsunfähig er- 
hält. Pfl. 

Ikunstspinnfasern 

Von Dr.-Ing. Walier Frenzel, Chemnitz. 

Kunstspinnfasergarne sind keineswegs neue 
Faserstoffe. Schon vor dem Kriege hat man 
sich in der Kunstseiden-Industrie damit be- 
schäftigt. Grössere Bedeutung fand 1916 die 
sogenannte „Stapelfaser", eine in kurze 
Stücke geschnittene Kunstseide. 

Die Kunstspinnfaser darf nicht mit Kunst- 
seide verwechselt werden. Für die Herstel- 
lung der Kunstspinnfaser ist die Kunstseide 
das Halbfabrikat. Die Kunstseide wird als 
endlos langer; glatter Faden gewonnen. Er 
kommt in dieser Form als webfertiges Garn 
in den Handel. Jeder Kunstseidenfaden be- 

Oie PgrtcüUDQ bgr goWccpcuguno 

'•■SieinkohlßnförclQrunq in Mill.r 
lOB-lOO 

1216 
1920 
12W 

1932 

957 

193/. 

1082 

RU<3Çl. FDANKR. baeiEN ÜBB.WELT 
av DEUTSCH» VERLAS 

Slie 3}etfc^ie6ung in bet ßol^tegetDinnung. 
Ser SBerbrauííi on floí)le ift ein guter 

SBertmeffer für bte SSßirtfajaftätätigfeit eine? 
Sanbeã. Unfer SStlb jeigt, ba& bie ©teinfo^ien« 
förberung ber SSBelt 1934 noc^ 12 íBro^ent 
unter ber §öd|ftförberung ber Síad^fitegãjeit 
ftnnb. Slud^ 1935 bürfte fie 6 $ro3ent ntebtigec 
geiBefen fein alS 1928. Qn ber SSerteilung ber 
jíoí)Ieetáeugung auf bie einjelnen Sánber ift, 
roie bai SStlb ertennen lä^t, eine aiemlii^ be- 
träc^tlidje Serfrljiebung eingetreten. ®ie b.rei 
§aupti)tobuftionilänber für ííol^Ie, bie ber- 
einigten ©tooten, Êngíanb unb ®eutfd^Ianb, 
finb 6iâ 1934 in i^rer ißrobnttion £)inter bem 
SöeltburdjfcEimtt aurüdfgeblteben. ®abei tonnte 
®eutfd)(onb fdfjon bis 1934 bereit? meljr oon 
bem firifenoerlufte aufholen a(ã bie anbcren 
Sänber, unb 1935 bürfte Seutfi^lonb loieber 
fooiel ííof)Ie iDie im Sfa^re 1913 geförbert 
^aben, Wä[;renb bie bereinigten ©taaten unb 
ßnglanb noc^ 10 big 20 qjroaent Weniger för- 
bern al§ in ber S3ortrieg§3eit. Sagegen ^aben 
bie ©taaten, bie erft on fpäterer ©tette 
fommen, ^eute alte eine ^ßrobutttonifteigerung 
gegenüber ber »orfricgSaeit gu berjei^nen, fo 
«um SBeifpiel ÍRuglanb, baS fjeute me^r als 
breimal fobiel floate förbett alä 1913. 

steht wieder aus einer grösseren Anzahl fei- 
ner Einzelfäden, welche die gleiche Länge 
haben wie der Oesamtfaden. 

Im Gegensatz hierzu wird die Kunstspinn- 
faser als mehr oder weniger kurze Faser ge- 
wonnen, die auf den bestehenden Baumwoll-, 
Woll-, Schappeseiden- oder Flachs-Spinn- 
maschinen versponnen wird, zu einem web- 
und wirkfähige Garn. 

Die geeigneten Faserlängen (Stapellängen) 
sind für die Bearbeitung in 

Kammgarnspinnereien 8ü—15ü mm 
Baumwollspinnereien - 30— 40 mm 
Flachsspinnereien 200—300 mm 
Schappeseidenspinnereien 80—120 mm 

Das Kunstspinnfasergarn ist im Gegensatz 
zum glatten Kunstseidenfaden ein baumwoll- 
oder feinw ollartiges faseriges Garn von mehr 
oder weniger mildem Glanz. Das Kunstspinn- 
fasergarn besteh! also wie Baumwoll- und 
Wollgarn aus einzelnen kurzen Fasern, welche 
die Länge der Baumwollfaser oder der Wolle 
haben je nachdem, ob es auf Baumwoll- oder 
Wollspinnmaschinen hergestellt wurde. 

Die Kunstspiimfaser ist somit ein auf che- 
mischem Wege nach Art der Kunstseideerzeu- 
gung hergestelltes Spimunaterial von absolu- 
ter Reinheit und Gleichraässigkeit. Während in 
der Baumwolle und in der Wolle sehr ver- 
schiedene l-aserläiigen vertreten sind, haben 
wir es bei der Kunstspinnfaser in der Hand, 
dem Spinngut nur eine Faserlänge, und zwar 
die für die Verspinnuiig günstigste zu geben. 
Ein weiterer Vorteil ist die vollkommene 
Reinheit der Kunstspinnfaser. Es können 
aaher bei der Verspininmg alle diejenigen Ver- 
arbeitungsprozesse wegfallen, welche die Rei- 
nigung des Fasermaterials zum Zwecke haben. 

In Deutschland sind folgende Kunstspinn- 
fasern bekannt: 

a) L'jie nach dem Viskosekunstseide-Ver- 
fahrcn hergestellten Produkte: Die Vi- 
stra-, Flox-, Spinstro-, Kohorn-, Blasch- 
ke- und Hamel-Faser. 

b) Die nach dom Kupferoxydannnoniak- 
Zcllulose-Verfahren hergestellten Kunst- 
spinnfasern: Die Cupramafaser und Cu- 
prafil. 

c) Die nach dem Azetat-Zellnlose-Verfah- 
ren hergestellten Kunstspimifasern: Die 
.^zeta- und die Rhodia-Faser. 

Die genannten Viskose-Kunstspinnfasern 
werden aus Holzzellstoff hergestellt. Das Aus- 
gangsprodukt für die Kupferkunstspinnfaser 
sind Baumwoll-Linters, das ist das ganz knrze, 
unverspinnbare Fasermaterial, das an den 
Samenkörnern nach der Entkörnung noch an- 

let. Die Azetat-Kunstspinnfasern werden aus 
iiylzellulose gewonnen; Atisgangsprodukt 

iid hier ebenfalls Linters. 
Zur Verspinnung auf Baumwollmaschineu 

wird die Kunstspinnfaser in einer Feinheit 
verwendet, die der Baumwollfaser nalie- 
koinmt, nämlich mit einem fiter von rd. 
1,5 Denier, das heisst 9000 Meter wiegen 
1,5 Gramm. Für die Verspiunung, gemischt 
mit oder ohne Wolle, auf Wollspimmiascliinen 
verwendet man gröberes Faserniaterial, ent- 
sprechend dem gröberen Wollliaar, und 
zwar 2,5 bis 3,5 Denier. Die Fasern wer- 
den, abgesehen von der Faserlänge und der 
Feinheit, aucli in der Kräuselung und in der 
übrigen Aufmachung dein jeweiligen Spinn- 
verfahren angepasst. 

Gegenüber der Kunstseide, die nicht zer- 
schnitte\i wird, ergeben sich andere, zum I'eil 
bessere Eigenschaften. Das Garn ist weicher, 
poröser, lufthaltiger und daher wärmeschüt- 
zender als Kunstseide und ohne den hohen 
Glanz der glänzenden Kunstseideart. Nur den 
Nachteil der geringen Festigkeit im nassen 
Zustande hat die Kunstspinnfaser mit der 
Kunstseide gemein. Diesen Nachteil hat aber 
die Azetatspinnfaser ' nur in geringem Masse, 
und daher ist sie für die Verspinnuiig mit 
Wolle mehr geeignet als die Viskoselcunst- 
spinnfaseni. 

In der Baumwollspinnerei werden Mi- 
schungsverhältnisse von 70 Prozent Kunst- 
spinnfaser und 30 Prozent Bauinwolle mit 
Vorteil versponnen, aber auch 50 Prozent zu 
50 Prozent. In der Kammgarnspinnerei sind 
die angeweiiileten Mischungsverhältnisse 50 
Prozent zu 50 Prozent, und 30 Prozent Vistra 
zu 30 Prozent Wolle. Das Mischgarn heisst 
„Wollstra". Die Mischung mit Naturseide 
heisst „Silekstra". 

Ebenso wie sich seinerzeit die Kunstseide 

als selbständiger Textilrohstoff durchgesetzt 
hat gegen ilie Voreingenommenheit der Ab- 
neinnersciiaft unil die 1 extilindustne niití 
üie Mode weitgehend beeinflusst hat, ebenso 
wird es mit der Kunstspinnfaser sein. Sie 
wird sich in würdiger Weise als gleichberech- 
tigte und selbständige lextilfaser den bishe- 
rigen Faserstoffen anschliessen. In dieser 
Hinsicht muss man der Kunstspinnfaser auch 
eine eigene Preisentwicklung zuerkennen. Es 
giüt hier eine f-ulle von Möglichkeiten, die 
sich die Mode nicht entgehen lassen wird. 
Deutscnlaiid hat zweifellos die l-ühnnig aut 
dem Gebiete der Kunstspinnfaser-Herstellmig 
und -Verarbeitung. 

Dass es sich hierbei nicht um einen deut- 
schen Ersatzstoff handelt, der lediglich aus 
unseren Devisenschwierigkeiten heraus ent- 
stanaen ist, beweist die Tatsache, dass auch 
das Ausland die Herstellung der Kunstspinn- 
faser aufnimmt. Die eifrige Neugründungstä- 
tigkeit auf dem Gebiete der Kunstspinnfaser 
muss überraschen, wenn man bedenkt, dass sich 
diesem neuen Erzeugnis Länder zuwenden, 
die weder Rohstoffknappheit noch Devisen- 
mangel kennen. Zweifellos wird die Kunst- 
spinnfaser überall als ein Produkt des Fort- 
schritts betrachtet. Die Kunstspinnfaserpro- 
duktion wu/de aufgenommen in Japan, Ita- 
lien, in der Scliweiz, in Polen, England und 
Amerika Bezeichnend ist die Feststellung, dass 
deutsche Kunstspinnfaser-Artikel zuweilen im 
Auslande grösseres Interesse finden als im In- 
lande. 

Es ist berechnet worden, dass 1935 schät- 
zungsweise rund 15 Prozent des gesamten 
Wcllbedarfs und rund 6,5 Prozent des ge- 
samten Baumwollbedarfs gewichtsmässig durcii 
Kunstspinnfaser vertreten werden kann, was 
einer Devisenersparnis von 59 Millionen RM. 
entspricht. 

H)ie ^öcbecben unb ihr Buseenbanbel 

Der Aussenhandel der Tschechoslowakei ist 
heute — genau wie die katastrophale Lage 
der sudetendeutschen Wirtschaft — in Prag 
kein beliebtes Diskussionsthenia. Und die 
Gründe für diese Furcht zu Sehen liegen 
wahrlich offen genug zu Tage. 

Der Aussenhandel der Tschechoslowakei — 
der im Jahre 1929 einen neuen Höchststand 
erreichte — zeigt von diesem Jahre an bis 
heute eine stark absteigende Tendenz. 

Der gesamte Aussenhandelsumsatz in den 
letzten sechs Jahren machte rund 140 Milliar- 
den Tschechenkronen aus, davon betrug die 
Gesamteinfuhr rund 68 und die Gesamtaus- 
fuhr rund 72 Milliarden Tschechenkroneii. Es 
ergab sich somit ein Oesamtausfuhrüberschuss 
von 3,5 -Milliarden Tschechenkronen. Der Aus- 
senhandelsumsatz von 1934 (13,7 Milliar- 
den) machte jedoch nur rund 33,8 vH, jenes 
von 1929 (40,5 Milliarden) aus. 

Im ersten Halbjahr 1935 wurde im Aussen- 
handel der Tschechoslowakei ein Gesamtum- 
satz von 6,2 Milliarden Tschechenkronen er- 
reicht. Davon entfielen 4(^,5 v H auf die Ein- 
fuhr und 53,5 v H auf die Ausfuhr, 

Innerhalb der letzten sieben Jahre hat sich 
aber auch eine wesentliche Verschiebung in 
der Reihenfolge jener Staaten vollzogen, die 
als Abnehmer tschechoslowakischer Waren in 
Betracht kommen. Ueber die diesbezügliche 
Entwicklung gibt die nachstellende Liste der 
zehn Staaten, die gegenwärtig die besten Ab- 
nehmer der Tschechoslowakei sind, hinrei- 
chend Aufschluss. Die tschechoslowakische 
Ausfuhr betrug (in lausenden Tschechenkron- 
nen) nach: 

allgemeine Ausmass des Exportrückganges 
hinaus. 

Und diese Trostlosigkeit des WTrtschafts- 
lebens lastet wie ein schwerer Fluch ganz 
besonders auf der sudetendeutschen Bevöl- 
kerung! 

Nach den Ursachen braucht nur bei den 
noch immer in Theorien befangenen Prager 
„Fachleuten" gefragt werden, im Volke, auch 
im tschechischen, begreift man immer mehr 
die politische Ursache dieses Zusammenbru- 
ches, ohne freilicli vorerst den Mut zur not- 
wendigen Aenderung des Staatssteuers zu 
finden. K. F. Jurda. 

'0'.o *Jcrii:nki'ouQô In l«r 
li r.:r2!ÍGrzfôraQruna in Miiíioriõn lonnQnTl 

Deutsclilanil 
Oesterreich 
U. S. A. 
England 
Rumänien 
Frankreich 
Scliweiz 
Holland 
Südslawien 
Italien 

1934 
1.564.874 

769.411 
494.142 
465.652 
270.615 
289.470 
305.090 
271.152 
257.819 
213.225 

1929 
3.973.221 
3.074.034 
1.471.951 
1.420.132 

769.684 
323.449 
559.106 
441.701 

1.154.595 
560.267 

Dieser Zusammenstellung kann mit aller 
Deutlichkeit entnommen werden, wie stark -sich 
der tschechoslowakische Aussenhandel verscho- 
ben hat. Den kurzen Angaben kann entnom- 
men werden, dass der tschechoslowakische 
Aussenhandel die grössten Einbiissen bei sei- 
nen einstmaligen besten Abnehmern zu ver- 
zeichnen hat. Sie gehen zumeist weit über das 

Sie SDcrtcilung bet ßifenetjccjeugung. 
®er äöerbraud) an (Sifenerj in ber 3!Brit 

»Dar 1934 um ein Srittel niebriger alã 1913 
b;jn). 1928. 3lud) 1935 bürfte bie fVörberung an 
Êiíeneri noc^ um ein Sßiertel biâ ein (fünftel 
niebriger gfiuefen fein alä 1928. 3n ber Ser- 
teiíung ber Er^eugung auf bie einzelnen Sau- 
ber ift einmal butd) baä SSerfailler Siftot unb 
bann burd) bie fortfc^reiteube ^nbuftriali- 
fierung in bet 3iadjErieg§^eit eine gaUfi be- 
ttäd)tiid)e SDcrIdjicbung eingetreten, äßälircnb 
in ber Sortriegä^eit Seutfdjlanb an üioeiter 
©teile oüer Sifener^ fürbernben Sänber ftanb, 
fo ift e§ burc^ bie SSerlufte feiner oberfdltefi- 
fdjen unb lotijringifc^en ®ruben fieute auf bie 
fedjft« ©teile gerücft. Sagegen tonnte fíranf- 
rcid) feinen ülnteil cntfprccf)cnb wrftiirten, 
a>iil)rcnb bie übrigen gifeners förbernben Ciin- 
ber bcn Slbfafi ani bet 3Í!orftiegê,^eit trolj aller 
Dfüihniigen nid)t rcieber erreidien fonnten. Sie3 
biirite iior allen Singen barin au fudjen fein, 
bafj ber SÖerbraud) an ßifen in ber Jinbiiftrie 
1111b j^um 'SluSbau ber 5?erEe^rämittel gan^ Oe- 
triid;tlidj auriidEgeaangen ift. 
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10 ímtog, ti«rt 21. 

Sit Siiicrfite 

^ef^rcd)uttg gingen ein: 

aCBU^Int ®c^äfcr, „®te 3tncíi»otcn". Bolfêouâ^ 
fiabe. Üinfc^Ioo^eidjnung uon íírebeL 352 é. 
;3n Seinen geBunben 4.80 ÍRSÍJI. íBerlag Stlbert 2an= 
(jen/@eorg ajíülíec, ®litncí)en, 1035. 

2Jíit íKed)t luirb bie feit langem erroartete S]oIf§= 
auègabe ber ®cí)âferfcí)cn „9IneIboten" freubig n)itt= 
íonnnen gefjeifien roerben, al§ ein ©tüd edjter unb 
ganâ unb gar Dolistiinilic^er ©iájtung. ®enn in 
iljnen leBt etraoâ con ber unnergängli^en j«genb= 
licf)en fíraft unfereê íôulteã, bem fie auâ ber Seele 
gefc^rieben finb. 

®er fatten Se^aglidjíeit unb üBermütigen Serfi» 
f)eit geííiuftgér SBi^e fteÇen bic[e Stnefboten i^reni 
SBefen nad^ freilid^ fern, groar umfpannen au^ fie 
bie SBirilicöfciten beS ßebenS, aber fie ergreifen in 
ben Seibenfdöaften, Irrtümern unb gufältigfeiten 
ber nienfdjiicben ©djidfüle nur baS SBefonbere unb 

■ fteiten in l^erjtjafhr ©praíie intmer jenen entfdjei= 
benben ißunlt bar, in bem ficf) eine große, ja un= 
geiieure ©untme oon SJíenfi^entum finnfätttg vet= 
bid)tet. ®abei ergibt fid) benn je nad) ber 8Irt ber 
©efdieÇniffe ein ganj iiberrafc^enber aBedjfel oon 
fpöttifd)em §umor unb muditigem ©nift, tion on= 
mutiger §eiterieit unb büfterer Sragif. .Qebe biefer 
SInetboten leuchtet in irgenbein ©tüd aBeltgefc^icéte 
hinein unb mac^t un§ mit 3Jlenfcl)en oertraut, in 
beren eigentümlichen ßreuäungen unb Serftridungen 
Don ßiebe unb 6a6, feltfomen Sufölien unb not= 
menbigen ©djidfalen eine unerforfdilidje ®erei^tig= 
feit waltet. ®a glcingt in Siapoleon für einen Singen» 
blid menfc^Iidje ®üte auf, ba rettet ben babifc^en 
Jircifd)ärter .Çeder ein feltfameS Spiel beê 3ufali§, 
ba beroö^rt fidj ber leibenfdiaftlidje Seetfiooen in 
einer mertroürbigen ©tunbe alê ber einfame groge 
■ffünftter. Unb @efd)id)ten roie „®ie begrabene 
§anb" ober „®a§ frembe ^i'Äutetn" getjören fdion 
Çeute gu ben fd)i)nften unb ergreifenbften ißrofa= 
bicfitungen bie je in beutfdier ©prad)e erfd)iencn finb. 

®ei alter tiefen Sß5eis§cit finb biefe i)Bd)ft unter= 
ijaltfamen Slneiboten mit jener inneren ©pannung 
gelciben, bie in fteter ©teigerung ben Sefer nic^'t 
e^er freiläßt, al§ biâ er Ilopfenben Çergenê jeroeilâ 
baã lejjte SSort in fidj aufgenommen §at. ®ie er= 
ftaunlidje Söilbl^aftigteit iÉ)rer noltenbeten ©pradje 
ift mieber unb roieber gerühmt niorben; e§ ift röirl= 
lidje (Spit unb borin unnergleidjlid). Siii^t roenige 
biefer tIeinen SJfeifterftüde raerben im S3oIie leben» 
big bleiben unb über Sag unb ©tunbe §inau§ 
lueiterilingen raie mand)eê fc^lid^te unb innige 
üíolfêlieb Dergangener Seiten. 

emil ©tcauft, „$er nadtc Sölann". ©in 6iftori= 
fdjer SRoman. Sieue Ôoltêauêgabc. í};n Seinen ge» 
bunben 3.00 íRSDt. Serlag Sllbert Sangen/@eorg 
SJiüHer, 3)iünd)en, 1030. 

ber StciBe ber berüiimten SRomane, bie Gmil 
©trauß, einer ber großen beutfd^en ©ic^ter, feinem 
SBolte gefc^entt l)at, ift ber „Siadte SHann" bis auf 

ben heutigen jTag ber eineiige gefc^idjtlii^e^^ 
geblieben. äUag it)n ber ®iditer urfprib^ 
nur alâ ein beá ®anteS ge^ 
als ein ®enimal, ba§ er gum (Seb^ 
Säten oerfuniener Reiten feiner S3aj 
!§eim fci^ulbig gu fein glaubte, fo 
loeit über ben eigentlidjen ' l&eimai, 
l^inaug ein gef(íid)tlid)eá fíunftroerf, ^ 
SCrt unb ®efinnung beutfd) unb gugleid^'iW'!u 
Dolfêtümlidj ift, roie nur raenige feineâgleidfeenl 

®er nadte SJlann — baâ ift niemanb anberj 
S3otan, ber fic^ gu mitternödjtiger ©tunbf 
ajlonblidjt ben *4^forä!)eimern alâ gefpenftifc^eT 
fdjeinung geigt, roenn ber ©tabt ein ífrieg brJ, 
Unb ber firieg fteljt, roie fdjon häufig in oergan»' 
genen Sogen, auc^ gu Seginn beâ 17. ^oi)rl;unbert§ 
roieber einmal not ben Soren. ift, ein Sompf 
ber geiftigen ©elbftbel^auptung, ben bie ©tobt iPforg= 
§cim roiber ben ällarigrafen fü§rt. ®ie luttjerifc^e 
SSürgerfdjoft, berbeg, roeljr^afteä unb gloubenS» 
ftoríeá ÜJolI, trogt ber SSillfür beâ gürften, ber fie 
mit (Seroolt uon iÇrem ®lauben abbringen roill. 
©ie beftebt ouf if)rem guten SRec^t unb läßt ficö 
i^re grei^eit burc^ {einerlei Sroang ftreitig modjen, 
©inmütig beiennen fid^ olle com jüngften $onb= 
roerler biã gum Sürgernieifter gu biefem fíompf. 
Unb bo fie ®ut unb ölut für bie greiljeit einfegen, 
tragen fie fdjließlid) auch ben Sieg bauon. Srogii, 
®üte, §umor unb Siebe gefellen fic^ gu bem un= 
erbittlidjen SÖillen unb gu ber garten Sreue biefer 
äJlenfdjen, bie beroeifen, boß fie „9}länner non !Blut 
unb ©ifen finb, für bie e§ einen $uuft gibt, IDO 
fie nidjt anberê — roollen, um§ Serreden nici^t". 
©in ®eifpiel für olle ift beá Sjíorígrafen 3ugenb= 
freunb, ber Hauptmann ®öslin, ber als ber eigent» 
lic^e §elb ber ®id)tung cor bie fd^roere ©ntfc^ei» 
bimg geftellt roirb, bem fjreunb ober ber Çeimot 
bie Sreue gu polten. ®r beroäljrt fidj in biefem 
Qroiefpolt ol§ ein red)ter SHann, ber ber §eimat 
guliebe unb roeil boS SMut in i§m mäd)tiger ift al§ 
oHe freunbfd)aftHd)e SBerlodung, nid)t onberê íann, 
olê bem SRorígrofen bie taufenbfac^ erprobte greunb= 
fc^oft gu bredjen. 

^n biefeá reidje ®efdjeljen tätigen SebenS unb 
tapferer SSeroö^rung, boá ein menfdjlid) feiner, über= 
legen löd^elnber §umor burdjgie^t, ift gubem eine 
föftlidje Siebeâgefdjic^te eingeflod)ten, bie in i^rer 
menf(^licB=befd|auli(^en Slrt nod^einmol baê S^emo 
beá ííompfeá unb ber Sreue befröftigt. ®enn im 
fíompf roie in ber Sreue offenbart fid) ber eigent» 
lidje ©inn biefeá meifterlic^en ÍRomanâ: im fiampf 
um bie Überroinbung ber irbifd)en SBiberftänbe, 
bie ben 9Jlenfd)cn gur ÍÇrobe unb ©tärfung, gur 
Säuterung unb ©rfüHung i6re§ SEBefenã bienen — 
unb in ber Sreue gegen fid) felbft bi§ gum Sobe, 
ja über ben Sob ôinouâ. ®iefer Sugenben muß 
ber eingelne fic^ roert erroeifen, roenn cr für bie 
®cfamt|eit, für bie ed^te, ,in fii^ gefeftigte a}oIIê= 
gemeinfc^oft roiríen roill, in ber er ficb unb fein 
Seben erft roirflidj coltenbet. ©ine ber tiefften SBo§r= 
Reiten alfo fpridjt ber SRoman ouá — unb um 
foldjer SBa§r§eit unb folc^er grunbbeutfc^en §al= 
tung roillen nerbient biefeâ Sßerf, gumal eá non 
einer abligen geinÇeit unb SCoHfomnienl^eit ber 
©proc^e ift, fortan gu ben roenigen großen unb 
unDergänglichen Stiftungen gegä|lt gu roerben, 
beren roir ®eutfd)en unã mit ©tolg rühmen bürfen. 

Sturmgcôcblecbt 

Zweimal 9. ißovember / Jfrieöricb jEI?i?ebarö 

arl]cbcr4íccíitsfdiufe Dcrlag ^ranj «Ijcr itad]f., (Bnibí;., müudicn, 3n i^udiforni 5U bcftcllcii 
bei jeber beutfdjcn i^udiEjaiiblung ober bireft beim Derlag. 

(2. iortfefemig.) 

3ff er Diclleidjt geiftestranf? IDas oben ift, 
ift unten, rt>as nuten ift, ift oben. £iufs ftcbt 
redits, mib redjts fleíjí lints. 

pfliditerfüKung bcm bebi'oljtcn Cciterlanb gegen» 
über ift Sdjutfetei. 

fjelbentum ift i^enfersbienft. 
„Das fjelbenibeal ift bas bümnifte aller 3beale." 
£infn^ bes eigenen £ebcns 5ut ííettnng be» 

briingtcr Dolfsgenoffcn ift feiger 2Tiorb .. . 
íÊiii fdiinaler Sonnenftralil t;ufd)t über bie 

üetten. fjorft riditet fid? auf. fiebert et? Itein, 
feine "Stirn ift füt)t. Jlnd) ber Jtrni fdjmctst 
nid^t melir. (£t blicFt fid) um, aber et fielit 
mu- neue, frembe (Sefiditer. 3" ber 2Tíítte, ba, 
reo frütjer ber Cifdj igeftanbeu, ftetjt jefet eine 
Bal^re. 2tuf itir ein iTTann oline Settbecfe, nur 
im i^cmb, unb ber Kopf, t;ager, uerliungert, 
l)ängt über ben Zíanb nad) Ijinten. Sdjeint ein 
Coter jn fein. ,5»et Sanitater t;eben bie öaljte 
auf unb ftelleii fie auf beu 51nr. X>ic ,€ifen» 
füge fnitfdien unb quietfdfen auf ben ^tiefen. 
21tan rebet braugeu laut unb unbetünnnert. £iu 
mecFernbes £adien bridjt fidj im Ereppenljaus. 

Ejocft fröftelt. 3"' 5etbtajacett, mitteu siuifdien 
ben Sd]laditeii, war ineljr £;odiaditnng ror beni 
Cob, als Ijier im bütgerlidieu Ki-autenlicms ju 
lierlin im ZlTärj ^9\9* 

3in i'ett 5d]n)ar.5fopfs liegt ein Knabe .mit 
blutiger ünibe um bie Stirn. 2Iuf bem Cagcc 
Ztiüllers liocft ein »eißbärtiger ZTTann, ber beibe 
Jlrme in ber Sdjlinge trägt; 5d)t»efter I^ilbe 
fifet neben iljm auf -bem Bettranb unb füttert 
il^n roie ein Kinb. 

3efet fielit fie ju ijorft l^inüber unb eilt l^eran. 
„(ßuten IHorgen", fagt fie. lOirtlid), es fdiim» 

mert ein gutes, liebes irauenläcbeln in bem 
fel;maten (Sefidit. „Siel^ ba, ba finb »ir ja roie» 
beri Cang geimg ift mau ja weq gereefen!" 

„Srei Cage unb brei Hädite, ja, ja. Ztun 
aber geljt's um fo fdjneller, nidjt ivafjc? 2lber 
eine lOodje roollen roir nodj gebulbig fein. . . 
ober bat man benn eine gar fo ßroße Sel^n» 
fudit nad; ber... ©ifabettj — roie?" 

3lim fdjießt bas Blut iit bie Sdiliifen. £;at 
er im 5iebec gerebet? ijat et (Sefüljle ausge» 
ptaubett, bie et fogat feinem 3uaí"^fceunb, i£i» 

rem Brubet £;aiis, nidjt cnoertraut Ijat — ja, 
nidit einmal fiel) felber? 

Sclion fifet fie au feitiem Bett uiib legt-ftüfeeub 
einen Jlrm um ben HücEen. „IDit roollen uns 
bod) liebet umlegen fo. ^un ift bie (Befallt 
norbei — ein paar Cage, unb roit ,fönuen 
aufftelien, unb uüt bem 2lrm in bet Binbe 
fpasieten gellen, roenn Sie . . ." 

„Scbroeftet", brängt et, „nub bet KtocFer? 
ijat mau ilin .. ." 

i£r iiollenbet uid^t. €t fietit bie Jlntroort in 
ilirem plöfelidi uerfdiatteteii .(Sefidit. Sie fdiließt 
bie 2(ugen unb. legt beu Zeigefinger an öie 
£ippen: „KuEie! i?ulie! Der íjert Sauitätsrat 
liat befolilen . . 

als Tenf 
UeberlaiKlverKehwP 
„Kraftverkelir • Freistaa? 
anderem betreiben. Zw 
neii den abfahrenden und _ 
bussen. Das schmucke Bauwerk,! 
Ableger des monumentalen H! 
anmutet, wurde von Wilhelm LossSI 
fen, dem Sohne von Qeheimrat WillianT 
sow, Leipzig, dem Mitbauer des Hauptbahn-" 
hofes. 

Deutsche BlitzHugzeuge flie- 
sen Rekordzeit 

RL)V. — In diesen Tagen gelang es einem 
Blitzflugzeug der Deutschen Lufthansa die 
483 Kilometer lange Flugstrecke von Köln 
nach Berlin in der Rekordzeit von 85 Minuten 
zurückzulegen. Diese Zeit wurde bisher von 
ainem Verkehrsflugzeug noch nicht erreicht. 
Die planmässig vorgesehene Zeit beträgt lOÜ 
Minuten. Das Flugzeug hatte bei dem Re- 
kordflug eine Durchschnittsgeschwindigkeit 
von 360 bis 370 Kilometer. Gleichfalls ge- 
lang es in dieser Woche einem Blitzflugzeug, 
die Strecke von Hamburg nach Köln in der 
Rekordzeit von 70 Minuten zurü(J<zulegen, 
während der F lugplan eine Flugdauer von 
95 Minuten vorsieht. 

D-Zug mit 191 km Slunden- 
geschwindigkeif 

RDV. — Die zweite Stromlinienlokomotive 
der Deutschen Reichsbahn hat auf einer von 
der Lokoniotivversuchsabteilung Berlin-Grune- 
wald veranstalteten Probefahrt ein glänzendes 
Ergebnis erzielt. Sit wurde auf der Strecke 
Berlin—Hamburg vor einem D-Zug von rund 
200 Tonnen erprobt. Nachdem während 
eines grossen Teils der Fahrt mit 165 bis 
185 Stimdenkilometer Geschwindigkeit gefah- 

S>et öater fditeibt ilim. 2)ct Brief ift fdion 
inele Cage alt, et tragt bas Datum bes 3. llicirj. 
Der Umfdilag jeigt jalillofe Permeríe r>ou poft« 
auffalten uub Ctuppenteilen — jelin Cage lana 
ift iliut ber Brief nadigelaufeu. isente fdireibt 
man beu bteijeliutcn. 

„lt>ci§ (Sott, idi fann bid) perftet^eu", fdireibt 
bet Pater, „baß bu es uotjieEift, bei bet Saline 
5n bleiben, beuu liier auf bem £aub ift's ein 
etbätmlidies £ebeu. lEtroas Bocfiges ift in bie 
£eute gefällten, obgleidi mau iiineu bod) nidits 
lluredites aboetlangt, iiod) nidit einmal, baß aud] 
fie bell Sdiuiaditriemen enget fd)uaUen, roie roit 
£anbi»irle es fcliou feit langem tuu. Der lüert 
bet lllart ift auf bie ijalfte jufanunengefdimolseii 
— roenn er fo roeiter fiuft, fiub roit £anbleute 
balb alle uetloreu. Branucebes finb fd)on am 
Z'Janb, bie Bant ftuubet bie fjypötlief nid]t nielit. 
€s roirb Seit, baß ijans Bramroebe lieimfonnut; 
ZTTuttef unb Sdiroefter fiub ben fragen allein nid)t 
geroadifen. Der lefete Porfd)tag yelit baliin, Bram- 
roebe an bie Bau! absutreten, uorläufig aber 
als päditet auf bem (Sut ju bleiben. 

iDiifeitiitio 

Aeltestes und 

vornehmstes Haus 
Nachm. und abends 

gutes Konzert 

Tel.4-9230 - RUA BARÃO DE ITAPETININGA 239 - Tel.4-9230 

„Uub ber 2Tiaun, ben fie ba liinausgetragen 
liabeu?" beliarrt et eigenfiuuig. „2(ud) einet uom 
Straßenfampf, wie?" £r ladit liatt auf. „Der 
Sdiuß ni bie linfe pfote ift ein Dtect, Sdiroefter. 
3d) bin Solbat, unb besbatb tt>ill id) roiffen: 
roaruni läßt mau mid) liier benn nid)t oettecfen? 
lüatum flicft mau midi benn nod) sufammen — 
beu iXosfeliunb ? Deu Blutfäufet! Den Dolts» 
fd]läditer! Das Scliroein! IDatum?" 

Sdiroefter ijilbe tiat fid) bei feinem Slusbruei) 
»ersroeifelt umgefeben, unb fdiließlid), als fei es 
bie einsige ZlTöglidifeit, ilin ju betuliigen, Briefe 
Bom Hadittifclidien genommen unb fie il)m auf 
bie Bettbecfe geworfen. Dann liält fie bie ®ti» 
ren ju unb eilt fiinaus. 

Ejotft IDarttemberg ift allein. Jttlein jroifdien 
bteißig iTienfdien, bie ibn tiaff.en, 

lUorum? 

Uufer öftlidier itadibar, bas Hittergut l^olt» 
liaufen, tiat feit bein ZTTäts einen neuen ijerrn, 
fis ift ein Batifiet Siegftieb iüatburg. 5tau 
p. ^oltliaufen, bie Zttaim uub brei Sollte im 
Krieg oetloren t}at, foll, üollíommeu aufaumien« 
gebrodien, iu Küftrin iu eiuet Dad)fammet rooli« 
neu unb oon mitleibigen ífíadibarn ausgelialten 
roetben. 

Ztidit oiel beffet liegt's bei uns, liebet 3imge. 
3ebe lüodie bin id) besroegen ein paarmal ,in 
bet Stabt; jefet liab' id; bas (Sut nodi einmal 
gerettet; Bebiugung: erfteus Umfditeibuug bet SíY' 
potlieí in (Solbmatf, jroeitens Jlbtreten pon fünf» 
tiunbert 2Ttotgen für eine Sieblungsgefellfdiaft. 
Ss ijl eine gottoerfludite Sd^weinetei, fjorft, beun 
man ift ben iüdifen in bet Bant uub beten 
2?editsanroätteu nidjt geroadifen. UJatire (Saunet 
finb es, uub fie dnberti ein JDort auf bem IDeg 
com ITIunb bis jut Sdireibntafdiine jelinmal, 
unb immer 3U unfeten Ungunfteu. fjüte Did) 

250.00(1 
Flaschen WeniT Bt.1 
ein ,, Bürgermeister' 
Gäste, eine Bauernkaiü Kitteln 

 und auch sie nimmt regelmässig 
morgens u. abends ihr Gläschen „Uricedin" 
und kennt dahei weder 
HarnsSare (Acido nrieo) noch 
Gicht, Rbeama, DarmtrSgheit, 
Nieren«, Blasen« oder Gallenleiden 

UV 

<"-n. Depot: Hans Molinari & Comp., Rio 
Caixa Postal No. 833 

in beiuem £ebcn pot beu £jerrfd)aften bes Jllti^ 
Ceftaments! 

3d) roill nidit ftageu, fjorft, aber mandimal 
lliitte id) Did) bod) gern an meiner Seite. 31ber 
Du Eia)t redit: £rit bas üaterlanb, unb bann bie 
Sdjolle. lUas roiite bie Sd)otte otine bas Pater» 
lanb? Darum lieißt es ju alleterft: lUeg mit 
Spartafus, Kommunisums uub Bolfdiewisnms! (£s 
tann, es batf nidit fo tpeitergelieu! i^äterunnuel 
in Bayern, Baben, Brauufcbroeig — (Seueralftreif 
im liulirgebiet, in Sadifen, iu Cliütingen — 
nein, mein 3unge, bleib, bis bet unbeutfdie 
(Seift ausgetrieben ift! <})b tpir beibe leben, bas 
ift nidit iPid)tig; aber roiditig ift, baß Deutfeli» 
laub roiebet gtoß unb flatf wirb. Das walte 
(Sott!" 

€iu ííacbfatí ftelit nod) ba, eilig liingefrifeelt: 
„€beu touuut bie alte Urfdiel mit bet rjad). 

riebt pou Btamwebe — fie liat's Pom üerwalter 
X^ellerumub felber — baß Batou (Sinsburg um 
bie ijanb iiiiabetli Bramwebes augelialten bat 
unb baß man bort mit einer balbigen IVrfobuug 
redinet. Sdiabe um bas reijeube Ztläbel! Denn, 
wie mau fagt, ift's ein perfapptes (Sefdiäft: 
bet r^ett (Sinsburg ift feit einiget geit ibet al. 
leinige i)vpottiefeugläubiget pon Btamwebe unb 
liat beslialb alle Criunpfe in ber fjanb.. ." 

iiorft il\itttemberg läßt ben Brief auf ben 
Boben flattern — et mertt es nidit. £t Ijat 
eine Uifion, et will fie wegfd}ieben, aber fie 
felitt iuuuer wiebet. Die „I^errfdiafteu bes Jllten 
U-eftaments" fielit er por fidi, potau beu Banf« 
berrn Siegftieb lüatburg, roie et in bas Ijerreiis 
liaus bet i^olttiaufeus einsielit — unb am lUeg 
ftebu Pier fdilidite .^elbfteuse mit bem Stot]ltielm 
brauf; Kurt, 800 ilTeter liodi abgeftütjt auf 
uäditliebet Streife im Karft; i£rl)atbt, mit feiner 
Kompanie Por l]pern burdi ItTinenftolleH leben^ 
big begraben; 3trmin, perfdiolleu feit bet pielii» 
fd]eu Btuffilow^iDffeufipe. Uub als lefetes, tlei» 
net, befdieibeuer, £;ageu pou i^oltliaufeu, gefal» 
leu beim Sturm auf ben Coten OTatm burd) 
Duuibumgefdioß. 

Unb wälitenb fie Fämpften unb fielen für bie 
geliebte fjoiumt, legte ber liypotliefengläubiger 
lUarbutg bie Sdiliugen um fein Opfer — unb 
nun faß er auf bem Cllfinenetbe betet oon Ijolt» 
liufeu, bas ju perteibigen bie Zllänner pot faft 
fünf 3a£ireu ausgesogen waten . . . 

3lim fdiaubett; et fielit bas talte, lieiße, iiä» 
mifdie (Sefidit bes Bötfeumannes. <gt fennt es 
aus einet Petlianblung übet (Setreibelieferuug. 

„Jt»as roillft bu, fjorft", liat itim bamals ber 
Dater gefugt, „bas gefamtc (Setreibegefdiäft, mc^t 
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^er völligen Er- 
jioch Vorhän- 

ge Berück- 
|t es ge- 

die äl- 
Íli, nach 

der 
jfnt auf 
fes ein 

^ gesdiaf- 
 Fliis der Ge- 
^Rüiigaes alten Oot- 
»\ugust, dem Tag, an 

vkrelchem vor 700 Jahren der Hauptaltar 
geweiht wurde, erfolgen. 

Leichfathlefih- 
Vierländerkampf In Berlin 

RDV. — Das Fachamt Leichtathletik im 
Deutschen Reichsbund für Leibesübungen gibt 
jetzt das Programm des Leichtathletik-Län- 
derkampfes bekannt, der in Berlin am 31. 
August und 1. September zwischen Deutsch- 
land, Schweden, Ungarn und Italien ausge- 
tragen werden soll. Die Kämpfe, die sich 
voraussichtlich im Poststadion abspielen wer- 

den, beginnen am 31. August 17 Uhr, mit 
200 m Lauf, Hochsprung und ICugelstossen, 
denen sich 400 m Lauf, Speerwurf, Weit- 
sprung, 110 m Hürdenlauf, 5000 m Lauf, 
und 4x100 m Staffel anschliessen. Für den 
1. September sind vorgesehen: 400 m Hür- 
denlauf, Stabhochsprung, Diskuswurf, 1500 
m Lauf, 100 m Lauf, Dreisprung, 800 m 
Lauf, 10.000 m Lauf, Hammerwurf und 
4x400 m Staffel. Die Eintrittspreise sind 
für den ersten Tag auf 1.75-4 RM., für den 
zweiten Tag auf 2—5 Reichsmark festgesetzt 
worden. 

^^Kondere bis 
fkehr bisher wenig 
von einzigartiger 

Schönheit. Strecke werden moderne 
Schnellomnibusse, 100 Kilometer Stundenge- 
schwindigkeit, fahren werden. 

Zehn ]abre 
Gutenberg-WerksfaftinMainz 

RDV. — Im Gutenberg-Museinn zu Mainz 
hat jetzt die berühmte Gutenberg-Werkstätte 
wieder Aufstellung gefunden, die vor zehn 
Jahren nach alten Bildern geschaffen und zum 
ersten Male 1925, anlässlich der Jahrtau- 
sencifeier der Stadt Mainz, gezeigt wurde. 
Die Werkstätte, die in allen Einzelheiten 
der ersten deutschen Buchdruckerei Outen- 
bergs nachgebildet ist, reiste 1929/30 nach 
Spanien, wo sie den Besuchern der „Ibero- 
Ainerikanischen Ausstellung" in Sevilla gezeigt 
wurde. 1934 war sie auf der Weltausstellung 
in Chicago. Erst vor wenigen Wochen ist sie 
in ihre Heimatstadt Mainz zurückgekehrt, wo 
sie Iiis auf weiteres bleiben wird. 

Instandsefzuns des Limburger 
Domes fast vollendet 

RDV. — Die Instandsetzungsarbeiten am 
Limburger Dom stehen jetzt kurz vor dem 
Abschluss. Unter Aufwendung beträchtlicher 
Mittel wurde das nun über 700 Jahre alte 
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STUNDEN VERINNEN, 

ERSCHEINEN EWIGKEITEN 

Wann, wié frift der so 
ersehnte Schlaf ein, der 
ebenso notwendig ist wie 
Brot und Luft? 

Eine Tablette ADALINA 
in einem halben Glase 
Wasser versenkt uns 
schnell und unmerklich 
in einen erfrischenden. 
Schlummer. 

ADALINA ist ein leichtes, 
unschädliches Beruhi- 
gungsmittel 

ÄDÄLI 

Ventile 0|ii|tnii(|erei 

RuaSta.Ephlgenfal84 
früher 38-A. 

Empfiehlt sich f« alle Massarbeiteh 
und Reparaturen. - Garantie für 
soHde und saubere Arbeit* 

Heinrich Lulz 

Lampenschirme 
und kunálgewerbliche 

Clesclienkartikel 
kaufen Sie am beáten 

im deutschen 

KunstoewerbebaDS 
Rua Sta. Ephigenia 64 

LieselSctiUrer 
São Paulo — Tel. 4-1087 
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Bevorsuôen 

Sie beijbven 

Einííáufen 

bie im ,,S)enif(^en 
anjeigen' 

ben ©efd^äftä^äufei:! 
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HOTEL 

Tagespreis 15$000— 20$000 

Dein Hotel 

Fließendes Wasser und 
Telephon in allen Zimmern 

S. Pilo, largo rafsani 
esq. R. Visconde Rio Branco 

Deutsches Farbenhaus 
Henrique Zuehlke &. Cia. 
S.Paulo, R.ChristovamColombo 1 ,Tel.2-0671 

Alleiniger Vertrieb der bekannten 
TEMPEROL-FABRIK AT E 

(Lacke - Oelfarben - Lackfarben) 
Reidihalt. Sortim. in; Pinseln, Buntfarben, Oelen, 
Schablonen und sonstigen Maleibedarfsartikeln. 

Vereinsabzeichen 
In Gold — Silber — Metall 

Claus & Wiiliclv Llda. 
Raa Formosa 46-A - São Paulo. 

Das Glück und Wohlergehen Deiner 
liegt Dir vor allen Dingen gewiss am meisten am Herzen. 

Trage Sorge dafür, dass dies nicht eines Tages durch Krankheit verursadite Not 
in Frage geftellt wird und schütze Dich und die Deinen durch den Eintritt in die 

Krankenkasse des Dentsciien Hilfswerks 
Monatsbeiträge: Rs. 8$000 für Einzelpersonen 

Rs. 10$C0(i für Ehepaare ohne Kinder 
Rs. 12$000 für Ehepaare mit Kindern unter 16 Jahren 

AuskUnfle und Anmeldung: R. Consellielro Neblas 363 
sowie bei Herrn H. T h o m s e n, Rua Libero Badaró 46, 2. Stock, Saal 6 
und in den Zweigitellen: 

Araraquara, bei Herrn Jorge Preeg, Rua 9 de Julho 159. 
Campinas, bei Hrn. Ludwig Roels, R. Bernardino de Campos 890. 
Cayeiras, bei Frau V. Perzina. 
Jundiahy, bei Herrn Karl Friedrich, Rua Prudente de Moraes 130. 
Rio Claro, bei Herrn Ernál Fischer, Rua 4, Nr. 134. 
Sto. Amaro, bei Herrn Alfred Rentschier, R. Cap.'J'hiago Luz 132. 
Santo André, bei Hrn. Paul Richard, Rua das Manções 19. 
Sâo Caetano, bei Herrn H. A. Linhart, Johannes Keller-Schule. 
Santos, Gesdiãftsstelle, Rua do Commercio 54. 

iiod): bie finitc, 'fie geí;t burd) bte fjmt&e biefer 
Eeute."" 

tjat nie fonbetlid; auf bie „fjettfdiaften 
bcs Sitten Ceftaments" geadjtet; aber nun fiefit 
er 5uin erftenmat bas (gefidit ber Saffe: fceunb=^ 
Iic£i, glatt, [ädjelnb — aber fa(t, jielbercugt, ^art. 
llnb banebeu fdjiebt fidj bas anbere Bilb, jenes 
Silb, bas in feiner Sdiöntjeit abfdjrccfjnb unb 
entfefeiid) ift unb bas itin — er iPetg es jefet 
— perfotgt tjat bis in bie tDÜbeften ^tibctträumc: 
bas lOeib aus Ciditenberg. 

Unb bann tieji er nod] einmal bei: fiiidifig 
flingefrifeetten íladjfafe ... í3aton (ßinsburg fiat um 
bie i^anb €[ifabet£;s angetjaften... et tiat alle 
Crümpfe in bet fjanb ... 

€t greift nacf; bem Brief unb jerfnüllt iEin. 
iällt in bie Kiffen jurücf. £s tpirb büfter in 
itlin. ift gut, bag gerabe jefet ein alfer l(a» 
tnerob itjn befudjt; Kurt íDenbelin ift's, üon 
ben „llToabiter Dei[d]en", ben (Sarbegrena» 
bieten, bem íJegiment í?eint;arb. 

„ilTadjft ja nette (5efd)iditen, roatttemberg! .. . 
Ceufct aud^, nm§ brectige Sadje geicefen fein, 
bie ZITorbfalle, toas? öerbammtes (Sefinbel! —• 
rCee, Kametab, id; 3ie£;' bas ^elbfoftüni nidit 
eijet aus, als bis wir ben íjunben bett fang 
gegeben fjaben! Übrigens, ber fjöiimeffet liegt 
nebenan. 2T!äditig jäl;! ,3ft fd^on wiebet brübet 
»eg. — Kommfte mit? 3d) gel;' ju (general 
lüafter. Dicfe Cuft im Hufirgebiet. i^auptntann 
Cidltfdilag fdirieb mit norgeftern. ÍOerben ben 
iioten fdion nod; 5«igen, ba-g fie [;ier in Deutfd)» 
lanb.. 

Ijotft IDartteinberg roinit ungebulbig ab. 3" 
iflin jagen fid; bie (Sebanfen. cljucilenbe Detinu» 
tungen. 2(nf[agen. €nffd)ulbigungen. Bas große 
„lOarum" foltert iijn, unb als ber anbete per» 
»unbett fdja-'cigt: „IDie benfft bu übet bie — 
3uben?" 

iaft tt?iber IPilfen ift itini bie 5^91-' auf bie 
Cippen gcfprutigen, unb als er fie ans eigene 
®£)t Hingen Ijört - Ijart, gerabe unb nnoerbinbi 
lid) — inöd)tc et fie gern 3urüctl;oten. Kinbifd) 
fomnit fie ilini not, ladjerlidj, albern, unb — 
entfefelid) bunini. 

IDenbelin, bet läffig auf bent Beltranb qc" 
feffen tjat, ninuiit £)altung. 

„3uben?" fragt et gebeljnt. „3uben? — ItTit-- 
telalterlidic frage bas. freunb. tüie fomnift bu 
bnen nut auf fold) uerrücftes »as? — 
yja, fein JDunber — ftintt ja Ijiet mäditig nad] 
Karbot unb fo. — Sollteft mal ben Setrieb 
Ijier auf beti Sdiwung bringen unb nielit fenfler 
öffnen [äffen," 

X>et leife, gutmütig überlegene lüiberflanb reijt. 
i^otft tpieberijolt bie frage, bie et eben nod) 
Ijat lutgefdietjen madjeii »ollen: „iOie benfft bu 
übet bie 3uben?" 

„flöbfinn, £;otfl! — 3uben?! — ®lle Dor» 
urteile, übet bie wir mobetuen (ßeifter längft 
Ijinaus finb!" 

3n £;otft äünbet ein funfe. Das Blut fteigt 
ilim 3U Kopf. 

„®tle Dotutfeile ?" 
//3d) fag's ja: bu follteft nid)t fo lange in 

.biefet BasUlenbube liegen, freuubd^eu! — illan 
fommt mir auf buinme (ßebaiiten. Deutt lieuie 
fein t)el[er Kopf metir an foldje Spaße! — 3)u 
fieberft etwas!" 

„3)et ©berft íícintjarb", wiberfptidit fjorft jefet 
fdiatf, „Ijör' wollt ju, Kurt! — 3d! fiebere nidit. 
Der ®berft 2?einl^arb toat erft cor piet ober 
fünf lOodjeu bei Hosfe — id; weiß es »on — 
bodi bas fpielt feine Holle, Kurt. 2ttfo Itosfe 
Ijat pon Heinl]arb perlangt, mit bem (Sarbe,» 
regiment einen 3ubenfdiufe einsuridjtcn — ja, 
bu liötft riditig — unb bie (Srcnabiete 5ur Sx' 
djeruiig bet reidien 3u&«u am Kurfürftenbamm 
bort in bie jübifdjen lüofinungen ju legen." 

Sdiroff fptingt Kurt íüenbelin Pom Bettranb 
tiodj. „Du bift... oetseii), fjorft — aber bapon 
müßt' id} bod) aud] wiffen!" 

„iüatum benn? 3di liab's mir burdj gufoil 
etfaijren unb ju feinem bapon gefptodjen." 

„Xia, laffen wir bas. fjorft, id? bitte bid)! 
3ft bodj offenfiditlid; 'ne edjte Catrinenparole! 
illußt bod; 5ugeben! Unb wie gefagt, id; l;ab' 
auf bein Ifurfürftenbainm — wo übrigens fefjr 
anftänbige unb feine Ceute woljnen — felber 
meine Besieliungen, gum Beifpiel ber (55eljeinie 
finanjtat p. 2íencEen Ijätte mit befiiunnt bapon 
et5ät)lt!" 

Störtifdi fdjüttelt i^orft löartteniberg ben Kopf. 
€t perbeißt fid^ innner nielir. Jlnftänbige unb 
feine Ceute — natürlid). Unb aud) bie reidjften. 
Unb eine frage fptingt in iliin auf: „lüenn bas 
arme Dolf fdjon Heoolution niadjt — warum 
bann in beni armen Dorort Süiditenberg, unb 
nidit am millionenreidien Kurfürftenbanun?" 

Kurt IPenbelin fdjnallt bas Koppel weitet. 
„Übcrwunbenet Stanbpunft, tjorft! Dollfomtnen 

überwunbenet Stanbpunft! tfirft bodj nidjt! — 
Übrigens. . et jögert etwas, „wirft bodj nidit 

ben lädierlidien Hummel pon Knüppet»Kunje mit» 
madjen? Sdiufe» unb Ctufebuub unb fo? Sinb 
bod) aufgeflärte £eute! — ÍDas id) nodf fagen 
wollte — nein, petföitlid; überbringen wollte ... 
ja..." i£t öffnet einen Knopf bcs U?affentocfs 
unb tjolt eine Karte Ijetpot: 

»Ott Hencten 
Kurt t>. 

Derlobte 

Berlin, Kurfürftenbamm \\ Sdiloß IDenbenn 

„Hutl) p. HencEen?" fragt f^orft. „Siel) ba, 
l^als unb Bein, lieber 3u"9s! Stiles <ßufe!" 

„feines ITläbel — feines Htäbel — Stubentin 
ber Ulebijin — unb.. et räufpert fid) melit» 
mals. 

„Unb?" 
„Damit bu's nut gleid? weißt: 3übin. ííatüt» 

lidi: porneljmftes jübifdies fjans. Sdion pon lüil» 
lielm L geabelt." 

„HencPen? HencFen — »Sab's ba nidit einen 
HencEen... warte mal, id] wetb's gleid; liaben." 

Kurt UJenbeliu fommt iEjm supor. fürditet un» 
angenelitne fragen unb Êinwânbe. 3ft üim úi 
biefem SlugenblicE felber nidit wollt, ijefet alles 
iietaus, was et ju fagen tiat. 

„U)as willft bu überljaupt? Sdiloß IDenbelin 
ift 'ne foftfpielige Sadie! HTait liat bodi Ijeiiige 
pfliditen! Clftiunbert 3oilw ift lOenbelin uufer 
— unb jefet foll idi — ausgeredinet id} — 
es foppfieiftet gellen laffen? — Du mit beinem 
3ubenfimmet — bift ja diloroformiert! tCeiß (Sott 
— fiiib geimu fo iTTenfííien wie wir! — 
Übrigens liat fie fid} fd}on taufen laffen. Unb 
es ift bas enfjücfenbfte ZTiäbel, bas idi je feimen» 
gelernt liabe! 3dl liebe fie —" £t liebt bie 
Sdiultern. „ü?o bie Siebe liinfällt! — Slusge» 
fdiloffen, würbe nie eine (ßelbt}eitat.... nee, 
fommt gar nidit in frage! 3tudi liier uidit. — 
3uben? U?as lieißt 3"öeu? Unb bet (Seneral 
p. ZTIoßner, lie?" 

„U3as liat benit ber bamit ju Inn?" 
„3ft bod} audj 'n 3ui'f. ja." 
„Unfinn!" 
„€rlaube, ijorft, bas weiß id} beffer! ZTTein 

Sdiwiegetpater liat's mit nadigewiefen, bet alte 
HToßnet war nodi mit bem alten Hencfen ,Pon 
bet Börfe liet eng befreunbet. 2lls Danf für 

Wie der Name, so die Qualiläl!   
** Verlangen Sie von Ihrem Liefe- 

ranten stets nut diese Marke. Tai el-Bntter „Sabllme 
Dentsclie Bntterfabrik Th. Bergander - Ai.Bar.deLimeira288,TeL4-o62o 

feinen Börfeiibienfl liat ÜJiltielm L ben TTrtigcn 
ZlToßner bei ben Bonner Heitern bienen laffen, 
jawolil. n?at 'n tüditiger 3unge unb liat's, ipie 
bu fietifi, weiter gebtadit als wir beibe!" 

ijorfi UJarttemberg fdiweigt. 3'!iii ift> als fteife 
por feinen Singen ein feuerrab. 

„Sieliftel" lad}t Kurt, „ilu l}at's bit ben 
Sltem petfd}lagen. — Unb bas inätd)en mit bei» 
ner 3i>&«ifd}ufetruppe..." 

ijorfi glütit. 
„So frag bod) ben ©betji Heinliarb felber! 

®ber meinetwegen ben itosfe! — íDill bit andi 
perraten, wer linttet bet (ßofdiidite fiel}!: bet 
Kriegsgewinnler parpus»£ielpl}anb! U)cil er für 
feine Heid}tflmer jitterte — perftel} bod}, Kurt! 
Seine Heiditümet, bie er jufanmienfdiarrte, wiil}» 
tenb wir btaußen im Drecf lagen! — U^iilitenb 
wir ben Slob not ben Stugen l}âtten! IPiilitenb 
wir unfere Kameraben begruben! IDäIitenb fie 
im Stad}elbtaiit liingeu unb ganse itädite unb 
Cage burdiwimmerten, granatenjerfe^t, perftüm» 
melt, geblenbet, pergiftet, mit lierausliängenben 
Därmen! iDälitenb fie (Selbfreus fdilucften unb 
fid) bie Hungen bei lebenbigem Ceib lierausf..." 

„Du bijl walinfinnig!" 
3u £)otft getit etwas tDefentlidies not. fis 

ift, als liabe er bisljer bie S«it cerfdilafen, fei 
nun 3wifd}en ö?aii}en unb Cräumen unb fiiibe 
fidi nod) nidit jureciit. (Erinnert fid) plöfelid; an 
ein firlebnis Pon bet front, bei ber Kronprinjen» 
armee, 2. 30""«^ ^918. IDeiß bas Datum fo 
genau, weil fie an bem Cag (Seburfstag liat, 
fie... 

2ln biefem Cag liat ber ®berbefet]lsliaber bot 
5. Jlrmee, ber beutfdie Kronprins, eni fetnfd)rei- 
ben an ben Kaifer gefd}icft: 

„3d) bitte Di(i}, bie btei Leitungen: franf» 
fürtet ôeitunn, Berliner Cageblatt unb Vorwärts 
an ber front jn perbieten. Das Unlieil, bas 
biefe btei Blätter wälitenb bet legten Ulonate in 
ben Köpfen unfetet lüaimfdiaften angeriditet ba» 
ben, ift bebauetlidi. für ben fülltet ift es nidit 
glcidigültig, in weldiet Stimnumg 0)ffi5iere unb 
JlTaMnfd]aftcn in bie großen Sntfdieibnngstänipfe 
eintreten." 

Unb il}m ift, als begreife er erft je(it: biofo 
btei großen Sptadirolite bet liboraliftifdien Set» 
fefeung, bes .. . 3ubentums. 

Begreift anf einmal ben tieferen Sinn biofes 
Celegtanuns. Bewnnbett ijeute, ba et felber als 
ein ®pfer bes roten üatorlanbsperrats liier jwi» 
fííien rotem (Sefinbel als „Slusfäfeiger", „Verfem» 
ter", liegt, ben U?eitblidf, bet in biefet bringen» 
ben Bitte liegt, fülilt: liier ift ein Sipfd bet 
großen IPat;t^eit, bie id) fudie. 
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Anzeig.-Annahme: Av. RíoBtanCO 69/77^ 2. St., Z. 11 

^ßreiSroert' ©rfrtfc^enb 

brtS 6clic6íe Ouölitöt^iJrobMft ber 

Seutítieii Slptjcfe = Stio iie Saneio 
3ltta ba aOfrtJibeôa 74 = ^cl. 23=4771 

BarKHIIBHIIiyS 

IRlo t>e janeiro 
1Rua tnruguagana 166 
gegenüber ^aríeil^eim. 

Frütastttchs- 
und Abendfisch 

£ugen t>enl{el. 

Pension Hamborp 

SRio íie Siineiti) 

©eutfc^e fíüc^e 

Stngeiie^mfter StufentÇaIt 
ait(^ in ber Reißen 8®W- 

Vua Canb. ^en^ea 84 
Sclefon : 25=3898 

Aneíkannteíinassen ist unsete 

Inhasso- 

Âbteílung 

eine der besteingetichteten am Platze 

Machen Sie einen Versuch und Sic werden 
Ihre sämtlichen Duplicatas und Wechsel 

nur noch durch unsere Vermittlung 
einziehen lassen. 

Banco Ällemäo 

Transatlantico 

Raa 15 de Novembro 38 
Caixa Poílal 2822 Telefon 2-4151 

-6^- 

Jeder Dentsche kaoLl 
nicht an den Olympischen Spielen teil-* 
nehmen. Sei es, daß er durch seinen Beruf 
nicht abkommen kann oder finanziell 
nicht in der Lage ist, sich eine Reise 
nach Deutschland zu leisten. 

Die Olympischen Spiele 
wetden aber durch den Deutschiand- 
sender nch allen Teilen der Welt gesandt, 
so dass jeder, der einen erstklassigen 
Radio-Apparat besitzt, die Spiele 

mithSren ond erleben 
kann. Der Telefunken WLK 659 ver- 
mittelt Ihnen durch seine Klangreinheit 
einen absolut störungsfreien Empfang. 
Besuchen Sie uns und lassen Sie sich 
den Apparat vorführen. 

Companhia Brasileira de Electricidade 

Siemens-Sclinckert S.A. 
Rio Porto Alegre Recife 
Telefon 2-6006 — SãO PflUlO — Caixa 1375 

Rua Florencio de Abreu 43 

Mi« Sierfeller 

„GRUTA ALLEMÃ" 
São Paulo, Av. São João 61, Prédio Martlnelll 
Erstklassige Küche/Gutgepflegte Getränke 
Billard-Saal Allabendlich Künstlermusik 

Versicherungen 

Caixa post. 
94 G. Opitz 

T elefon 
2-6483 

Guter 
Jeden! 
Jeden 
tung beii 

Nr. 16-. 

Rna Anhangababi) 
werden Sie mit allen Deli- 

katessen, Wufstwaren, 
Butter, div. Qualitäten Brot, 

erstklassig bedient 
Tel. 4'2004 - Elsa Siefer. 

Casa 

Hermann 
Deutsches Spezialhaus 
für Ein- und Verkauf von 
gebrauchten Maschinen aller 
Art, Waffen, Photos, Koffer, 
Musikinstrumente, Hausge- 
räte sowie Wertgegenstände 
aller Art. - R. Seminário 100 

SAO PAULO 

E)eutscbe8 

Ipbotobaus 

6$loi|tet Elein 

9ÍUQ 0ta. ©p^tgenia 155 
-Sciefon: 4=2718 

— SlHe gad^arBeiten — 
— SimateurarBeiten — 
2Iu^enaufna^men, ufro. 

íP^oto=2lI6tttttê 
unb ^^otoavtifel 
in reicher Síuêroa^L 

©aí    
2IBnuèun0 beä'i 
teiro, 

®a§ ©DanGelifií^e ©tiff" 
üon 9Sitten6erger (ãá)roeítert;í 
©djuljal^i c" ®ienstag, bcn 3.' 

^nnielburtgen unb Stnfrngcn íi^?ír3ín;id)ten an 
bie Sßorftcficrtn beê ©unngelifdjcn ©tiftâ, §aniBurgo 
S3eIÇo, SRio (Branbe bo ®ul. 

Confeitaria Allemã 

moderne Bäckerei 

Praça Santa Isabel 2 
Telefon! 5-5028 

empfiehlt seine ff. Torten, 
Kuchen aller Art, tägl. fr. 
Schwarz- und Kommisfarot, 
sowie weslf?!. Pumpernickel 

■ usw. 
Wilhelm Beurschgens 

„Santo Amaro-Wurstwaren" 

sind und bleiben die besten 

Ein Versuch wird Sie bestimmt überzeugen. 

Die Erzeugnisse vom Frigorífico Santo Amaro 
sind in allen besseren Lebensmittelgeschäften 

erhältlich. 

ci-iunci't ftdj, iDÍe tcofe i>ct bcingcnbcu 
i^itfc bcs Kroupriuseu bie brci 3<^toiigcn nad] 
wie HOC mit jebcr poft iti öie Sctiüfeciiaräibeu 
fainen.. . bcnii btefe pteffe xoat fd)on ftätfcr 
als ber OJIi<ii-ftc iiricgsfjerr; ftätfer als bie ge» 
famte nit)tncoI[e Jlcmee. triefe pteffe regierte 
in Seuifdilanb. Itnumfdiränft. Diefe preffe xvoiU 
fe uidjt, ba|3 bie beutfdje 5a£itie nodi einmal 
fiegreidi Ijeimfiatterte ... 

„Uiib «)emt idi red^t uecmute, Kamerab, bann 
tiat bei' (ßet;einie itnaiijrat ^erc ». Hencten bie 
erfte íjypotíief auf 5d)[o§ IDenbeüu", fagt Xicrft 
lüarttemtiei'g in oöUig auberem CoufalL 

ift icirflid) fo ettoas ujie IDalinfiuii in ifim. 
Sein í.?!ícE flattert, tiie IjCinbe sittevn., T)ie Stirn 
ift rot. IÊC fdiaut Kurt lüenbeliii fanatifd) in 
bie Jtugeii. 

„Klemer — armer 3""g2' 5'i benfen, 
baß beiiie eigenen nnfdiulbigcii Kinber eiiimat... 
i^alhjuben fein werben! Unb nur, loeil es einem 
fdjlaneu Sörfemnann —" 

„'tfdiulbige, ijorft, ber Con paßt mir iiidit, 
burdiaus nidit! Ifieine Verlobung Ijat mit (ßelb» 
fragen iiidit bas geringfte 311 tun. (Sarnifdit. — 
Itnr infofern, als td) ju^ecEs Ijypottiefenregelnng 
anf IDnnfd) meiner ílTutter nad) nnferm €tnmarfc£i 
non potsbam Ijer (Selegenlieit naljm, mit HencFen 
3u fpredien, unb babei — fennenlernte. tias 
ift altes! 'mpfetjle mid;!" 

* 
„3dl Inn lu-rrücEt", fagt Ijocft IDarttemberg íaní 

Hor ftdi Iiin. 
i£s ift Hadjt. JHles fdiläft im 2?aum. llnr 

ber fieine Knabe mit bem "Ko))ffd;u§ jammert (eife 
im lieber. 

/,3dl bin uerriicft — idi inerbe am llTorgen 
biefes £ofai r>er[affen, fonft fd^nappo idi über. 
X^ans 23rami»ebe, Süfabetii 23raintt>ebe — Kurt 
lUeiibelin, ji?utti o. Jiend'cn — 5rau X^olttianfen 
in einer Küftriner Tiadifammer — X^err iJaron 
(Sinsburg mit ben Trümpfen in ber Xjaub — 
Ilövt itir's, ilir Xjalunfen?" 

init einem bumpfen £aut läßt er fidi nneber 
in bie Kiffen falten. Sv ladit. Ss ift ein tierj» 
jerreißenbes Ead^en, unb er erfticft es unter ber 
bünnen 2)ecfe, ba§ bie Sditüefter, bie ai-groötinifdi 
in ben Saat tritt, es nidjt metir l]ört. 

Hur ber X{uabe loimmert unb ruft nadi feiner 
ZUutter. 

„X^ier bin idi ja!" fagt Sdiwefier X^itbe gärt« 
tidi, unb fo fditummert ber Kleine in frommem 
Xüatin au frember 5Mii«i'bruft glücflidi tiiniiber 
in ein befferes 3í>iÍ6Í's. bie Crcineu Sdit»ejier 
Xijitbens im abgejetirten Xiinbergefidit. 

„ZlTetbe niidi äur Stelle, Xjerr Ceutnant!" 
XjöIImeffer tiappt bie XjacEen 5ufannnen. 
„Sinb atte K>eg, bie Xlnferu, X^err Ceutnant! 

Xüenn fjerr Centnant geftatteu .. ." 
^erriffen, bie Seele uerroirrt nnb rerfdiattet, 

ftelit Xjorft lüarttemberg am früfien ílTorgen oorm 
Xtranfenliaus, ben Jlrm nodi in ber Winbe, auf 
ber fütiten, unfrennblidien üorortsftvajje Berlins. 
iSreujcntos atiein. X^ört Eaum bie l?itte Xiöltmef« 
fers, bes alten (Betreuen, bes Eefeten; iiört taum 
bie forgenben Xüorte ber Sdiwefter X^itbe; ftrecft 
itir mitten in itirem freunbfdiaftlidien iiaten bie 
X^anb Iiiit, tippt an ben Xietm unb get^t. 

X^iuter itim, mie fein Sdiatten, X^öttmeffer. 
(Seilt in ein böfes £eben. 
(ßeljt ju XPatter. Kämpft im Korps £iditfct;tag. 

iiuEirgebiet. 23arriEaben. 21ufrutir. ötnt. Cob. . . 
lí»at;ntBÍfeige Setbftserfteifdiung. Kämpft in X'je» 
öjeft'Dorften. 3» Bottrop. (Beneralftreif. Belage» 
rungs^uftanb. Sietjt nur Â)eutfd;e mit Xjajj in ben 
Ziugen. X^ört nur ^lüdie uiib ^'^ertüünfdiungeti. 
£ine riefige fdinm^igrote XDette fditägt über ifim 
5ufammen; er gtaubt, bariu ju ertrinfen. 

So, fo, fo ift's itim gerabe redit. Xfann gar 
nidit tott genug fommen. 3'' biefem Xjötteni 
breugtiet, ba tann er cergeffen. ^at feine 
3um iXadibenfeu unb Derämeifetn. 5ättt abenbs 
mit Stiebet unb Stalittielm irgenbwo auf eine 
bünitc Streu, auf bie Steine irgenbeines ;Çturs, 
ätüifcfien bie oorjatirigeu Stoppeln »ert»atirIofter 
Oelber, IDenn er ertpadit, rei§t tlin Heues, Ztber» 
njifeiges, Sdiauerlidies, ZlTenfdienunmögtidies tjeraus 
aus bem llnbetougtfein traumtofen Sditafs, Iiinetn 
in bas uiafdiinenmciBig (Semeine rüben £anbs== 
fneditstreibeus, fiinein in Xfampf uiib X7tnterfialt, 
in btutige (Saffen, ins X|ecfenfeuer ber iierotui« 
tionäre. 

Hein, er witt's itidil beffer. 3íí'5 bod) teidi» 
ter 3U ertragen, ats ber qnätenbe ^wteftreit oon 
Pernunft unb (Sefütit auf ber (Srenje 3«)ifctien 
uiercinl]atbjäl)rigem reibiffenen Sd^ü^engrabenfrieg 
unb perfdjütteter beutfdier XDett. 3ft'5 bod] leidjter 
5U tragen, ats bas Beteußtfein uon leerer X^eimat 
luib rettungslos jerbröcEetuber pätertidier Sdiolte. 
ílían fiat... „feine Crümpfe in ber fjanb" — 
aber man fdiiebt jeben íEag ein 3>ut;enb £abe» 
ftreifen in ben Jtrmecrepotner. 

2tb unb 3u tieft man audj einen 5efeen gei» 
tungspapier. 3if immer neu. iüas gilt's? 
3ft uid]t ein Cag wie ber anbere? 

2^. ilTärs; Die Jtuslieferung ber beutfdien Ijan» 
betsftotte beginnt. 

26. Itiärs: Staatsgeriditsfiof gegen (Senerat £«• 
benborff. 

7. 2tpril: 3ie bayerifdie ííegierung ftielit naeb 
Bamberg. Ausrufung ber Häterepublif in 21Tünd;en. 

\2. Jtprit; Ber fädififdie Kriegsminifter Heu^ 
ring toirb in Dresben ermorbet. 

2^^. 2tpril: Die beutfclie Hegierung fcbtägt bie 
(Srünbung. eines fötferbunbes cor. 

X^orft nimmt att bas in fidi auf mie ein Sditaf.' 
roanbter. 3f' "wf ber (Srense 3mifdien XDirltidi« 
feit — mirttidi nur bie Craumgobitbe, bie ibn 
umgautetn nnb fdjrecEen, menu er fidi auf ber 
Streu mästt ober in uertaffenen lüotinnngeu näd|» 
tigt. (Einmal finbet er einen Ders, ber mit eij- 
nem alten Dormiirtsbtott in bie offene Xiegelbatin 
met^t, mo er mit feinen X{ameraben Tied'ung vor 
einem 5enerüberfatt gefunben tiat.. 

i>as £ei^en^«tts 

Diettiunbert Cote in einer Heit; — 
Proletarier! 

(2s fragten iiidit €ifen, putoer unb Btei, 
ob einer redits, tinfs ober Spartafus fei, 

' Proletarier! 
löer fiat bie (Semalt in bie Straßen gefanbt, 

Proletarier? 
Xüer natim bie iüaffe 3uerft in bie X^aub 
unb I^at auf ifire <£ntfdicibung gebrannt? 

Spartafus! 
üietiiunbect Cote in einer Heit; — 

Proletarier! 
Kart, Höfa, Habef unb Xtompanei — 
es ift feiner babei, es ift feiner babei! 

Proletarier! 

X^orft munbert fidi, baß man bas in alter 
(Öffentlidifeit fdjreiben fanu; mciß bodi jeber, baß 
bie S03ÍS bie erfte Karte biefes btntigeu Spiels 
ausgefpielt Iiabeu. 5üiitt 3um erftenmal mit glü^ 
Ijenber Sdiam: er — er — et ift in biefem Spiel 
nidits weiter als ber Sötbner ber S03ÍS; er — 
gibt (Sefunbtieit unb Btut tier — nidit inetir 
für Êlire unb 5reitieit bes Datertanbes, fonbern 
für bie Betauge betet, bie bem Datectanb uor ei» 
nem 3ctic iu ben 2íücfen gefallen fiub mit bem 
liocfiüerräterifdieu, fdiauboollen iTTunitionsftreif. 

Huu pacft's itin, uini fdiüttett's itiu. 
2)cr XOaffenrocE brennt itim mie Bremieffet auf 

ber Xjaut. (2r mödite iliu aussietien — gteidi, 
oiine Det3ug. Zttödite flielien — irgenbmotiiu, ico 
man nidits meiß »on bes l^aterlanbes nnb feiner 
eigenen Sdiaube. £ädietlidi, biefer (Sebanfe... 
bie lüett ift »etfdiloffeu. JRödit fidi uerfriedien 
pot ben £ebeuben unb oor ben Coten, uor ben 
(ßefatleneu — i»o? Überatt liegen fie, bie Coten 
bes beutfdien Krieges unb luarten unb iparten. 

Sie, bie einft ausgesogen fiub für bie Xioimai 
Smei Xllillioueu in aller lüett, in (Dft unb lüeft, 
in Horb unb Süb. 

lüarten. lüarteu. iUarten. IDorauf? Uiarum?' 
Don fern, mie burdi eine XlTattfdieibe, cmpfin» 

bet X^orft lüarttembcrg: 
2tuf bas neue Seuifditanb. 
2tuf _ bie Saat, bie aus ben Jtiarrengräberu 

bes toten ZTiiltiouentieeres bereiuft erfprießt. 
So mattet fie, bie große itrmee, lautlos, ftumm 

~ mattet Stunbe um Stunbe, feit bem Cag, 
ba bie Xjeimat fie um ben Coljn ilires Sterbens 
betrog. 

lüartet Cag um Cag, bis 3um Xliorgengrauen 
bereiuft, ba bas (Stoße lüecfeu bie Sdiläfer iiet^ 
ausreißt aus beu (Srüften unb Sditüctiten, aus 

' bem Sanb unb 5d]ticf ber ®3eane unb aus ben 
Sümpfen unb XUoräften, beti lüätbern unb 5et« 
betn, ben Sditammftrecfeu Hußtanbs unb ben 
XCaifäefern 5ranfreidi5: Dotf, ans (Semelir!. . . 

tDartet, bis ber große 3tppctt beginnt, an bem 
fie alle Sdiutter an Sdiutter ftetien merbeit, bie 
Coten nnb bie £ebenben. lOartet, bis 3um tefe» 
teu Sturmatarm ... Dotf, ans (Semetir! 

Xjorft fnirfdit in gorn imb (Srinnn. Befditießt, 
ein £anbsfuedit ber 5<JHft 3« bleiben, bis et eines 
Caijes oline Sdjam ein £anbsftiedit bes Xiirns 
fein fann. Befditießt, nadi alten, beutfdien, ge» 
treuen (Stuubfäfeen, bort 3U fediten unb bort fidi 
ein3ufefeen, mo et bas beutfdie Hedit gtaubt. . , 

(Staubt... Denn et meiß nidit metir. i£r 
f ü ti 11 nur uod}. Zltag nid;t melir auf Deutfdie 
fdiießen. X(aim's nidit metir, audi menn fie Spar» 
tafiften unb Koiinmmifteu fiub: er fielit iu ili» 
neu, mie er's bist;er - nie fall: B r ü b e r g 1 e i» 
dl e t Haffe — oerirrt uub riermirrt. l^erbolirt 
Unb perblenbet. Derftört unb perbunnnt. 

(Sreifentiaft alt — ift er's uicbt? — ,Die grau» 
figeu Cage non £iditeuberg, bie Blutorgien im 
£anb bes Brubetmorbes, Iiaben feine Sd;täfen 
ergrauen laffen. 

(iortfetjung fotgl.) 

Rio de Janeiro 

FAMILIENLOKAL 
mit bestem Otc' ester 

DANÚBIO AZUL 

Av. MemdeSá34 - Tel. 22-1354 
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f pâulocpotana 

133 
20.30 li, ^ 

3eIIcn4 
í^mo: „íttuâ beutf^erT 

Dncfen. ' 
âelle ílntetica, ®onn^_„_ 

fintar, 20.30 UÇr, im ®artbitrg§auâ. 
3eIIe3Wittc, ®IocE 1—8, 3)littTDü(^, ben 26. g^eBruar, 

20.30 U^r, im SBart&urQÍjauS. 
3eWc SSJlitte, SIoií 11—18, SJJittrooc^, ben 18. SJlârs 

1936, 20.30 U^r, im SBartBurgÇauâ. 
3elle 3)íoÓC(»=©raâ, |?reitag, ben 28. gefintar, 20.30 

Ufir, in ber Schule 2)íoóca=Sra3. 
QeUt <Sattt'9(nn(t, greitacj, ben 20. SJÍârg 1936, 20.30 

U|r, in ber Sar Sriangnio, S^ora röenino. 
3cHe ®ilía aJínmttna, SObntag, ben 16.ai{cir3l936, 

20.30 U£jr, im ©aale Slíertenê, ^nbianopoliã. 
93to(# Caetano, Sdontag, ben 23. Slíarj 1936, 

20.30 UÇr aBenb«. 

nlo; 
94:228$600 

Arg. Pesos 3.— 
. RM. 35. 
^Spenderzahl 

28 790$j 
fmensis " ^ 
. 69 3:410$0ÕÕ 
feilbetrag 

51 5:220$000 
, 4 850$000 
rProductos 
=>r" 23 261$000 

3 45$000 
_ 10 402$000 
^nkenhaus71 1:300$000 

trein 48 244$000 
íock IV 9 1308000 

PTe-Block XI 9 210$000 
itte-Block XII 7 135$0 O 
fittcBlock XIH 10 178$000 
4itte-Block XV 11 295$000 

. _ »Mitte-Block S. Caetano 8 1158000 
Iflos P. Himer, Avaré 13 875$800 
jJavHabermann,Gemeinde 

|orí-Leme 2 170$000 
FGermanico, Jan.-Liste 58 711$000 

plerlístcn: 
feutsche Schule Villa Marianna 5:231$900 

» » Moóca-Braz 5518800 
» » Bosque de Saude 3008400 
» » Friedburg 1558000 

Deutschoálerreichische Schule Itararé 
Nachtrag $500 

Gustav Beyer 308000 
Fried. August Schmidt. Tabatinga 208000 
Ludwig Ohl, Guaratingueta 158000 
4. WHW-Abend der Ortsgruppe São 

Paulo, 23. Januar 1936 1:9238700 
Ortsgruppe Campinas: 
Verein Germania, Jundiahy  508000 

3.- 
35.- 

Rs 117:8488700 
RM. 35.— 

arg. Pesos 3.— 

Parteigenossen I 

Benutzt die Bücherei der Ortsgruppe! 
S3üc^erau§gaiie im SBortBurg'^auS 

ieben ®iert§tag oon 6—8.30 Ul^r 
jeben aJlittiuo^ uon 3—5 Ul^r 
unb ©onnerätog dou 8—9.80 U^r 

« 

3tmtáltiattet6ef<)rc(í6nn9 s aJlontag, ben 2. 9Jlärä im 
^ßartei^eim. 

♦ 
3iIIe ^ttttí»t(»5í): Çpflidjtoerfammlung jeben gioeiten 

SonnaBenb im SJionnt. — ©(^uIungSaBenb jeben 
üierten ©onnaBenb im ajlonat Bei ißg. iSräffig, 
SRua SPrubente be SJloraeá 124. 

^tataqudtd: ^ftic^tDerfammlung jeben er= 
ften ©onnaBenb int aJlonat. - ©prei^aBenb 
jeben brüten ©onnaBenb Bei íBg. ííern, 3lua 9 
be Í61- 

Die Notwendigkeit 

des oewerblicliefl Unterrichts 

Vortrag des Vorsitzenden der Gewerbe- 
schule Móoca-Braz, gehalten bei der Auf-! 

nähme-Versammlung I 

Liebe junge Volksgenossen, wir haben Sie 
heute zusammengerufen, um mit Ihnen noch 
einmal einige Einzelheiten des Stundenplanes 
und Unterrichts zu besprechen, doch das 
wird nachher ihr Lehrer' erledigen. Ich möchte 
Ihnen nur etwas Allgemeines über .die Not- 
wendigkeit des Fortbildungs- und Gewerbe- 
unterrichts sagen, das teilweise vielleicht 
schon Ihre Fltern mit Ihnen besprochen 
haben. 

Sie wissen, dass drüben in Deutschland, 
wie auch in allen anderen zivilisierten Län- 
dern, der Nachschul-Unterricht schon seit 
langen Jahren eingeführt ist. Warum? Nun 

weil die verantwortlichen Jugendbildner er- 
kannten, dass der Mensch fortdauernd ler- 
nen muss; es gibt im menschlichen Leben 
keinen Stillstand, kein Fertig sein. Alles 
fliesst, hat einmal ein grosser Gelehrter ge- 
sagt. Was heute gilt, ist morgen veraltet. 
Sie alle wissen auch aus Ihrem Beruf, dass 
?Í£h die Arbeitsmethoden, das Werkstück, 

Werkzeugmaschine, die Bauweise, der 
_ rschmack und Bedarf des Kunden fort- 
schreitend ändert. Der Schneider muss sich 
jedes Jahr auf eine andere Mode einarbei- 
ten, der Tischler auf neue Formen bei sei- 
nen Möbeln, der Schlosser muss den stän- 
digen Fortschritt der Technik beobachten 
usw. Wer stillsteht, bleibt zurück. Ein auf 
senien Lorbeeren (hier in unserem Falle) 
auf seine sich in der Schule erworbenen 
Kenntnisse ausruhen, gibt es im Leben nicht. 
Unbarmherzig wird der bei Seite gedrängt 
der nicht Schritt hält. Wollte zum Beispiel 
irgend ein Industrieller oder Handwerker 
seiner Kundschaft sagen: Kaufen Sie doch 
bitte das Alte, darauf sind wir gerade so schön 
eingearbeitet. — Na, was meinen Sie wohl, 
was der Kunde darauf antworten würde? 
Behalten Sie Ihre alten Ladenhüter für sich, 
das wäre sicher das Geringste, was er zu 
hören bekäme. Und was haben wir nun für 
uns daraus zu entnehmen, da der Indu- 
strielle, der Handwerksmeister auf den Kun- 
den angewiesen ist, um leben zu können, 
muss er von seinen Mitaibeitern, das sind 
Sie, vei langen, dass Sie d i e Kenntnisse be- 
sitzen, die Sie befähigt, all den Ansprüchen 
zu genügen, die der Kunde an den Meister 
stellt, sonst kann er Ihnen eben keine Arbeit 
geben, oder ist gezwungen, Sie zu entlassen. 
Beispiele dafür werden Sie ja an Ihrer Ar- 
beitsstelle schon beobachtet haben. Gut, für 
Sie alle, die Sie hier sitzen, hätte ich das 
garnicht zu sagen brauchen, denn dadurch, 
class Sie sich zu den Kursen angemeldet ha- 
ben, haben Sie ja schon^ bewiesen, dass Sie 
•Si!:li_üer Notwendigkeit einer Weiterbildung 
bevvnsst sind. Ich glaube aber, es kann dies 

^nicht oft genug und nicht eindringlich genug 
Ígesagt werden, damit. Sie sich des Ernstes 
Ider Sache ganz bewusst sind. Der Unter- 
|richt wird für Sie manchmal nicht so ganz 
leicht sein, oder Sie werden müde von der 
lagesarbeit nach Hause kommen und Un- 
lust oder die liebe Faulheit werden Ihnen 
ins Ohr flüstern; bleib' lieber heute zu 
Hause, einmal den Unterricht schwänzen, 
ni.qcht Ja nichts' Geben Sie dem nicht nach, 
rcisser? Sie sich immer wieder zusammen 
und sagen Sie sich; „nein", ich will und 
muss vorwärts. Die gebratenen Tauben kom- 
men mir nicht ins Maul geflogen, ohne Fleiss 
kein Preis! und ohne Wissen kein vorwärts 
kommen. Also werde ich mich von .nichts 
abhalten lassen, den Unterricht regelmässig 
zu besuchen. 

Ich sage Ihnen das deshalb, weil sich bei 
den meisten dieser Kurse gezeigt hat, dass 
die Begeisterung anfangs gewöhnlich sehr 
gross ist, bei Auftauchen der ersten Schwie- 
rigkeiten jedoch schnell nachlässt. Zeigen 
S i e durch die Tat, dass Sie die notwendige 
Energie besitzen; Sie tun sich persönlich 
den grössten Gefallen damit und beweisen, 
dass Sie auch im Leben durchhalten werden 
— und jetzt „ans Werk!" 

Vom deutschen Generalkonsulat 

Für nachstehende Personen liegen wich- 
tige Postsachen beim Deutschen General- 
konsulat: 

Beck Richard, Dorster Dorothea, Gneuhs 
Edniimd, Heinrich Lina (geb. Wätzig), Koch 
Karl, Mewes Louis, Pfeifer Fritz, Sinnhöfer 
Otto, Wallentowitz Emil und Rickertsen 
Frau. 

Sitte Qítioen Sauntet unb Sportler 

Toerbett aufgeforbert, fic^ mit i^ren 

jCurn= unb ©porttcarten in 93er= 

Binbung äu fe^en, um $Rä§ere§ 

über bie gemeinfameu Freiübungen 

gu pren, bie am 1. 9Jiai, bem Síag 

ber SIr&eit, geturnt inerben fotten. 

Sciltilc 3ítlicitSíein(iflfil)iift 

ÖrtSgrMppe 0. = m. eüo Soso 239, 1. etoif 
aBir_ tietroeifen auf bie heutige Stnaeige bcê nin 

20. geBtuar 1936 im ©aale bc§ Sgra 
fiattfinbenben Äametabfc^nft^ttöcnb ber Seiten 
StBerbabe unb SüiIIa Sllartanna. 

SlnitêraaltecBefpred^ung fällt auâ. 
9íiiE)ereã wirb BefanntgegeBen. 

iríieitíediiíiHÍÉff iitr kiitfÄitii 

|tim iui itólttiiii. 
"SlJrcc^fhtnbcn aRittroo^â non 2-6 UÇr nad^niit» 
tagê. Slnmelbungen roerben außerbem entgegen» 
genommen in ber firanlenlaffe beâ ©eutfcBen ßilf«= 
roerfâ non 9—5 Ul^r, aHeá im SBartBurgBauê, SRua 
©onf. SdeBiaâ 363. 

Unfere 3«Wnetlic= unb SWÍiíjturfe finben regel» 
magig jeben aJiittrood^' non 2-5 UEir im aBartBurg= 
fiauê ftatt. Slnnielbungen bortfelBft. 
Seile SorWm e«ro<M! SBIocfaBenb, TOontag, ben 

24. geBruar uon 8—10 U§r, ÍRua iftuffia 205. 

®ieS3erIoBung 
ter ^itbegarb ©crttub 
mit §errn ®ipL = 3ín9- 
^arl O. @0^1 âcigen an 

Snidgarb Seute 
««b tÇrau ©crtrub 

^evititb Scttte 

®il5l.=3:ng. 

SBerlotte 

@. ijjaulo, ben 16. Q^eBruar 1936 

g)eut8cbe Scbule ^q^lpaulo 

©inlabung gur 

JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG 
aHontag, 2. 3Jlärä, 20.30 U§i-,in ber Stula, SR. Olinba 190 

3:ageáorbnung: 
1. ^ProtoíoH ber letiten Çauptoerfammlung 
2. Seridjt beg SorftanbeS üBer baS .^aÇr 193,5 
3. Seridjt beâ ©djulleiterã 
4. SBal^t i'cr ÍRec£)nungâfülí)rcr 
5. Slntröge uon ffliitgiiebern 
6. ©rgönjungStoaBIen für ben ÍBorftanb 

äBir Bitten, etwaige Slntröge Bis äum 28. geBruar 
fcf)riftltc^ einâureidCjen. 

$ct SBorftanb 
beê Vereins $eutfd)e ©cBuIe ©. ^auto 

®ie ©eBurt eineä 

gcBen Befannt : 

Slttgttfi ttttb 

São 5ßauIo, 17. geBruar 1936 

(Suraeit ®eutfd^eê fíranIenBauê) 

Schiilv?erein Campo Bello 
4. SBeid^e, S3onb ©to. SImaro 

om ©onnabenb, 22. gebruar, im ©aale beê 
^errn Söeffett, ^iergu laben mir unfere ©ön-- 
ner unb aJlitglieber freunblid^ft ein. 

S3eginn 8 U^r abenb§. 

®er líBorftdttb 

Keine Hauptmahlzeit 

ohne appetitanregende Vorspeise! 
Das beste und wohlschmeckendste 
sind zweifellos die bekannten und 
allgemein bevorzugten 

I Santo Amaro-Wurstwaren 

vom Frigorífico Santo Amaro 
(ALEXANDER EDER & CIA.) 

cm sim iMAR« I 
Rua Anhangabahú 12 - Tel. 4-2017 1 

Deiitscbc arbeitsgemeinscbaft 
©rt^dtuppe Säo Paulo 

®omti»6e«b, ben 29. Sfeftrum;1936,20.30 ttÇr nöcnb« 

Iii 
ber geEen SiBerbabe unb Silla SJiarianna im fleinen 
©aal be§ ®2Jl@S8. „ßgra", SRua ©ào Joaquim 329. 

iJür alle 9lit. mit gamilien unb ®äften. 

Sportclub (Becmaiiia 

fêtnlabung 

gur orbentlic^en 

Sii|rc^|u|)tii(tfitniiiilin9 

Trelde am 29. g^ebruar, 20.30 U^r obenbê, 
im ^lubl^eim am Sargo ^ßa^fanbu abge= 

Italien luirb. 

SSageêorbnung: 
1. Sßerlefen beraJer^anblungêfd^rift herleiten 

§auptDerfammIung. 
2. Seric^t be§ 1. SSorfi^enben. 
3. Serid^t beê fíaffenmarteê. 
4. Sertt|í be§ ©portieiterê. 
5. fflorfcliag jur (Ernennung non ftimmbe-- 

rec^tigten SRitgliebern. 
6. Síeuroal^í be§ SßorftanbeS 
7. Söal^I Don 2 SRec^nung§prüfern. 
8. SInträge unb SIttgemeineê. 

:5)íc 

íiicícr âeiíiinü iii 3{íd 

kpnlirt fi| iii Dft faliu «i» Stíntí Will 

l. Sloí, 3iniiii(r 11 

®ir Bitten unfere Cefer unb SßcäteBer in SRio, 
fidÖ in otlen fragen, Betreffenb Sufteilung 
ber Seitung ufm., an bie hortige Vertretung 
gu loenbe«. 

lllilBiliPüfj 
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CONDOR - FLUGDIENST 
Luftpost, Personen- und Frachtbef örderung 

START DER FLUGZEUGE: - ^ 

Nach dem Süden, La Plata u. Chile | Nach dem Norden I Nach Matto Grosso 

Sonntag 

Santos 
Florianopolis 
Porto Alegre 
Montevideo 

Buenos Aires 
Mendoza 

Santiago do Chile 

Dienstag, Freitag I Dienstag 

Santos 
Paranagua 

S. Francisco 
Florianopolis 
Porto Alegre 

Postschloss 
Condor-Agentur 
Hauptpost . . 
Einschreibepost 

am Vorabend: 
. 17 Uhr 
, 17.30 , 
. 16 

Rio de Janeiro 
Victoria 

Caravellas 
Belmonte 

Ilhéos 
Bahia 

Bahia 
Aracajti 
Penedo 
Maceió 
Recife 

Cabedello 
. Natal 

Areia Branca 
Aracaty 

Fortaleza 

PostschI uss amDienstag 
Condor-Agentur 9 Uhr 
Hauptpost . . 9.30 
Einschreibepost. 8.30 

Donnerstag | 

Santos 
Rio de Janeiro 

Bahia 
Natal 

Bathurst 
Las Palmas 

Sevilha 
Marseille 
Stuttgart 

POSTSCHLUSS 
nach Europa 

und dem Norden 
DONNERSTAG 
CondorAg. 9,30 
Hauptpost 10.30 
Eingeschr. 8.00 

SoUi ç»   

Crande 
'uana 

Corumbá 
Porto Joffre 

Cuyabá 

Sãó Paulo 
Bauru 
Lins 

Pennapolis 
Araçatuba 

Tres Lagoas 
Campo Grande 
Start der Maschine Sonntag 10 Uhr 
Rückflug ab Cuyabá Dienstag Í3.30 Uhr 
Ankunft Sâo Paulo Mittwoch íé,30Uhr 
Nach Bolivien: Sonnlag 
Puerto Cuarez. Cochabamba, Oruro. La Paz 
Postschlüss am Sonnabend: 
Condor-Agentur . . 17 Uhr 
Hauptpost. . • . 17.30 „ 
Einschreibepost . . 16 m 

SYNDICATO CONDOR LTDA. 
Vertreter: Zerrenner, BUlOW & Clâ. Ltda. (em liquidação) 
São Paulo, Rua São Bento él - Telefon 2-4 J34/é - Telegr.-Adr.; Aeronauta 

I 

ia America do Sul 
Rua Alvares Penteado Í7 (Ecke Rua Quitanda) 

São Paulo 
Caixa Postal 2885 

Filialen In Brasilien: 
Rio de Janeiro, Rua da Alfandega 5 
'Santos, Rua J5 de Novembro lt4 

Zentrale: 
Deulsch-Südamerifcanische Bacfc A. G. 
Berlin W. 8, Mohrenstrasse 20-21 

Filialen im Ausland: 
DEUTSCHLAND, Hamburg 
ARGENTINIEN, Buenos Aires 
CHILE, Santiago, Valparaiso 
MEXICO, Mexico 
PARAGUAY, Asunción 
SPANIEN, Madrid 

^^§í)íel iwí) 

Éefíantantl 
Rua Victoria 

São Paulo 
186 — Tel. 4-4561 

Inh.: Emil Russig 

Stadt MUNCHEN 
Rua Libero Badaró 12 B Tel. 2-0865 

Deutsches Bierlokal in S, Paulo 
BRAHMÁ-CHOPP 

Jeden Abend Künsllerkonzert 
Fuss & Kolze. 

ÂÇOS Roechling 

Schutzmarke 

Deutsche Stahle in alUn Qualitäten 
und Qualltätswerkzeuge 

üços Roechliny Buileius do Btasil 
LTDA. 

Eigene Häriestube 
mit modernsten Einrichtungen Schutzmarke 

Filialen und Niederlagen in Brasilien: 

São Paulo 

Aços Roechling - Buderus do Brasil Ltda. 
Rua Florencio de Abreu, 65 

Telefon 2-3441 - Postfach 3928 
Telegramm-Ädr.: „Roechling" 

Rio de Janeiro 

Aços Roechling - Buderus do Brasil Ltda. 
Rua General Camara 136 

Esquina da Travessa Bom Jesus Nos. 6-8 
Telefon 3-5732 - Telegr.-Adp.; „Roechling" - Postfach 1717 

V E RTR ETU N GEN 

Porto Alegre Bello Horizonte 
(mit Lager) Cmit Lager) 

Bahia - Fortaleza - Belém 

Die beste Milch in São Paulo 

S. A. 

Fabrica de Producíos 

Alimenlicos "VIGOR" 

Rua Joaquim Catlos Í78 
Tel.! 9-2Í6Í, 9-2Í62, 9-2J63 

üeolsiilK Fãiliüreí uiiil cliEiiiiiitlii! Wascliaiislait 

.Saxcnia" 

Annahmestellen : Rua Lib. Badaró 73. Tel. 2-2396 
und Fabrik: Rua Barão de Jaguara 980. Tel. 7-4264 

Farben - Lacke - Pinsel 

und alle übrigen Bedarfsartikel 

für Hausanstrich und Dekoration 

l^Ü{lcr&Ebcl,R.JoséBonifacion4 

Wand- u.Tischuhren, 
Weckcr-, Taschen- u. 

Armbanduhren 

Sorgfältige Avsf jhrung 
sämtlicher Reparaturen» 
Raa S. Bento 62.l.St..Saall( im Hause Casa Ipanema) 

H.S.D.6. 

Haiiibufg-SQilaiiieiikaniscIie Dampisciiiäliris-Geseilscliail 
Seit 65 Jahren regelmässiger Südamerikadienst. 

Monie Olivia 
fährt am 26. Febrtiar nach: Rio, Las Palmas, Lissabon, 

Vigo und Hambarg. 

Madrid 
fährt am 22. Februar nach! Montevideo uni Buenos Aires 
und am Í0. März nach! Rio, Madeira, Lissabon, Vigo 

und Hamburg. 

T-v c Nacn Dampfer , pjodaPrata Nach Europa 

Monle Olivia 
Espâna 
Madrid 
Cap Norie 
Monte Sarmlenlo 
Monte Pascoal 

22. Februar 
27. Februar 
5. Mär2 

12. März 

26. Februar 
4. März 

tO. März 
J7. März 
24. März 

I. April 

Besondere Ermässigungen für Touristen 
in der 1., 2. und IVlittelklasse 

Steilen wir Ton allea Orten 
Europas nach Brasilien aus. Passageanweisangen 

GENERALAGENTEN: 

THEODOR WILLE & Cid. LTDA. 
Sâo Paulo — Santos — Rio — Victoria 

Di 

Chirtiro 

Mas., 

bei B1Ü7 

Dr.6.HJ 

Facharzt 

für innere Krankheiten? 

Sprechstunden täglich V. í4-t7 Uhr 
Rua Libero Badaró 52» Tel» 2 337t 
Prívatwohnungí Telefon 7-Í295 

Bcutscbc 

itfij=ÃÍpt 

die älteste Apoth. São Paulos 
führt nur erálklass. Medika- 
mente bei mäßigst. Preisen. 
ffiotica ao Weaöo b'®uro 
CONRADO MELCHER & C!A. 
RuaS. Bento 23 - TeL 2-130 

Seutecbe Bpotbel^e 

Siiimiig 6i|iii(iici 
"Kua libeio JSaDató 45»B 
sao Paulo ■ Hei. 2"'4468 

Bar Allemâo 
Indiancpolis 
Av. Jandyra ÍI 

ÄLTESTES DEUTSCHES 
Familienlokal 

Wilhelm Mertens. 

iSctttfc^c^ ©aftÇauS 
RuaTriumpho 3 

Telefon: 4-2189 
Deutsche Küche, Tagespreis 
8-12$ — In nâÁáier Nähe 
der Luz- u.Sorocab.-Station. 

Besitzer ■ Wilt>. Ruf. 

pboto„Scbmiöt" 
ßurt 58ranb 

íRua Sturora 186 (pntioo 32) 
Stmateurarbeiten 
®ergrö|erungen 

Sluâlurft in allen gadjfragen 
SBctiauf »on ípíjotoopparaten 

ielefoit 4s50t)8 

CÂSAllTORAL 
Rua General Osorio 152. 

Tel. 4-1293 
Feinste WurStwaren, Butter, 
Käse, Delikatessen aller Art. 

Sämtliche Backzutaten. 
Lieferung frei Haus. 

Rua Aurora Nr. 135 

Aellestes deuliches Möbeihaus 
Grosse Auswabl in kompl. 
Zimmern u. Einzelmöbeln. 
Auch TAUSCH und KAUF 
von gebraucht.Möbelstüdcen 

Malerarbeiten 
aller Arten übernimmt 
Pg. MA.1SEL 
Rua Dr. Thomas de Lima 
Nr.441 (früher Rua Bonita). 

Tel. 7-3329. 
Gewissenhafte Ausführung. 
Spezialität: Spritzmalerei. 

Reichste Auswahl ^ 
bei laufend neuen MuStern. 

Iii. Weiss liachi. (C.Haliinann) 
©So ^aulo 

5ßarque Stnijangaba^u 28 
Seforgung üon Sü^ern 
unb 
SIrt in für jefter grift. 
©tetê (Singänge ü. SlcuÇeiten 
Seftcâ SBuc^lager am $lage. 

abends, Sonnabends 
— Telefons 7-4008. 

Zaliknârxí Dr. C. LIGER 
Anatomische Gebisse, Brücken, Stiftzähne u. Kronen 
Die Arbeiten werden mit den besten ausländi.'chen 
Materialien ausgeführt. - Sprechstunden : von 8-12 
u. 14-]8Uhr. R.Baràodeltapetininga220.Tel.4-2655 

na 

Dres. LeKieMund Coelliol 
Dr. Walter Hoop 

R c ch 1 s a n w Hl i e 
São Paulo, Rua Libero Badaró Nr. 30, 

Telef.: 2-0804 — 2. Stock, Zim. 11 16 — Postfach 444 | 

Santa Ephigenia 69 
Tel. 4-4446 

Praça Patriarcha 6 
'Tel. 2-8332 

Damen- und Kinderwäsche 

Bettwäsche — Pyjamas 

♦♦♦♦ 
Grosse Auswahl 

In eigenen Werkstätten hergestellt 

Peiromax OrHiz^in 

Gasolin-Lampen Ali<ohol-Lampen 

sind 

Qu a 1 i täts- 
Erzeugnisse 

der 

Ehficl & Oiaeiz AG. 

Bitlin 

Unverbindliche Vor- 
führu-g und Kata'oge 
mit Abbildungen er- 
haltin Sie in folgen- 
den Fabrikstagern t 

E. OLDENDORF - Sâo Paulo 
Rua Capitão Salomão 18 (hinter der Hauptpost) 

und 

LEO VOOS - Rio de Janeiro 
Rua Sâo Pedro Nr. 90, 1.o andar 

Der angenehmste Familienaufenhah 
ist immer noch in der alten 

Confeitaria GERMANIA 

Largo Sta. Epliigenia Í4. Tel.; 4-78C0 

Der DeutscKe im Ausland 
soll nicht nur im Charakter, sondern auch in der Klei- 
dung repräsentieren. Deshalbe ein schnittiger ANZUG 
von der Maasschneiderei 

Henrique Dieísclv 
Besichtigen Sie unverbindlich mein reichhaltiges Stoff- 
lager. Ein Aniug nach Maas ist besser, schöner und 
billiger als Konfektion. 

Pua Ypiianga ÍS3 (Ecks ßua Sta. Ephigenia] Telefon; 4-0601 

cm 1 10 11 12 13 14 i5unesp" 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 


