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áúUe*u TkuUcMcutd^r 

@tne glänsenb bejuc^le Serfammtung 
ber Ortsgruppe ©ão ^-Ißaulo ber 
am oergangenen ®ien§tag ftanb gan^ im 
3ei(^en be§ ©eutfd^IanbBerid^teS mifereê 
áinbeãgruppenleiterê ^g. d. ® o f j e I. 
@itt in feinen ©ingel^eitén an biefer ©teHe 
faum aufjugä^Ienber, auê einem überaus 
einbrudêoolíem ©rieben formgefa^ter Se= 
ric^t rourbe un§ gegeben, ber no(| lange 
in un§ nac^^allen roirb. 

@0 mancher ^artei= nnb ®oIfôg?no[fc 
mag gleitf) unjerem SonbeSgruppenleiter 
im nergangenen ^a^r ®eutfd^[anb befud^t 
nnb bereift iiaben, fo man(|er un§ 
nac^ feiner ÍRüáfel^r me^r «ber roeniger 
«on feinen Seobac^tungen nnb ©inbrücfen 
ergäl^It, fo mani^er i)at barüber gefi^rieben. 
@in§ aber blieb alíein unferem 2anbe§= 
gruppenleiter üorbe^aiten — nnb ba§ 
|auptfä(i)Ii(f) fraft feineê Deranímortíic^en 
Émfe§ — nämlitf) Doít feinem S)eutf(í= 
lanberfeBen fo gu unã gu fprec^en, 
bafe unê feine 9íu§fü|rungen felbft gnm 
©rlebniê rourben 

(gine me^rtflonatige 93ortrag§reife füfirte 
^g. D. ©offel üon .Königsberg bi§ Saben 
buráj faft aíle beut[d)en ©aue. ©r fafi 
®eutfc^íanb unb fein ffiolf in ber gangen 
güííe be§ nationalfogiatiftifc^en 3Iufbru(|s, 
in feiner f(^öpferif(|en Siíeuroerbung, in 
feiner gieifíaren poIitif(§en 2íu§riá)tung, in 
feinem fc^affenben SirbeitSfrieben, in feiner 
me'^r^aften ISrgie^ung, in ber gufunft§= 
frol^en .^altung feiner i^ugenb, unb fo 
fonnte er benn einen @a^ au§ feinen @e= 
banfen unb SBorten gang befonberS ^er= 
onSfteHen: 

„Sttt flatiäen beutfc^eu ^olf i)at feit 
ber ÜJl(ic^ttii»er«o^mc burd) Slbolf 
Eitler eine feeliftfie ttmmanblttng fírttt= 
gefuttben; (»ie em^fiube« biefe SSet:= 
änberuttg, wenit Sie ^ineitt^ori^en in 
bie !Siefe. 0ie em^finbeu einen nn= 
glau&Iic^en («i^ttiung int ganzen ^olf 
nnb <Sie ^a&en baê (^efü^l, ba^ biefent 
bentfi^en S?oIfe íieníe ni(l)iê nnmög^ 
Ucti ifi." 

^innere ííraft. Serfc^munben ift ba§ 
fd^rcac^e ©elbftberau^tfein be§ beutfc^en 
33oIfe§, ba| bem Seuífc^íanb cor 1933 
ben ©tempel aufgebrüit |atie; ba^ S)eutfc^= 
ianb Don 1937 ift erfüHt oon einer in fid^ 
bemühten Haltung, e§ biidt unb marfc^iert 
berouit in bie ^ufunft hinein. StHeS roirb 
programmmä^ig entroicfelt. SRan i)at bei 
atlen politift^en SRa^ftäben ba§ ©efül^I 
einer unantaftbaren goígeric^tigfeit. 

Slu^enpolitil: ®eutfd^ianb ^at fid^ 
burd^ feinen potitifd^en SBieberaufftieg ieine§= 
megS ifoliert. ©elbftuerftänblid^ finb einige 
Sänber mit biefer 9leuerftarfung nid^t gang 
eincerftanben, aud^ nid^t mit ber Satfad^e, 
ba^ in SJiitteteuropa ein ©taat oorl^anben 
ift, ber eine fiare politifc^e ßiiiie i)at. 3n= 
beffen iann iScutfc^tanb bei einer ©rörterung 
ber europäifc^en ^nlitii i^eute nic^t me!^r 
unerroäl^nt bleiben. Qm übrigen ift bie 
aufeenpolitifd^e ßage erftauntid^ gugunften 
®eutfc^tanb§. 

®er fogiale ^rieben: (Sefenngei(§= 
net burc^ UeberbrüdÊung ber lííaffengegen= 
fä^e unb Söfung be§ SIrbeitSIofenproblemS. 
®er Sirbeiter ift ber übergengtefte 2Inpn= 
ger be§ ©ritten Síeic^eê. 

®iebeutfdfieSBe^rmad^t: ®ieiun= 
gen ©olbaten finb ©olbaten mit Ieudöten=, 
ben 2I»gen. ©ie finb mit ©ifer unb geller 
S3egeifterung „babei". ©ie rao^nen in mo= 
bernen fíafernen, bie alle neugeitlicEien @in= 
rid^tungen aufguroeifen ^aben unb Ratten 

graei folbatifd^e Qbeaie gang ^od^: ®ienfi 
unb á^amerabfi^aft 

ííirdienpoíitif; ®er nationalfogialis 
ftifc^e ©taat fc^reibt ieinem SJienfdjen Dor, 
in roeld^er SBeife er gu ©ott beten foll; er 

Jim pcraongenctt Diciiítag, ben )((). lITärj, fciinic 
uiifcri lüccixiijcifung „5>cutidxr i1(orgcn" auf ilir 
fünfjährige Í3cftcl;cu äurncffelicfcn. ©[inc uns foi.- 
bcr iVeitjraud; in öio itafc jictim ju [äffen, 5ür» 
fen »if tcol]! fagen, bap wir niii Stolj unb (Rc- 
nugtuung auf biefo fürs ^iuslaiib rcdit lange i^eit 
crfclgrddicr c'Jcitungsar&eit fdiaueu. Unb wenn 
wii' ben Jíufbrueí „»ir" gcbraud^en, fo meinen ifir 
baniii alle, bic bem ffeinen, anfänglidj fopiet be^ 
niitloibcfeu U?odienblättd]cn com crftcn íEag an 
ibro JTlilarbeit jur üerfügung fteltten, al( bie aud], 
bio nad} 3''[!ren ebrlidien ©ufanes t]eute üiclleidif 
fd^on in ber Xieiniai »eilen ober ibren plat^ an 
au'^'VC-; "rleUi^ oiisfüi'cn, obnc bi." ..õeii bo^ i-ncn 
Kampfes tiergeffcii ju baben, in benen „ibre" 
Leitung fid] niül^fam iion IDodie ju tDodje burdv 
febtagcn mugi.? burd) 3ntcrefícloítgfeif, Jtblcbnung 
ober offene .^einbfdiaft. 

iPenn »ir pen „Kampf" reben, fo ift bas feine 
(5ro§fpred;erei. (Sen?iÍ! tear ber Kampf Ijier brau» 
§en ein anberer ab in ber l7cimat. €s gab fjier 
feine Saal-- unb 5frafienfd)laditcn, feine bemaff» 
neten lleberfälle politifdier (Segncr, feinen offe« 
nen Cerror, roie er int Dcutfdilanb bes 3abre5 
^9"'2 an ber Cagesorbnung »ar. 2iber es gab 
eine iBemeinfdjaff ber rerftocEtcn ijerseu, eine lln» 
jabf fleiner unb fleinfter ^ntereffengruppen, bie 
bai neue llnteruebnien, „bas Jíabaublâttdjen ber 
Hajis", juni wenigften mit großem ZTIißbeijagcn 
betrad;tcten, unb bie biefem Zltigfallen bei jeber 
paffenben ober unpaffenben (ßelegenl^eit 2luibruct 
3u nerlciben muBteu. (Es mat jener Kampf unter 
ber Dede, ber in ber rtTefirjafit ber 5^''^ gefäbr» 
lidxr 5u fein pflegt als offener Eingriff, ber feine 
ijauptqunrtieic an Stammtifdjen unb Stragenecfen 
batte, unb ber fdfon fo mandje fcböne Jlrbeit ju- 
fd'anben genmdit 

Die wenigen Kameraben, bie batnals ben Kampf 
aufimbmen gegen Unrerftanb unb ITiigtrauen, ge- 
gen T)entfauít;eií unb 3nfeteffengefdTOät), bitten 
eins für fid;: f i e waren jung, m e n n aud] 
nid'it alle an 3 f)fo b o di im ßer« 
3 e n, unb fic waren g e p a ef t oon je«- 
n e m u n n e r u; ü ft 1 i cb e n © p t i m i s ni u s, ber 
bie Í3 e w e g u r. g r> o m C a g ber (5 r ü n ^ 
b u n g au i 1} r e m 3 i e 1 3 u g e t r t e b e n £; a t! 
2nit lädierlidicn JTiitteln, aber mit beißen ijecjcn 
unb mit bern lüillen, fid) burdjsufe^en, begannen 
fie ibr lüerf. Sdiwer getmg war ber 21nfaiig. 
Der Sdjriftieiter tal fid) mit bem TirueEer jufammen 
unb giiig auf Jbi2eigenwetbung, unb jeber partei« 
genoffe ber bainols nod; fo fleinen Ortsgruppe 
batto feine <5ettci in ber iafdie, um ISejieber jU 
werben, iangfam, febr langfam ftieg bie 3[uf« 
läge, unb wenn ein neues ijunbert biiijufn", fc 
mußte lang perfianbelt werben, ob aud; bic „fi« 
nanjielle 3)ecfui:g" ausreiebte für bie erböijten Zius» 
gaben, fjäufig reichte fie nidit aus, unb bann 
iimßten bie ílíitarbeiter 3U ilirer Zlrbeitsbelaftung 
aud) nod) in bic Cafdje greifen, um mit itircm 
Scberflein jn be'fei' • • • 

lITaiidjcrlct IPibcrftanb fanb bas crfreulidj flarc 
iieutfd), bas »om erften Cag an in biefer ãetarig 
gefdirieben auirbc, aber aucb biefer IPibcrftanb 
i\inrb überwunben, unb nad) ben erften fdiweren 
ibiftrcngungen fanb fid] balb eine Cefcrgemeinbe 
jufammcn, bie in 5rcub unb Ceib, ntit Cat unb 
©pfer 31t ibrcr lOocbenscitung ftanb, in ber (Se« 
wißijeit, Ejicr ein lOerfjCug poUtifd)er Slufflärung 
unb 5d)ulung 3U finben, bas ba(b unentbetirlid) 

ift au^erorbentlic^ nac^fidjtig gegen geroiffe 
Quertreibereien jener Sente, bie mit bem 
©d^fagiüort „fíirdje- unb Oiaube finb in 
©efa^r", Sanfteren gelten unb babei tuiffent» 
lid^ ober unmiffentlic^ nur iQiuben unb ííom= 

würbe. - lüenn wir bie erftc 5otge „Zicutfdjcr 
llTorgcn" i^om \f), 2TIär3 {1)02 jur X)anb nci)-- 
mcn, fo finben wir im (Beleitauffa^ unfcres par 
teigenoffen von (Eofjcl, ber bamals neben jarl 
reidicn anbern Jlufgabcn aud) nod) bic 5d)rift- 
Icitung iiniebatte, bic folgcnbcn Jlusfübruugen: 

„XOit pct mii im aJeltttiege t»ir& au^ ^euic 
n>ic6er bas JJuíIanJi êurií» JEen&enjs «n5 ticts 
Ieum&ungsttac(jtii^ten üb« unfecc Scwestmg Uii6 
^amit über Zieuíji^íaní iiberíí^tucmmt. Steinig 
ítliíKoncn, faft eiit ariite! aííet aêutfc^en, kben 
augcr^aii 6cr Heidjsgtenäctt. t>cr größte Seil 
biefer yolfsaenofi'iu ift au? u>irtf(^aftlt(^cit tmb 
rtttSetit ^vüitien ni(^t tu &cs Cagc, fii^ 5uriJ) tciiis= 
ôcuffdje gtitisttäet) über &te ÖJa^rl^eit im fater' 
lanöe 311 «nterriiälen, fonJicrn ift auf &ic gtö^fen= 
teils cntfteUten titfernationaicn ítai^rii^tcnMeiipe 6er 
ni(^t&eittf(^ctt prei> aller Sanfter angewiefen. Kein 
tie«<f(^er, ier Siefen Hatnen mit Íteí^t tragen will, 
6(trf afer 6er grögten un6 Befteutungspollften öoifsä 
bewegung in unferer i^eimat gleichgültig gegens 
überfielen. £r muf? |i4 »9.1 6er ifirflii^feit «n6 
POrt 6ec UJa^r^eit überjeugen. 

iJisje Jlufgabe ju erfüllen, fie^t 6ie ÍDoc^ens 
fcÇrift „Dentfi^er ílíorgen" als i^re »otne^mfte 
pfUci)t an. 

U5ie unfere Sewegung in 6er :^eimat es »ers 
ftait6en Çat, all? Sc^ii^ten unferes Doifes 5Ufams 
nienäuf^n)ei|ci» ju einer £ i n b e i t, fteren ges 
fc^loflener tPilie ficÇ ju ieni Segriff siifammenballt: 

QJoIf nnb ^ateclanb, 

fo fC'll 6icje Seitnng <)uer 6«r(^ alle S^i(^tcn uns 
feres Ziíutfdjtums in Srafilien ju all 6enjemgen 
yolfsgenoffen fprei^en, 6ie (ic^ 6ie Siebe un6 6en 
(Siauben an unfer OoKstJim, an unfere Station 
itn& an 6ie Seftimmung unfcres üoltes bewahrt 
^laben, Jluf iaf; auc^ 6as Jluslan6s6eulfi^tum ein 
iTeil n>er6e »0« 6em neuen, jungen ttit6 geeinten 
ticutfc^tum, 6effen Se^nfudjt un6 üiel l^ei^; 

Stritte 9leii^!" 

Sinb bicfc íPortc not wenigen Cageu gefdiric^ 
ben ober fdjon not fünf 3ibten? — .ZlTan formte 
bicfc 5i'age ftellen, aber unfer« Cefec wiffeu, bag 
biefe Jlusbrudswetfc unb offene, c[irlid)e 5prad)e 
feit fünf 3at!rcn 3um „i)eutid;eu ZHorgen" gcbö» 
ren. lITag ber Con aud) einmal grob werben, 
wenn bie (Selcgenbeit es erforbert, wir finb ge» 
wöbut, bas 3u fagen, was wir auf bem Berken 
baben, wenn aud) 3um ieibwefen einiger' Seit' 
gcnoffen „nott. 5ot'not" oi'er anberer Zlcftbcten, 
bic nur baiut alles ucrtragen fönncu, wenn bic 
„5orm" gcwalirt wirb. (55enau fo, wie wir auf 
biefe ^nfid;ten pfeifen, freuen wir uns, wenn 
einfad;e í)oltsgenoffen, bic ber feine Zltann „un» 
fomplisiert" nennt, 3U uns fomnien, mit ber 5eft' 
ftellung, a'ir E)ätten ilinen aus bem üjersen gc» 
fprod;en ... 

Unfere l)eutige flcinc Hücffctiau foll ein Danf 
fein an alle, bie cor fünf 3aÍ!rcn fid; einfefetcn 
für ben „3)eutfd)eii ZTiorgen", fei es in tätiger 
llütarbeit, fei es burd) materielle l^ilfe. Diefem 
Zianf geben wir am beftcn Zlusbruci, wenn loir 
bier geloben, wcitersuarbcitcn im gleidien cReift, 
iin gleidien íOillcn: 

für ein einiges t) 01 f s 111 m, 
für 5eiUf^lan6 «n6 Jliolf imitier! 

muniften al§ ä^orfpann bienen. ®er natio= 
na[fügiaiiftifd)e ©taat erlaubt aber feinem 
@eiftlid)en, fid) gegen ba§ ©trafgefe^bud^ gu 
Bergenen. 2)er ©taat fc^afft feine SRärtgrer. 
®a§ Solf fud^t auf religiöfem ©ebiet. 2öer 
fidE) gegen baS naturgefe^Iid)e ©efd^el^eu an- 
ftemmt, bürfte Iel3ten ©nbeS bo^ ©d^aben 
nehmen. 

SJienfd^Iic^e ©d^ulung; ®ie ©(^u= 
[ung bleibt ni(|t auf bie roeltanfd^aulid^e 
3lu§rid)tung be§ eingelnen 33oIfêgenoffen be= 
fd^rönft, fonbern ba§ gange beutfcE)e SSoIf 
ergießt fi(^ felbft in feinen @runbeigen= 
fd^aften gum ©rfennen unb @inanbernä]^er= 
fommen, gum 33erftänbni§ ber 3ufammen= 
pnge eineS 93oIfe§. 

®eutfd^e ^ugenb: @§ ift gar nic^t 
mei)r anberS möglid): ®iefe Sugenö ift für 
Solf unb 93aterianb. ©orgen, bie mir un§ 
nod^ machen, finb für bie beutfc^e Qugenb 
überhaupt nid)t me^r oor^anben. 5Ölenfd^= 
lid^eS ©rgie^imgSroerf — ^rage ber ©ene= 
rationen — bie n'iri' in unferm 
©inn gum ©rfotg führen, benn fie ift iör= 
perlid^ unb geiftig gefunb unb üernünftig: 
Unb fie ift gut unb gielberou^t in i^rem 
Söefen, mag biefeS nat^ au^en !^in aud^ in 
eine rau^e ©d}ale gefüllt fein. 

Söir ^ier brausen. ®ie erfte 2Iuf=' 
gabe; ®en beutfd^en SoIfSgenoffen fiame= 
rabfd^aft l^atten, bie erft felber gibt unb 
bann erft etroaS neriangt. Unfere 2íuêri(^= 
rií^tung Dcrlangt nid^t, ba^ mir einanber 
um ben §al§ fallen. 2Iber mir müffen 
l^eute me^r benn je um jeben eingelnen 
fämpfen, unb —„©ie meine ^arteigenoffen, 
müffen fic^ at§ ffiorfämpfer fefen, ben 
SoIfSgenoffen Don ber ©enbung be§ beut® 
fd^en 33oIfe§ gu übergeugen. SBir müffen 
uns bemühen, guerft an baS @ute im 
SJienf^en gu glauben, baS ®utc in unfere 
©emeinfd^aft eingufd^alten unb lod^gu^alten. 
Söir motlen unfere |3fiid^t tun, aud^ raenn 
eS einmal fd^roer roirb, bamit bie auSlanb= 
beutfd^e ^ront fte!^t! 

©ie, meine ííameraben, an ber JJront beS 
©ritten SReid^eS follen baS @rgie|uugSgiei 
erreid^en ^^elfen. Unb nid^t nur mit ©lauben 
unb Hoffnung, fonbern aucE) mit ©tolg an 
biefe Slufgabe benfen, fi(^ für ®eutfd^Ianb 
unb für feinen gü^rer unb für baS Don 
ilpm geführte ffiolf mit ber gangen ^erfon 
eingufe^en, mag ba fommen, raaS immer 
rooile." 

®iefer âeitongSauffat^ roirb ber umfaf« 
fenben S5eric^terftattung unfereS SonbeS= 
gruppenteiterS über feine ®eutfd)Ianbrcife 
feineSroegS in ecfd^öpfenber SBeife geredet, 
©r pit nur bie §oüptpunfte einer großen 
SRebe beifammen. ^g. d. ©offel übermit= 
teite eingangs feüier 2IuSfü|rungen ^ e r g= 
iid^e ©rü^e beS gü^rerS, bem er 
befanntlic^ com ®eutfc^tum in Srafilien 
felbft berichten fonnte, foroie ©rüfje beS 
©auteiterS ber SluSlanbSorgan'i= 
fatiou, ber ber C©. ©ão ^aulo in Sln= 
erfennung i^rer treuen SUiitarbeit fein S3ilb 
mit SBibmung überreid^eu lie^. Qm eingcl« 
nen roürbigte ber ßanbeSgruppenleiter ba= 
bei bie ©rnennung beS ©auIeiterS gum 
©I^ef ber SfuSlanbSorganifation im ^uS= 
rcärtigen Simt unb bie ^erfönlic^feit beS 
©auIeiterS. SSir uerraeifen ^ier auc^ auf 
ben uuifeitig ueröffenttic^ten 93erfammlungS= 
berid^t auS iRio be Janeiro, roo ^g. non 
©offel fürglid^ gelprod)en pt. 

2)ie Ortsgruppe ©ão $au[o empfing 
unferen ßanbeSgruppenleiter mit großer 
Segeifterung unb folgte feiner Siebe mit 
^uftimmung im ©eifte einer eckten fa= 
merabfd^aftlid^en ßampfgemeinfdE)aft, jener 
liampfgemeinfd^aft, bie fid^ in;3a^ren eng= 
fter àufammenarbeit ftets bemä^rt '^at. 

ep. 



2 &en 19. ilTärj I93Z tltotgen 

S)aê 2íôtc^ttgfíc ber S^oc^e 

11. ílíârj. - 2!íi Beauftragter bcs stocitcn Dict» 
jal)rc5i">íans gibt JTliniftírpiãfi&ent cSoring eine neue 
Pcrorbnung Ijcraus, öic große TCeutauten an IDcrt» 
n)oi;imngen un5 fiigenlieiinen für [änblictje Arbeiter 
Dorfiefit. i)i« iinansierung &cs gemattigen Bau- 
planes wirt juirt Ceii iurd; bie preugifdje £an« 
beirentenbanf. iii Berlin erfotgen. 

T)ic Heife bei italicnifciicn Hegierungsdjefs nadi 
Jlfrifa wirb, wie bie beutfctje preffe melbet, in 
5ranfreid7 unb (2ng(anb mit einigem lTíi§traueí! 
fceobaditet. 3ri beiben £änbern bat man anfdiei« 
nenb bie Befürci;tung, bag es Zltuffolini gelingen 
wirb, aud; bie in bcn ttalienifdjen Befi^ungen an-» 
föffigeu rnotjammebaner ganj für fidj 5U gewinnen 
unb baburd) mit ber ^eit auf ben Oflam einen 
bcftimmten Sinftug aussufiben. 

Sic in Berlin ftattf'nbenben beutfdjsfranâôfifdien 
ífirífd;aft5Dertjanb[ungen ergeben eine fiinigung in 
ber 3)urd;füt;rung bes Scifeuerfelirs anläglid) ber 
Parifer IDcltauffteltung, bie für bie ZTionate Ztiai 
bii (Dftober (ßettung tjai. 

12. itiätj. — Heid]sinnenminifter 7>t. 5n<i 
feiert feinen 60. (Seburtstag, begíücfwünfdit »on 
alten Vertretern ber Hegierung unb ber pactei unb 

■ poin ganjcn beutfdjen Cotf. 3)ie beutfdie preffe 
würbigt bie jaiirjelinteiange ?Eätigfeit Dt. 5ricE5 
für bie Bewegung unb für bas Heid} in jaljtreídjen 
Zluffä^en. 

Der Heidjsau^enminifter überreidjt bem engti« 
fdfcn Bctfdjafter in ber Heidisbauptftabt eine Ztote, 
bic Dorfdilöge über ben ^Jbfditug eines neuin 
IPeftpaftei enttiält. Die Hote ift im €inoerftänb« 
nii mit ber italienifdjen Hegierung abgefaßt, bie 
gteidjiautenbe Dorfdifäge ncrtritt. 

13. itiätj, — 2>ie beutfcfje U^eíjrmadjt feiert 
in allen (Sariiifonen bas i^Ojäbrige Sienftjubiläum 
bes Keid?sfriegsminifter£ (Seneratfclbmarfdjall t>on 
Blomberg, bev com íti^f öes 3nfan'» 
tcrieregiments Hr. 75 ernannt roirb. 3n Jlnwc= 
fenbeit bes iüEirers finbet im Heidjsfriegsmini» 
fterium eine befonbere 5«i®r ftatt, in beten Dcrlauf 
ber 5ü£irer eini 2{nfptad)e an bcn 3«i'itar riditct. 
Heben ben Pertretcrn ber lOclirmadjt unb ber 

Partei finben fid; aud) bic ITiilitärattadie's alier 
ausfönbifdien Vertretungen jur Beglücfwünfdiung 
bes Hcid;sfriegsminifters ein, 

Por ben Hiitglicbern bes ®ftofiatifd;cn Pereins 
l]äit (ßauleiter Bolile, ber £t]ef ber Jluslanbsorga» 
nifation im 2luswärtigeu Jlmt, eine Jtnfpradje, in 
ber er bie Cätigfeit bes Jluslanbsbeutfdifums unb 
feine pfiidjten eingetjcnb bet)anbclt. 

14. itiärj. — 3" ■ Bortnmnber IPeftfaleit» 
balle eröffnet ber (Sau SübilPeftfalen ber HSDJlp 
eine große antibolfdiewiftifdie Sdiau, in ber audi 
3talien unb Ungarn mit befonberen Abteilungen 
uertreten finb. 

3n 2lnwcfenilcit bes Canbesgruppenteiters fanb 
in ber oergangeneu IPodic eine HTitglicbcrcer« 
fanimlung ber - Ortsgruppe Hio ftatt, bie burdj bic 
t>eutfd;lanbbcrid;te bes ©rtsgruppcnlcitcrs, pg. 
Kamps, unb bes Canbcsgruppenleitcrs, pg. con 
Coffel, ilire befonbere Hote crliielt. 3" anfdjau- 
lidjer IDcife fd)ilberte ber (Drtsgruppcnleiter nadi 
Eröffnung ber Perfammlung feine Heife nad} 
Deutfdjtanb, bie iljm fdjon an Borb bes TiavnÇ' 
fers Icbcnbigc €inbtücfe übet bas IDirfen ber 
beutfdieu Seeleute als Binbeglicb jwifdicn fjei'nat 
unb Stuslanbsbcutfditum cermittelte. 3" Scutfd;« 
lanb l]at pg. Kamps oetfdjiebene Heifen unter« 
nommen, in beten Petlauf er met)rfad) (Belegen» 
t;eit l;atte, ju ben Polfsgenoffcn in ber ^eimat 
3U fpredjen unb iljnen com Geben ber Jluslanbso 
beutfdien ju erjalilen. Ber Hebner beriditetc wei« 
ter über ben Jlusbau ber 2lustanbsorganifation, 
ber Sdiöpfung bes (Sauleifets Boljlc, ber Ijeute 
int ZtustDärtigeu Jlmt an »erantwortlidicr Stelle 
ftelit. pg. Kamps fdjloß feine intcrcffanteu Jlus^ 
fütjrungen mit einem t)anf an bic (Drtsgtuppc, 
bic aud) in feiner 2lbwefent;eit ilir Beftes getan £;at. 

Jlnfdjließenb fptad; pg. r>on Coffel, ber im Hat)« 
mcn feines 3)cutfd)Ianbaufcnti]altcs (Selcgent)eit 
t)attc, 5cil;ltcid)e Porträge cor bcn (Slicberungen 
ber Partei unb »or bcn Bctricbsgemeinf(i)aften 
»icter bcutfdjer Unternci)mcn ju £)alten. 

Had; ber íertigftcllung ber großen Bauten in 
ber fiauptftabt ber Bewegung, HTündjen, I)aben 
bie suftänbigcn Stellen ein neues großes Baupot« 
Ijaben in Eingriff genommen, nämlid) bie Perle« 
gung bes i'jauptbat)nt)ofcs nad) bem IPeften ber 
Stabt. Had) 5crfigftellung bet plane wirb fd]on 
in atlet lüirje mit ber J)urd)füt)rung biefcs Baues 
äu red^nen fein. 

15. iliätj. — guiii sweiten 3<il!C«5tog 
IPiebereinfülirung ber allgemeinen lPel)rpflid)t fin« 
bet im Heid}stuftfat)ttminiftcrium eine 5cicr ftatt, 
bic über alle beutfdien Hunbfunffenber übertragen 
*r>irb. 

(CS fei ein (Sefüql, fagtc er, weld)e5 man bis 
cor fünf 3aE'tcn nie Ijcittc tjaben iönnen: 3^) fabre 
nad; Deutfd;lanb unb weiß, baß id) bort 3U fjaufc 
bin, unb id) fet)rc nad) Btafilicn jurüd unb 
weiß, baß id) auái bort ein ^uiiiufe in bcutfd)em 
Sinne tiabe. 3"^^! ft"&2 biet wie bort eine Käme« 
rabfd)aft. Das ift ein Beweis, baß wir auf bem 
rid;tigeu iPcge finb. 

Jlllen beutf(i)cn Poltsgcnoffcn follc et bic (Srüße 
bes 5ül)rers bringen, gan3 befonbcrs aber ben 
parteigenoffen. ^eiet folle weiter feine pftid]t tun, 
wie ber unbctanntc Solbat bes IPeltfricgcs, aus 
bcffeu (Seift l)craus ja unferc Bewegung l)eti'ior« 
ging. IPir follcn in bcmfelben Sinne fämpfen als 
unbefannter 2luslanbsbcutfd)er. 

€t follc ebenfalls bie beftcn (Srüße nom (Sau« 
leitet Bot)(e übermitteln unb er tjabc bic große 
5rcube, ber Ortsgruppe Hio bc 3''"íito <Jls ein 
öcidjcn bet 2incrtennung für treue HTitarbeit, oas 
Bilb bes (Saulciters mit feiner tlntetfd)tift ju 
übergeben. 

pg. uon Coffel fd)itbertc bann bcn illcnfdjcn 
Boble, ber ber 2irbcit ber 21® bic Hefonans »er« 
fdiafft bat, bie ber Bebeutung bes Zluslanbsbeutfcb« 
tums gebübrt. pg. Bot)le ift bcfter Kamerab, tro^ 
feiner großen Stellung einfad; unb fdjlidjt, ein 
jobet 3lrbeiter, ber trofe mand)er finttäufdiung 
bie Jl® 3U bem gemad)t l)at, was fie Ijeutc ift. 

IPic, Bom Heid)spoitminiftcriunx befanntgcgcben 
wirb, erfolgt 3um (Seburtstag bes 5üt)rcrs, am 
20. Jlpril, bic 2tusgabc eines neuen poftwcrt« 
3eid;ens, bcffeu fintwurf Bon ptof. Hid)arb Klein 
ftannnl. 5üt bie iTTarte wirb eine 2lufnat)mc bes 
bcfanntcn Heid)sbilbberid]terftatters fioffmnnn »et« 
wenbct werben. 

IG. iliärj. — Das £uf<fd)iff „ijinbenbutg" 
tritt mit Bollbefcfetcn Kabinen feine erfte bies^ 
jälirige Sübanteritafot)tt unter bem Kommanbo Don 
Kapitän preuß an. 3tn Borb befinbet fid) aud) 
Dr. ficFcnet, ber ber i£inwcit)ung bes neuen £uft« 
fd)iffl]afen5 in Hio be 3'"icito beimolinen wirb. 

Die 21® l)ttt fid) bewäl)rt unb ift t)eute burd) bic 
Berufung bes (Sauleiters in bas 2luswättige 2lmt 
anertannt als bie Pertrctung aller Hcid)sbeutfd)crt 
im 2luslanb. IPir finb t)iet ber Derlängcrtc 2ltm 
bes Hcid;cs, wir finb bie 5ront nad) außen, unb 
ei.i ftarfer gufammentjalt wirb alle Pctfud)e einet 
l)e^cnben preffe unb allen Klatfd) oerpuffen laffcn. 

Sein €inbrucf con Deutfcblanb fei wie eine ®f« 
fentarung gcwcfen. <£s fei, als wenn man in 
einen riefeufjaften Dom fäme, bet Don bem (Slau« 
bcn eines f)0«21Til!ioncniPolfcs getragen toütbe. 
Das beutfdje Poll ift t)eutc wie eine große 3U« 
fammengeballte €ncrgic, bic auf ein Siel íon- 
3cntriert wirb, auf Dcutfd;tanb. So war es bcm 
5Äl)rct möglid), bic außenpolififd)e £age 3U mei« 
ftern, fo fonntc er Spannungen befeitigen unb 
5rcunbfd;aften mit unfern Had]barftaatcn unb über« 
all in bet IPelt fd)affen. So nur fonntc bic innere 

■politif ausgeglid)cn werben unb oll bas gefd)affcn 
werben, was beute Deutfd)lanb ift. Die IPct)t« 
nmd)t, bic 2irbeitslagct, bie 2lutofttaßen, „Ktaft 
burd) 5reube", ber iPicberaufbau ber £anbwitt« 
fd)aft»unb fo fort, ^u biefem Polfc geE)örcn aud) 
wir 2luslanbsbcutfd)e unb wir follcn in bcm Sinne, 
wie if;n ber 5üi)ret oorlebt, wirfcn. iPit follcn 
Kamcrabfdjaft balten, unb Kamerabfd)aft ift nid)t 
bos, was man^ con anbern »erlangt, fonbern bas, 
was man ju geben bereit ift. 2ln alle 2lufga6cn 
wollen wir mit einem feften 3í'e'>lísnius I)etati. 
geben unb an bas (Sute in uns Dcutf(i)cn glauben. 

ZlTit bem Sieg«ficil auf Çien führet unb bcm 
iicr|t«lPeffcl«£icb fd)toß bi^ct 2lbcnb, bet für 
jeben parteigenoffen bc< ®rt|gruppc Hio be 3"' 
nciro ein firlcbnis gcwcfen ift unb> in bet gan3Cii 
21tt feinet Durd)füt]rung einen Beweis bilbetc für 
bie fcftgefügte ©rganifatfon, bic biefc (Slicberung 
ausjeictinet. 

eineê beuifc^ett 

(Sc^ulöetettt ®atit'3ltttta unb fein nflttottalfosiaUfíifcíjcé ©cmcittfjíuiftêwerf 

21Í5 wir HTltte 3onu'"^ anläßlid) eines fiintopf« 
fonntags (ßäftc bei bet Dcutfd)en 5d)ule 5ant'2lnna 
waten, ba faljen wir wot)l allcrljanb (Scrüft3cug, 
Zltaurcrgcräte unb giegelftcine cot ber Straßen« 

5 d) u l B e t e i n s, r 0 n bcn HT i t g l i c b e t n 
ber gelle HSD21p S a n t'2l n n a im frei« 
willigen 21 r b c i t s b i c n ft ber grauen« 
fd;aft unb pon fltnfcn £janbwcrfcrn 

größere ä^ibl^non (Säften ber bcutfd)cn Kolonie 
5. Paulos. 

Der Porfifeenbe bes Sd)ulBctcihs pg. <£. IHüllet 
■i^^begtüßte alle €rf<i)icnencn unb fenn3eid)ncte bic 

ii®H;d(tfeftftunbe als einen bebeutfamcn iTiartftcin in 
ber (Seid)id)tc biefcr beutfdjcn Siiulc. ianbes^ 
gruppenleitet Bon Coffel würbigte in feinci ;!n' 
.fpradje befonbcrs bic Ceiftungen bes Sd)ulBereins 
unb feines Porftanbes, bet 3ufammcn mit bent frci= 
willigen 2{rbeit5bienft bet gelle 5ant'2inna in 
biefem Sdiulncubau ein ftoljcs Dentmal national" 

bet alle]i guten baulid)en 21nforberungen gcted]t 
wirb. Seine i£rtid)tung I)at fid) aus bet t) ö II i« 
gen U n 3 u 1 ä n g 1 i d) f e i t bes alten 5 d) u I« 
l) auf es ergeben, bas nur für ^60 Kinbet pla^i 
batte, wäl)renb bie Sd)ule l)eutc bereits oon 227 
Kinbern bcfud)t wirb, für beten Untetrid)tung fed)S 
Ccbrer angeftellt finb. Sad)fcnnet finb übrigens 
ber 21nfid)t, baß bie Deutfd)e 5d)ule Sant'2lnnd 
bei ií)rít bcr3eifigcn fintwicflung febr woBjl bic 
iUöglidiiei' Bcrwirtliííicn tann, Bon ^00 Kinbern 
bcfud;t ju werben. 

feite bes alter. 5d)utgebäubcs aufgcftapelt, aber 
Bou einem neuen großen 5d)ult)aus war feine 
Spur 3U entbccfcn. 2im vergangenen Sonnabenb 
(ilõ. HTärj) weilten wir wiebet in bet freunblidjen 
£)ügellanbfd)af( am Cl)ora HTcnino unb als wir 
in bet Hua pcbto Doli bas alte 5d;ult)aus fud)« 
tcn, ba fanben wir es faum, weil es £)inter 
einem f)ol)cu breiftöcfigen breiten Heubou Bcrftecft 
lag. ®ben an ben Balfen bes Dad)ftut)ts fnallten 
bie flaggen Btafilfcns unb bes Deutfd)en Heid)es 
in ben fonnigen Had)ntitfag I)inein, unb grüßte 
bet grüne Bufd) im 5eid)cn ber Stunbc: Hid)tfcft 
bes Sd)ulncubaus in 5ant'2lnna! 

Dicfer Heubau I)ttt wirflid) alle am Hid)tfeft 
'tciincl)menben Polfsgcnoffcn mit (Srftaunen unb auf« 
'i:cd)tcr ■ BctBunbetung erfüllt: IPas bort in 
Botfcr €ittfa^bercitfd)aft Bon bcm 
tüd)tigen Porftanb eines beutfd)en 

innerf)alb fnapper jwei Htonate ge« 
l c i ft e t w 0 r b c n i ft, b e r b i e n t u n c i n g c « 
f (i) r ä n f t e 21 n e t f e n n u n g, 3umal befannt fein 
bürfte, weld)cn Sd-jwicrigfcitcn gelbli(í)cr unb para« 
grapl)ifd)et 2irt betartige große pläne begegnen, 
wenn fic in bie Cat umgefefet werben muffen. HTit 
bet fd)nellen £rrid]tung bes 5d]ulneubaus in Sant'« 
2lnna ift bic beutfdje Kolonie in S. paulo jeben« 
folls Bor eine fet)r etfrculiíí)e Bollcnbetc Catfadic 
geftellt worben. 

Der fd;licbten Hid)tfcftfeiet am Sonnabenb wo^n« 
tcn bei; ber Canbcsgruppcnlciter bet HSD2lp iti 
Brafilicn pg. fi. £;. con Coffel, bet PÍ3efonful bes 
beutfd)en (Scneralfonfulats in S. paulo Dt. ^im« 
mermanu, ber ©rtsgruppcnleiter bet H5D2ip pg. 
iPifflcr, ber Potftanb bes beutfdien SdjutBCtcins 
Sant'2lnna unb Btelc ÍTiitglicber besfelben, bie beim 
Bau tätigen' fjanbwetfer unb 2ltbeitet fowie eine 

fosialiftifd'cn (Semeinfd)aft5Wollens gcfd)affen Iiabc. 
(Serabe wer bas Sd)ulwefeu l)ict aus ja!)telatigcr 
eigener 2lnfd)auung fenne, werbe bas in 5ant'2tnna 
burd)gefül)ric IPcrf bcurlcilcn fönncn. Der Canbes« 
gruppenleiter betonte in biefem ^ufammcnljang bc« 
fonbers bie ftets cinfafewillige HTitarbeit bes pg. 
®lbcnbctf, beffen unbeirrbarem ®ptimismus es 
nid)t suletit 3U BCtbanfen fei, baß biefes íPetf 

überljaupt in 2lngriff genommen werben fonntc, 
bas allen bcutfd;en (Semein id)aftcn 
als Bcifpicl bienen fönne. 

£in Hunbgang burd? ben Heubau fd)loß fid) an 
unb gab ben Befud)etn 3U ctfcnncit, baß et über 
Biet Klaffentäume cerfügen wirb, bie 5,8X8 m 
groß unb m I)od) finb, baß er ein otbcntlid;cs 
£etiter3immer, ein weites luftiges Cteppeni)aus unb 
im £tbgcfd;oß außetbem Häume für bas Sefrc« 
toriat ufw. abgibt, 3f" gansen: €in gwccfbau, 

Daß an biefem redit warmen Hiditfcft bes Jteu' 
bans einer beutfd)en Sd)ulc in Brafilicn cerfd;ic« 
bene füf)le Cf)opps auf bas weitere gute ©elin« 
gen bes IPertes getrunfen würben, Bcrftel)t fid) 
am J^anbe bou fclbft. Die i£inwcit)ung — etwa 
in ber sweiten HTaibälfte — foll baim in etwas 
größerem Stil als bas Hid;tfeft aufge3ogen werben. 

Die Sd)ulftagc ift für bas gefamte 
D e u t f (Í) t u in in Brafilicn Í) e u t e m e I) r 
b e n n je 3 u einer Kernfrage feiner B e« 
l) a u p t u n g g c w 0 r b e n. Seien wir uns 
beffen bewußt im D i e n ft ber Had)« 
w u d) s f d) u l u n g, im Sinne bet äiifoui« 
m e n a t b c i t 3 w i f d) c n D c u t f d) 1 a n b unb 
Btafilicn, in ber íEreue ju Dcutfd)<= 
1 a ti b, 3 u u n f e t e m P 0 l f unb u n f c r c m 
B l u t. Í. p. 

€ilte. linnfälligc (BegettUíítfttíluilô: linfs bas alte (Scbäubc ber Dentfd)cn Sd)ulc Sant'2lnnai 
unb r e d> t s bet Heubau, 



íltor^en 

detv jeà4ieH' meà^ 'j4Aàe¥t^ 

'Mí^iOMâ^wUaJUdJ^^ ^JUdUoAlUU^ 
Von Dr. Roland Freister, Staatssekretär im Reichsjustizministerium. 

Jeder deutsche Rechtswahrer, der an der 
Entwicklung der letzten vier Jahre mitge- 
arbeitet hat, fühlt, dass der Zustand des 
Rechtes und die Lage der Rechtspflege sich 
in dieser Zeit wesentlich geändert haben. 

Den rechten Masstab für die Weite des 
Weges, den das deutsche Rechtsleben in die- 
sen Jahren durchschritt, besitzen wir freilich 

nicht. Dazu haben wir nicht den Abstand, 
der einen solchen Ueberblick ermöglicht und 
auch nicht die Zeit zur Rückschau, weil uns 

- gottlob — noch viel zu schaffen übrigblieb. 
Das aber fühlen wir; Die Entwicklung des 

Rechtslebens hat seit der Machtergreifung ein 
vor vier Jahren noch nicht für möglich ge- 
haltenes Ausmass erreicht. 

Tki' 'jM&àeAr Jme4 die' 

Wir tun gut, daran zu denken, dass diese 
Entwicklung nur zum kleinsten Teile unserer 
Arbeit zuzuschreiben ist. 

Der erste Kämpfer für ein deutsches Recht 
ist derjenige, dem wir alles in den letzten 
vier Jahren Erreichte verdanken: Der Führer. 
Sein Kampf kann geradezu als ein Kampf 
nm das Recht des deutschen Volkes bezeich- 
net werden: nach innen wie nach aussen. 
Der Führer gab die Grundlage und wies die 
Richtung für jeden neuen Abschnitt unserer 
Rechtsentwicklung. Und was er vom Recht 
sprach, hatte stets umfassende Bedeutung. 
Wenn der Führer z. B. im letzten Wahl- 
kampf in Köln davon sprach, dass Recht 
immer nur gleiches Recht sein könne oder 
es sei überhaupt kein Recht, so war damit 
ein Satz von grundlegender ideeller Bedeu- 
tung und von höchstem aktuellen Wert für 
die Rechtsentwicklung der Völker untereinan- 
der und damit die Entwicklung der Lage des 
deutschen Volkes nach aussen wie für die 
Gestaltung des Rechtslebens des deutschen 
Volkes selbst ausgesprochen. Und was der 
Führer über Recht und Rechtspflege und ihre 
Stellung im Volksleben am 30. Januar 1937 
im Deutschen Reichstag sprach, ist die erste 
Missverständnisse ausschliessende und rich- 
tungweisende Formung des Gedankens der 
Ueberwindung des formalen Positivisnnis im 
Recht ^durch ein deutsches Volksrecht. 

Nach dem Führer sind die erfolgreichsten 
Kämpfer für ein deutsches Recht all die vie- 
len unbekannten politischen Soldaten des Füh- 
rers und die nationalsozialistische Bewegung 

als Ganzes. In doppelter Hinsicht: die Bewe- 
gung schuf in der Erziehung des Volkes zur 
Einordnung, Treue, Opferbereitschaft und in 
der Durchsetzung des Blut- und Rassegedan- 
kens im Volk den Nährboden für die Stär- 
kung und Läuterung des Volksgewissens, d. h. 
die Voraussetzung für die Entstehung eines 
lebendigen völkischen Rechtes. Und zweitens; 
sie stärkte in ungeahntem Ausmass die Ach- 
tung vor dem Recht durch das sittliche Vor- 
bild der Selbstbeherrschung, das sie, zur 
iVlacht gelangt, in starker, weiser und gross- 
zügiger Mässigung ihren bisherigen Gegnern 
gegenüber zeigte. Die Entwicklung jeder Re- 
volution führt dann nicht zum Recht; son- 
dern ins Chaos, wenn sie nicht von einer 
festen, geschlossenen, unerschütterlichen Orga- 
nisation getragen wird, ja von mehr: von 
einer, wie der Führer es bezeichnet, verschwo- 
renen Gemeinschaft; und wenn diese ver- 
schworene Gemeinschaft nicht immer das 
Hochziel der Pflege, Stärkung und Achtung 
des völkischen Rechtes vor Augen hat. Das 
aber hat die NSDAP als Ganzes und hat 
der unbekannte politische Soldat als ihr 
Kämpfer in einer in der Geschichte der Re- 
volutionen — von der faschistischen abgese- 
hen — einzigartigen Weise getan. Und des- 
halb haben wir heute ein von Tag zu Tag 
sich läuterndes Volksrecht. 

Erst danach kommt vielleicht ein Teil des 
Erfolges der letzten Jahre auf das Guthaben- 
konto des deutschen Rechtswahrers. Hoffen 
wir, dass jeder Rückschauende von sich sagen 
kann, dass er sein Teil redlich und treu bei- 
gesteuert hat! 

om. deuUe&en, 

Denken wir nun nach Abschluss der er- 
sten vier Jahre der Entwicklung des Rechts- 
lebens im nationalsozialistischen Reiche zu- 
rück, so wäre man schon in der Lage, "als 
Chronist eine lange Liste des Geschehenen 
und Erarbeiteten aufzustellen. 

Man könnte auf die Säuberungsarbeit im 
Arbeitskörper der Rechtspflege hinweisen, die 
zunächst — vor allem im einstigen roten 
Preussen — geleistet werden musste. Und 
man könnte an das Ringen um eine neue 
Ausbildung und Beurteilung des werdenden 
Rechtswahrers and an die Bemühungen den- 
ken, die darauf gerichtet waren, dem jun- 
gen Rechtswahrer Arbeitsstätten zu sichern, 
alles Arbeiten, die sicher noch nicht vollendet 
sind, und die überhaupt Daueraufgaben sein 
werden!. 

Man könnte ferner auf das stete Bemü- 
hen um Beschleunigung unserer Rechtspflege 
und Hebung ihrer Güte hinweisen. Wir kön- 
nen mit Genugtuung feststellen, dass unvor- 
eingenommene, sachkundige Beobachter unse- 
rer Rechtspflege jenseits der Reichsgrenzen 
die Schnelligkeit und Sicherheit der deut- 
schen Rechtspflege als mustergültig bezeich- 
nen. Wjr wollen aber Selbstkritik üben: In 
der Strafrechtspflege bleibt noch sehr viel 
zu tun, bis wirklich die Sühne der Tat auf 
dem Fusse folgt. 

Man könnte darauf hinweisen, dass die 
Strafrechtspflege wieder ein Rückgrat bekam 
und dem Strafvollzug der Charakter des Voll- 
zugs einer wirklichen Strafe gegeben wurde. 
Und das haben wir erreicht, ohne in Barbarei 
zu verfallen, wie gelegentlich Ausländer be- 
haupten — solange sie unseren Strafvollzug 
nicht in der Praxis gesehen haben. 

Und man könnte an die ernsten Arbeiten 
an der Erneuerung des deutschen Rechtes den- 
ken; daran, dass der Nationalsozialismus be- 
wiesen hat, dass er mehr kann als rufen; 
Nieder mit dem römischen Recht! Dass wir 
das Recht als sittlich bestimmte natürliche völ- 
kische Lebensordnung erfasst und auszubauen 
begonnen haben. An das völlig neu entstan- 
dene deutsche Rasserecht und deutsche Bau- 
ernrecht könnte man erinnern; oder daran, 
dass das neue deutsche Recht die Persönlich- 
keit ehrte und wirklich schützte, z. B. in der 
Gestaltung des Ehrschutzes oder dadurch, dass 
es im Patentrecht den schöpferischen Men- 
schen, den Erfinder, an die Stelle des An- 
melders setzte. Oder man könnte sich erin- 
nern, dass das nationalsozialistische Aktien- 
recht die Herrschaft des Konzerngewaltigen 
einschränkte, dass es Schluss machte mit der 
hemmungslosen Fortsetzung des Kapitalge- 
winns durch den Kapitalbesitzer und eine 
rechtlich und verfahrensmässig gesicherte Be- 
achtung der sozialen Pflichten der Aktienge- 
sellschaft vorschrieb. Man könnte auch an 
die mühsame Arbeit an einem neuen deut- 
schen Strafrecht denken, das in einer Reihe 
von Novellen weitgehend in der Praxis be- 
reits vorbereitet wurde, und das als grund- 
legende Erneuerung eines grossen Rechtsge- 
bietes wie der Führer im Deutschen Reichs- 
tag am 30. Januar 1937 ankündigte, in we- 
nigen Wochen in seinem ganzen Umfang Ge- 
setz sein wird. 

Man köjinte auch daran denken, dass es 
in diesen fahren erstmalig in der deutschen 
Geschichte gelang, die Rechtshoheit in vollem 
Umfange als solche des Reiches aufzubauen. 
An die Verwirklichung des Wunsches: ein 
Volk, ein Recht, eine Rechtspflege. 

(}eçeH4^ tneâi iuvlidm und "Jledi 

Gewiss, all das sind Leistungen, die wahr- 
haftig erwähnenswert sind. Aber viel wich- 
tiger ist die grundlegende Wandlung des 
Verhältnisses von Volk und Recht, Volk und 
Rechtspflege zueinander. Unleugbar bestand 
bis 1933 ein tiefer Gegensatz zwischen Volk 
und Rechtspflege. Die tiefgründige Kritik der 
damaligen Rechtspflege, . die Staatsrat Graf 
von der Goltz in seiner „Tributjustiz" gab, 
verfiel nicht in den billigen Fehler, die Män- 
ner anzugreifen, die damals in der Rechts- 
pflege arbeiteten. Aber sje traf den Nagel 
auf den Kopf, wenn sie darauf hinwies, dass 
alle Arbeit der Rechtspflege unter dem Leit- 
wort stand, dass das ganze Leben des Vol- 
l<es diktatorisch beherrschte; Erfüllung! Er- 
füllung aber war Nichterfüllung der Lebens- 
sehnsucht des Volkes, nicht Sicherung seines 
Lebensrechtes, sondern war Erfüllung angeb- 
licher materieller Forderungen des Auslandes 

an das deutsche Volk. Im Bewusstsein des 
Volkes verband sich daher mit der Rechts- 
pflege immer mehr die Vorstellung eines Or- 
gans zur mittelbaren Eintreibung der Tribut- 
forderungen (in Gestalt von Zahlungsbefeh- 
len, Offenbarungseiden, Konkursen und 
Zwangsversteigerungen) und zur Sicherung 
der Machtorganisation des Staates als des in- 
nenpolitischen Garanten der aussenpolitischen 
Erfüllung (in Gestalt der Strafrechtspflege, 
die — teilweise in Anwendung der zu die- 
sem Zwecke erlassenen gesetzlichen Bestim- 
mungen — immer einseitiger der Niederhal- 
tung ^er Erneuerungsbewegung dienstbar ge- 
macht wurde.) 

Heute ist das Bewusstsein Gemeingut des 
deutschen Volkes geworden, dass die R'echts- 
pflege die Aufgabe hat, das Leben des Volkes 
zu schützen und von dem heiligen Bemühen 
beseelt ist, dieser Aufgabe gerecht zu wer- 

den. Das weiss auch derjenige, der hier und 
da ein Urteil manchmal mit und manchmal 
ohne Berechtigung kritisiert. 

Dieser Wandel kann gar nicht hoch ge- 
nug eingeschätzt werden. Denn ein Volk be- 
darf zu seiner stetigen gesunden Entwick- 
lung der Gewissheit, dass in ihm die Rechts- 
pflege als unmittelbare Aeusserung seines Le- 
bens sein Lebensrecht wahrt. Und ebenso hat 
die Rechtspflege eines Volkes die Gewiss- 
heit nötig, dass das Volk sie als Bestand- 
teil des eigenen Ichs ansieht. So schuf die- 

ser Wandel des Verhältnisses von Volk und 
Recht. und von Volk und Rechtspflege zu- 
einander die Grundlage für ein freudiges 
und erfolgreiches Arbeiten der deutschen 
Rechtspflege und damit eine notwendige 
Grundlage für die gesunde Weiterentwicklung 
des deutschen Volkes. Sie wird in inniger 
Zusammenarbeit der Berufsrichter und Volks- 
schöffen in der Rechtspflege weit über das 
Gebiet der Strafrechtspflege hinaus sorgfäl- 
tig und erfolgreich gepflegt. 

Als weiteres Kennzeichen der Entwicklung 
des deutschen Rechtslebens seit der Macht- 
ergreifung scheint mir die ausserordentliche 
Verbreitung und Vertiefung des Rechtsgedan- 
kens im ganzen Volke hervorhebenswert. Hier 
und da hört man, die überall neu empor- 
wachsende Ehrengerichtsbarkeit bedeute eine 
Gefahr für die Rechtspflege, wenn in ihr 
die Neigung erstarken sollte, auch Streitig- 
keiten, die ,,normalerweise" in einem Rechts- 
streit vor den ordentlichen Gerichten ausge- 
tragen würden, zu schlichten. Ich meine; man 
sollte vielmehr die positive Seite dieser Ent- 

wi;:klung sehen! Die Ausbreitung und Ver- 
tiefung der Ehrengerichtsbarkeit ist in Wirk- 
lichkeit der stärkste Zeuge dafür, dass der 
Sinn für Recht gewachsen ist, und zwar 
für ein lebendiges, sittliches Recht, das die 
Aufgabe dauernder Reinigung des Volkskör- 
pers erfüllen soll; und dass das Volk in 
steigendem Masse das Bedürfnis empfindet, 
diese Selbstreinigung innerhalb der im Volke 
lebenden Gemeinschaften auch selbst durch- 
zuführen. Man kann heute sagen; Der Füh- 
rer und die Bewegung machten das deutsche 
Volk zu einem Volk des Rechtes. 

Ich glaube aber, bei einem Rückblick auf 
die vergangenen vier Jahre tun wir gut 
auch in uns selbst hineinzusehen. Auch da 
stehen wir vor einer tiefgehenden Wandlung; 
Wir sehen heute die Fragen des Rechtes ganz 
anders als einst. 

Noch das Bürgerliche Gesetzbuch denkt 
zweidimensional, d. h. in rechtlichen Bezie- 
hungen als Verbindungen gesetzlich festgeleg- 
ter Begriffe, die alle in einer Ebene liegen. 
Das aber ist lebensfremd. Denn Leben ist 
immer dreidimensional, körperhaft. Gehen w'ir 
heute an die Erneuerung des Rechtes auf 
irgendeinem Gebiete, so denken wir, um ein 
Beispiel zu nennen, nicht an den Gesetzes- 
begriff des Eigentums, sondern an die Wohn- 
stätte, die Fabrik, den Bauernhof, den Forst, 
das Bergwerk, und wir sehen das alles in ' 
bezug auf seine Funktionen im Volksleben. 
Und die Menschen sehen wir nicht als von 
Natur aus beziehungslos nebeneinander stehen- 
de und erst durch Rechtsbeziehungen miteinan- 
der in Verkehr tretende Einzelwesen, denen 
wir Gesamtheiten durch die Fiktion der ju- 
ristischen Person gleichstellen, sondern wir 
sehen den Volksgenossen als Glied einer 
grösseren lebenden Gemeinschaft, letzten En- 
des des Volkes; und die Beziehungen, die 
Glieder und Ganzes ftiiteinander verbinden, 
konstruieren wir nicht erst rechtlich, sondern 
wir sehen sie als wirklich vorhandene natur- 
bedingte Einheit, eben als die Einheit, die 
die Organe und das Ganze zusammen als 
Ganzes bilden. Diese, man kann sagen, biolo- 
gische Rechtsbetrachtimg, gewann in den 
vergangenen Jahren in uns zugleich eine ganz 
bestimmte Zielrichtung; das Volks ganze; dabei 
aber erkannten wir gerade erst die wirk- 
liche Bedeutung der Keimzelle des Volkes, 
der Familie und des Volksgenossen als Per- 
sönlichkeit. Und wir lernten immer besser, 
das in der Gestaltung und Anwendung des 
Rechtes fruchtbringend auszuwerten. 

Vielleicht bestand hier und da einmal die 
Gefahr, mit der Aufgabe des nur konstruk- 
tiv Verstandesmässigen im Rechtsdenken sich 
in bequeme Gefühlsmässigkeit und Verschwom- 
menheit zu verlieren. Mir scheint, diese Ge- 
fahr ist bereits überwunden. Ihr zu erliegen, 
wäre schlimmes Verhängnis! Denn das würde 
dazu führen, dass die Rechtspflege kritiklos 
das Gefühl des einzelnen Rechtswahrers an 
die Stelle des gesunden Volksempfindens als 
Richter setzen würde. Und das müsste im 
weiteren Verlauf zur Rei:htsanarchie führen. 
Gerade in der Zeit des Wandels in der Auf- 
fassung vom Recht, der Ueberwindung des 
rationalen Positivismus, gilt es, dass wir als 
Rechtswahrer den Appell an uns als Per- 
sönlichkeit spüren und beachten, und dass 
wir uns ernst und täglich bemühen, immer 
fester in die Grundanschauung hineinzuwach- 
sen, zu der sich das ganze Volk bekennt. 
Ernster Arbeit bedarf es dazu! Die autorita- 
tiven Aeusserungen des Führers und der 
NSDAP sind uns hierbei weithin leuchtende 

Wegweiser, und die freudige Mitarbeit in der 
Bewegung gibt uns die notwendige innere 
Sicherheit. 

Auch die Technik des Rechtes erfuhr in 
diesen vier Jahren eine Wandlung. In ihr 
stehen wir noch mitten drin. In der Rechts- 
anwendung gilt es;, erstens die Technik aus 
ihrer Herrscherstellung in die ihr zukom- 
mende Dienerstellung zu versetzen und zwei- 
tens die Technik abstrakt begrifflicher Deduk- 
tionen und der Messung des Lebens an Be- 
griffen und BegriffsbeziehUngen gänzlich zu 
überwinden. Auch hier können wir nicht weit 
genug von denen abrücken, die an die Stelle 
der Begriffe und Begriffsbeziehungen die in 
ihrem Innern zur Phrase entartete Idee set- 
zen, um sie als Hundertfünfzigprozentige" 
zu Tode zu reiten. Entscheidungen, die so 
zustande kommen, bereiten dem keine Freu- 
de, der um die neue Art, Recht zu finden, 
lingt. Dauerhaftes, Gutes und Tiefbegründe- 
tes kann man nur mit ernstem Streben auf 
der Grundlage immer reineren klareren Er- 
lebens des Zieles und in tiefgründiger, zäher 
und genauer Arbeit mit exakter, hochwertiger 
Arbeitsweise und Arbeitsmitteln erreichen. Man 
tut dabei nicht gut daran, immer nur an die 
Fehler der anderen zu denken. Die Gefahren 
und Schwächen der Begriffsjurisprudenz ken- 
nen wir nun. Wir wollen aber auf der an- 
deren Seite auch nicht, dass die Geschichte 
einst uns vorwerfen kann, wir hätten die 
Erreichung unseres Zieles durch flüchtige, nür 
gefühlsmässige unklare Arbeit verfehlt. Wir 
wollen daher auch daran denken, dass eine 
Flucht in die Generalklauseln, wenn sie die 
Flucht in ein Nurgefühl ist, sehr leicht zur 
Vernebelung führt und dann zur Flucht in 
die Phrase wird. Wir sind stark genug, die- 
ser Gefahr uns bewusst zu sein und sie zu 
vermeiden. Bewahren wir uns selbst, vor al- 
lem aber auch die'werdenden Rechtswahrer 
vor Ihr! 

* 

So enden also diese wenigen aus Anlass 
der Beendigung des ersten Abschnittes der 
nationalsozialistischen Erneuerung ausgespro- 
chenen Gedanken mit einem Appell an uns. 
Das Ringen mit uns selbst wird weiter schwer 
sein, wie es das auch in den letzten vier 
Jahren war. Wie lange rang die deutsche 
Rechtspflege in sich selbst, bis in ihrer Ar- 
beit sich die Ueberzeugung durchsetzte, dass 
das deutsche Bauernrecht ein geschlossenes 
Rechtsgebiet sei; oder bis die Anwendung 
des nationalsozialistischen Rasserechtes zu rich- 
tigen Bemessungsmasstäben innerhalb des ge- 
setzlichen Strafrahmens gelangte; oder bis 
der Strafrechtspflege die Ueberwindung einer 
langjährigen Rechtssprechung aus dem neuen 
deutschen Rechtsgeist hier und da schon auf 
Grund des geltenden Gesetzes gelang. Aber 
das zähe' Ringen wurde geleistet und war 
erfolgreich. Wir wissen daher, dass unser 
Ringen auch in Zukunft erfolgreich sein wird, 
— wenn vvir treu bleiben! 
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'^ieTíettMmÇ' v^^^udmUm 

üon Âeii^sminifteí Xte. 5t'<t 

T)ic' Êríc. n.üi:;, teeld^o Sebcutung bcr Cõfutia 
bci- Haffciifraao füc ia? öcutfcbe Oolf jufommt, 
blieé tpie fi ride anbete k6cnämid;ttge fitfcmit« 
niffc bcr naaciiialfosiaíiftiícíien Bcwcaung oorbe» 
baUcn. ríacl- bcn (Êtfalicungen ber (Sefdiicfite iinb 
bcu Cclíton bcr 23eüôlferungrtpiííen)ct;aft Ijängt t>êr 
13oftauö eineí üotfcs tpcfcntlid; baoon a6, bag fehl 
Í31ut teiii unb gefunb erEialten mivb. IDenn aud) 
äugcre Pect;äitinffe bas Ceben eines Dolfes 311 
bceinflugen Derniögen, bie ausfdiíaggebenbe Sebeu« 
tung teii-b itnmcf ber Catfad^e jufontmcn, ob ein 
Polf firf} feine btutgebunbene Jírt 5U betoaEjren Der« 
ftel^t. Denn auf biefer €igenatt eines Dolfes be« 
rnEjen fein íDefen, feine Kultur, feine Ceiftungen 
ufuri. £rE)ä[t ein DoH fein 23Iut bagegen nidjt rein, 
fonbcrn nimmt es Beftanbteife eines anbersgeartetcn 
Blutes in ftd^ auf, fo ift bie notwenbige ,?oIge, 
bog in feiner fiinEieit unb (Sefd^toffenlieit ein 
Brud; enfftel|t unb feine Eigenart nertorengefit. 

®ie nationatfoäialiftifdic Beujegung ijat bereits 
in ibrent Programm Hidjtünien feftgelegt, bie Oie» 
fen lÊrfenntníffen Hídinung tragen. 2(usge£ienb 
üon ber Catfadie, ba§ bas Haffenprobiem für 
3)eulfd;[at!t bas 3ubenptob[em bebeutet, folten ba» 
nad} bie 2(ngcE)örigen bes jübifdien Dolfes non 
jebeni Sinflug auf bas Sigenieben bes bcutfdjen 
Cotfes ausgefdiattet • roerben. Die punfte —6 
bes Programms tauten: 

Ol. Staatsbürger fann nur fein, toer Colfsge^ 
noffe ift. Dolfsgénoffe fann nur fein, toer beut« 
fdjen Btutes ift, otjne Hücf|id)t auf Konfeffion. 
Kein 3ube fann baE;er Doltsgenoffe fein. 

5. IPcr nidjt Staatsbürger ift, fott nur ats. 
(Saft in 3)eutfdj[anb leben fönnen unb mug unter 
Srcnibengefeiigebung ftcljen. 

6. t>tts Hedjt, über iütjrung unb ©efe^e bes 
Staates ju beftimmen, barf nur bem Staatsbürger 
juftebèn. SaEjet forbern wir, ba§ jebes ôffenttidje 
2lmt, gleidjgüttig ujeldier Jirt, gieid; ob in Heid^, 
£anb ober (ßenieinbe, nur burd} Staatsbürger be» 
fleibet »erben barf. 

Jiuf ber (ßrunblage biefer programmfäfee regelt 
bas Heid^sbürgergefefe, bas ebenfo »te bas Heidjs« 
flaggengefets unb bas (Sefe^ jum Sdju^ bes beut« 
fd>en Blutes unb ber beuffd;en €iire t>on bem 
auf beni Parteitag ber 5teil)eit oerfammelten Heidts« 
tag am. \5. September 1(935 einftimmig ange« 
nonunen tpurbe, bie íünftige (Seftattung bes po« 
iitifdien £ebcns in Seutfditanb: Das Deutfdje Heid) 
bent beutfdjen Dotfe. 

i)as iJcid^sbürgergefefe unterfdieibet 3tt)i)d)en bem 
„Staatsangctiörigen" unb bem „Heidisbürger". 
3)ürd; bic Crennung biefer Begriffe »irb uiit 
einem Rauptgrunbfaf? ber (iberatiftifdien geit ge« 
bròdien. Danad; befagen alte StaatsangeEjorigen 

oiinc HücFfidjt auf Haffe, Poüstum, Konfeffion 
unb bergleidjen gteidie 25edite unb pflid]ten. ijentc 
ift bie äußere gugeljörigfeit jum beutfAen Staats« 
»crbaub für ben Befife ber ftaatsbürgcrlid)cn í!ed]tc 
unb für bie tjeransietjung 3U ben ftaatsbürgerlidicri 
pf[id|fen nidjt mel^r ausfdjtaggebenb. Sie Cren- 
nung bes beut|d]en öolfes nom jübtfdjen Dolf'c 
tonnte fidj jebod) nidjt auf bas öffcntiidi«redit[idie 
(Sebiet bcfdjränfen. Don ebenfo groger Bebeutuhg 
ift bic ®urd]füt;rung ber Crennung auf perfön« 
lidiem (gebiet. <£s mu§ unter allen Umftänben 
uertjütet toerben, ba§ bent beutfdjen Coife neues 
jübijdjes Blut jugefutjrt u)irb. 'f 
bie ei)c[id)e tcie bie au§eretielidie öerbinbung uon 
3uben unb beutfdíbíütigen perfonen nerboten unb 
unter Strafe geftellt. Cro^bem gefdjtoffene <£I)en 
finb nid]tig. fjiercon abgefcEjen aber bleibt bie 
bürger[idi»redit[tdie Steliung ber 3uben unberüEirt. 
3nsbefonber€ unterliegen fie audj im iüirtfdjafts« 
leben nur ben gefefeiid) feftgelegten Befdjrânfungen. 

Die IlTifdjtingc erfaiireu grunbfäyidi eine be« 
fonbere Beijanblung. Da fie nidjt 3iiben finb, 
fomtcn fie. ntd;t ben fi« nidjt Dcutfd;e 
finb, fönnen fie ntcí;t ben Deutfdíen gleidigefteítt 
»erben. Sie fjaben baber sroar grunbfä^ticb bie 
ITTöglidifeit, bas Heidisbürgerredjt ju erwerben, 
wie fd]on bie Jlusbeljnnng bes norläufigen Hetdis« 
bürgerredjtes auf bie JTiifditinge bartut. Dagegen 
bleiben fie ben Befdjränfungen unterworfen, Oie 
in ber bisEjerigen (Sefefegebung unb ben 2{norbnun« 
gen ber nSD2lp unb iijrer (Stieberungen ausge« 
fprodjen finb. 3^"«" ift öi^Ijet aucfj in ^ufunft 
Weber ber Zugang 3um Beamtentum unb per« 
fííjiebenen anbeten Berufen eröffnet, nodt fönnen 
fie ZTiitgtieb ber itSD^Ip ober itirer (Stieberungen 
fein. 3" wirtfdjafitidjer fjinficEit finb fie bagegen 
ben beutfdjbtütigen perfonen oottftäfibig gteidige« 
ftettt. Soweit ferner burd) Jtnorbnungen pon ®r« 
ganifationen ber rerfcijiebenften Jtrt einfd)tte§tid) 
ber ber nSD2tp angefd)toffencn Derbänbe 2Tiifd)« 
linge ron ber Su3el)örigfeit .3U btefen ©rganifn« 
tionen ausgefdjtoffen finb, fatten biefe Jtnorbinm« 
gen am 3ai''U''r \^56 weg, wenn fie nidjí 
Dont Heid)sminifter bes 3fiii®'^tt ©nperne£)men 
mit bem Stettcertreter bes .^übrers 3uge[affen wer» 
ben. 

3m übrigen nmgte bafür Sorge getragen werben, 
bie 2Tlifd)Iinge mögtid)ft balb 3um í)erfd)winben ju 
bringen. Dies ift einmat babur<i) erreidit, bag man 
bic überwicgenb jum 3nbenfum fenbterenben 2T(ifd)« 
tinge bem 3ibentunt jugefditagcn t^at; es ift auf 
ber anbereit Seite baburd) erretd)t, bag man ben 
illifcbtingen mit jwei nottjübifdicn (Srogettern bie 
i£t^efd|tiegung mit beutfct)btütigen perfonen nur mit 
(Scnet^migung geftattct. Untereinanber bteibt ilinen 
bic £befd)Iiegung jwar ertaubt; nact) ben €rfai)« 
rungcn ber ntebÍ3Íntfdícn tt)iffenfd)aft ift jebod) bei 
einer Pcrbinbung oon ÍTÍifdftingen untereinanber 

imr ntit einer geringen Hadjfommenfdiaft 3U red)« 
nen, wenn bcioe Ceite je 3ur fjätfte biefetbe Blut« 
jufamtncnfe^ung aufweifen. Den itlifdilingen mit 
nur einein jübifd)en (Srogelternteit wirb bagegen 
burd) bic oEjnc weiteres jutäffige €t]efd)tiegung 
mit beutfdibtütigen perfonen ,bas Jiufgelien im 
Deutfciitum crleid)teri. Um bies nid)t ju cet3Ö« 
gern, ift itinen bie £E)eiditiegung untereinanber 
nerboten. 

Das Heid)sbürgergefe^ unb bas Btutfdjutjgcfefe 
fowie &ie baju ergangenen Zlusfübrungsucrorbnun« 

gen oerfotgen nid)t ben gwecf, bie Jtngetiörigen 
bes jübifdien öottes nur um itjrer Dotts3ugei)örtg« 
feit iritteu fd]tecf)ter jU fteKen. Die Jtusfd)attung 
bes 3u^enfunis aus bem beutfdjen öffcnttid-ien £e» 
ben unb bie Dert]inberung weiterer Haffenmifd)ung 
finb üietmetir gcbietcrifcf)c Jftotwenbigfeiten, wenii 
ber 5orfbeftanb bes beutfdien Dotfes geftdjert btei« 
ben fott. Die £ebensmögtid)feit fott ben 3ubcn 
in Dcuffd)tanb nid)t abgefd)nitten werben. Das 
beutfdíê Sdjictfat aber geftattet in aufiuift tebig« 
lic!) bas bcutfcfie Pott. 
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Eine Spitzenproduktion der Ufa für das PROGRAMMA UFA-ART 

mit MARIA KOPPENHOEFER, THEODOR LOOS, PETER BOSSE 

Drehbuch: Kurt Heuser und Detlef Sierck. — 
Musikalische Bearbeitung und Musik: Kurt Schrö- 
der. — Aufnahmeleitung: Fritz Schwarz. — Lei- 

tung des Films: Erich Holder. 

HERSTELLUNQSGRUPPE: BRUNO DUDAY 

SPIELLEITUNG: DETLEF S/ÊRCK 

Ein Film packender menschlicher Schicksale, 
durchwoben von den Klängen unsterblicher Mu- 
sik, getragen von der begeisternden Kunst schau- 
spielerischer Persönlichkeiten, erfüllt von ein- 
maliger Erlebniskraft. — Ein Film, dem schon 

ein grosser Ruf vorauspht! 
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SO N KS E N 

OSTEREIER u. HASEN 

Die diesjährigen Neuheiten 
sind wirklich sehenswert I 

Besuchen Sie uns. 

Rua15deHovembro,12-Tel. M673 - Itua Libero Badaró, 322 • Tel. 2-6496 
Avenida SJo Joio, 223-Tel. 4-3191 - R.BôaVista,48(pegadoHotel d'Oestel 

Nr. le-A 

Roa Anbanoabahä 
werden SJe mit allen Deli- 

katessen, Wurstwaren, 
Butter, div. Qualitäten Brot, 

erstklassig bedient 
Tel. 4'2004 ' Eita Sfeier. 

Sein Í OS 
Pensão Oceano 

Helene Both 
Av. Vic. de Carvalho 30 

Telefon 6185 

15$000 —18$000 — 20$000 
Bond 7 und 12 vor der Tür 

.kaufen ©ie ;3|re ©c^u^e 
nur im 

Sil» Bnil 

^amenfc^u^c 
jum 3lu§t)erfnufsprei§ 
Don 10$000, 20$000 

unb 30$000 

SRiiii imU Êp^igeniii 285 
na^e ber SRua Sturora 

Sfiurjiifieii 0ic 

kl Iren ßinfäufcn 

' bie im ff^euifi^en 
SJlorgctt" Qngeigen= 
ben ©efd^äftäpufer! 

MOTORRADER DKW 

S(|tn liiltrllíf^áali l»/3; 

iev ^aulo ber 

neranftnitct com 

Sminiiliiiiii, k« 20. iitj 193?, SJi lljt «hnW, 

im £mI ks Scntjilra íiirimcniitó, 3!m üliipfi 3Í 

üile M^gcndfcn pnH IcqliiQ mgdfliicn! 

Dificina [lEklro e llechinica Dynamic 
Wir teilen unserer geschätzten Kundschaft mit, 
dass unsere Werkstätten vollständig erneuert und 
an Maschinen vermehrt wurden. Unsere Speziali- 
täten sind: Motorenwickeln, Maschinenreparaturen, 
Dreharbeiten. — Gleichzeitig geben wir unseren 
rieuen Firmennamen bekannt: Kaminskv C- Pizarro 
Lta., Rua Silveira Martins 15-A, Tel. 2-5337 
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erscheint jeden Monat 
in gediegener Aus- 
stattung und ist zu 
beziehen durch un- 

seren Verlag 
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(íottfcfeung.) 
Wie richtige Riesen-Raubvögel halten 

sie in ihren mächtigen eisernen Krallen 
unter ihrem Rumpf rasche Tanks, Panzer- 
autos, kleine Kraftwagen, ja sogar komplette 
Geschütze, die sofort nach der Landung zur 
Erde gelassen werden und von den herbei- 
stürzenden Besatzungen der kolossalen Flug- 
zeuge, die aus den Kabinen herausgekrabbelt 
waren, gleichfalls augenblicklich kampfbereit 
gemacht werden. Und schon setzt sich die 
stattliche Ueberfalltruppe in volle Bewegung, 
im schnellen Tempo mit Panzerautos, Schnell- 
tanks und Kraftwagen in ' den Rücken des 
Feindes vorstossend." 

Man stelle sich die Wirkung derartiger 
Zerstörungs-, Wühl- und Sprengtrupps in den 
Industrieländern Europas, in England, Schwe- 
den, Polen, Deutschland, in Budapest, Rom, 
Wien oder Stockholm vor, so wird man die 
ungeheuere Bedrohung mitempfinden, die 
heute wie ein Alpdruck über Europa liegt. 
Die Rote Armee als Garde der jüdischen Welt- 
revolution ist neben der Komintern eine der 
ernstesten Tatsachen, mit denen das tausend- 
jährige christliche Abendland und besonders 
die germanischen Nationen in härtester Nücli- 
ternheit politisch zu rechnen haben. 

Denn aie erfolgversprechende Konstellation 
für den Einsatz könnte eines Tages kom- 
men. Es scheint ein Lieblingsziel der sowjet- 
russischen Diplomatie zu sein, hierfür sogar 
die Völkerbundsideologie vorzuschieben. Der 
in sowjetrussischen Angelegenheiten immer 
sehr gut unterrichtete „Daily Herald" in 
Londcfti veröffentlichte Ende 1935, vielleicht 
als Versuchsballon, eine Meldung, wonach 
Sowjetrussland seine Luftstreitkräfte für Sank- 
tionen im Mittelmeer (und vermutlich auch 
gern anderswo) dem Völkerbund zur Ver- 
fügung stellen werde. 

Die Zulassung der Roten Luftarmee bei 
den berühmten „Sanktionen" hiesse nun aller- 
dings einen Feind ins Herz der Welt herein- 
lassen, der grundsätzlich allen Ländern und 
Reichen Europas den Kampf bis aufs Mes- 
ser angesagt hat, denn die Sowjet-Union hat 
,,allen Staaten der kapitalistischen Welt" be- 
reits durch Lenin „den Krieg erklärt". Und 
Stalin erklärte erst vor nicht allzulanger Zeit: 
„Der europäische Kapitalismus gleicht einem 
zermürbten und geflickten alten Hemd. — 
Es braucht nur jemand an einem Faden zu 
ziehen — und alles wird auseinander fallen." 
Es ist deutlich zu spüren, wie der Jude 
Litwinow in Genf diesen Faden zu finden 
sucht, an dem man angeblich so erfolgreich 
ziehen kann. Sollte der Sowjetpakt mit Frank- 
reich diesen berühmten Faden am deutschen 
Rhein zu packen versuchen? 

Eine weitere Sowjetgrösse, der Jude Trotz- 
ki-Bronstein, erklärte einmal; „In der gan- 
zen Welt ist der Bürgerkrieg auf die Tages- 
ordnung gestellt. Ihr Banner ist die Sowjet- 
macht." Auf dem 6. Weltkongress der Kom- 
munistischen Internationale in Moskau wurde 
erklärt: ,,Die Sowjet-Union spielt eine re- 
volutionäre Rolle ohnegleichen, die Rolle eines 
Motors der internationalen proletarischen Re- 
volution, der die Proletarier aller Länder 
zur Machteroberung treibt." Vor der glei- 
chen Versammlung wurde 1.935 die Politik 
des „trojanischen Pferdes" gepredigt. Wie 
damals die Griechen bei der Eroberung von 
Troja von den verblendeten Trojanern im 
Leibe des grossen hölzernen Pferdes durch 
geschleifte Mauern hindurch triumphierend in 
die jahrelang vergeblich belagerte Stadt hin- 
eingeschleppt wurden, so dass ein furcht- 
bares Blutbad entstand, würden die Bolsche- 
wiken heute getarnt in alle Organisationen 
der übrigen Welt eingelassen. 

Und ergänzt wurde diese zynische Klar- 
legung der Angriffsmethoden durch den Ju- 
den Krassin, der auf dem 12. Parteikongress 
in Moskau sagte, die Kommunisten müssten 
„die inneren Widersprüche der kapitalisti- 
schen Welt ausnützen" und als Ziel ihrer 
Politik anstreben, ,,die Gegensätze im feind- 
lichen Lager zu verschärfen, die Habsucht 
zu schüren, die Feinde gegeneinander zu het- 
zen, und dies zwar sowohl in internationa- 
lem Masstab, als auch in den Grenzen eines 
jeden Landes." 

Als Endziel dieser Pläne steht mit eiser- 
ner Folgerichtigkeit die günstige weltpoliti- 
sche Konstellation für den Einsatz der Ro- 
ten Armee, der schwerbewaffneten Garde der 
jüdischen Weltrevolution. Was die Genfer 
Völkerbunds-Ideologie eine Zeitlang die ,,Ver- 
einigten Staaten von Europa" nannte, wird 
dann die Rote Armee in den verwandten 
Begriff der ,,Union der sozialistischen Sovv- 
jet-Republiken Europas" abzuwandeln versu- 
chen, ein tönendes Sciilagwort, hinter dem 
sich nichts anderes als die Stabilisierung der 
Herrschaft und der endgültige Sieg der bol- 
schewistisciien Juden und der jüdischen Sy- 
steme über das alte Europa verbirgt. Ledig- 
lich ein starkes Deutschland bietet dem sow- 
jet-jüdischen Imperialismus bei genügender 
Rückendeckung und Bewegungsfreiheit tiie 
letzte, unübersteigbare Barriere zur Nord- 
see und zum Mittelnicei', nach Rom und 
Wien, Paris und Stockholm, nach Delhi, Kal- 
kutta und Teheran. 

Es ist nicht ohne Interesse, zu wissen, 
dass die Komintern ausschliesslich mit Mitteln 
arbeitet, gegen die Sowjetrussland selbst im- 
mun ist. Von vornherein als föderatives Sy- 
stem von Rassen und Stämmen, Staaten und 
Völkern organisiert, kann die farbige Welt- 
revolution in Russland schwer Fuss fassen. 
Wo die farbigen Völker im Bereich des Sow- 
jetparadieses wirklich einmal den Versuch ma- 
chen, ihre nationale Existenz und kulturelle 
Selbstbestimmung durchzuführen, wird jeder 
Ansatz mit blutigstem Terror unterdrückt. 

Ein Schulbeispiel hierfür bildet die Behand- 
lung von 30 Millionen Menschen türkisch- 
tatarischen Stammes und mohammedanischer 
Religion in den weiten Gebieten von Turke- 
stan, Sibirien, im Kaukasus und in der Krim. 
Grosspurig hatte Lenin auch diesen Völkern 
am lö. November 1917 in seiner „Erklärung 
der Rechte der Nationalitäten" die „volle 
Gleichberechtigung und politisches Selbstbe- 
stinimungsrecht mit Einschluss der Errich- 
timc der eigenen unabhängigen, nationalen 
Staaten" versprochen und am: 7. Dezember 
1917 noch hinzugefügt: „Türken und Tata- 
ren Transkaukasiens, Turkestans ..., deren na- 
tionale Kultur, Religion und Moscheen von 
der Zarenregierung vernichtet wurden! Von 
nun an weriäen eure nationalen und kulturel- 
len Einrichtungen als frei und unantastbar 
erklärt... Organisiert euer nationales, Leben 
frei.. .!" 

Die Praxis sieht anders aus. Sie geht 
auf einen einzigen Punkt hinaus: „Vernich- 
iung der angestammten Kultur, Entwurzelung 
des nationalen Geistes und Ausrottung aller 
Elemente, welche das Volksbewusstsein stär- 
ken!" Die Stämme sprechen verschiedene ver- 
wandte Dialekte. Um ihre staatliche Einheit 
zu verhindern, erklären Moskauer ,,Wissen- 
schaftler" einfach jeden Dialekt zu einem 
besonderen Stamm. Dutzendweise haben die 
Sowjetgelehrten auf diese primitive Weise 
..bisher unbekannte Stämme" entdeckt, die na- 
türlich sofort.zu selbständigen nationalen Sow- 
jetrepubliken erklärt wurden. In Aserbaid- 
schan sind ,,nur" 20 neue Völker entdeckt 
worden. In Turkestan, der alten Wiege des 
türkischen Stammes, wo die Bevölkerung be- 
kanntlich seit Jahrhunderten reine Türken sind, 

Die ausgezeichnete Wochenzeitung des 
nordamerikanischen Deutschtums, der 
,,Deutsche Weckruf und Beobachter", New 
Kork, veröffentlicht nachstehende Ausfüh- 
rungen : 

* 
Neue Mobilmachung des Judentums — Kund- 
gebungen für den ,.Heros der Menschheit" 

- Juden und Neger fordern die Freilassung 
David Frankfurters — Juda will ein Denk- 

mal setzen. 

Kaum haben sich die Zuchthaustore hin- 
ter dem jüdischen Mörder David Frankfur- 
ter geschlossen, als schon überall in der Welt 
jüdische Massenkundgebungen stattfinden, wel- 
che die Freilassung des Verbrechers, die Wie- 
deraufrollung des Verfahrens oder wenig- 
stens eine weitgehende Begnadigung des 
Mörders fordern. Als Veranstalterin dieser 
Demonstrationen tritt die aus dem Kairoer 
Judenprozess bekannte und dort verurteilte 
Weltliga zur Abwehr des Antisemitismus auf. 
Die bei diesen Anlässen gehaltenen Reden 
wimmelten von Hass- und Hetzausbrüchen 
gegen Deutschland und Angriffen gegen die 
Schweizer Justiz. 

Die Pariser Sektion dieser Weltliga, die 
300 Organisationen in zwanzig Ländern um- 
fasst, hat am 21. Dezember 1936 im grossen 
Saal der .,Mutualite" in Paris ein ,,Massen- 
meeting" veranstaltet, bei dem' Redner der 

haben die Sowjets auf Grund von einigen 
Dialektverschiedenheiten einfach mehrere na- 
tionale Republiken organisiert. So verhindert 
Moskau den geistig-kulturellen Kontakt zwi- 
schen diesen verwandten Stämmen. Die Er- 
bitterung ist selbst unter den einheimischen 
Kommunistenführern, welche ursprünglich ihr 
eigenes Volk an die jüdischen Machthaber 
in Moskau verrieten, ständig im Wachsen. 
Die führenden aserbaidschanischen Kommu- 
nisten Ruhallah Achimdoff und Habib Dje- 
biyeff (Chefredakteur des „Komunist", Haupt- 
organ der Aserbaidschanischen Sowjetregie- 
rimg) nannten 1935 auf einer öffentlichen 
Versammlung in Baku ihre russischen Partei- 
genossen ,,Kolonisatoren und Ausbeuter". In 
Baku fliesst das wertvolle russische Petro- 
leum. 

Aloskau kämpft gegen diese Männer, die 
vielfach aus der Kraft echten nationalen Den- 
kens heraus zu Nationalbolschewiken wurden, 
mit allen Mitteln des Terrors und nennt sie 
im Moskauer Jargon ,,Abweichler", ,,Lakaien 
der Bourgeoisie" usw. Der erste Minister- 
präsident von Aserbaidschan, Dr. Nerimanoff, 
wurde abgesetzt und nach Moskau verbannt, 
wo er auffällig plötzlich am Herzsclilag 
starb. Erst auf dem Wege nach Sibirien er- 
kannten sich als Henker ihrer Völker die 
nationalen Abweichler Haubudagoff, Achim- 
doff, Djebiyeff und zahllose andere. So er- 
kennen die Turko-Tataren heute, dass sie be- 
trogen wurden und der Kommunismus nicht 
nur die zerstörende Fratze der Weltrevolution 
trägt, sondern zugleich auch eine erneute, 
nur ungleich blutigere Auflage des alten rus- 
sischen Imperialismus ist. 

(Fortsetzung folgt) 

Sozialistischen Partei, der Kommunistischen 
Partei, der Syndikalistischen Union und der 
Liga für Menschenrechte angekündigt waren. 
Als Hauptredner trat der Präsident der Welt- 
liga zur Abwehr des Antisemitismus, der be- 
rüchtigte Hetzjude Bernard Lecache auf. Auf 
der Ehrentribüne des Präsidiums hatten ne- 
ben zahlreichen Juden zwei Neger und ein 
konimunistischer Chinese Platz genommen. 
Ueber der Tribüne hing ein Riesenplakat: 
„Alle vereint, alle Brüder!" Einige Redner 
sprachen auch „jiddisch", das von vielen Teil- 
nehmern der Versammlung verstanden wurde. 
Ebenso wurde die Mitwirkung der Juden 
im spanischen Bürgerkrieg und der „Kampf" 
der Emigranten in den Reihen der Interna- 
tionalen Brigade in Madrid rühmend hervor- 
gehoben. An die Kommunisten in Spanien 
wurden Huldigungstelegramme gesandt. 

Die Redner forderten unter stürmischem 
Beifall die Befreiung David Frankfurters. Ei- 
ner der Haupthetzer, der jüdisch-kommunisti- 
sche Agitator Zerapha, der den Mörder im 
Gefängnis besuchen durfte und der Verfas- 
ser der ersten Solidaritätserklärung für Frank- 
furter war, hat sich über das Urteil folgen- 
dermassen geäussert: 

,,Mit einem Schlage wird Frankfurter zum 
jüdischen Märtyrer. Kein jüdisches Gewissen 
wird ihm heute die Märtyrerkrone versagen. 
Er hat sich für die Juden geopfert, allein 
für sie und etwas Höheres, für den Gott 

der Juden, für die jüdische Religion. 
Ich weiss nicht, ob Frankfurter im Ge- 

dächtnis der Juden bleiben wird, ob seine 
Statue sich in Tel-Aviv erheben wird. Ich 
wäre aber erstaunt, wenn nicht eines Tages 
das Schweizer Volk, bei dem ich soviel Sym- 
pathie und Leidenschaft gefunden habe, ihm 
in Chur ein Denkmal setzte. 

Der Schweizer Staatsanwalt hat sich er- 
laubt, dem Juden Frankfurter die Bezeich- 
nung ,,Held der Juden" abzusprechen. 

So soll es uns erlaubt sein, uns Juden, 
vorauszusagen, dass Frankfurter, der einzige 
Mann in der Schweiz, der es wagte, einen 
Füiirer der Nazis niederzuschlagen, ein 
Schweizer Held werden wird." 

Zur gleichen Zeit fand auch in der Presse- 
ausstellung der Volksfront eine Versammlung 
deutscher Emigranten zugunsten Frankfurters 
statt, auf der der ehemalige Berliner Rechts- 
iunvalt Dr. S. Feblowicz und der HetzjuJe 
Torres ebenfalls die Forderung auf Freilas- 
sung Frankfurters, formulierten und erklär- 
ten. der Fall Frankfurter beginne erst jetzt. 

Bemerkenswert ist der Wechsel der Tak- 
tik, der nunmehr von der. jüdischen Welt- 
liga zur Abwehr des Antisemitismus ange- 
ordnet worden ist. Während bisher von den 
Beauftragten der Weltliga David Frankfurter 
als Ehrenpräsident der Juden, als neuer Wil- 
helm Teil, als zweiter König David und 
Held des jüdischen Volkes gefeiert wurde, 
hat man sich jetzt aus propagandistischen 
Gründen dazu entschlossen, ihn lediglich als 
,,Opfer des Hitlerfaschismus" und der „bour- 
geoisen Justiz" der Schweiz darzustellen. Er 
soll mit allen Mitteln der Propaganda als 
I leros der gesamten Menschheit und als Vor- 
kämpfer für die Menschenrechte dargestellt 
werden. Man will mit diesen Parolen einen 
zweiten Fall Dreyfus schaffen und in aller 
Welt eine Protestwelle zur Befreiung Frank- 
furters entfesseln. v 

Diese Aktionen beweisen, dass die Hinter- 
männer Frankfurters nunmehr mit aller 
Schamlosigkeit ans Werk gehen, um ihr Werk- 
zeug aus den „Klauen der Justiz" zu befreien. 
Da auch Schweizer kommunistische Zeitungen 
die Parole ,,Freiheit für Frankfurter" aufge- 
nommen haben, steht ein ähnlicher Rummel 
bevor, wie er seinerzeit für Thälmann ver- 
anstaltet worden ist. Es würde durchaus nicht 
überraschen, wenn in nicht allzu langer Zeit 
David Frankfurter als Kandidat für den neuen 
Nobelfriedenspreis benannt würde. 

Angesichts dieser Machenschaften, die den 
eindeutigen Beweis für die internationale 
Hetzarbeit der Juden erneut liefern, erhebt 
das deutsche Volk von neuem die Forderung 
nach Aufklärung der Hintergründe der Mord- 
tat von Davos. Die Hintermänner David 
Frankfurters, die den Befehl zum Mord ga- 
ben, müssen mit allen Mitteln festgestellt wer- 
den. [Denn schon auf diesen Versammlungen 
sind erneute Morddrohungen der Oeffentlich- 
keit bekannt geworden. 

Die jüdischen Redner Lecache und Jar- 
blum wurden, wie der stürmische Beifall be- 
wies, von der Versammlung richtig verstan- 
den, als sie mit unzweideutigen Zwischenbe- 
merkungen darauf hinwiesen, dass noch .,zu- 
viele Gustloffs in der Welt herumlaufen, 
in Paris, in London, in Prag, in Amsterdam 
und in allen Ländern der Erde." Diese Aeus- 
serungen wurden von allen Anwesenden dahin 
verstanden, dass das Weltjudentum als Ra- 
che für die Verurteilung Frankfurters neue 
Aktionen gegen Reichsdeutsche im Ausland 
vorbereite. Es ist für die augenblicklichen 
Verhältnisse in Paris bezeichnend, dass eine 
derartige unverhüllte Mordhetze in einer öf- 
fentlichen und vorher angekündigten Versamm- 
lung erhoben werden konnte, ohne dass von 
amtlicher Seite ein Einschreiten erfolgte. 
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Wie sieht 

DEUTSCHLAND 

die Sache? 

Wenn Roosevelt seine Gesetze 
erläßt, wenn Japan neue Flug- 
zeuge baut, wenn Schweden 
den Nobelpreis verteilt, wenn 
Genf über Abrüstung spricht, 
dann wollen Sie wissen, was 
deutsche Politiker, Gelehrte 
und Wissenschaftler dazu sa- 
gen, was deutsche Fotografen 
knipsen und deutsche Künstler 
aufzeichnen. Es steht in der 

W O C H E 

Sie bekommen DIE WOCHE überall, 
wo e< BUcher und Zeitschriften gibt 

I 



©um 

Diesen Brief habe ich einmal geschrieben, 
nach einem Besuch, es ist lange her: „Ich 
will Dir danken und Dir sagen, dass ich 
g-di heimkam. Die Arbeit wartete schon äuf 
mich. Aber ich habe mir trotzdem Zeit ge- 
nommen, an Dich zu denken und an die 
wunderbare Ruhe, Kraft und Sicherheit Dei- 
nes Wesens, die auf alle übergeht, die Dir 
nane kommen. Es ist dies wunderbar des- 
halb, weil Du selbst in einem schweren, 
anspruchsvollen Beruf stehst, Tag für Tag 
den Trubel von vielen Kindern um Dich 
hast und abends noch Zeit findest, in die 
Häuser zu gehen, wo Du weisst, dass Not 
ist —: Not der Art, die meist nicht mit 
äusserer Hilfe zu lindern ist. Unter Deinen 
Händen und Deinem Zuspruch wird vieles 
besser und leichter. Warum? Du hast ein- 
mal — vielleicht ohne es selbst zu wollen 
— ein Bekenntnis abgelegt, das mir vieles 
erklärt. Du sagtest damals: j,Eine Stunde 
am Tag halte ich mir unter allen Umstän- 
den frei, um zu mir selber zu kommen, frei 
für die Stille, die Sammlung, das Zu-Ende- 
Denken aller möglichen Fragen, die mich 
beschäftigen. Manchmal nehme ich dazu ein 
Buch — erfüllt von Leben und Glauben 
und" ewigen Dingen. Manchmal gehe ich ein 
Stückchen spazieren und überlege mir da- 
bei Wert und Unwert von allem, was der 
Tag gebracht hat. Manchmal stehe ich auch 
nur still am Fenster, schaue zum Sternen- 
himmel empor und lasse das Licht des Him- 
mels durch meinen Alltag fluten. Diese eine 
Stunde am Tage," so sagtest Du damals, 
,.hilft mir, dass ich mich nicht selbst ver- 
liere und dass ich den richtigen Masstab für 
die kleinen Alltagsdinge behalte, zugleich gibt 
sie mir einen Zustrom immer neuer unver- 
gänglicher Kräft." 

Ja, das spürten , wir alle, die wir Dir 
nahe kamen, diesen „Zustrom einer neuen 
unvergänglichen Kraft", zu der Du Zugang 
hattest." 

* 
Die Frau, die damals diesen Brief emp- 

fing, hat nun ein eigenes Haus zu betreuen 
und, wie sie sich immer gewünscht, ein, 
wachsendes Haus. Da gibt es mehr und 
immer mehr zu tun und zu denken. Aber es 
verwirrt sie nicht, selbst wenn es einmal 
,,hoch hergeht". Sie weiss, worauf es an- 
kommt. Ganz sicher nicht darauf, sich's möü- 
fichst ,,leicht" zu machen. Die sogenannte „me- 
chanische" Hausarbeit, nur „grade so eben", 
mit Ach und Krach zu erledigen. Nein, so 
geht es nicht. Da will jeder, der geringste 
Dienst, sein Recht in einem ordentlichen 
Haushalt und jede Arbeit für nahe, nächste 
Menschen vvill mit Lust und Liebe getan 
sein. 

Es gilt, den ganzen, weiten Kreis der 
Pflichten treulich auf sich zu nehmen und 

-sich doch nicht unterkriegen zu lassen, Mei- 
ster zu bleiben, Zeit und Oedanken und Kraft 

zu behalten über den Tag und das Alltäg- 
liche hinaus. 

Ist ein Geheimnis dabei? 
Fragtest du die Hausfrau danach, sie 

würde dich auslachen. Es vollzieht sich ganz 
ohne Zauber und Geheimnis. Etwas Selbst- 
zucht gehört dazu, etwas Ueber-sich-hinaus- 
Denken, Ueberlegung, Klarheit und Eintei- 
lung. 

Nimm ein Beispiel, ein sehr zeitgemässes, 
wenn du willst: Ein Nahrungsmittel wird 
vorübergehend knapp. Es gilt für kurze Zeit 
etwas vom gewohnten Masse zu entbehren. 
Mit' ein wenig Geschick und gutem Willen 
ist das zu ermöglichen und der Haushalt 
läuft reibungslos weiter bei denen, die Mei- 
ster bleiben. Bei den anderen aber? Da dreht 
sich Denken und Tun tagelang, wochenlang 
nur um dies eine kleine Thema. Ist das 
noch Fürsorge zu nennen für Mann und 
Kind? Ist's nicht vielmehr schon ein Zerr- 
bild davon, eine Art Knechtschaft unter die 
äusseren Dinge des Lebens? 

„Was werden wir essen, was werden wir 
trinken, womit werden wir uns kleiden?" 
Die Hausfrau muss so fragen. Es ist ihr 
Amt und Beruf. Aber soll sie nichts ken- 
nen als diese Fragen, sich nur von ihnen 
leiten, beherrschen, ganz ausfüllen lassen? 
Soll sie sich selbst, ihre Seele, ihre Zeit 
restlos opfern? Es sind oft gerade die Eif- 
rigsten, die hier die Grenze nicht erken- 
nen, die kein Ende finden mit Sorgen. Sie 
werden sich wehren, wenn einer ihnen das 
vorhält, vielleicht sehr ehrlich und sehr kräf- 
tig darauf hinweisen, wohin sie denn kämen 
mit ihrem Haushalt, wenn sie es machten,', 
wie die oder jene, bei der von „Sorgen" 
nun wirklich keine Rede mehr sein könne... 

So ist es natürlich nicht gemeint! Auf 
das Masshalten kommt es an! Und so sagen 
wir es mit aller Entschiedenheit: Gerade ihr, 
ihr Fürsorglichen, ihr Nimmermüden, lasst's 
einmal genug sein. Die Gefahr ist gross, 
dass ihr Haushaltsmaschinen werdet, die ohne 
anzuhalten laufen müssen, auch leer laufen, 
wenn's einmal nicht anders ist. Aber ihr, 
gerade ihr seid zu schade dafür. Versucht 
einen Masstab zu finden für Wichtig und 
weniger Wichtig, und gebt dann jedem Ding, 
jedem Werk, jeder Sorge das zukommende 
Teil eurer Kraft, eurer Liebe, eures Beden- 
kens, Das zukommende Teil, nicht weniger 
und doch auch nicht mehr. Ihr werdet se- 
hen, ihr habt plötzlidi Zeit, nicht viel, aber 
doch genug, um innerlich am Leben zu blei- 
ben, um freier zu atmen, um über dem All- 
tag die Ewigkeit wieder zu spüren und ihre 
Kraft im täglichen Tun zu erproben. 

* 
Und welches ist der Masstab? Woher 

kommt er? Gibt es da vielleicht ein Gelieim- 
nis? Geheimnis, nein! Es klingt fest und 
klar ein altes Wort zu uns herüber: „Meine 
Zeit steht in Gottes Händen." Unter die- 
sem Vertrauen werden Dankbarkeit und Freu- 
de deine Tätigkeit begleiten und sie werden 
das Innehalten erfüllen, mit dem du dich 
für dein Tätigsein rüstest. F. W. S. 

deine Schwester bitten könntest, heute her- 
zukommen und bei mir zu bleiben." 

„Lieber bliebe ich. Wenn man die paar 
Alark doch nicht so notwendig brauchte." Da- 
mit setzte er, sich zu ihr. 

Unvermittelt lacht sie hell heraus und sagte 
dann: ,,Du, ich denke eben an unser Kind. 
Und da sehe ich dich wieder in weit zurück- 
liegender Erinnerung. Du trugst immer so 
schrecklich lange Hosen, in die dein jün- 
gerer Bruder nach dir noch hineinmusste und 
aus denen der ältere gekommen war. Dazu 
hattest du noch so abscheulich krumme Bei- 
ne. Dass die sich noch so gerade gewachsen 
haben, ist wahrhaftig ein Wunder." 

Er lacht nun ebenfalls in seiner herzli- 
chen Art, ehe er sagte: ,,Und alle probier- 
ten sie es, die Beine ebenso krumm zu ma- 
chen. Da blieben selbst die Spaziergänger 
stehen. Aber ich erinnere mich an dich nicht 
so klein, obwohl wir doch von klein auf 
Haus an Haus wohnten. Ich kann noch so 
sehr in der Erinnerung kramen und über 
alle Spielkameraden nachdenken, was ich dann 
von dir am weitesten zurück weiss, ist jener 
Kampf, den du mit meinem Bruder Max 
führtest. Er kam heulend nach Hause und 
sagte immer nur deinen Namèn, soviel un- 
sere Mutter ihn auch fragte, was denn los 
sei. Du musst damals sechs oder sieben Jahre 
alt gewesen sein. Lieber Gott, wie müssen 
deine kleinen Fäuste ihn vertrimmt haben." 

Zärtlich strich er über ihre schmalen 
Hände. Und beide lachten sie. 

„Das war Lebenskraft," sagte er verson- 
nen und träumte noch ein paar Sekunden vor 
sich hin, ehe er fortfuhr: „Später warst du 
deinen Puppen die zärtlichste Mutter. Was 
niusste ich nicht alles heranholen und tun. 
Am wenigsten Spass hat es mir dabei im- 
mer gemacht, die Fliegen von dem Wagen 
fernzuhalten. Aber du kanntest kein Erbar- 
men. Und hatte ich mich auch nur mal ein 
paar Schritte vom Wagen weggemacht, so 
erklang schon dein erzürnter Ruf: ,,Willst 
du bei den Kindern bleiben." Zu den anderen 
Mädchen aber sagtest du: ,,Er ist ein ganz 
schrecklicher Vater." 

„Dabei wird er meinen. Kindern ein so 
guter Vater sein," sagte sie lachend und 
in Zärtlichkeit zugleich. 

Er hörte jetzt nur halb hin, weil er an 
seine Jugend zurückdachte und all die Jahre 
vor sich liegen sah, die sie gemeinsam ver- 
brachten. 

,,Was war das Schönste wohl in unserei 
Jugend?" fragte er. 

„Was wohl anderes," meinte sie, ,,als das 
erste Wissen um unsere Liebe." 

Und nach einer kleinen Weile: ,,Ich denke 
an jenen Nachjnittag, da wir bei der Wakl- 
schänke schaukelten. Alle waren sie da. Und 
reihum ging es. Als wir dran waren, brach- 
test du uns so hoch, dass ich immerzu bit- 
ten musste: nicht höher, nicht höher. Schliess- 
lich, als maii sclion annehmen niusste. die 
Schaukel würde sich jeden Augenblick über- 
schlagen, liessest du nach, weil ich Angst 
liatte. Wir standen uns nun im immer noch 
sehr weit ausholenden Schwingen der S.liau- 
kel so ganz nahe gegenüber. Was wir spra- 
chen, konnte niemand wissen. Es v»'ar auch 
lauter Unsinn und hätte gern von jedermann 
gehört werden können. Dann mit eineminal 
sagtest du ganz einfach, so oline vorherige 
Berührungspunkte: ,,Ich weiss, dass wir mal 
Mann und Frau werden und immer beisam- 
men bleiben." Und du schautest dann nicht 
mich an, sondern- in die Bäume hinein, durch 
deren Zweige unsere Schaukel ging. Geant- 
wortet habe ich nicht. Aber als wir aus 
der Schaukel sprangen, bin icli bald darauf 
nach Hause gegangen. Heute weiss ich, dass 
ich dich von jener Stunde an als Frau liebte, 
Bewusst, Die Spiele wurden mir fremd. Die 
Kindheit war abgetan." 

Sie schwiegen beide, während draussen der 
Tag näher und näher rückte. Sie waren jetzt 
der ersten Jugend so nahe, dass auch er 
die besten Erinnerungen wiederfand. ..Und 
da und da und dort..." hiess es nur noch. 
Sie vergassen die Sorgen der Gegenwart da- 
rüberhin und waren noch einmal Kinder. Zwi- 
schendurch sagte sie dann: ,,lch darf nicht 
so lachen, das Kind..." Und sie stöhnte 
auch, wenn sie zu herzlich lachte. 

,,Nun nicht mehr," bat sie schliesslich. 
Aber er war schon im Strom neuen Erzäh- 
lens und sah nicht die Schnierzensgebärde 
der Frau, Sie hörte auch wieder zu, als er 
bei dem geizigen Höker angelangt war, der 
stets, wenn sie sich für einen oder zwei 
Pfennige Bonbons geholt hatten, einen da- 
von durchbiss, wenn er das richtige Gewicht 
nicht herzustellen vermochte. Und jedesmal 
legte er jene Hälfte, die er inl Mund hatte, 
in die Tüte des kleinen Käufers, während 
die andere Hälfte ins Glas zurück kam. Wie 
sie ihm das abgewöhnt hatten durch Spott- 
lieder und Streiche, so dass er ihnen zuletzt 
Bonbons schenkte, wenn sie nur das Singen 
vor seinem Laden lassen wollten. 

Das erzählte er heute so lebendig, dass 
die Frau hell heraus lachte, so hell und 
erinnerungsfroh, dass das Leben in ihr sich 
durchbrach zu Geburt und Tag. 

Die beiden wussten nicht einmal, wie es 
geschah, so schnell war es gekommen. Nur 
das Lachen stand hoch im Zimmer. Er lief 
zur nächsten Nachbarin urid'^ zu hoch einer. 
In einer kleinen Stunde schon lag das Kind- 
chen sauber gebündelt neben der Mutteji, 

ilTorgcit 

Und als der erste Schrecken vorüber war, 
fragte schliesslich die eine der Nachbarin- 
nen: „Um was ist hier denn zu einer sol- 
chen Stunde gelacht worden, dass die Wände 
hebten? Immer wieder hörten wir es." 

„Tscha," sagte der Mann, indes die Frau 
weich lächelte, ,,das neue Leben sollte la- 
chend in die Welt springen." Als sie dann 
aber allein waren, setzte er dem hinzu: „Man 
kann dem Kinde kaum was bieten. Diesem 
nicht und Millionen anderen auch nicht. Da- 
bei musste es doch sein, dass alle Welt la- 
chend neues Leben grüsst. Ungewollt haben 
wir, hast du das Kind lachend in die Welt 
gesetzt." 

..Ich bin wirklicli sehr froh darüber. Und 
das Kind soll auch lachen lernen. Die Welt 
soll ja wieder lachen lernen, lachen können 
über jeden neuen Erdenbürger, der in den 
Kreislauf tritt. Das Lachen der Welt soll 
Icommen, weil es trotz aller verdunkelten 
Gegenwart durch unseren Willen zu erreichen 
ist, dass die Erde wieder wird, was sie 
werden kann und werden muss, eine Stätte 
der Freude." 

Und sie schauten beide, von freudiger 
Hoffnung erfüllt, auf ihr Kind. 

Wohl eine der schwersten Fragen, vor 
die wir bei der Erziehung unserer Kinder 

sei es als Eltern oder Erzieher — 
gestellt werden, ist die: was sollen wir tun, 
wenn unser Kind seine Unart bekennt, sol- 
len wir es strafen oder nicht? 

Ich entsinne mich aus der Jugend eines 
tirziehers, der den Bekennermut so hoch ein- 
schätzte, dass er die Sünder immer straflos 
Hess oder aber die Offenheit durch weitest- 
gehende Strafmilderung lohnte. Ich glaube, 
er ist immer gut damit gefahren. Und ich 
selbst pflege bei meinen Kindern die Offen- 
heit zu belohnen. 

Natürlich muss man wissen, wie weit man 
in solchen Fällen gehen darf: das lässt sich 
wohl kaimi im einzelnen sagen, sondern mau 
muss es im Gefühl haben. Nicht jede Unart 
darf straflos ausgehen, nur weil wir uns 
über den Bekennermut unseres Kindes freuen. 
Das könnte — besonders bei aufgeweckten 
Kindern -- nur zu leicht dazu führen, dass 
das Kind jede Unart begeht im festen Glau- 
ben daran, dass es ja keine Strafe bekommt» 
wenn es die Wahrheit sagt. Die „Wahrheits- 
liebe" könnte hier zur Berechnung werden! 
Und damit wäre der Zweck unserer Erzie- 
iiungsmethode nicht nur verfehlt, sondern ins 
gerade Gegenteil verwandelt. Der Erzieher 
kann und darf also der Strafe nicht ganz 
entbehren. 

Vor allem aber darf das Erlassen der 
Strafe als Lohn für die Offenheit nicht zur 
Gewohnheit werden: nie darfst du dein Kin.l 
7IU- Offenheit und Wahrheit verleiten durcii 
das Versprechen der Straffreiheit! - — 

Gabst du aber solch ein Versprechen in 
unbedachtem Augenblick, dann erfülle es un- 
bedingt, auch dann, wenn die Unart strenge 
.Strafe verdient hätte, dass du nicht wort- 
brüchig werdest deinem Kinde gegenüber! 

• - Kinder haben ein feines Empfinden und 
ein solches ungehaltenes Versprechen könnte 
das ganze Vertrauen deines Kindes zu dir 
lintergraben. 

Hat dein Kind eine Unart begangen, so 
frage es ernst und eindringlich; sagt es dir 
die Wahrheit, musst du selbst an der Grösse 
der Unart ermessen können, ob du sie ganz 
ungestraft lassen oder das Strafmass nur mil- 
dern darfst. Dabei vergiss nie: gesunde Kin- 
der sind unartig! 

Musst du strafen, so tue es streng und 
ernst, aber lass zugleich auch dem Kinde 
Gerechtigkeit widerfahren, indem du seine 
Offenheit und seinen Bekennermut anerkennst. 
Das muss nicht im Augenblick der Bestra- 
fung sein, aber du sollst es auch nicht ver- 
gessen! Daun Sieht das Kind ein, dass seine 
Bestrafung nötig war zu seinem Wohle, dass 
afier auch das Gute, seine Liebe zur Wahr- 
heit anerkannt wird. Das wird das Vertrauen 
deines Kindes stärken. 

Q. A. V. EhrenKrook 
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fünimal so lang als der Mensch gross ist. 
Fünfmal mehr Sorgfalt sollte der Mensch 
seinem Darm widmen, als er es tut. Fünf 
Gramm (ein Teelöffel) echtes, natürliches 
Karlsbader Sprudelsalz, aufgelöst in einem 
Liter warmen Wassers, reinigen, am scho- 
nendsten den Darm, die ständige Infektions- 
quelle des Organismus. 

Oegen Verstopfung trinke man früh nüch- 
tern fünf Gramm echtes, natürliches Karls- 
bader Sprudelsalz, aufgelöst in einem Glas 
warmen Wassers. 

Gegen Magen-, Leber-, Oallenhlasenleiden, 
Malaria etc., nehme man früh nüchtern und 
abends vor dem Schlafengehen ein Glas einer 
Lösung von fünf Gramm echtem, natürlichem 
Karlsbader Sprudelsalz — 1 Teelöffel 
in einem Liter warmen Wassers aufgelöst. 
Vor Gebrauch leicht anzuwärmen. 

Zu haben in allen Apotheken und Drogerien. 

@tttc ittttge ffflnttev tac^it ■f -f -f 
Zwei Menschen in der Dachkammer. 

Von Marie Margarethe Härder. 

Zur Nacht. 
Sie lagen beide in dem einzigen Bett, 

das sie besassen. Doch schliefen sie nicht, 
wiewohl keiner etwas sagte, sondern jeder 
wie im Schlafe atmete, ruhig und unaufhalt- 
sam. Schliesslich aber fragte sie ihn: „Um 
was bist du wach?" 

Er antwortete nicht gleich. 
Sie stöhnte leicht infolge ihres schwer- 

fälligen Zustandes, ehe sie erneut fragte: 
,,Um was schläfst du denn nicht?" 

,,Was soll ich dir sagen?" gab er zu- 
rück. „Ich denke so an die nächste Zeit, 
an das Kind, an dich..." 

Sie schwiegen beide eine kleine Weile. 
„Man hat sich alles ein bisschen leichter 

gedacht," warf er hin. 
„Was denn?" fragte sie zurück. 
,,Nun, alles... das Leben," meinte er. 
,,Das Leben," wiederholte sie in leiser 

Ungeduld, ,,Du meinst doch das Zusammen- 

(nitden Fleisch- und Fischvergiftungen im Sommer/ 
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leben. Unser Zusammenleben. Unsern gemein- 
samen Weg. Lieber, liegt es denn an uns? 
Wollen wir uns da Vorwürfe machen und 
alles noch trostloser werden lassen? Millio- 
nen haben es sich anders gedacht. Darum 
wollen wir noch lange nicht bereuen, dass 
wir gemeinsames Leben beschlossen. Denn 
dann erst macht es keine Freude mehr. Und 
— was du noch nicht vergessen solltest — 
auch du..." 

Er unterbrach sie. 
„Ich weiss, ich weiss. Das Kind. Natür- 

lich ist es mir Freude, daran zu denken, 
wenn wir auch noch nicht wissen, wonin 
Wir és packen. Vorläufig nimmt es ja noch 
nicht viel Platz weg. Und nachher..." 

Er Hess in versteckter Mutlosigkeit den 
begonnenen Gedankengang unvollendet in der 
Luft stehen. Auch sie vollendete ihn nicht. 
Hoffnung und Bangigkeit zugleich umschwebte 
die beiden, während der frühe Tag langsam 
durchs Fenster graute, denn es war Sommer. 

Köstlichste Stille stand in den sonst lärm- 
diuchtobten Strassen. Er erhob sich und öff- 
nete das kleine Fenster ein wenig, durch 
das reine Morgenluft strömte, wiewohl von 
unten herauf ein grauschwarzer Hof gähnte, 
denn sie wohnten unter dem Dach... „Ich 
schlafe doch nicht mehr," sagte er, indem 
er sich langsam ankleidete, ehe sie noch fra- 
gen konnte, ,,Mach es dir nur bequemer, 
kleine Mutter. Ich muss sowieso bald ge- 
Vsen." 

Sie lächelte wie zu einem stillen Glück, 
als sie sagte: „Du hast noch eine gute Stunde 
Zeit. Wenn ich nun aber sagen würde, du 
sollst eine Stunde noch ruhen, dann bekäme 
ich doch nur zu hören..." 

,,Dass du die Ruhe und den Platz viel 
nötiger hast als ich," vollendete er lachend. 
,,Und das stimmt auch." 

„Mit mir ist es bald soweit," sagte sie 
als halbe Antwort, indem sie sich ein wenig 
zurechtrückte, um es bequemer zu haben. „Es 
wäre ganz gut, wenn du im Vorbeigehen 
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DIE WIRTSCHAFT 

®ie beutfdje 

(üon unfetm ]^aiit6urä« ítíitíttBeiter.) 

Â)cr ôcutfdjc lOeltbeobactitcr íolin legt 
ícincu Canöskuten natje, &a§ fie bei it)tet ioröc« 
i-ung nad^ Kolonien nidit nur fagcn m5d]tcn, öag 
i)euffd;lan& ans airtidjaftlidjcn (ßrünbcn Kolo» 
nicn brau die, fonbcrn baß bic curopaifd^cn (ßtog« 
unb Koloniolniäditc 3>eutfdilanb braudjen, um bic 
toloniale 2lufgabc befonbers JJfrita gegenüber üoü 
unb ganj erfüllen ju fönnen; benn Jtfnta fei 
bas liintertanb bes gefamten 3nbuittie»i£uropa. 
2tu§ci-bem fiättc bos preftige Europas als bes 
fübreuben (Erbteils ber 5X>eIi biefc (0efd;toffeni]eit nö» 
tig. Diciteidit trifft Colin Sog mit biefer Jlrgu^ 
mentation ben Zlagel auf ben Kopf, benn es 
liegt in ber Ztatuc bec lOeltpoIitif unb bes 
nienfdjlidien 3)afeins übertiaupt, bag ber <5ebenbe 
einen Itufeen für fid) feíjen »ili, wenn er gibt. 

IDätc ber rcufeen für bie „Sefifeermädjte" ber 
IPelt eilt moralifdjer, maditpotitifdjer unb tt)irt« 
fdiafttidier? tOeldies wäre ber moralifdie rCufecn? 

ber, bag bie Kofoniatmädjte Don fjeute, im 
üölferbunb sufammengefagt, feijr ftarf au mora^ 
lifdjcm Jlnfeijen getcinnen »ürben, benn bas beut« 
fdje Heditsempfinben füfjtt fidi sutiefft certe^it ba« 
burdj, ba§ it;m burd) ben 2lrt. ^^5 öerfailtcr 
iriebcnsuertrages bie Kolonien weggenommen rour» 
ben, „bie es fidr burch frieblidje Verträge er- 
worben unb in benen es gro§e Kapitalien in» 
iKftiei-t tiatte, bccen Befilä im iüetttrieg mit gro- 
ßen CDpfccn certeibigt t»urbe". ZTTan füljlt fidj 
betrogen, roeil bie 23ebingungen für ben iOaffeu» 
ftillftanb, wie fie íDilfon in feiner Kongregrebe 
am 8. 3anuar 1,918 nannte, bei ben 5riebens« 
rertianbfungen bann nid|t eingetiatten würben, üoil 
Sitterfeit fütjrt man an, was lOitfon Derfprodjen 
tjatte; ,,<£ine freie, weitfiersige unb unbebingt un» 
parteiifdje Sdjliditung alter fotonialen Zinfprüdie, 
bie betroffenen Be»ölfetung follteu 
ein ebenfoldies i5ewid|t tjaben wie bie beredjtig« 
ten 5orberungen ber Hegierung, beten Hedjtsan» 
fprud) beftiinmt werben folt." 

Jln eine totoniale Sdjulb Beutfdilanbs unb an 
feine fotonifatorifd^e Unfät;igfeit, wie fie feiuerjeit 
iit bem englifdien „Slaubud)" niebergelegt würbe, 
glaubt lieute gewi§ niemanb metjr, Ijaben bie i2ng« 
länber bod; felbft fetjr balb biefes „Slaubudi" aus 
ben öffentlidien í3ibtiotl;efen wieber tierausgejogen. 

Seutfdilanb betont besljalb mit allem itadibrucE 
ben unueräußerlidien Hedjtsanfprud;, 
ben es auf feine frütjeren überfeeifd^en Befifeungen 
Ijat. lOeil es fid> als iliren reditmägigen Sefi^er 
betradjtet, barunt will es nidjt in eine Seitje ge- 
fegt werben mit ben ,;i)aoe«nots"»lTtäd;ten, unter 
weldjcm Segriff juweilen polen unb 3"" 
pan äufammengefaßt worben finb. Seutfdilanb fietjt 
fid) • in einer Sonberftellung, westjalb iljin Ijer 
£joarefd;e Dorfdilag, ber eine Heuoerteilung ber 
foloniaten Hotiftoffe oljne territoriale folgen im 
Jluge tiat, nidjt geredjt werben fonnte. €s will 
bie Kolonien in eigener Derwaltung tiaben. 

3n ben beutfdjen í>erõffenf[id]ungen über bas 
Koloniatproblem trifft man jwei Sluffaffungen: bie 
eine fpridjt nur con ber Hücfgabe ber eljemals 
beutfdjen Kolonien; fie ftüfet fid) auf bas Hedjt, 
bas mit ber lüegnaEime ber Kolonien cerlefet wor» 
ben fei. Sie anbere befteiit ganj allgemein auf 
„einer 3«'«i[u"g folonialer (gebiete, ganj gleidf 
wo", wie Jlbolf ijitler einmal gefogt tjat. 

Sen mad;tpolitiíd;en Itufeen für alle europäifdien 
Pölfer, wenn Deutfdjlanb wieber Kolonialftaat wirb, 
umreißt eine jüngft erfd^ienene Sdjrift „Xias Ko= 
loitialproblem Beutfdjlanbs" üon Dr. ®. K. 3°' 

Stuffponnung i»i not! 

rOenn man bie flimatifdien Dertjältniffe berücf» 
fiditigt, bann barf man woljl rutjig feftftellen, bajj 
tjiersulanbe oft intcnfioer gearbeitet wirb als brü« 
ben. Befonbers in ben tieigen Sommermonaten 
perfpürt ber fiingewanberte bas lebljafte Bebürfnis, 
porübergeíjenb ausjufpanneu. «inige fW? 
einmal oöllige Hutje gönnen, »on (ßefdiäften unb 

iunruliigen Seitläuften nidjts feljen unb fiören, wer 
mödjte bas nid^t gerne? 

Hidit jeber »on uns faim Körper unb (Seift 
biefe firtjolung nerfdiaffen. Ser friftenjfampf wirb 
üon Cag ju Cag t;ârter unb rücEfidjtslofet unb 
wieciele inüffen auf. eine Huljepaufe Petäidjt lei« 
ften, weil befcnbere Derljaltniffc es nidit anbers 
erlauben. 2tnbere wieber tjalten fidi für unenibeítr» 
lidi unb bereuen erft bann iljre Unterlaffungsfünbe, 
wenn ber gefdjwädite Körper ftreift. 

Soweit folt man es aber nidjt fommen taffen. 
!X>er jätirtid}. eine Conofosfan»Kur burd}füt)rt, ber 
oerfdiafft baburdj feinem ©rganisnms bringenb 
notwenbige 2tufbauftoffe. Conofosfan, ein Sover» 
probutt, gibt Körper unb (5eift tieue irifdie unb 
iCiberftanbsfätiigfcit. 

liainifen folgeub: „Den größten (gewinn würben 
bie europäifdien üölfer bei einer tätigen JTiitar« 
beit Deutfdilanbs in 2lftifa aber baburdi tiaben, 
bajj nur bann bic Stellung bes weißen 
nt a n n e s in JÍ f r i f a bie Stärtung erfatireu 
wirb, bie nolwenbig ift, wenn biefer Êrbteit nid]t 
an anbete Haffen »erloren getien folt. ^tanfreidi 
Ijat in feinen Kolonien ben Sdiwarjen bie (Sleidi» 
bered;ligung bereits juerfannt, unb jwar aus bent 
(grunbe, weil feine Dolfstraft nidjt ausreidit, bie 
eigenen foloniaten Jtufgaben ju löfen. Unb barüber 
t;inaus ift 5ranftcid; baju übergegangen, bie 
fdiwarje Berölterung ju militarifieren, eine 2Tia§» 
natiine, bie butd{aus geeignet ift, ben f^errfdiafts» 
aiifprud} ber weißen Haffe ju untergraben. !£>ie 
lange noii;? Kann f<£nglanb bie Stellung bes wei« 
ßen ilTannes in 2tftifa altein uerteibigen?" 

llTaii weig in Deutfd)lanb, bag biefer puntt 
in ben Jlugeu satilreidier €nglänbet bas widitigfte 
Jlrgunient für bie Hücfgabe ber Kolonien an 
Dfutfdflanb ift, unb man jitiert bie IDotte, bie 
ber üerleibigungsminifter ber Süboftifanifd;en 
Union, ®swalb pirow, im ©nuerftânbnis non 
ininifterpräfibent (Senerat i^erfeog am 3^'iuor 
\933 ju ber Befatjung bes beutfdien Kreujers 
„€inben" gefprod;en tiat; „Deutfdilanb als (Btog== 
inad(t, als (Sroßmad|t mit cölliger, etirenooller 
<51eidibered;tigung, ift eine unumgänglid) notwen» 
bige Dorbebingung für einen einigermaßen tialt« 
baren IDeltfrieben. lDi<iitiger aber nod] als Deutfdi- 

lanbs Slnteil an ber firtialtung bes tüettfriebens 
ift fein IDirien als Kulturftaat. Deutfdilanb als 
Kulturftaat ift einer ber fjauptträger unferer abenb'^ 
länbifdien Kultur. Die abenbtänbifdie Kultur aber 
fann nur cort weißen öötfern getragen werben 
unb fann fid) nur burd) gefditoffenes ^ufammen» 
arbeiten aller betiaupten. Sie braudit tieute mef;c 
benn je, wo bie farbige ^tutwelle immer Ijötier 
branbet, bie tatfräftige Unterftüfeung eines ftarfen 
Deutfd)lanb. 5ür uns in Sübafrita, übertiaupt für 
jeben tüeißen, ber fid) auf afcifanifdiem Boben 
eine fjeimat gefdiaffen tiat, ift bie firtiattung unb 
fonfequente Jlusbreitung ber weisen Sifitifaiion 
eine Lebensfrage. 3'' biefem Sinne barf id) bie 
Boffnung ausfpredien, bag Deutfdilanb balb wie- 
ber Koloniatmad)t wirb, unb jwar Kolonialmadit 
in Jlfrifa." 

(Srog unb mannigfad) ift ber wirtfdiaftlidie itut- 
jeu für bie Ü?ett, wenn Deutfdilanb mit ben Ko« 
tonien Jtbfa^gebiete ertiätt für eine 3"buftrie, bie 
ftatt Kriegsrüftungen 5tiebenswerte fdiaffen folt, 
wenn es Sieblungslanb unb neue Betätigungsniög- 
lidjieiten befommt für ciete Ueberjätitige unb wenn 
es eine auf bie gefamte , Jüeltlage rüdwirfenbe 
rutiige politif fütiren fann, weit es genügenb Hoti- 
ftoffaebiete tiat. Durdj ben Derfauf oon ben in 
ben Kolonien erseugten probuften auf bem iöett- 
martt würbe fid) bie beutfdie ^afilungsfätiigfeit 
wefentlidi ertiötien, weil bie Deoifenfnapptieit be- 
tioben unb aus Deoifenüberfdiüffen bie Hücfäati- 
lung wenigftens eines Ceiles ber auswärtigen Sdiul- 
ben Deutfdilanbs norgenommen werben fönnte. 2tu» 
gerbem wäre ber 2tbbau ber ben ÍDeltfianbel fiem» 
menben (Etearingcerträge fetir geförbert. 

Die Stiliitgen kt iidPen $niiiitlianf(it ki iict itminiícnno ii($ 
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üon t)*'. jpunl. íttatí, í)o«:ftanôsm{tgIi«6 Comntetjä «n& ptitiatbanf. 

Die le^tc Sdjatjanweifungsausgabe, bereu t^eidv 
nungsfrift am 5. Dejember ablief, tiat 
mit einer Ueberjeidinung um ^00 2Tiiltionen <HItl 
bie bflrauf gefegten firwartungen übertroffen, fo« 
bag ber fimiffionsbetrag naditrägtiii non i|;00 
auf 500 ITTiltionen HZTT ertiötit worben ift. Damit 
tiat bie K 0 n f 0 l i 6 i e r u n g f u r 3 f r i ft i g e r 
5 d] u l b e n bes H e i d; e s unb ber Heidjsbatin, 
mit ber Jtnfang H935 begonnen worben ift, in 
f n a p p 5 w e i 3 a r e n e i ne n Umfang p 0 n 
über \ itt i 11 i a r b e n H2TÍ e r r e i di t. Das 
ift ein Betrag, wie er not bem Kriege bem Jtn- 
leitieprogrannn eines 3<*tlC3ef!nts ober einer nodi 
längeren geil entfprodien tiätte. üon biefem (ße- 
famtbetrag ift metir als bie i^ätfte non bem 
unter 5i't?rung ber Heidisbanf ftelienben Heidis- 
anleitiefonfortium übernommen unb untergebradit 
worben, bie anbere f^älfte entfiel auf bie Spar- 
faffen, bic Cräger ber öerfidjerung unb bie (5e- 
noffenfdiaften. Dem Heidisanlcitiefonfórtium getiö- 
ren auger ber Heidisbanf unb ber preugifd]en 
Staatsbant (Seelianblung) bie 5 Berliner (Srog- 
banfen, prinatc 2lftienbanfen unb ^7 prioat- 
bauffirnien fowie ^ 3iftitiite aus ber öffentlidi- 
reditlidien Sptiäre an, 311 öenen in erfter £inie 
bie Staats» unb Canbesbanfen fowie bie Deutfdie 
(Siro3enlratc, bic Deutfdjtanbfaffe . unb bie Banf 
ber Deutfd|en -Jlrbcit getiörcn. Die Beteiligung 
an biefem Konfortium ift burd) projenfuale (ßüoten 
geregelt, bic man auf (Srunb frütierer £rfatirun- 
gen feftgefeßt bat unb bie ber £eiftungsfäfiigfeit 
ber ein3elnen Konforten entfpredien fotten. 3" 
neuerer 5«it Eiat fid) jebod) geseigt, bag bie oon 
ben fünf (Srogbanten tatfäd)lidi untergebraditcn 
Jlnleiticbeträge jeweils bie fjälfte ber (gefamtemif- 
fionen wefentlid) überftiegen, wätirenb bie biefcn 
3nftituteu eingeräumten (Quoten ertieblid) bafiinter 
3urüd'btciben. 3i™"ít beutlidier würbe, bag ber 
lüerbearbcit umfo grögere 2lusfid)ten crwadifen, 
je gröger ber perfonenfreis ift, an bie fie fid) 
wenbet. Das umfangreidie (gefdiäftsftellennefe ber 
5itiatgrogbanten ncrleitit biefen einen Jlftionsrabius, 
ber für ben i£rfotg bes geidinungsgcfdiäfts immer 
ausfdilaggebenber wirb. 

3m laufe ber legten anbertlialb finb alfo 
übet H iTiilliarbc Hill an Heidisfctiafeanweifungeu 
unb SdiaJjanavifungen ber beutfdien Heidisbabn- 
gefellfdiaft pon ben fünf (grogbanfen untcrgeBradit 
worben. És liegt auf ber fjanb, bag bie Qurüet- 
fügun.gftellung fo grogcc Beträge für bie gwede 
bes Heidies auf bie Bilansen ber Bauten nidit 
oline Êinflug bleiben fonnte. Denn bic Jtnleitie- 
3eid|nung bebeutct 3U wefentlidien Ceilen eine Um- 
wanblung bistieriger 3"ta"^sfcebitoren in tüertpa- 
piere, bie ber Kunbfdjaft getiörcn. Die (Einwir- 
fungen auf bas Silanjbib müffen fííion bestialb 
bebeuteni fein, weil bas Heid) bie Seictinungsertöfe 
nid;t bei ben Banfen ftetien lägt, fonbern fie, nocl) 
uerftärft bur(i> oersinslidie Dorausjatitungen, fofort 
babutdi abbisponiett, bag bie (Einsaiitungcn naiii 

Porgef(iitiebenen Ênbterminen fämtlidi bei ber Deut- 
fdjen (golbbisfontbanf 3U teiften finb. Die ben 
Banfen fo ent3ogenen (gelber fliegen erft fpäter 
wiebcr altmälitidi nad) bort 3Utü(i. Betedinungen 
barüber, wel(ficr Jlnteii bet Scidinungsfummen »on 
ben Konten abgebudjt unb wcldjer Jlntcil aus 
Barein3atilungen ber Kunbfidiaft beftritten worben 
finb, 3citigten bas (Ergebnis, bag im allgemeinen 
3wei Drittel ber 9é3eidineten 2tnleitiefummcn bis- 
tierigen (guthaben bet Kunben entnommen worben 
finb unb bag nur für ben Heft bie bare íEin3atv 
lung erfolgte. 

ZTian fönnte bic 5tage aufwetfcn, wie fidi wotil 
bie Bilaujen bet Banfen otine bie 2luftegung bet 
Hei(iisanlciticn entwicfelt tiaben würben. Die Be- 
antwortung ift nidit allju fdiwietig. Der Krebi- 
torenanftieg tiätte fi(d) watirfdieinlid) nodi wefentlidi 
»erfdiärft, unb bic Banfen mürben, um für bie 
Uebcrfülle ber itinen jut Pgtfügung ftetienben ftüffi- 
gcn ZlTittcl übertiaupt eine sinslidie 2inlage 3U fin» 
ben, in nod? grögetem íttage als fie es otinetiin 
3U tun pflegen, 2Inleitien unb Sdia^anweifungen 3U 
2lnlage3wecfen aufgetiommen fiabeii. 3'ííof«rn bringt 
bic jebesmaligc ôi»íí(í)«nfdialtung bes Heid)santeifie- 
fonfortiums unb - bet in ben 5eid)nungsftiften for- 
cierte Jlbiol3 ben Banfen eine 2trt corbeugenbct 
(Entlaftung: bie Beträge an Hcid)stittcs, bie fie 
fonft in itir eigenes portcfeuillc übernetimen mügten, 
gellen in bic Depots ber Kunbfdiaft über. (Eine 
äbnlidje Verlagerung würbe fidi ergeben, wenn mon 
am prinaten (Emiffionsmarfte bie etwas locfe- 
rer liege. 

Der Cunms bet Heidisanteiticn tiat audj auf 
bas fonftige 2inlagegef(iiäft bet Banfen abgefärbt. 
Diifes ftetjt im gcidicn einer beftänbigen Debitoren- 
fííirumpfung, ba bie 2lugenftänbe in ben erwäfinten 
20 HTonaten um nidit wemger als um etwa 600 
Znillionen H2T! abgenommen tiaben. £s braudit 
fidi tiietbei md)t in jebem 5alte um einen C(iiten 
Uebetfdiug ber Hücfsatitungcn übet bie Jfteuaus- 
leiliungen 3u tianbeln, bie internationale H?ätirungs- 
abwertung, bic Umwanblung bisticriger Debitoren 
in tücttpapicrc ufw. fpieten babei eine Holte. Die 
bistier rücfläufige (grunbtenbens ift aber nid)t 3U 
Dcrfcnnen. 2ln bie Stelle ber abgebauten Debi- 
toren trat auf ben Konten bet tDe(i)fct unb ber 
uniier3Ínslid)en Sdiafeanwcifungen ein plus »on 

Zitillionen H2TÍ, bcffen befonberer (Etiaraítcr 
fid) aus ber oeränberten (gtieberung bet tDedifel- 
beftänbc ergibt. (SlcidBcitig ctfufiren bie iüert- 
papierbeftänbc eine gunatimc um etwa \80 JTiil- 
lionen H2Tt, wobei con bem gugang nidit weniger 
als 5wei Drittel auf feft »et3Ínsíiiíie iücrtc ent- 
fallen. Die Beteiligung ber Banfen an ben 5i- 
nanjicrungsaufgaben bes Staates ift alfo feilt ciel- 
fcitig. 

Die befcnbere Eeiftung bes pricateu Bantge- 
werbes rerbient tietoorgeliobcn 3U werben, öet- 
gleid]t nmn nämH(i) bie Bitanjfummen. berjenigeu 
(gclbanftalten, bie als Itlitgtieber bes Heid)sanleitie- 

fonfortiums funbieren, mit ben Dermögensmaffen 
ber Sparfaffen, ber Derfiiiicrungsträgct unb bet 
(genoffenfdiaften, fo fommt man 3U einem €rgeb» 
nis, bas 3ugunften bes prinaten Bantgewerbes aus- 
fällt. Die Bilansfummcn ber Konfotti'albanfcn blei- 
ben ertiebli(di tiinter ben Dermögenssiffern bet 
3weiten (gruppe »on 2tnleitictäufetn sutüíí, wätirenb 
auf beibe Ceile je etwa bic i^älftc bes bistier 
tonfolibierten Betrages »on über \ ZTTitliarben 
HHT entfällt. 

Die IBctceming iicr fieiftiicn MtWn in 

\u$ giirtiWtic 

Die galjl bet tiauptberuflid) tätigen geiftigen 3lt» 
beiter in Deutfdilanb betrug bei bet Berufssätitung 
»om \6. 3u'<i 1333 750 000. Sie bürfte mitt- 
lerweile faum geftiegen fein. Jluf bie tectinifdi» 
wificnfdiaftlidien Berufe entfitlen 265 000 2tnge» 
tlörige, auf bie f^eilbcrufe ^2'?; 000, auf bie 
fünftlerifdien Berufe '^'^2 000, auf bie fosialen 
unb crsietieriidieu Berufe 99 000 unb auf bie 
fonftigen geiftigen Berufe ^02 000 2ingcliörige. 
i?on biefen runb 730 000 perfonen waren im 
3uni H933 runb 935 000 bei ben 2ttbeitsãmtern 
als arbeitslos gemclbet. Dant bet Bemütiungen 
ber Heidisanftall für 2ltbcits»ermifttung unb Jlt- 
bcitslofen»erfid!erung unb bet berufsftänbifdicn ®t» 
ganifationen ift itire mittlerweile auf 28 590 
gefunfeii. Ilm ftärfften ift bet HüiJgang bet Jit- 
beitstofigfeit bei ben 3"3íni«uí2" unb Cedinifern. 
3fire gotll ift infolge ber allgemeinen Belebung 
ber beutfííien IDirtfiíiaft oon 55 608 im 3uni ^933 
auf 71[89 im 3"ni Í936 jutüiigegangcn. IDeniget 
gnüftig ftelit es um bie fünftletifdicn Berufe. Die 
gatil bet arbeitslofen ITlufitet fanf »on \933 bis 
\936 nur »on 23 889 auf 5(^7, bie Jat)! 
ber Sdianfpieler »on 3'{72 auf 20\\. Uebet 
bie Safit ■ bet arbeitslofen ZlTater, Bilbf|auet, 
(gtaptiifer ufw. liegen nätiere Angaben niiiit »or. 
Hian getit inbcffcn niidit feilt, wenn man fi« 3U 
jenen Berufen jätilt, bie »on bem 2lufftieg; ber 
beutfdien íüirtfdiaft in ben legten "in 
wenlgften 3U oer|püren befamen. 

iladibem bie Betreuungsmagnatimcn bet Heiidis» 
anftalt, Darletiensgewätirungen, öfftntlidie Ilufträge 
ufw. ben gewünfiditen €tfoIg nod) nidjt in ooííem 
Umfange geseitigt tiaben, fiat bet Heidisptopa- 
ganbaniiniftcr Dt. (Soebbets bei (Setegentieit feines 
biesjätirigeit (geburtstages nunmetir eine Spenbe 
„Küriftlerbanf" crriditet, 2,2 ZTtillionen HlTi follen 
im Eaufc eines 3of!t2S an notleibenbc Künftler 
»erteilt werben. 3"30'if'i?«n fosiate 5ür- 
forge für bie beutfdien Künftler, insbcfonbere bie 
í(ílon feit längerer S^it geplante 2lttets»ctforgung 
weitete iottfdiritte madicn. 2(ud) fann bamit ge- 
rcidinct werben, bag bie für bic 3(Jit "oci? Jtbfditug 
bet Jlufrüftung projeftiette Belebung ber Bautötig- 
teit — allein 5 ZTIillionen Sieblungen fotten cr- 
riditet werben! — für bie bilbenbcn Künftler neue 
3lrbeitsmöglid)feiten mit fid) bringen wirb. 

infai M ÜlrkitSiiienfeg fiir liie 

iiciitfijeiltalriingsfrciieit 

Det (Einfafe bes Zlrbcitsbienftes für bie Bergiing 
ber biesjätirigen fjadfruditcrnte, bie ber Beauf- 
tragte für ben Dierjatitcsplan, ÍTÍinifterprâfibent 
(göring, unlängft angcorbnct tjat, Icnft bie Jluf- 
merffamteit auf bie bistierigen Ceiftungen biefer 
©rganifation für bie beutfdie 5eíbft»etíorgung. Die 
Steigerung bes tanbwirtfdiaftHiiien (Ertrages burd) 
ben beutfdien lirbcitsbicnft betäuft fidi — "odi bem 
Beridit, ben Heiííisatbcitsfüfirtr fjterl bem bies- 
jätirigen parteifongrcg crftattet Ijat — auf 50 
ZTiitlioncn HUT. Das entfpridjt einem sufö^lidicn 
€rtrag »on runb 150 000 fjeftat, besw. bem 
ítatirungsmittelbebarf einer Stabt »on runb 
300 000 €inwotinern. Hadi ben Sciiäfeungen bes 
planungsamtcs bes bcutfidicn 2ltbeitsbienftes tonnen 
weitere brci iTliltionen ^eftar für bie beutfdie 
SelbftKcrforgung urbar gemacfit werben, runb 2 
HTillionen burdi bie (Erfiditiegung unfulti»iertct 
21tootfläd;en, 500 000 fjeftar butcb bie Derwanb- 
lung »on Saiibwüften unb äbntiidicm ©eblanb in 
Kulturlanb unb 500 000 ^eftar, bie bem HTeere 
abgerungen werben. Seit ^933 finb bereits runb 
\0 000 21Torgen Hcutanb ber Horbfee abgetrofet 
worben. Ifeitere ZHögtidifciten 3ur Steigerung 
ber (Erträge liegen in bet 2Tiögtidifeit 3ur Der» 
bcffctung bes firtrages bet bereits genügten Be- 
ben. Durd) i£nt» ober Bcmäffcrung, burd) Cin- 
beidiungen, butii; Jlufforftungen, burd) ben Bau 
»Ort ijolsabfutirwcgen ufw. fann ber boben« unO 
forffwirtfd;afttid-e €rtrag in Deutfdilanb um min- 
beftcns eilt fünftel geftcigerf werben. Hiit biefem 
Dorbaben ftctit bet bcutf(i)e yrbeitsbienft im Kampfe 
um bic beutfdie itatirungsfreiticit in ber oorber» 
ftcii HciE;«. 
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Sief ^teimtUige / 

£in jniirt iiovtjeiratefer Kianierarbcitcr 30g in 
ein i);v|. €i- mu§tc über eine Stunbc 5U feiner 
5abrit gct;cit; in bem Dorfe »otinten nur 5t»ei 
große unb eine Jlnsatjl fleiner Sauern nebft etwa 
einem J)u^enb Cagelöiinern, fo baß er feinetlei 
ücrfefjr ober Jtnfpracfje fanb; bennod} tjatte es 
iEjn aus ber Stabt getrieben, »0 er in einem gro» 
fien 2TTietf;aus gemofint, benn er »ar ein ettpas 
u'unberlid^er unb einfieblerifctjer Zllenfcf), ber oiel 
las unb gern im 5wien £;etumging, t»o er benn, 
u)ie er ficif ausbrüctte, (Sott in ber itatur an» 
betete. 

Seine iDoiinung, eine teerfteEienbe CagelöEjner» 
täte, fjatte er oon bem einen (Sro§bauern ge» 
inictet; Ijinter bem fjaufe mar ein Stall für ein 
jiaar Sdjiceine unb Riegen unb ein StücE cSarten. 
3)a bie 5rau nidit uom £anbe war, fo £;iett er 
fici} fein üief), aber er beforgte fleißig unb or» 
bentlidi feinen (Sarten, 30g fidj (Semüfe unb pflegte 
einige Btumenbeete. Die Sauern faljcn ben 3Ü3' 
ling nidjt gern, benn ba er ein ücrmögenslofer 
Jitann tt>ar, fo fürdjteten fiie, ba§ et einnwt ber 
(Seineinbe jur £aft fallen fönne, unb baditen, bag 
fie fcljon genug Jlrmenfoften 3U tragen tjatten für 
bie irageiötjner, bie feit unbenflid^cn Seiten im 
X»orf anfäffig waren unb bocf} aucf} bei ber Arbeit 
gebrauci;t würben. 

Itacli einiger aeit würbe bem Jlrbeiter ein SoI)n 
geboren; er ging 3um Pfarrer unb [ie§ iEin tau» 
fen; bie paten naljm er aus feinen iSenoffen 'in 
ber 

Jnbem er nun 3a[]r für 3^''^!'^ [tili unb allein 
mit feiner 5rau unb bent fleinen Kinbe bal;intebte, 
cefd-iat! es, bag bie 5rau an er!ranfte. 
weil ber Srunnen im fjofe ungefunbes íDaffer 

'^atte; ein paar Cage barauf befiel bie Kranf» 
[jeit i[;!i felber; bei beiben war ber 2lnfal[ fdiwer, 
unb fo fonnten fie benn nidjt gerettet werben. X)cr 
Kitabe, weldier bamats etwa 3ei;n 3at)re alt fein 
liiodjte, war wäiirenb ber Kranftjeit 3U bem Säuern 
getan, bem bas i^aus gei)örte; als nad) bem 
Cobe ber ilTulter ber Dater mertte, bag es aud; 
bei itjm auf bas SCefete ging, ließ er itjn nod) 
einmal 3U fidj fommen; er ftanb in feinem Sonn» 
tagsanjug mit ftaubigen Stiefeln Dor bem Sett; 
ber Dater weinte, ermafjnte it;n, bag er ein nüfe» 
lidjes JITitglieb ber menfdjtidjen (Sefeüfdjaft wer- 
ben folle, unb 3eigte enblid; auf fein fleines Südjer' 
breit, inbem er fngte: „Die Südfer finb mir immer 

. nad) bir unb beiner ZTiutter bas Ciebfte auf ber 
lüclt geuiefen, benn Silbung madjt frei. IDcnn 
id) tot bin, fo forge bafür, bag fic nidjt cerfauft 
werben, beim ba werben fie nur oerfdjteubert; 
fop.bern I]ebe fie auf für fpäter, wenn bu Derftanb 
I]aft, ii; itinen 3U tefen." 

Da ber ITTann lange 3if!ci in ber (Semeinbe 
gewol;nt fiatte, fo hatte er ben ,llnterftüfeungswobu» 
filj erworben, unb bie (Senteinbe war »erpflidftet, 
ben Knaben ju erjiefjen. i£s tjatte fid; ein Spar» 
taffonbndj rorgefunben, beffen Setrag gerabe für 
bie Koften ber Seerbigung langte. 3ii ®e» 
nieinbefit;ung würbe befd>ioffcn, bie fjabfeligfeiten 
ju i'erfaufen, bamit junäi^ft bie iTiiete bes be- 
gonnenen í^albjaíirs unb einige taufenbe, Heine 
Sdjuiben besaiitt werben fonnten. So fot; fid) benn 
ber i^auswirt ber fitfern anftaiibsEjalber genötigt 
jU erflären, baß er felber ben Knaben bei fid; 
teijalten wolle. 

Der ÍTlann ging gieid; nad; ber Sifeung 3U bem 
I^aus, wo ber 3unge nadj ber Seerbigung ber 

Ooit pauI 

filtern allein gefeffen. €s Ejatte nientanb an ben 
gebadjt, unb fo war er beim ben gansen Cag 
ot^ne rfatjrung geblieben, nur bag er nod) einen 
tjarten Srotfnuft im Sd]app gefunben, ben er 
gegeffen. 

■ Der ITiann fagte bem 3u'ig®i. öag et 3U fei» 
nein ■ Dormunb beftellt fei unb iljn 3U fidj ins 
fjaus neljnten wolle, unb bag ber Sefife ber fil» 
tern oerfauft werben müffe, bamit ein Ceil ber 
Unfoften, bie et ber (Semeinbe madje, gebecft werbe. 

Dann fab fid) ber STlann bie Ztlöbel unb (St» 
geiiftänbe in Stube, Kammer unb Küd)e an. Die 
filtern bes Knaben t;atten, als fie Ejeirateten, altes 
mit liebe oon iEitem firfporten gefauft unb es 
bann immer orbentlid) geljalten unb gefd)ont. Die 
Jllöbet in ber Stube waren nugbaum fourniert: 
bas Dertifo, ber runbe Cif<i) mit ber rotplüfd)enen 
£ifd)becfe unb ber Difitenfartenfdiale barauf, bas 
Sofa unb bie Stüljte. J(n ber Seitenwanb ftanb 
ein cietecfiger geftridjener Cifd), auf beut eine 
rot unb wei§ gewebte Ceinenbecfe lag, mit brei 
geftrid)enen Stütilen, bie untergefc^oben waren. 
Der Sauer inadjte eine mi§b.ll/genbe SemetTiung 
über ben £eid)tfinn ber Jlrbeiter, bie nidjts [)a» 

uerlobt, einer war aud) fdjon petl)eitatet; es "ging 
bas (5erüd)t, bag balb aud) ältere 21iänner ein» 
gesogen würben. Diele I)atten ein fd)weres fjers, 
wenn fie an íDirtfdjaft unb 5amilie badjten, aber 
fie fagten: „fis nufet nid)ts, jeine pflidjt mug 
man tun, unb t)ereinfommen bürfen fie ja nid)t." 

Der junge Kned)t, ber eben fieb3et)n alt 
geworben war, bad)te, bag er feine filtern jurüci» 
tieg, Weber Sraut, nod) ^rau unb Kinber, unb 
Sag es beslialb beffer fei, wenn er mitginge, wie 
ein anberer. So fprad) er benn 3U feinem fierrn, 
bag er fid) als 5ceit»if(iger ftellen wolle. Dem 
war bas wof)l nid;t lieb, aber er fonnte it;m aud) 
nid)ts gegen feinen plan fagen, unb fo antwortete 
er iljm nur: „Cu, was bu nid)t laffen fannft." 
So 30g er benn feinen guten Stnsug an unb ging 
in bie Stabt sum Bewirfsfommanbo, unb bann 
erl)ieft er bie papiere unb es würbe it)m ange» 
wiefen, woljin er fatjren follè. 

Unterwegs traf er mit anbern jungen ilTdnnern 
3ufammen, Hefereiften unb freiwilligen; alle waren 
fröFilid; unb ftot3, obwoEjl bie ineiften id)weren 
fjersens fortgegangen fein mod)fen; es würben (Se» 
fd)id)ten ersötilt oon fteiwilligen, bie man nid)t 
tjatte nci)men wollen unb bie fid) bod) mit einge» 
fdjmuggelt; es würbe gefagt, bag es eine fdjwere 
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bell, aber in polierten 2Tlöbetn leben nxüffen; bann 
wenbete er fid) in bie ficfe 3U bem "fleinen Sü» 
djerbort unb sncEte bie 2ld)fein. Der 3»"g« nat)in 
fiel) ein f)et<3 unb bat für bie Süd)er, weil fein 
Dater iE;m bie im Sterben nod) anempfoi)lcn; ber 
JITaim erwiberte, er folle einmal ein orbentlid;er 
ZITenfd) werben; 3um Süd)ertefen t)abe ein 2tr» 
beiter feine Seit. 

So würbe benn nun altes nerfauft unb ber 
3unge fam 3U feinem Dormunb. 3i Sd)ute 
war er id)on immer ber Sefte gewefen, unb bas 
blieb er aud), trombem er fid) bie Sei' füt ^ic 
Sdiulaufgaben fteE;ien mugte, benn er würbe 3U 
allerlionb 21rbeiten in ber IDirtfdfaft cerwenbet. 
Der iel)rer war nod) ein junger ittenfd) mit t]od)» 
gesogenem Sd)nurrbart; er fagte il)m einmat: 
„Sd)abe, bag fein (Selb ba ift, bu i)aft bie (5a» 
ben, unb fönnteft bas Seminar befud)en unb 
£e£iret werben." Das lefete Sct)uljat)r ging er 
bem Cet)rer fd)on 3ur £;anb, inbem er bie Klei» 
neu unterriditete. 

IXadj ber Konfirmation nai)m il)n ber Dor» 
niunb 3U fid) in bie gute Stube, bie er poriier 
iiod) nie betreten, unb fagte 3U it)m, bag er unb 
bie (Semeinbe fid) nun OTülje mit iljm gegeben unb 
Koften oon ii)m gefjabt Bjaben; auf Danf mad)e 
niemonb Zinfprud); er wolle iE)n aber weiter bei 
fid) behalten als 3un3fnsá)t unb iE)m aud) einen 
£ot)n 3af)len, benn er fet;e, bag er orbentlid) unb 
fleigig fei unb immer ben DorteiC feines íjerrn im 
2luge bobe. Der 3un9í bad)te, bag es bodj gut 
oon bem JtTanne fei, bag er iijn bei)alten wolle, 
bemi er batte oor ber Konfirmation immer Jlngft 
gci)abt, bag er nun 3U fremben £euten müffe, 
unb fo fagte er mit bantbarem (Semüt: „2lbge» 
mad)t, Sauer." 

Die (Semeinbe t)atte ibm nod; ben Konfirma» 
iionsanjug, 3wei fjcmben, 5wei Kragen, Strümpfe 
nnb Cafdjentüdier getauft; nun mugte er fid) 
felber feine Kleiber befd)affen. 3" «rften 
3wei 3at!ren ging fein £o£)n Ôafür auf, weil er 
fid) gan5 ausftatten mugte; bann aber nahm iltm 
ber Sauer ein Spartaffenbud) unb 3aE;tte iiim 
fein (Selb regelmägig ein. Der junge 21Tann bad)te 
wot)l, u-iie fd)ön es wäre, wenn er fid) jeljt Sd)il» 
lers IDerfe faufen fönnte, aber bann wagte er es 
bod) nidjt, feinem ijerrn baoon 3U fpredjeii, weil 
bas fo hätte ausfel;en tonnen wie Unbantbarteit. 
fir überlegte fid) aud), bag er ja bod) wenig S«*' 
5um £efen £)atte, benn am Sonntag war et mei- 
ftens fo mübe, bag er fd)lief. 

Hun fam plöfelid) bie Kriegserftärung; alle 
Heferoiften aus bem Dorf futjren ab; oiele ber 
ilTütter weinten; einige ber jungen ieute waren 

Jlrbeit geben werbe, aber bag fic bod) gefd^afft 
würbe; £ieber würben gefungen, an ben Balte» 
ftellen worteten junge illäbd)en, 5tauen unb ältere 
Damen, weld)e Kaffee, Srote, Slumen oerteilten. 
fit ftanb fd]üd)tetn oor feinem IDagenabteil; ba 
fam ein feines, gans junges iTiäbd)en unb brüdte 
it)m einen Slumenftraug in bie fjanb, als wenn 
er ein feiner, junger £;err wäre. Dann lebte er 
in einer Kaferne unb mugte ausgebilbet werben; 
ber Unteroffisier war oft grob, benn mand)e oon 
ben anbern waten aud) 3U ungefchictt; gegen ihn 
war et faft immer freunblid); einmal fragte er 
ihn, ob et weiterbienen wolle, ein tüd)tiger Kerl 
tonne jefet fein (Slüct mad)en. 

Itad) turjer 3<?it er "^it anbern aus 
ber Kaferne unb fut)t wiebet mit ber fiifenbahn. 
Sic ful)ren lange, bann erfd)iencn bie etflen 3er» 
fd)offcncn Dörfer. 2lls fie ausftiegcn, marfd)ictte 
gerabe eine Kompanie im Sd)nellfd)ritt oorüber, 
braungebrannt, f(f)mufeig; fic riefen i)utra, als fic 
bie £eutc faE)cn, unb bie winttcn iljnen freunblid) 
3U. (Sleid) 00m ■ Saljnfjof aus würben fic eilig 
gefüljrt, erft auf ber £anbfttage, bann gingen fie 
einseln hintereinanbet im Stragcngraben. Sd)on 
lange hörten fic bas Donnern ber (Sefd)ü^e. 

Da, was war bas? fit ei:E)ielt einen 5d)lag, 
bag et liinftürste. fis würbe gcfd)rien, gefd)offen, 
bie Kaineraben lagen im (Stäben unb fd)offen über 
ben Stragenranb. fit fühlte feht oiel Jtäffc auf 
ber Stuft, —• bas war fein Slut. rCun würben 
iljm bie Steige öer Säume in ber £uft untlar. 

„3d) l)atte nid)t gebad)t, bag es fo fd)ön ift, 
ein Daterlanb 3U Ijaben", fagte et. fit fagte es 
laut, obwoE)l et nid)t wugte, ob il)m jeinanb ju» 
Itötte; bann fd)wanben il)m bic Sinne. 

(D6flcff<t, »otflAHg fein! 

Jinanas, ZTIamão, JTÍanga, Jlbacatc unb wie 
bie t]ctrlid)cn brafilianifd)en 5rüd)te all« tjeigcn 
mögen, igt wofil jebet oon uns mtt Dorliebe. Se» 
fonbers an fehr warmen Cagen oerfpürt man 
Jlppctit auf „etwas firfrifdjenbes". 

Hur Dorfid)t ift notwenbig! Zlllsuleidjt tann 
noch nicil' oöltig ausgereiftes 0bft bie Derbauung 
in Unorbnung bringen. 3<'Í!r für 3''f!r bcjaijlen 
Caufcnbe unb Jlbertaufenbc teuer biefe Unoorfid)tig» 
feit, mand)e fogar mit bem £eben. Critt nach 
©bflgenug Durdifall ein, bann folt man nid)t war» 
tcn, bis biefer wichet cergeíit, fonbcrn fofort filbo» 
formio nelimcn. Diefcs SaYer»probuft reguliert 
bie Derbauung fd)nell unb ftcllt bas förpcrtid)c 
IDo£)lbcfinben wiebet lier. filboformio ift ooltfom» 
men unfdjäblid) unb in jebet Zlpottjefe 3U t)abcn. 

^nelbDten 

um aWitrf 

ills bas 5abrrab auftam, war Zliatf Cwain 
einer ber erften, ber fid) eines anfdjafftc. läglid) 
fut)r er bamit weit ins £anb Biinein. 

fiincs Cages tam er surücE unb fagte 3U feiner 
5tau; „Scitbem id) bas falirrab l)abe, weig id) 
cigentlid) erft rcdjt, was flud)en ijeigt!" 

Dorwurfsooll fprad) feine 5tau: „3d) I)abe bid) 
bod) fd)on fo oft gebeten, bu möd)teft bir in bie» 
fer Sesietjung meiit gwang auflegen!" 

„Jiber id) bin es bod) nid)t", antwortete Cwain, 
„ber fo flucht, es finb bie £cutc, in welche ;d) 
unterwegs t!ineinfal)te!" 

* 
3lls iíTarf CCwain 2?ebatteur einer lanbwirtfdjaft» 

lid)en Sfitnng war, er£)ielf er eines Cagcs eine 
fcböne, fette (Sans in einem patct 3ugeftellt. Der» 
geblid) fudite et nad) einem Segleitfdjreibcn. 

fis war Sommer unb lEwain naljm an, bog 
fid) bic (Sans om beften gebroten Eiolten würbe, 
fit noljm fic mit nod) fjaufe, lieg fic oon feiner 
lDirtfd)afterin suberciten unb ag fic mit feinen 
5reunbcn am Jtbenb auf. 

Jim nädiften Cogc erl)ielt et folgenbes Sdjtci» 
ben: „3d) erlaubte mir, 3f!'*en geftern eine (Sans 
3U überfenben, bie ot;nc jebe äugere Urfad;c plöft» 
lid) oerenbet ift. Ccilcn Sie mit bod) bitte mit, 
weld)er Kranffieit bas Sier 3um (Opfer gefallen 
ift — —". 

* 

iXad) feiner Südfeljr aus fiuropa würbe Zltart 
Cwfiin ^9^^" mit fiinlobungcn übcr£)äuff. fit 
tonnte fiel) wirflid; nidit mel)r retten unb fdiidte 
2lbfagc auf 2Ibfage. ^nd) ber „£otos»Klub" er,» 
Ijiclt ein foldics íEolegtamm: 

„Konn teiber nid)t crfcheinen, £üge folgt mit 
näd)fter poft!" 

* 
Zllarf Cwain war in einer fleinen Stabt abge-- 

ftiegen. Seim Jlbenbeffen octmigtc er feine Stille 
unb bot ben Kellner, il)m bic Speifetorte oor^u- 
tefen. 

Der fragte fid) ocrtegen t)inter bem ®l)t unb 
fagte; „3d) fann leibet aud) nidjt lefen, fjerr!" 

* 
fiin Jlutor überfanbtc Zliotf üwoin ein ÍITanu» 

ftript, bos ben Citel trug: „IDatuin lebe id; nod)?" 
Cwain foiibte bos oöllig unmögliche ZITadiwerf 

mit bem Semetfcn 3Utücf: „JDeil Sie mir 3l;r 
ilTanuftript nidjt perfönlid) überbtad)t Ijabcn!" 

w 

SCHLAFEN.. TRAEUMENI 
Ja! 
Leider aber nicht mög- 
lich, wenn Schlaflosigkeit 
unsere Augen offenhält, 
qualvoll wie eine Folter- 
strafe. Nur ADALINA 
kann uns helfen! 
Eine Tablette in einem 
halben Glos Wasser be- 
wirkt schnell eine leichte 

Beruhigung, die in einen 
gleichmässigen Schlaf 
übergeht, und am nach' 
sten Tag erwachen wir 
frisch und gestärkt. 
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Peter Monkemann 
(Alle Urheberrechte vorbehalten vom Zentral- 
verlag der NSDAP., Frz. Eher Nachf., Mün- 
chen. Die Buchausgabe ist zu beziehen durch 

den Verlag Deutscher Morgen, São Paulo) 

Roman von Tüdel Weller. 

Ein hohes Lied der Freikorpskämpfer an der 
Ruhr. 

(7. Fortsetzung) 

Allerdings verhehlt er sich nicht; leicht 
wird das nicht sein. Hat nicht der grosse 
Xaver Cornelius schon einen Mann für die- 
ses Mädchen in Aussicht genommen? Fuhr 
da nicht, es dürfte noch kein Jahr her sein, 
an seinem eigenen Hotel der Wagen seines 
grossen Verwandten vor, in dem ausser ihm 
und seiner Tochter noch ein anderer Herr, 
einer mit langen Durchziehern im Gesicht 
sass? Und weiss man nicht, dass, wenn Xa- 
ver Cornelius rechts will, dann kein Mensch, 
auch wohl die eigene Tochter nicht, links 
kann? 

Nein, einfach ist das nicht, denkt der wirt. 
Und ausserdem ist er wirklich nicht bereit, 
diese Liebe hier, die auf Leben und Tod, 
etwa mit einem Scherzwort zu einer alltäg- 
lichen Liebesgeschichte machen zu wollen, 
denn die beiden, sieht er, tragen wirklich 
nicht leicht an ihrer Liebe. Der junge Mann 
scheint einiges von dessen Gedanken für sich 
aufgefangen zu haben. Als er das ertastet 
hat, da verschliesst er sich ganz und redet 
von gleichgültigen Angelegenheiten, solchen, 
die man an jedem Biertisch hören kann, so 
dass das Mädchen vergebens grübelt, warum 
an Stelle der unausgesprochenen Werbung 

"die Belanglosigkeit tritt. Als ihr Verwandter 
nun den Raum verlässt, um eine kleine Be- 
sorgung zu erledigen, setzt Peter Mönke- 
manii sich zur Mitte in den Korbsessel, um 
den Abstand zu verringern; dann nimmt er 
die Hand des Mädchens, und sagt das, was 
manches wieder gutmacht: 

illse Cornelius, ich liebe dich ..., und ich 
bin ja auch so jung und habe noch nie ge- 
liebt! Aber dich, Ilse Cornelius, dich liebe 
ich!" 

Dann führt er seinen Mund auf ihre Hand. 
Ilse Cornelius hörte nie wieder ein Lie- 

besgeständnis aus diesem Mund. 
* 

Peter Mönkemann geht nicht ins Kranken- 
haus, denn dann könnte er sein Mädchen 
nicht treffen. Er sucht einen Spezialisten auf, 
und dann hat er Zeit für weite Spaziergänge 
mit ihr. Wenn sie den Wald erreicht haben, 
legen sie sich nieder, dann sagt er dumme 
und einfältige Worte, und dann zittert des 
Mädchens Herz, wenn sie hört: 

,,Weisst du, Mädchen, das richtige Glück 
ist wohl immer nur da zu finden, wo der 
Drang und der Wille zum Glück nicht sind." 
Und wenn er welter fragt: ,,Bist du eigent- 
lich glücklich, Ilse?", dann sagt das Mäd- 

chen: „Ja," mehr nicht. Dann ist sie es, 
mehr als je vordem. 

Dann liegen sie wieder stumm und träu- 
men, die Augen zum blassblauen Himm'el 
erhoben, dorthin, wo die Lerchen und die 
Unbegreiflichkeiten zu Hause sind. Dann re- 
det sein dummer Mund wieder, und er weiss 
selbst nicht, was er spricht: 

„Ilse Cornelius, ich möchte immer mit dir 
zusammen sein. Mein Herz sagt mir, es 
müsste so sein, aber eine dunkle Ahnung 
sagt mir, dass es auch anders kommen kann. 
Und nun bin ich traurig, weil ich nicht 
weiss, was wird nun wirklich sein." 

Dann liegt er wieder und träumt, und das 
Mädchen denkt, warum nur küsst er mich 
nicht? Warum nimmt er mich nicht in áeine 
Arme und macht mit mir, was er vvill? Ich 
würde nicht nein sagen, würde alles mit 
mir geschehen lassen, nur — den Anfang 
muss er finden! 

Sie beugt ihr Gesicht näher zu ihm, und 
da nimmt er sie nun wirklich an sein Herz. 
Das Mädchen hält still, wie wenn es ge- 

Abschied nehmen, legt das Mädchen die 
Arme um seinen Hals und küsst ihn sanft 
auf den Mund. Und da muss er an etwas 
denken, das nicht schön war für ihn, ge- 
rade in diesem Augenblick fragt er: 

„Wie war das damals mit dem anderen 
Mann, der bei dir im Auto sass? Solltest 
du den heiraten, will vielleicht dein Vater 
das?" 

,,Ja," sagt das Mädchen, „ich sollte das, 
es ist ein Geschäftsfreund meines Vaters." 

„Und...?" fragt Mönkemann weiter, „ist 
es jetzt aus?" 

,,Ja..., nein...., ich will nicht!", sagt 
Ilse Cornelius mit schlecht unterdrücktem 
Schluchzen. 

Mönkemann will gehen, die Strassenbahn 
wartet schon. Aber zuletzt noch stösst er 
heraus mit hartem und strengem Gesicht: 
,,Hat dich der Mann schon einmal geküsst 
... oder — hast du ihn geküsst?!" 

Das Mädchen steht nun da, hilflos und 
zerschlagen. Es will antworten, erklären, aber 
da fragt Peter Mönkemann nochmals mit 

Sinfcitaria 

Aeltestes und Nachm. und abends 

vornehmstes Haus gutes Konzert 

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

storben wäre, fünf stille Minuten vergehen 
so. Weil er aber gar nichts meTir sagt, so 
flüstert nun die Prinzessin in nächster Nähe 
seines Ohres nur das eine Wort, fast ohne 
Sinn ...: „Peter, lieber Peter, Peter Mönke- 
mann ..." 

Der greift sie plötzlich, weil seine Kraft 
nach Entspannung drängt, er fasst sie um 
die Rundung ihres Leibes und wirbelt sie 
durch die Luft, dass ihr Kleid wie ein' 
Fahnentuch flattert. Dann sagt er, froh wie 
nur je ein Junge: 

„Ich heirate dich ja doch einmal, Mäd- 
chen, und wenn ich dich deinem Vater mit 
Gewalt abjagen muss. Nur weiss ich nicht, 
wann das sein kann, das wird wohl noch 
eine gute Weile dauern." 

Das sagt er, und dann setzt er sie mit 
einem Ruck zu Boden. Er achtet nicht da- 
rauf, dass sie vor Atemnot nicht antworten 
kann, er fasst sie unter und bestimmt: „Und 
nun gehen wir in die Waldschenke und trin- 
ken eine Flasche Wein." 

♦ 
Diese acht Tage sind für beide so kurz, 

dass es zu einer ernsthaften Ausspraclije nicht 
kommt. Eines Nachmittags sagt er zu "ihr: 

„TDas ist heute unser letzter Spaziergang, 
denn morgen habe ich mich wieder bei mei- 
ner Truppe zu melden." Als sie wirklich 

der ganzen Brutalität der Jugend. Und da 
sagt sie weinend: 

„Ja, er hat mich einmal geküsst, aber 
wirklich nur einmal, weil ich nicht wollte." 

An diesem kleinen und dummen Geständnis 
trägt ein Mann lange Zeit. 

* 
Es wird aufgeräumt in Hamborn. Es wird 

gründliche Arbeit geleistet. Seit man vor eini- 
gen Tagen die vermissten Drei fand — zwei 
Sipoleute und einen Freikorpsmann — buch- 
stäblich zerstückelt im Keller irgendeiner 
Mietskaserne, wird das besonders nachhaltig 
besorgt. 

Die ganzen riesig langen und gran-düste- 
ren Zellen der Koloniehäuser werden nach 
Verdächtigen, nach Waffen durchsucht. Trotz- 
dem die Roten alles verschwinden Hessen, 
was nur irgendwie beiseite zu schaffen war, 
werden noch Unmassen gefunden. 

Natürlich — nie will einer den Besitzer 
abgeben, aber es bildet sich schnell die rich- 
tige Art der Kontrolle heraus, und die bra- 
ven Muskoten bedauern höchstens, dass man 
immer nach Befehl zu handeln hat, dass man 
nicht so kann, wie man oft genug möchte. 

Es gibt viele Gefangene und es gibt un- 
zählige Verhöre. Hin und wieder, wenn mal 
einer zu frech wird, gibt es auch zünftige 
Abreibungen, während die Mörder der Drei 

dem ordentlichen Gericht übergeben werden. 
Allerdings — hierbei geht es nicht so 

sanft zu. Wäre nicht beim Abtransport dau- 
ernd ein Offizier zugegen, dann ginge das 
W01Í1 schneller, dann riss man diesen Hun- 
den mit ihren Verbrechergesichtern bei le- 
bendigem Leib den Schädel vom Rumpf, und 
der Fall wäre ausgestanden. 

Der Kuli und Peter sind auch hier zusam- 
men, wie das früher schon war, bei 'Jfcn 
endlosen Hausdurchsuchungen ergänzt einer 
den anderen. Mit ihnen sind zumeist noch 
einige aus der alten Stube 8, und jeder von 
ihnen fühlt sich als Zugehöriger einer ver- 
schworenen Gemeinschaft. Der seltsame .Sol- 
datendienst bringt manche Freiheit und auch 
manche Kurzweil, der Kuli ist stets zu einem 
derben Scherz aufgelegt, von denen sein Ka- 
merad Peter aber meist nichts merkt. Den 
hat es auf besondere Art in diesen Tagen 
gepackt, er muss oft am Tag an sein Mäd- 
chen denken, und besonders daran, dass sie 
sich von einem anderen küssen Hess, als sie 
ihn schon kannte. So wird er gern und viel 
geneckt, sie nennen ihn Träumer und Spin- 
ner, aber Peter Mönkemann beachtet das 
nicht sonderlich. Er kommt nicht zu Rande 
mit seinen Ueberlegungen, so oft • er ihnen 
auch nachhängt. — 

Es ist — wegen des Meuchelmordes an 
den Dreien — strengste Anweisung ergan- 
gen: jeder einzelne Häuserblock ist vor der 
Durchsuchung mit Posten zu sichern. Nie hat 
einer allein eine Wohnung zu betreten, es 
sollen da immer mehrere zusammen vorge- 
hen. 

Und doch kommt es einmal anders, pas- 
siert ein Seltsames: der Kuli, der Peter und 
der Sobolewski fangen in einem riesigen, 
verwahrlosten Steinkasten, der inmitten der 
kleinen Häuser der Kolonie steht, mit der 
Durchsuchung an. Gleich unten im Erdge- 
schoss ist es mehr als verdächtig, da sind 
Weiber, tind vier, fünf Verbrechergesichter, 
denen man ansieht: jeder von ihnen begeht 
für weniger als zehn Mark einen Totschlag. 

Also bleibt in einer dürftig eingerichteten 
Küche, in der nur eine düstere Petroleum- 
lampe blakt, Sobolewski an der Tür stehen. 
Dann stellt Peter Mönkemann die übliche 
Frage; ,,Sind Waffen hier versteckt? Dann 
heraus damit!" 

Es gibt, das ist meist so. keiner eine Ant- 
wort. Aber es brodelt den Muskoten eine 
Welle von Hass entgegen, die fast körper- 
lich zu spüren ist. Darum sagt der Kuli; 
,,Hände hoch!",... und dann beginnt die 
Taschenuntersuchung. 

Was nie passiert, tritt jetzt ein; ein Kerl 
mit einer Hasenscharte in der Visage und 
einer langen und fettigen Haarmähne hat 
eine o8-Pistole in der Hosentasche. Der Kuli 
flucht, reisst sie heraus und stösst den schwar- 
zen Burschen zu dem an der Tür stehenden 
Sobolewski. Bei dem ist er gut aufgehoben. 

Dann suchen die beiden weiter, legen sich 
auf den Boden,, tasten unter die Schränke. 
Da schreit plötzlich der Sobolewski: ,,Haltl 
du Hund!" — man hört einen klatschenden 
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Schlag — aber da sind die beiden anderen 
schon bei ihm. 

Der mit der Hasenscharte machte vorher 
eine Bewegung)^ als wollte er sich auf die 
am Boden Liegenden stürzen,, da schlug ihm 
der Kuli die Faust vor die Schnauze, dass 
es krachte. 

Und jetzt wird das ganz richtig gemacht: 
die ganze Oesellschaft muss sich an der 
Längsseite mit dem Gesicht zur Wand stel- 
len. Der Sobolevvski entsichert seinen Kara- 
biner und sagii, dass er den über den Hau- 
fen knalli(, der sich nur im geringsten rührt. 

'Dann geht die Suche weiter, sie finden 
zwei 98er Gewehre, eine Maschinenpistole, 
haufenweise Munition und einige Handgrana- 
ten. Der Peter sagt nebenher — denn er 
ist einmal vJieder wo anders mit seinen Ge- 
danken — „Das habt ihr mal schlecht ver- 
stecfvt, ihr Burschen." Dann wird das rote 
Oesocks herausgeführt zum Lastwagen, mit 
aller Vorsicht, die Weiber bleiben zurück. 

Auf der fast schon dunklen Strasse müssen 
sie mit hochgehobenen Armen die hundert 
Meter bis zum Gefangenenauto gehen. 

Der Peter sagt am Ausgang des Hauses 
2U den beiden anderen: 
„Kommt schnell zurück, dass wir fertig wer- 
den mit dem Bau hier, denn das wird für 
heute unser letzter sein." 

Dann tritt er wieder zurück in das übel 
riechende Haus und steigt, mit sich selbst 
beschäftigt, die krumme Holztreppe hoch. Es 
stinkt hier fürchterlich so nach Jauchegruben 
und nach Proletentum, das geht ihm wider 
den Strich. 

Aber sonst: er muss zum hundertstenmal 
daran denken, immer in diesen Tagen: Wa- 
rum hat sie sich nur von dem anderen küs- 
sen lassen? 

Und ob nicht gar — wer weiss das 
schon so genau — noch mehr dabei war? 
Und ob sie nicht... ? Aber da ist er schon 
auf der obersten Etage angelangt, zu der 
er gar nicht hinwollte. 

Nun gut — dann fängt er eben oben an. 
Er hat in diesem Augenblick glatt verges- 
sen, dass dás nie einer allein machen soll. 

Zuerst an die verschlossene Türe irgend- 
einer Wohnung geklopft. Es dauert eine ganze 
Weile, es rührt sich nichts. Darum stösst er 
sachte mit dem Kolben des Karabiners ge- 
gen die Türfüllung. Endlich wird aufge- 
macht, er zwängt sich rücksichtslos durch, 
und nun fällt ihm erst ein: Hausdurchsuchun- 
gen dürfen nur von mehreren zugleich vor- 
genommen werden. Aber der Gedanke ist 
nur flüchtig gedacht, und ausserdem kommt 
er zu spät. 

Es gibt ein ziemliches Lamento, ehe er 
im erleuchteten Zimmer steht. Und da erst 
sieht und erkennt er: da steht ein Weib, 
verschlampt, fett und formlos, und das Weib 
kreischt einiges, das er gar nicht versteht. 
Die gehört zu dem aus allen Ecken Euro- 
pas hergelaufenen Volk, das sich hier in Ham- 
borns Kolonien wie sonst kaum noch in ganz 
Deutschland breit macht. 

Am Tische sitzt noch ein junger Kerl, 
der hat die Ludenmütze auf dem Schädel 
und den Kopf aufgestützt und tut so, als 
ob er schliefe. 

Der Raum scheint Küche und Schlafzim- 
mer zugleich zu sein, in der Ecke steht so 
etwas wie ein Bett. 

Peter sieht das alles mit schnellem Blick. 
Er hat ein unangenehmes Gefühl so in der 
Nackengegend, aber er ist immer noch nicht 
ganz bei der Sache. Seine sonst in solchen 
Situationen geschärften Sinne werden dunkel 
von etwas anderem zerfasert. 

Endlich sagt er. zu dem aufgetriebenen 
Weibsbild gewandt: „Haben Sie etwas zu 
schiessen hier?" 

Die fragt zurück: ,,Wie... was... zu 
schiessen...?" 

„Ja — zu schiessen... 1" wiederholt er. 
„Nein," .entgegnet das Weibsstück. 
Nun macht er das ohne weitere Frage wie 

üblich: stösst den jungen Kerl am Tisch 
an, will ihn visitieren. Aber der rührt sich 
nicht, schläft wie eine Ratze. Vielleicht ist 
er besoffen, denkt der Peter und lässt von 
ihm ab. 

Reisst das schmutzige Bett, sonst eins der 
Lieblingsverstecke für Waffen hier in den 
Kolonien, auf, durchwühlt es, findet nichts. 
Reisst die Schranktüren auf, nichts drin aus- 
ser Schmutz und ärmlichem Häusrat. 

Dann beugt er sich, gefolgt von den tük- 
kischen Augen des Weibes, das immer zur 
Tür hinlauert, zum Boden, beugt den Kopf, 
um unter den Schrank zu sehen... aber da 
verstärkt sich das unangenehme Gefühl im 
Nacken.. . und da schiesst Peter Mönke- 
mann jäh hoch und überrascht so den ihn 
verfolgenden jungen Burschen, der den Kopf 
nun wieder blitzschnell auf die Tischplatte 
drücken will, um weiter den Schlafenden 
vorzutäuschen. 

Aber nicht schnell genug geht das ... 
,,Hoppla, mein Junge," sagt der Soldat 

und schnappt sich den Kerl mit einem Griff, 
dass er fast in der Luft baumelt, und schlägt 
ihm die Faust auf das Maul, dass die Zähne 
klirren. 

Dann wird der Bursche durchsucht, ge- 
nauestens, aber er trägt nichts bei sich. Dann 
stellt er ihn mit dem Gesicht zur Wand hin, 
indes das Weib alles lautlos, mit schmal 
geschlitzten Augen, die nur hin und wieder 
2ur Tür huschen, beobachtet. 

Verflucht, denkt Peter Mönkemann, dass 
ich meine schöne Pistole vergass und nur 
die lange Knarre hier habe..., und' wo blei- 
ben bloss die Kameraden...? Er ist nicht 
bei der Sache, und das ärgert ihn. Er sagt 
sich: du bist nicht in Ordnung heute, was 
ist das nur ... führst Krieg gegen ein Weibs- 
stück und gegen einen halbwüchsigen Bur- 
schen... hast wohl Angst.... Peter Mönke- 
mann — wie ... ? 

Darum untersucht er jetzt besonders lange 
und sorgfältig, kehrt das Unterste zu oberst 
in der Bude. Findet aber nichts. 

Nebenan ist noch ein Raum. Oerümpel 
ist darun. Schwer zu durchsuchen. . . auch 
nichts zu finden. Es müssen aber noch an- 
dere Leute hier oben hausen, das steht fest. 

Endlich ist er soweit, dass er gehen kann. 
Er greift, im Dunkeln fast, zur nächsten Tür, 
um den Treppenausgang zu gewinnen. Er 
kommt aber nicht auf die Treppe, sondern 
wieder in einen anderen Raum. Er tappt 
sich weiter, sein Karabiner hindert ihn — 
nun ist er — es geht wie in einem Irr- 
garten — wieder im ersten Zimmer, das 
er vorhin durchsuchte. Aber weder das Weib 
noch der junge Bursche sind darin. 

Da läuft er wieder auf den Gang — er 
hat völlig das Orientierungsvermögen verlo- 
ren — und kommt nicht weiter, weiss nicht 
mehr aus noch ein... kommt, bei offenen 
Türen, nicht raus aus diesem verbauten Ge- 
schachtele. Tappt in der matmasslichen Rich- 
tung dem Ausgange zu, greift, weil er nicht 
sehen kann, an den Wänden entlang. Und 
greift dabei einem Kerl, einem regungslos 
an der Wand stehenden, mitten in das Ge- 
sicht ... in das Barthaar. . . und sieht un- 
deutliche Umrisse einer menschlichen Gestalt 
.. . und glaubt ein teuflisches und gemeines 
Grinsen zu sehen. Und drei Kameraden — 
irgendwo im Keller abgesclilachtet — stehen 
vor seinem inneren Auge. 

Da überkommt Peter Mönkemann eine 
Angst... eine hundsgemeine, eine grauenvolle 
Angst. Er steht — wirklich wie gelähmt -- 
vor diesem Kerl, den er vorher nicht sah 
und der sich nicht um einen Hauch bewegt 
... er steht da. . . hat die Knarre, die er 
iiier nicht gebrauchen kann, auf dem Rücken, 
hat keine Pistole, muss plötzlich — merk- 
würdiger Gedankengang — an den von ihm 
Erschossenen, den beim Einmarsch in Ham- 
born, in der grossen Wirtschaft, denken. 
Spürt, wie sich so von der Magengrube aus 
ein Knäuel, ein Knäuel von Entsetzen zum 
Hals hinaufwürgt... ganz und deutlich von 
der Magengegend kommt das her.. . 

Es sind fürchterliche Sekunden . . . 
Sie gehen vorbei: Peter Mönkemann springt 

den Kerl an wie ein Panter. Krallt ihm in 
jäher Wut — befreit von diesem Starrkrampf 
— die Hände um den Hals. Reisst ihn um 
— und wenn es ein Baum wäre, der müsste 
jetzt fallen. Hebt dann die Faust, da rö- 
chelt der Kerl, wimmert: „Nicht schiessen 
... nicht schlagen... ich tue doch nichts! 
Nicht schlagen... nicht schlagen!" 

Peter Mönkemann lässt ab ... fühlt sich 
müde und ausgelaugt. Findet nun mit einem 
Male die richtige Tür, geht nach draussen 
und schämt sich!... 
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Nie vergisst er, dass er einmal solche 
Angst hatte, dass da etwas so Fremdes, so 
vorher nie Gekanntes mit solcher lähmenden 
Macht in ihm hochkam... dass der innere 
Schweinehund in ihm — wenn auch nur für 
Sekunden — gross wurde. — 

In der Nacht, die diesem Tag folgt, schla- 
fen die Minenwerfer wie sonst auf dem 
Strohlager im Saal der Hamborner Wirt- 
schaft. In dieser Nacht phantasiert der Frei- 
willige Mönkemann zum erstenmal. Schreit 
im Traum so Tautes und wirres Zeug, 'dass 
der ganze Saal erwacht, dass der Kuli Sich 
bestürzt über ihn beugt, ihn weckt, ihm. 
der selbst nichts weiss iiiervon, erzählt, und 
ihn dann beruhigen will. 

Da schämt sich Peter noch mehr. 
Am andern Tag hört er vom Stabsarzt, 

dass diese Geschichte eine Folge seiner Kopf- 
verletzung sei. Dass er nicht richtig ausku- 
riert wurde. Dass er linksseitig immer noch 
eine akute Mittelohrentzündung habe und 
auch wohl behalte, und ein Loch im Trom- 
melfell dazu. Dass er sich beim Waschen 
und Baden hüten müsse: es dürfe kein Was- 
ser in das linke Ohr dringen. 

Dann kriegt er Tropfen verordnet für das 
Ohr und Brom zur Beruhigung, erhält den 
guten Rat, jeden Abend vor Schlafenszeit 

• die Füsse in kaltes Wasser zu stecken. 
Tatsächlich: das Rinnsal fliesst aus dem 

linken Ohr hartnäckiger denn je. Die Kinn- 
partie ist nun halbwegs in Ordnung, zwar 
steht die Sache da ein wenig schief, aber 
das macht nichts. 

Peter Mönkemann denkt und ist fast froh 
dabei: also trage ich eine Kleinigkeit wegen 
meiner Prinzessin, denn derentwegen ging 
ich ja vor allem nicht in das Krankenhaus. 
Und das tue ich gern, denn ich glaube, ich 
tat ihr bei dem letzten Abschied ein wenig 
unrecht mit meiner Frage nach dem Mann, 
der sie küsste. 

Sie liegen nun nur noch wenige Tage in 
Hamborn, und halten dann ihren Einzug in 
die alte Garnisonstadt. Es gibt Dienst wie 
in Friedenszeiten, es gibt Auszeichnungen und 
es gibt Ueberraschungen. Eine davon ist die, 
dass in dieser Stadt keine Soldaten mehr 
liegen dürfen, weil das Gebiet laut dem 
Versailler Unfriedenstaa: zur entmilitarisier- 
ten Zone gehört. 

Da heisst es wieder wandern, diesmal in 
Ruhestellung nach Oldenburg. Verdient hät- 
ten sie ja schon diese Ruhe wirklich, aber 
da sind Schwierigkeiten. 

Denn in Oldenburg liegt ein Regiment Re- 
volutionssoldaten, man kann sie nicht anders 
nennen. Das sind Leute in Uniform, die 
mit „Herr Meier" oder „Herr Schulze" oder 
sonst mit ihren Hausnamen angeredet wer- 
den, die in der Kaserne schlafen, wenn es 
gut geht, die auch morgens den Appell mit- 
machen, wenn es hochkommt, die dann aber 
während des ganzen Tages zu Hause oder 
im Geschäft ihrem Beruf oder ihrer sonsti- 
gen Arbeit nachgehen. 

Nur an einem Tag sind sie alle zur Stelle, 
das ist, wenn es Löhnung gibt. 

Nun soll das Freikorps hier in die Don- 
nerschweekaserne, und das sind ja wohl rieh- 
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Mit den nachstehenden Ausführungen set- 
zen wir die in der letzten Folge ange- 
kündigte Aufsatzreihe fort, die über den 
Erfolg deutscher Filniarbeit in Brasilien 
berichten soll. Der heutige Bericht gibt 
Aufschluss über die Reihe der deutschen 
Qrossfilme, die das nächste Programm des 
Ufa-Art-Verleihes bilden werden. 

Die Schriftl. 

Von den deutschen Grossfilmen, die wir 
in der nächsten Zeit erwarten können, seien 
nach dem Ufafilm „Heisses Blut" (15. März 
im Ufa-Palast) besonders hervorgehoben: 
„Verräter" — éine Grossprodiiktion der 
UFA, mit der aus dem Film „Die Stunde 
der Versuchung" bestens bekannten Lida Bar- 
rova in der Hauptrolle. Ihr Gegenspieler wird 
Willy Birgel sein. — „Verräter", ein Film, 
der unter Mitwirkung der deutschen Luft- 
flotte, des Heeres und der Marine gedreht 
wurde, ist auf der Biennale in Venedig preis- 
gekrönt worden. 

Weiter ist zu nennen der Ufafilm ,,Der 
grüne Domino", mit Brigitte Horney in der 
Hauptrolle. — Das deutsche Publikimi in 
São Paulo dürfte besonders interessieren die 
glänzende Verfilmung der Operette ,,Der 
Bettelstudent", mit Carola Höhn, Maria Rökk 
und Johannes- Heesters in den Hauptrollen. 
Ferner sehen wir demnächst den hochinteres- 
santen Ufa-Grossfilm ,,Stadt Anatol", eine 
packende Spielhandlung um das ,,schwarze 
Gold" — das Petroleum. „Stadt Anatol" sieht 
Gustav Fröhlich und Brigitte Horney in den 
Hauptrollen. 

Martha Eggerths Stimme und schauspie- 
lerisches Können werden wir bald in ihrem 
grossen Film „Hofkonzert" bewundern kön- 
nen. Es werden folgen: ,,Ritt in die Frei- 
heit", - „Zweite Liebe" mit Lil Dagover, 
Sabine Peters und Gerakline Katt. — ,,Das 
Piratenschiff", ein unter der bewährten Lei- 
tung Ucickys gedrehter Ufa-Grossfilm mit 
Hans Albers und wiederum Brigitte Horney 
in den Hauptrollen. Besonders hervorgehoben 
sei der Ufa-Grosstonfilm ,,Die Q. Sinfonie", 
mit Willy Birgel, Lil Dagover und dem 
neuen grossen Ufa-Star Maria von Tasnady 
in den Hauptrollen. — ,,Die 9. Sinfonie" 
gelangt in Kürze im Ufa-Pafast zur Auf- 
führung. 

Die blendende Reihe der oben angeführten 
Filme sei für unsere Leser eine kleine Probe 
von der Aufstellung des hervorragenden Pro- 
gramms, das durch das „Programma Ufa- 
Art" für den Spielplan 1937 gezeigt werden 
wird. Die genannten Filme gehören zur Aus- 
lese der wertvollsten Schöpfungen der UFA 
für das Programm ,,Ufa-Art" in Brasilien 
und sie werden dem deutschen Film im Aus- 
lande weitere Lorbeeren einbringen. Wir 
werden also Gelegenheit haben, uns an Hand 
der zu erwartenden deutschen Qrossfilme zu 
überzeugen, dass die deutsche Filmindustrie 
heute tatsächlich technisch und künstlerisch 
vorbildliche Resultate in ihrem Schaffen er- 
zielt. Dies gilt nicht allein von den grossen 
Unterhaltungsfilmen, sondern auch — viel- 
leicht sogar in ganz besonderem Masse — 
von den kurzen Lehrfilmen, den Kulturfil- 
men. Die Kulturfilme der UFA sind von 
jeher als wissenschaftlich besonders wertvoll 
bekannt gewesen. 

In der Serie der vierzig neuen, erst kürz- 
lich fertiggestellten Ufa-Kulturfilme verdient 
ein an der Küste von Helgoland aufgenom- 
mener Film besondere Beachtung. Es han- 
delt sich um einen mit Unterwasser-Kameras 
aufgenommenen Farbfilm, der uns mit der 
farbigen Wunderwelt der Tiefsee bekannt 
macht. Die Seltsamkeiten und Schönheiten der 
auf dem Meeresgrund lebenden Wesen, deren 
Leben und Treiben sich bisher nur dem Auge 
des Tiefseetauchers offenbarten, breiten sich 
vor uns aus. An der zerklüfteten Steilwand 
Helgolands — der „roten Insel" — haben 
die Fische ihre Brutplätze angelegt. Der 
Kamera ist es gelungen, Szenen verzweifel- 
ter Kämpfe der Fische um ihre Brutstätten 
festzuhalten. — Pflanzenbüschel wandern über 
den Meeresgrund. Es sind Meerspinnen, die 
sich zu ihrem Schutze mit Algen bedeckt 

haben. Tiere, die Pflanzen gleichen, leuch- 
ten in den wunderbarsten Farben. Die Wun- 
derwelt der Meerestiefe tut sich vor uns 
auf! Unser Bild zeigt einen interessanten Aus- 
schnitt von der Arbeit zu diesem Unterwasser- 
film. Die Kamera, an Kabeln in die Tiefe ge- 
i'eitei, beginnt ihre Arbeit, sobald der Tau- 
ciier das Signal gegeben hat. Die Lichtkegel 
riesiger Scheinwerfer durchdringen die grün- 
blaue Finsternis der Tiefe, grelles Licht 
huscht über den Meeresgrund und erhellt 
eine Wunderwelt, die durch das Objektiv 
der Kamera dem Auge des Menschen sicht- 
bar gemacht werden soll. 

Diese schon sehr schwierigen Unterwasser- 
Aufnahmen sind iedocli gewissermassen nur 
die ,,Aussenaufnahmen", der „back-ground" 
/u dem Film, der nun eatiteht. Der Unter- 
wasserfilm soll ja nicht nur lehrreich, er 
SOÍI auch interessant gestaltet werden, Wohl 
ist es gelungen, den verzweifelten Kampf 
einer Fischsippe gegen iiiren starken Wider- 
sacher aufzunehmen — der Unterwasser-Ka- 
meraiiiann hat den glücklichen Schnappschuss 
einer spannenden Reportage gemacht. Für 
den Gesamtinhalt des Films kann er sich 
mit dieser einen spannenden Szene nicht zu- 
frieden geben. Es müssen packende Einzel- 
szenen in den Film eingeschaltet, Lebens- 
phasen aus dem Dasein der Meeresbewoh- 
ner aufgefangen werden. Zu diesen Aufnah- 
men nun müssen ,,Einzelspieler" her. Die 
,,Filmstars" sind diesmal nicht Menschen, 
nicht die Lieblinge des Publikums, Die Haupt- 
rollen zum Meerfilm wurden Meerspinnen, 
Krebsen, Fischen. Seerosen und Algen über- 
tragen, Um mit diesen ,,Filmgrössen" die 
Aufnahmen fortsetzen zu können, muss das 
Spezial-Laboratorium in Neu-Babelsberg mit 
seinen riesigen Aquarien dienen. Darum heisst 
es für den Filmdampfer der UFA vor Helgo- 
land nunmehr: Auf zur Tierfangexpedition! 
Diesmal nicht zu den' Urwäldern Afrikas — 
die Beute sind nicht Löwen und Elefanten 
—, sondern ,,Auf zur Tierfangexpedition un- 
ter Wasser!" Das ist eine nicht weniger 
abenteuerliche Angelegenheit, Bunte Tiefsee- 
fische mit grossen Glotzaugen, haarige Meer- 
spinnen, schillernde Quallen, blütengleiche 
Aleerwesen werden eingefangen und nach 
Neu-Babelsberg gebracht. Viele Menschen wa- 
chen und sorgen sich um das Leben der bun- 
ten Meerwesen; denn die Bewohner der Mee- 
restiefe vertragen kein Sonnenlicht, keine Tem- 
peraturschwankungen, Sie wollen gefüttert 
werden und ihr Element ist der hohe Druck 
des bewegten Meerwassers, Langwierige Ver- 
suche sind vorausgegangen, erst auf Grund 
von schwierigen Berechnungen gelingt es den 
Gefehrten, die Gäste aus der Welt der Mee- 
restiefe nicht nur zu neherbergen und sie 
am Leben zu erhalten, sondern es gelingt, 
ihre Entwicklung, ihr Wachsen zu vei^fol- 
gen und Ereignisse aus ihrem Leben zu be- 
lauschen, 

Line Kleinarbeit, von der sich der Laie 
schwerlich eine Vorstellung machen kann, ist 
noch zu bewältigen. Eine bis ins feinste aus- 
gearbeitete Organisation muss dafür sorgen, 
dass dann auch wirklich im gegebenen Augen- 
blick der ,4ufnahmeleiter sein ,.Achtung Auf- 
nahme!" sagen kann. Technische und künst- 
lerische Zusammenarbeit muss es zuwege brin- 
gen, dass der Film in seiner Gesamtheit so 
zusammengestellt ist, dass jede Einzelheit 
nicht allein den Gelehrten, sondern allen Be- 
schauern verständlich wird, ihm die Eigen- 
heit jener seltsamen Lebewesen und die Schön- 
heit ihrer Umgebung richtig vor Augen 
führt. 

Una 'wenn dann das Resultat vielmonati- 
i'.er angestrengter Arbeit — der fertige Film 

in wenigen Minuten vor unseren Augen 
abrollt, werden wir Einblick gewonnen ha- 
ben in jene Wunderwelt der Tiefe, In die 
Wunderwelt auf dem Meeresgrund, in eine 
andere Welt voller Schönheit, voller Far- 
ben, voller phantastischer Gebilde und Lebe- 
wesen, In eine Welt voller Kampf, tragi- 
schem Geschehen und auch voller Grausam- 
keit, die sich mit Farben und Formen um- 
gibt, wie sie sich lebhafter und mannig- 
facher kaum eine menschliche Phantasie vor- 
zustellen vermag. ISL 
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tige Soldaten, Also lässt man sie nicht rein 
.,. hatte nicht eine rote Gazette geschrie- 
ben, das seien alles Mörder und Bluthunde? 

Und so wird das Gros des Freikorps zu- 
erst einmal auf die Lazarettbaracken verteilt. 
Es ist zwar wenig schön dort, aber das 
macht nichts. 

Ausserdem; das dauert nicht sehr lange. 
Dieser weisshaarige und junge Major kann 
verflucht ins Geschirr steigen, wenn es not- 
tnt, sogar Abgesandten eines ach so hohen 
Ministeriums gegenüber. Er tut das; Erfolg: 
nach zweistündigem Propagandamarsch durch 
das wunderschöne Bauernstädtchen Einzug in 
die Donnerschweekaserne, Nach einigen, zu- 
weilen sanften, zuweilen anderen Begegnun- 
gen mit Revolutionshelden Ruhe im Beritt, 

Aber nun sickert es so langsam auch bis 
zu den Muskoten durch, dass das Freikorps 
aufgelöst werden soll, denn die Arbeit ist 
ja getan, die Minister verankerten sich - 
leider auch mit Hilfe des Freikorps — fest 
in ihren Sesseln, und Freikorps sind gefähr- 
lich, Sind sehr gefährlich; die sind mit der 
Rotefl Armee fertig geworden, obzwar man 
ihnen auch hierbei haufenweise die Knüppel 
zwischen die Beine warf. Und wer weiss: 
eines Tages schliesslich fällt es ihnen bei, 
sich sogar gegen die Weimai-er Regierung 
zu kehren, denn es, steht doch .fest, dass 
die von ihnen verachtet wird. 

Man hat — klipp 'und klar — in Berlin 
Angst vor diesen Freikorps, 

Sie müssen deshalb weg, müssen aufge- 
löst werden, damit man seine Ruhe hat. 
Ausserdem will das ein Unfriedensvertrag, 
den man bis zum letzten i-Tüpfelchen erfül- 
lea wird. 

Aber vorher erlebt das Freikorps, erleben 
die Minenwerfer noch eine hübsche und sin- 
nige Ueberraschung, Nämlich ein Minister, 
ein 'Reichswehrminister 'hat sich zum Besuch 
angesagt. 

Das ist ein Ereignis, das ist Gesprächs- 
stoff, Einen richtigen Minister hat noch kei- 
ner von den Minenwerfern gesehen, und so 
arbeitet die Phantasie lebhaft und farben- 
reich. 

Der Sobolewski behauptet, ein Soldaten- 
minister müsse ein ganz hoher Generai sein. 
Der Kuli antvi^ortet ihm, er habe einen Vogel, 
denn das sei totsicher ein Sozimann, denn 
andere Hessen sie in Berlin gar nicht mehr 
an die Futterkrippe, Und der Unteroffizier 
vom Dienst, den sie fragen, weiss auch nichts 
Richtiges, 

Da fragen sie den Peter, und der sagt: 
,,Der iV^inister heisst so wie der Land- 

vogt in Schillers Wilhelm Teil, und das ist 
merkwürdig. Der ist aber kein General und 
kein Sozimann, und Soldat ist er überhaupt 
nicht, sondern Zivilist. Ausserdem schwört 
er angeblich auf die Demokratie, und das 
heisst auf deutsch: Volksherrschaft!" 

Das ist wieder eine Antwort echt nach 
Peter, und sie wissen so wenig als zuvor. 
Da sagt jemand aus dem hintersten Winkel 
der Stube heraus; ,,Ein Rindvieh wird das 
sein, sonst nichts!" 

Wenn so hohe Tiere kommen, gibt's beim 
Militär vorher für gewöhnlich viel Aufre- 
gung und Vorbereitung. Hier aber geschieht 
gar nichts. 

Doch, etwas schon, nämlich — am Tag 
vorher wird zu Ehren dieses hohen Besuchs 
ein neues Kommando bekanntgegeben. Eins, 

das nur einmal gegeben und nur einmal be- 
folgt wird. 

Der Zugführer, der Leutnant Schneider, 
laclit fast, als er erklärt: „Also, wenn mor- 
gen der Minister, der Reichswehrminister, 
kommt, wenn er an euch vorbeigeht, dann 
wird kommandiert „Habt achtl" Das ist so 
ein Mittelding zwischen ,Stillgestanden' und 
,Rührt -euch', Ihr nehmt dann also die Kno- 
chen ein wenig zusammen und bleibt stehen, 
bis der 'Mann vorbei ist, es ist aber — wohl- 
verstanden — nicht ein so strammes Kom- 
mando wie ,Stillgestanden', Ihr dürft "dabei 
immer noch den Kopf bewegen, aber es 
geht nicht so weit, dass ihr vielleicht aus 
cler Reihe laufen könnt!" 

Verstehen tut so was ja kein Soldat,,, 
Aber was niissversteht man nicht schon al- 
les in diesen Tagen, 

,,Das ist wieder so was ähnliches wie 
mit dem Pleitegeier," sagt der Kuli, als 
sie wieder auf der Bude sind, und meint 
den Silberkranz, den nun auf einmal jeder 
Revolutionssoldat als Umrandung zu der 
schwarz-rot-goldenen Kokarde trägt. 

Der Minister kommt am anderen Tag 
pünktlich auf die. Minute, Das allein ist 
schon für einen richtigen Soldaten verwun- 
derlich genug. Die Minenwerfer sind ange- 
treten, vor der Front stehen die Chargen, 
stehen die Offiziere, Sie stehen wirklich i n 
des Wortes Bedeutung da wie eine gemütliche 
Gesellschaft, die sich zum Zeitvertreib ein 
wenig unterhält. 

Der Minister kommt heran, und es wird 
keine Aleldung erstattet. Das wäre dem si- 
cher zu militärisch, ausserdem — vielleicht 
gibt es auch da neue Regelungen. Der Mi- 

nister ist in ZiviL und er hat einen steifen 
Hut, eine richtige Melone auf. Es ist glatt- 
weg zum Lachen. 

Irgendwer kommandiert: „Habt acht" — 
na ja, und da haben sie eben acht. Es ist 
eine zum Platzen heitere Sache, und man 
muss sich verflucht beherrschen, sonst lacht 
man los. 

Der „Soldatenminister" hat nun den An- 
fang der Reihe erreicht. Er sieht aus wie 
Hinz oder Kunz. Und jetzt nimmt er gar 
die Melone vom Haupt, hält das Ding in 
tiefgebeugtem Arm, sagt laut: „Outen Tag!" 
und wandelt die Front ab. Wenn nicht der 
Drill von früher wäre, dann würden sie 
jetzt alle brüllen vor Lachen. So murmelt 
nur der Kuli im Ton der Enttäuschung, der 
tiefsten Entrüstung: ,,Mensch, ist das ein 
Soldatenminister!" 

Schliesslich ist der gute Mann vorbei, da 
geht er denn wieder in die Mitte der Front 
zurück, um hier eine Rede zu halten. 

Er fängt wahrhaft/g so an: „Meine Her- 
ren" dann kommt eine Pause, Dann Sagt 
er: ,,Kameraden ,,, ", stockt aber wieder, und 
«a lügt der freche Hund von Sobolewski 
blitzschnell ein,, , ,,hätt' ich beinahe ge- 
sagt,.," 

Und nun lachen wirklich alle Minenwerfer, 
und man sieht genau, wie es auch in den 
Gesichtern der Offiziere zuckt. 

Der Minister hat das . hätt' ich bei- 
nahe gesagt,,," sehr wohl gehört, das ha- 
ben überhaupt alle gehört. Er wendet das 
Haupt mit der Melone vorwurfsvoll in die 
Richtung des Sobolewski, und er blickt ein 
wenig beleidigt und ein wenig 'Mitleid hei- 
schend dorthin. Aber sonst passiert nichts, 

I 
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Dann spricht der Minister. Was es ist, 
weiss keiner mehr nach drei Minuten. Nur 
Wissel! sie alle; von den vergangenen Kämp- 
fen hat er nichts gesagt, auch nichts von 
4en toten und verwundeten Kameraden. Und 
da hat er denn bei den Minenwerfern be- 
sonders ganz verspielt, dieser „Soldatenmini- 
ster". 

; Der ganze Kram dauert knapp ein Vier- 
telstündchen, dann spielt die Regimentsmusik 
der Revolutionssoldaten zu Ehren des hohen 
Besuchs. 

Dagegen kann man nichts machen. — 
■ Auf {ler Stube ein grosses Hallo, sie sind 

jvvie wild, die Burschen. Dieser Reichswehr- 
niinister kriegt was ab an derben Spassen, 
sie können sich nicht beruhigen. Held des 
Tages ist-Emil Sobolewski mit seiner grossen 
Tílappe. Sie lärmen und toben und wissen 
Ä^h nicht zu lassen, so laut sind sie, dass 
gthliesslich der Peter sagt; „Was wollt ihr, 
ihr Hornochsen — jetzt wisst ihr wenig- 
s'tens, was bei denen Demokratie ist!" 

Es vergehen nocTi einige Wochen, in de- 
ri'en alle die Stadt, Land und Leute, und 
tmter ihnen besonders die kleinen Mädchen, 
kennenlernen. Aber die schöne Zeit hält nicht 
lange an, die Herrschaften in Berlin drängen 
zlir Auflösung des Freikorps, es kann ihnen 
nicnt schnell genug gehen, so wird ein letz- 
ter Termin gestellt. Und so ist auf einmal 
ahch für die Minenwerfer der letzte Tag 
gekommen, nun heisst es heraus, zurück in 
das Zivilleben. 

Es ist im ganzen eine seltsame Abschieds- 
geschichte ... 

Das sagt Oberleutnant Geliert dem Gefrei- 
ten Mönkemann zum Abschied, und es ist 
ihm nicht leicht dabei zumute: 

,,Wenn Sie mal jemand nötig haben, Mön- 
kemann, Sie wissen, ich wohne nicht weit 
von Ihrem Heimatort entfernt, und Sie ha- 
ben ja meine Adresse. Ich tue alles für 
Sie und für meine anderen Kerls. Alles, 
was ich kann!" 

Und dabei sieht er ihn fest und voll an, 
und der Peter weiss: Du meinst es ehr- 
lich. Aber er sagt: 

,,Danke, Herr Oberleutnant, ich haue mich 
schon durch." 

,,Was wollen Sie denn anfangen?" fragt 
der. 

,,Das weiss ich noch nicht, ich soll stu- 
dieren, aber das kostet Geld und nutzt nicht 
viel." 

,,Ja, das hat wenig Zweck," sagt der 
Oberleutnant. ,,Ich möchte nämlich auch stu- 
dieren," fährt er fort, ,,aber auch ich habe 
kein Geld dafür." 

Danii steht er auf luid gibt dem ande- 
ren die Hand und dann sagt er: ,,Mönke- 
mann, uns ziehen sie ja nun die Uniform 
aus, die hohen Herren. Aber wir halten den 
Kopf doch hoch... wie? Und wenn es Back- 
steine regnet, uns kriegt die Gesellschaft 
nicht klein I Und es wird auch nochmal eine 
andere, eine bessere Zeit kommen!" 

Peter Mönkemann entgegnet nichts. Der 
spürt jetzt einen Händedruck, der mehr sagt 
als Worte. Der spürt auch sonst noch was, 
und sein Herz tut ein wenig weh davon. 
Denn dass man die besten Kerls so in die 
Wüstfe treibt, dass man ihnen Fusstritte gibt 
für ihre selbstlose Arbeit, das ist nicht ge- 
rade erhebend. 

Der Peter weiss auch, dass nun eine Zeit 
zu Ende ist, die toll und verrückt war, 

die viel, oft alles forderte und wenig, fast 
nichts dafür gab. Aus der aber, nicht als 
Unwichtigstes, eine Kameradschaft erblühte, 
die Inhalt und Richtung und Ziel bedeutete. 

Und dann gehen sie auseinander: der eine 
fährt nach Norden und der andere nach 
Süden, es geht in alle Himmelsrichtungen. 
Eine kleine Schar von Kameraden ist so 
aus der Gegend des Peter zu Hause, und 
man weiss, man wird sich wiedersehen. Aber 
sie sind alle sehr still, im Gegensatz zu 
sonst. Sie haben fast alle Wochen vorher 
ihre Gefreitenknöpfe bekommen, sie haben 
als Auszeichnung ihre grüne Fangschnur mit 
dem springenden Pferd, und manche haben 
die silberne Litze dazu. 

Aber alle haben sie auch traurige Gesich- 
ter, wenn sie endlich zum Kasernentor hin- 
ausgehen mit ihren Pappschachteln und in 
ihrem Räuberzivil, das sie sich vorher be- 
schafften. 

Es spielt keine Musik, als sie gehen. Es 
sagt ihnen auch niemand Dank. Sie wissen 
alle: sie liegen nun auf der Strasse und sie 
müssen sehen, wie sie weiterkommen. Es 
hilft ihnen kein Mensch dabei, am wenig- 
sten eine Regierung, für die sie — immer- 
hin freiwillig und nicht durch Wehrpflicht 
gezwungen — den eigenen Kopf hinhielten. 

Der Kuli will nach Hamburg, er will 
sehen, dass er auf irgendein Schiff kommt. 
Der Kuli hofft bis zum letzten Augenblick, 
dass der Peter mithält. Aber der hat schon 
„Nein'' gesagt. 

Allerdings, der Kuli hofft bis zum letzten 
Moment, weil er das so brennend wünscht. 
Er malt dem anderen die herrlichsten und 
verlockendsten Geschichten aus, und er sagt, 
immer wieder: was sollen wir hier in Deutsch- 
land machen, hier ist doch nichts los! 

Aber Peter Mönkemann schüttelt den Kopf 
und denkt an das Mädchen, und überlegt: 
es muss da jetzt so langsam etwas gesche- 
hen. Nur was geschehen muss, das weiss 
er nicht im geringsten. 

So steht nun auch Peter fertig in seinem 
Zivil. Nimmt seine Pistole aus deni Spind, 
sagt: 

„Gut, dass man so was wenigstens noch 
hat, das kann man immer gebrauchen!". 

Und nun will sich der Kuli fast ein wenig 
schämen, denn der andere ist ihm zu fein 
lind zu elegant. 

Dann hauen die beiden ab, der Peter vv'ill 
gleich zum Bahnhof, um loszugondèln, aber 
der Kuli erzwingt noch éinen Aufenthalt in 
einer kleinen Wirtschaft, in der sie schon 
vordem öfter waren. Da hocken sie sich 
hin und trinken einiges, und ein Klavier 
steht auch da, aber der Peter hat keine 
Lust zum Spielen. 

Der Kuli hat nun wieder ein treues Hunde- 
gesicht, seine Augen treten noch mehr vor 
als sonst. Er möchte sehr viel sagen, äber 
er sagt nichts. Der andere auch nicht. Da- 
für trinkt der Kuli einhalb Dutzend Schnäpse 
hintereinander. 

Es ist ein wenig ungemütlich, es ist auch 
bald Zeit zum Zug. Darum steht der Peter 
plötzlich auf und sagt; „Kuli — kurz und 
schmerzlos, Handschlag, ab dafür!" Aber das 
kommt, ehrlich gesagt, gar nicht so forsch 
heraus, wie er selbst das haben will, und 
der Peter macht ein Gesicht, das etwas hoch- 
mütig ausschaut. 

Sie sehen sich beide nicht an, als sie 
sich die Hand geben. Aber die grobe Tatze 
des Kuli ist ganz kalt, und das Gesicht des 
Peter ist nun noch hochmütiger. Darum geht 
er schnell zur Theke hin und bezahlt, kommt 
wieder zurück, hält ihm die Zigarettenschach- 
tel hin und sagt leichthin, uncT es klingt so- 
gar echt; 

,,Mensch, Kuli, du bist ein grosser Kinds- 
kopf," und dann haut er endgültig ab. 

Er kommt aber nicht weit, der Kuli hat 
ihn plötzlich eingeholt. Drückt ihm einen 
Zettel in die Hand, sagt, atemlos vom Lau- 
fen: „Hier ist eine Adresse, da kannst du 
mich immer erreichen, wenn mal was Be- 
sonderes los ist." Und dabei flehen seine 
Htmdeaugen so treu: komm doch mit, Pe- 
ter, komm doch zurück, geh mit mir, wir 
sollten und müssten doch zusammengehen. 

Der Peter liest den Zettel, lacht, sagt: 
,,Natürlich, ein Weib," dann haut er dem 
anderen auf die Schulter, dreht sich plötz- 
lich um und geht schnellen Schrittes der 
Stadt zu, ohne sich nur einmal umzudrehen. 

Den Zettel birgt er gut in seiner Brief- 
tasche. Und während des halbstündigen We- 
ges zum Bahnhof summt er die Melodie 
vom guten Kameraden, mit dem er nicht' 
zusammengeht, obzwar er nichts lieber täte. 
Weil da unten, da unten in der Heimat, 
eine Prinzessin wohnt und wartet. 

* 

Der Grosskaufmann Xaver Cornelius sitzt 
zu Hause in seinem Privatkontor. Er sitzt 
da in der Mitte des Raumes in einem Klub- 
sessel, hat vor sich auf dem Tisch eine Fla- 
sche mit Kognak stehen und ein Weinglas. 
Raucht seine dunkle Zigarre, trinkt bedäch- 
tig aus dem Weinglas seinen Kognak, über- 
legt. 

Er hat Sorgen, grosse Sorgen. Sein har- 
tes und fast viereckiges Gesicht mit den un- 
wahrscheinlich hellen blauen Kinderaugen be- 
kam Falten. Sein langer Schnurrbart ist so 
ziemlich weiss geworden, und wenn er trinkt, 
dann zittert das Weinglas etwas. 

Man muss, wenn man ihn sieht, an merk- 
würdige Leute denken: an die Flibustier von 
Dickens, oder... an Piratenkapitäne. Die 
Jochbogen in seinem Gesicht springen scliarf 
hervor, ein Kranz dichter Brauen umschlingt 
sie, und seine Hände sind für einen Mann 
viel zu weiss, und sind sehr adernreichi 

Wenn er das Weinglas auf den Tisch setzt, 
dann geschieht das sehr behutsam, er achtet 
auch peinlich genau darauf, dass kein Stäub- 
chen der Zigarrenasche etwa auf den Boden 
fällt. 

In ziemlichem Abstand von Ihm steht sein 
Prokurist, steht sein alter Buchhalter Schmitz, 
der schon einiges erlebte in diesem Haus 
pnd mit diesem Mann. Der mit allen Sal- 
ben geschmiert ist, der listenreich ist wie 
ein Manichäer und gesetzeskundig wie nur 
je ein Paragraphenmensch. Und der ausser- 
dem die einzigartige Kunst des Schweigen- 
könnens, vor allem im richtigen Moment, 
ganz gross beherrscht. 

Der allerdings hierzu auch noch ein Säu- 
fer, ein heimlicher Säufer ist. 

Oer Raum ist bis zur Decke mit dunklem 
Holz getäfelt. Es hängt da nicht ein einzi- 
ges Bild, es ist alles glatt und eben. Au 
der Schmalseite steht ein Gewehrschrank, dfi 
finden sich neben modernen Feuerwaffen ur- 

Baby-ilrfikel 
sowie 

Ersilingswäscl^e 
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Baby-Jäckchen aus Baumwolltrikot, 
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Anfertigung von Aussteuern in eigener Näherei 
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alte Steinschlossflinten und Vorderlader und 
lange, säbelartig gebogene Pistolen. 

Sonst gibt es hier noch einen grossen Bü- 
cherschrank und einige wenige Büromöbel. 
Aber auf einem Sirns steht eine kostbare 
Porzellanuhr, die nii.-ht recht hierhergehört. 

Xaver Cornelius raucht und trinkt. End- 
lich sagt er, langsam und schleppend, mit 
dem rauhen Organ des Alkoholikers: 

,,Die Häuser in dicr Gartenstrasse stossen 
wir ab, Schmitz." 

,,Alle?" fragt der. 
,,Ja, alle. Ich muss flüssiger werden! Dann 

geben Sie dem Makler Auftrag, dass die 
Ockerfarbmühle im Lahntal gekauft wird, 
aber nur dann, vvenit die Wassergerechtsame 
Zinn Betrieb des Mahlwerkes mitverkauft wird. 
Sie müssen sich da vorher genau erkundigen; 
Schmitz." 

Der Prokurist hat ein fragendes Gesicht. 
Der andere sieht ihn an, und da sagt er; 

„Das sind achtzehn Häuser in der Garten- 
strasse, Herr Cornie lius, und zwar die be- 
sten. Könnte man dä e nicht behalten, wo das 
Geld dauernd wenig'er wert wird. Der Dollar 
steht augenblicklicili ..." 

Xaver Cornelius schneidet mit einer Hand- 
bewegung ab: 

,,lch muss ver'jja ufen, Schmitz ... um flüs- 
siger zu werden. D ie Bankzinsen fressen mich 
sonst auf. Und «Jie Ockermühle ist teuer, 
aber rentabel, da habe ich Exportmöglich- 
keit. Das Matéria!! ist so gut wie der be- 
ste französiscfre (Dcker, und das will was 
heissen!" 

Und dabei denkt Xaver Cornelius an einen 
jungen Herrn, mit dem er sich, der sich 
bislang geschä.ftlich immer als Einzelgänger 
bekannte, tiefer einliess, als er wollte. 

Sie bereden ihre weiteren Geschäfte, der 
Alte hat viel zu erledigen, er ist nicht ge- 
rade bester Laune. Besonders auch weil sich 
dieser aalglitte Herr von Dibelius vorher 
telephonisch zum Besuch angesagt hatte. [;)er 
Grosskaufmr inn steht innerlich kaum zu ihm, 
trotzdem e r mit ihm zahlreiche Geschäfte 
macht. Es passt ihm nicht recht, dass er 
diesem jun gen Herrn zuliebe einen Teil sei- 
ner geschäl tlichen Unabhängigkeit aufgab, und 
so erhebt er sich keineswegs besonders über- 
rascht oder freundlich, als der Besucher er- 
scheint. Fir reicht ihm kaum die Hand hin 
und sein Gesiciht bleibt kalt und abweisend. 

Mn spricht ein weniges, von dem und 
dem, der jungt- Herr ist geschmeidig und 
hat vuuweifelhaf t gute Kinderstube. Aber er 
hat <',-och einen; kaum spürbaren morbiden 
Stich, so mehr ,an Winzigkeiten zu ertasten 
als konkret festzustellen. Er lä(;helt zu viel 
imd sein Wesen ist etwas gemacht, ist nicht 
echt. Seine Augen finden keinen Haltepunkt, 
und es ist fast unangenehm, beim Gruss 
seir.e ausserordentL'ch weiche Hand zu be- 
ruf, ren. 

(Fortsvetzung folgt) 

„Sublime" 

die beste Tafelbutter 

Theodor Bergander 

AI. Barão Limeira 117, Telefon 4-0620 
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bei? 3Siii^e 

Srfj glanBe «itb Bcfettnc, i>aft ein SJoIf nichts ^ö^cr 5« atzten ffat, alê bie 
SCöüjrbc ttttb ^rei^cit fcineê ^afchiê. ü. ©laujeroi^. 

«ôífêfcfí titt ®ttf«off=^att§ 

üxvúimionò^vi ^ugunften &c§ 228^2® 

ttt 9lii» ^icgtö 

2)cn 2Jeigcn &ci- bicsjäE;rigen ijíraiiftatínngcii 
5ugunften Öer íüinferíjilfc £ie)cí;[o§ DDD am 
Sonntag, &en 7. JTiärj, mit einem rcoíiígelungencn 
Dolfsfcft im Ijetrticii gelegenen <0uft[off«f;aus. 

íK-c Sonntagmocgen jeigte mc£;t gecabe ein 6c« 
fonbcrs ftcaljtenbes yntli^, bas ü?effcc fai) fogar 
jiemlicfi regnerifd} aus, aBer bas fonute bie 33e» 
fudjei; nicfit abfcfirecFen,' Sdion balb nacf; 51VCÍ 
ni-jr crfdiienen bie erften, Ziutos mit 5«fttei[nelimei-n 
i-oitlcn ijeran, jeber Stt:a§en6a£)nn)agen btacitfe neue 
(Säfte, unb 6alb Ejeri'fcbte üBccatt ftofies Eeben 
unb Crci&en. 

J)i5 £cs6uben mit i£)ren fcfjönen (gewinnen tjat« 
ten uicle Kaufet angelocft, com Sdfiegftanb fdioíí 
bas KnoHcn bet Euftbüdifen, unaufíjocliíí) brcEite 
fii; bas (Slütfsrab. 2)ict;tumlagert »aren bie Bter^ 
Seite, tro fidi bie Sutftigen an eisgefüEjUcit Sdiop» 
pen gütUd} taten. <£in u>afdiediter iCurftmaiv 
forgtc mit feinen „fjeigen lütenecn" füc bas [ei£i» 
lid^e ÍDot;!. Unetmübtid; fpieiten bie ZTTufifantcn. 
2[uf bem Sponplafie tummelten fidj bie 3n"gcn 
unb inäbels uom 3)eutfd}6rafi[ianifdien 3ngenb« 
i'ing unb ^32)21! unb • erfreuten uns butd} itjre 
munleteit Spiele unb (Sruppenü&ungen. 

Srinnen im f^aufe toartefen Serge t>on Kudien, 
-iTccten unb Sanbn?id]s ber (Säfte. 2iuf ber Pe« 
ronba »aten Kaffeetifd]e aufgeftetit, bie X>omcn 
ber bcm DDIT' angefcíiíoffenen Dereine forgfen für 
freunblidie, aufmerffame Sebienung. £s mu§ Be« 
fonbers ertoâtint n^erben, bag bie preife burd)» 
roegs fo niebrig getiaüen »aren, ba§ fid] jeber 
an bem (ßeboteneu erfreuen tonnte. 3)ie iüeinftuBe, 
wo eine prädjtige Bowte unb beutfdjer IDein fre« 
beujt würbe, war ftets BoilBefe^t. (Sute £autfpre» 
diermufit forgte für witttommene Unterljattung. 
3m Saale a'urbe tücCjtig bas Canjbein gefdiwun« 
gen. ITcBeratt fat; man froEie unb cergnügte (Sc« 
fiditet. 
. Ceiber war, uns ber iücttergott nictjt gnäbig ge« 
finnt, beim ungefäEjr um bie fecfjfte Stunbe brad) 
ein woIfenBrudjartiger Segen tos. 2tl[cs flüctjtcte 
in bie i?äume bes (Suftloff^Ijaufes. JlBcr auci) 
Iiier war es feljr gemüttidi, unb nodj lange Btie« 
Ben bie' ^eftteilneijmer jufammen, oline fidj burd) 
bie niebergeljenben íDaffermaffen bie gute Caune 
uerberBen ju taffen. 

3nfo[ge bes Hegens war natürlid; an einen 
Jiufentfialt im ^tcien nidjt meEir 5U benien, was 

ein fájwãBifdjer Sdiriftfteller aus Stuttgart, wirb 
auf feinet Seife burd^ Sübamcrifa in ber ^eit 
0(5m 20. bis 25. ilTärs 1357 aud} parana' 
Befud;en unb 

am 20. 2Tiärj in 2?io tJegro, 
am 21,. iTiärä in (Eurityba im Ceutobrafitia« 

nifdieu Curnuerein, 
am 25. ZiTär; in parana' unb 
am 25. ilTärä in ponta (Sroffa 

je einen Dortcag Balten, woju jebermann einge» 
laben ift. Unfere bcutfdjen Poltsgenoffen werben 
gebeten, red;t jalilteid) ju erf(äieincn, um aus Bc« 
rufencm itTunbc çon bcn Dorgättgen im neuen 
ricutfdilanb unb feinen Bestellungen 5um Sluslanbs« 
bcutfcBlum 3u £)öreu. 

Ijcrr cSöti l)at bcn löunfd) ausgefprocBen, Bei 
biefer (Selcgenl^eit aud; mäglidift niele £anbsleutc 
aus feiner engeren fjciinat unb ^IBfömmlingc uon 
bicfen fenncn ju [erneu. 2ln bicfe ergebt alfo t]ier» 
mit bie, 21ufforbcrung, fidj Bei bcn Vorträgen Be« 
fonbers jalilreid; einjufinben unb fid; ^errn (Söfe 
als S(i;waben Bei ben Dorirägen üorsuftellen. 3" 
CuritvBa Bat pg. Konfulatsfansler Sdjmib bie 
Sd>waßen>3H biefem ©wecfe ju einer plauberftunbe 
in einem com Derein J>eutfd;er SängcrBunb jur 
Verfügung geftelltcn Saal auf 

ittoittaö, &en 22. Sliäts 1937, aBcn6s 8,30 

Befonbcrs eingelabcn, bamit wieber einmal jeber 
ScbwaBc fo rcdit" nadj fjcräcnsluft reben fanu, 
„wia ilim ber Sdjnabel gwadife ifd^t". 

ílífc auf junt „Ccuto" am Somitag, bcn 
2\. Znärj, unb für bie Sdjwa&en nocBmats am 
21íoníag jum SängerBunb. 

umfo BebauerlicBcr ift, ba für eine aBenblidie Be« 
loudjtung bes (Sartens alle DorteBrungcn getrof« 
fen waren. 

»Inf jeben 5aII fann ber Di)P bie UcBcrseuguitg 
BaBcn, bag fidj alle JInwcfenben bariu einig finb, 
im (Suft[off»fjaus rcdjt rergnügtc Stunbcn cerlcBt 
3u BaBen, bereu fic fid) immer gern erinnern wer« 
ben. 

©nein langgebegten íDunfdje entfpredjenb follte 
bas iicine ©rd|efter, bas feit einigen Monaten Be« 
Iteljt unb fidi jur JiufgaBe gcmacbt E)at, gute beut« 
fd^o 21Tufif ju pflegen, einihal cor bie ©effentlidi« 
feit treten. i)er Jlntag Bot fidj anläßlid; ber 5cicr 
5um (Sebädjtniffe ber (Sefallencn bes gro§eu Krieges 

Uni bie 5(!Í(^r rcdjt einbrucfsfoll 
3u gcftaltcn, würbe ber Ccrmin auf ben JlBcnb 
feftgefefet.. T>ie Kirdjc Ijaftc ber lüürbc bes Cages 
cntfprccBcub ein feicr[idi«ernftes (Sewanb angelegt. 
Dom 2I[tar £;er leudjteten bie Horben Brafilicns, 
bes Beutfdien Scidies unb ber Kirdje Eicruuter, an« 
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Snirnftncau^ilelliiDi unii iiiniiiiiitt||iipi(|( ^miiufienfilou 

."vür bie 3»&uftticausfteIIung finb nod) einige 
gute pläfec 5U ncrgeben. ZTTcIir als 50 ^ttmen 
unb fjanbelspertretungen Baben Bis {jeutc plä^e 
in ber Jiusftcllung Belegt. UeBer 200 beutfdje 
.firmen finb baburd^ mit ifjren Êrjcugniffen iier« 
treten. 

T)ie gefdjä^ten iirmen, bie nodj 3"títcíí« für 
bie JlusftcIIung, EiaBen, werben geBeten, fid) um« 
geljenb an bic (Sefdjäftsfteltc ju wenben. 

Jlnmelbefdjlug ift am \5. Jtpril. 
Das Centro Jlgricola, weldjcs bie lanbwirt« 

fdjaftlidje Sdjau orgonifiert, ridjtet nodimols an 
alle Bejirtsgruppen bie Jlufforberung, iEjre pro« 
bufte reditjeitig jum Dcrfanb ju Bringen. í)ie 
nctwenbigen Jluftlärungen finb burd} Hunbfdirci« 
Ben gegeBen wotben. 

3m Saljmen ber Deutfdjen ÍDodie oeranftaltet 
bie Seutfdic JIrBeitsfront einen Berufswett« 
B c w e r B: 

Sie Bebingutfgen Ijierfür finb folgeube: 

Ô " I n f Í 0: augclaffen jum íDettbewerb ift 
jeber bcutfd;e iadj« ober 3uiigarbeiter. 3iii9' 
arbciter finb IDerffätige Bis 5U 20 3al!ren. Be« 
bingung für Oie ãutfffnng ift bie fiintragung in 
eine Ccünelimerliftc, bie in ber (ScfdiäftsftcIIe ber 
Dcutfdien JlrBeitsfront, ber (Sefdjäftsftelle ber 
Beutfdjen iPodje unb in BetrieBen in (EuritYba 
ausliegt. Sie (Eintragung fott bis ^5. HTärj er« 
folgt fein. (Jiuswärtige 3ntereffenten fönnen bic 
ilnmelbungcn fdjriftlid] Bis oil. ZTiät, einrcidien.) 

21 u s ff e 11 u n g: Die 2trBeitcu für bcn IDett« 
BewerB folleu fidj auf finjclftüde Befdjränten. 
Don größeren (Segenftänben fönnen tlcinerc 2Tio« 
belle ausgcftcllt wccben. Die JlrBeiten werben in 
bor Jlusftcllung ausgcftcllt. i£in Bcfonbercr Staub 
mit beni Kcima^ort „Berufswettbewerb" ift tjierfür 
rorgefcBen. Die Êinlieferung ber StücEc nmg bis 
15. ilpril bei ber (Scfdjäftsftellc erfolgt fein. 

prämiier u n g: Die JIrBcitcn ber ccrfdjic« 
benen Berufsgruppen werben uon einem prüfungs« 
ausfdjuß ron ^adjlculen Bcgutadjtct imb bic Beft« 
Iciftungcn mit Ijodjwcrtigcn preifcn prämiiert unb 
benrfunbet. 

2Inlci§lid; ber 5cicr bes \. ZTTai wirb ein 
Sprcdjdior auftreten, ber mit bcn UeBungcn un« 
ter fadjmännifdjec £eitung bes f^erru Bomfclbt 
jeben ZTlontag um 8 Uljr aBenbs im ^anbwerfer 

. übt. 

íKdffeitfittgi^or 

<£iu ftarfef gemifdjtcr Singdjor unter Stab^ 
füljiung bes fjerrn prof. Scyer bringt Bei ®r« 
djeftcrBegieitung bie BcrüEjmte „Dolfsljymne jum 
£obe bet íírBeit" ju (ScIjSr. UeBungsftuubcn je« 
ben Donnerstag um 8 Uljr aBenbs im Ccuto«Bra« 
filianifdjen Curncerein. 

Kinláiing jiiiii$i;|ni| li{tlttit|(|(ii%ii(|( 
JlKe Dolfsgenoffcn in Stabt uiTb Canb uon pa«. 

rana unb ben Ztadjbarftaafen werben 5U einen: 
Befud; in (Eurityba eingelaben. 

<£s foll möglidjft oiclen Dolfsgenoffen ein Be« 
fud; in Curityba erleidjtert werben. Die (Se« 
fdjäftsftelie ber Deutfdjen íDodje gibt bereitwilligft 
Slusfunft über oerbilligte Untcrtünfte wäEjrenb bie«= 
fet 5«it. 

3m 3nnctn uon parana' geben bie Sellen, bie 
Bejirfsgruppen bes (Centro 2{gricoIa' unb bie 2Tiit^ 
glicber bes CeljretDerbanbes Jtusfünfte. 

Das umfmtgreidje Programm ber erftmolig in 
foldjem Habmeu in (Eurityba ftattfinbenben Der« 
anftaltung wirb benmädjft bcfaimtgegeben. 

* 
2Jlie weiteren 2iusfünfte werben ron ber (Se« 

fdjäftsftelie auf Ilnfrage Bereitwilligft Beantwortet. 
Scuifc^c — Semana JtUemã, 
CutitçJa, parana' — (Eatja poffal 353 

íííia CJuitije 6c aopctnBto 387. 

Die Deutfdje íDodjc ift über iljren Haljmen 
hinaus audj eine IDerbeaftion für Curityba, bet 
fdjönen £jauptftabt bes Staates parana', unb für 
bcn Staat felbft. 3" öcr IDerbefdjrift „^nijrcr 
burdj bie Deutfdje IDodje" werben in saEjlrcidjeu 
Bübcru, iiiai;fante puntte unb Ztaturfdjöuljeiten ber 
Stabt unb bes Staates feftgcljaltcn. Don ber 
(Scfdjäftsfüfjrung ber Deutfdjen IDodjc ift bic IDcr« 
Bung fo burdjgefüljrt, bag anläglidj ber grogjügi« 
geil Deranftaltungen mit einem Srembenjuftrom non 
auswiarts unb aus ben ííadjbarftaaten ju recB« 
neu ift. 

£s wirb alles getan, um ben auswärtigen Be« 
fudjern ben Jtufcntljalt in (Eurityba fo angenefim 
wie nur möglidj 5U geftaltcn. 

Die Befudjer muffen einen tiefen ©nbrucE uon 
(Curitvba unb ber beutfdjen Kolonie mit. nadj 
Baufe neljmcn. 

Das feftlidic (Sepräge geben iatj« 
nen. 2Iudj bic Sdjaufcnfter ber beutfdjen (Sc« 
fdjäftilcuie feilten entfpredjcnb ausgefdjmücft fein. 

getan mit bem ^sidjcu ber (Trauet, gerabe fo als 
wollten fic mit berebteu íDorten 3<^ugnis oon bem 
uufäglidjcn iCcib bet 5u?ei Zltillionen (Sefallcner 
be:^ lüeltfricges ablegen. — feftgefetjten Stun« 
bt abenbr- um 8 Uljr, nadjbem bas (Slocfengeläut 
aufgcijört hatte, erflang leife unb bann immer ftär« 
fer werbenb bas lieb „iHorgcnrot", üorgetragen 
00m Ziiännerboppelquartett, wätjrenb bcffeu bie 
5aljnenaBorbimngcu ber einjelncn Dereine bas (Sot» 
tcsbaus Betraten unb redjts unb linfs com Jlltar 
Jlufitcllung nabmen. ijatte man Dornet angenom« 
men, oicle unferet Deutfdjen würben bes unbe- 
ftänbigen, regnerifdjen unb fdjwülen rDetters wc. 
gen baljcim BIciBen, fo war bodj bic «nttäufdjuug 
eine feljr angeneljmc, infofern als fidj üBer €rwat« 
teu uiele Bcfudjcr einftellten, foba§ bas (Sottes« 
bans bie 5ülte bet ô^horer nidjt faffen fonnte. 
<S)3" Ilnfpradje bes ©rtsgeiftlidjcn fam jum 
JlusbrucE, bas ®pfcr ber jwei JTTillionen tjat wie- 
ber einen Sinn Befontmen;' fie würben bas 5un- 
bamcnt, auf bcm fidj bas Dritte Seidj auferbauen 
rennte. 3[jnen, bie für «tjre, ^reiEjeit unb Unab- 
Ijängigfeit einer großen itation i^r Blut gaben, 
fei audj in biefem 3af!re wieber urtf« Danf unb 
unfere JIncrfemmng bargebradjt, ein Danf, bet 
feinen Jiusbruct in einer geft.-igerten Ztftioität für 
bie Sad;c bes Deutfdjtums finben foll. (Sott, bcm 
(Seber aller guten unb uollfommeneu (Sabe gilt 
wciterljin unfer Danf, bag et unfet Dolf aus bem 
bcrnenoollcn IDeg bet Detfflaoung ijcrausgetjoben 
unb ifjm wieber feine (Snabe jitgewenbet Ijat. ^ei« 
gen wir uns biefer 5üE)rung (Sottes wütbig. ííadj 
ber ^nfpradje würbe bas „3di ijatt einen Kame- 
raben" gefpielt, fämtlidje ^aljnen neigten fidj unb 
am 2IItar würbe con einem BDOT-aTâbel ein 
€idjenfrau3 mit ben umflorten Farben bes Deut« 
fdjen Scidjes niebergelegt. 3n ftiller «rgriffcntjcit 
|tanb mand; einem bet 2inwefenben eine (Lräne im 
Iluge ob ber (Sroßc unb (Sewalt bes StugenBIicfs. 

3m Jinfdjiug an ben feierlidjcn 2ift würbe ein 
Duett gefungeu, beffen Dorttag bei ber Sdjwere 
be=. Stoffes als woljl gelungen Beseidjnet werben 
batf. ?iu§erbem fang bet Dirigent felBft ein Solo 
mit (Tclfo« unb pianoBegleitung aus ber (Dper 
Caimljäufet, was woljl mit ju bem Sdjönften bes 
21Bcnbs geijörte. riidjt cetgeffen .follen werben bie 
anfpredjenben DarBietungen bes (Semifdjten (EEjotes, 
ber bei allen beutfdjen Deranftaltungen ben wot;!. 
geliuigenen Saljmen für eine 5eiet abgibt. 

Den Jlbfdjiug bilbete bas nidjt leidjt ju fpie- 
lenbc Crio in <S«Dur »on 3. 5. Badj, bas aber 
bcn Dcrtjältniffen cntfptedjenb gut bargeboten 
würbe. 

Da6 na'ürlidj audj bie ,2tnerfennung bes Dar« 
gebotenen in 5otm oon flingenber ZTÜünje jugun« 
ften bes IDi^lD nidjt ausblieb, erübrigt fidj 311 
erwäEjncn. 

^er^anb ^euífá>e 

Vereine in 

Ijielt am iTiärj eine Dolloerfamnilung ab. Die 
Dertreter ber itjm angefdjioffenen Deteine waren 
faft DoIIsäEjIig erfdjienen. Ms fjauptpunft ftano 
auf bem programTu Jteuwaíjl bes (Sefamtrorftan« 
be,5. 

jjer Dorftanb legte 3Urtädjft einen SJedjenfdjaftS« 
beridjt über bie Dcrfloffcne JImtsperiobe ab, unb 
banfte bcm beutfdjen Konfulat unb ber ®rts« 
gruppe ber rcSD21p für bie geleiftete Unterftüt« 
5ung. Danad; würbe 3ur íDafjl gcfdjritteu. Durdj 
Jiftlaination würbe ber bisherige (Sefamtcorftanb 
cinftimmig wiebergewäljlt. Die itouwaljl colljog 
fidj in wenigen ^ttinuten. 3n biefer Banblung ift 
eine Srfdjeinung bet Êinigíeit unb ßarmonie 3U 
crbliden, bie 3uc ijoffuuug auf eine neue Jiera 
ber ôufammenarbeit ber beutfdjcii Kolonie in 
iuritvBa Beredjtigen bürfte. 

Beljanbclt würben ferner bie Dorbereitungeu 3Hm 
U^interijilfäfeft om 7. ZHäts auf bcm (Selänbe bes 
(SuftIoff«£;aufes, unb ferner würbe übet bie Dor» 
bercitungcii 5ur Deutfdjen IDodje gefprodjen. Der 
Derbanb Dcutfdjer Dcreinc befdiloß, fidj mit aller 
Kraft für bas (Sclingen ber Deutfííjen IDodjc ein» 
Sufefec'u unb nian barf anncljmcn, bag bei einem 
fo gcfdjioffenen 2Iuftrcten bes Deutfdjtums bie 
Deutfdje IDcJdje ooti einem nod; nidjt bagewefenen 
«Erfolg gefrönt fein wirb. 

Der Derbanb Deutfdjer Deteine befdjtog einftim- 
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inioi, öem Dcrbanb Dcutfdjcr Dercinc, Berlin, bei« 
jutrcteii. 5ecncr ivicb in öurctj gccigntc 
21Tii§!iat;iiicu porgcbcugt »ecbcii, bog iiictjt 
fd^iebcnc Pereinc am gtcicfjcti Cage tlirc Permi« 
ftcittuiigcn ftaftfinben laffcn. 

I5cr DSC hat bei bcni jaFiIcnmäBig ftarfcn beut' 
fd;cu €[cmcnt in XuritYba noctj große unö uieU 
fcitige 2(iifgabcii 31; [öfeii. Seine Derantoortung 
ift balier umfc fiimerer. Tias bem Dorftanbe buccli 
bie tPieberical;! betunbefe Dertrauen wirb ii)i:i 
Kraft unb JInfporn fein. JlTöge feine weitere 21Titö 
arbeit an ber pflege unb bem 2íufbau eines siel» 
bemühten tieutfd-.tums in Curitvbo con ben bepen 
«Erfolgen gefront fein. 

3Í11Í kr $(iii(9unii 

©cíígruppc Í«ti<v6it 
(Sef^üftsftdle: Hua \5 be itoocmbro 387, l. 

Stod-, Spredjftimben täglidi non \3—^9 
Sonntag, 2\. ülärj, 3)ienft fcer S®. 
Sonntag, 21. ZTiärj, fpridjt Hatsberr pg. Kat[ 

<50^ in Curityba. 
©fterfonntag, 28. iTiärj, finbet ab \6 Uiir ein 

Krcinjdjen im (Sufttoff«^aus ftatt, Deranftafter 
ift bie S®. JJKe pgg. unb 2(ff. finb einge- 
taben. 

pvogtamm fwt &en ítíonat Jlpttl: 
Freitag, 2. Kpril, ®rtsgruppenpf[id)trierfamm[ung. 
Sonntag, 1;. 2Jptii, 2>ienft ber Sffl. 
Freitag, 9- 2Ipnt,. getlenabenb ber gelle £. 
21Iittaiod?, Jíprií, ãeltenabenb bes gelte .ö. 
5reitag, 16. 2!pri[, Seftenabenb ber gelte 31. 
Sonntag, \6. Jlpril, Sienft ber 5®. 
Dienstag, 20. Jlprit, 5eier jum (ßeburtstage Oes 

iüh'crs im großen Saat bes £;anbi»erfer"Un» 
terftül-ungspereini. Deranftalter finb bie fflrts« 
gruppen ber rZ5D2tp, ber 3)215 unb bes Ky-ff« 
f;äuferbunbes. 

Sonnabenb, ben 2*^^. 2Iprii: 
J?egmn Oer Seutfi^en 
iiäberes roirb nod; befannt gegeben. 

Singcbcrprcben jeben Donnerstag, 20 Utir, im 
„Xeuto". 

Sprcdjdjorproben jeben UTontag, 20 Utir, im 
„f^anbwerfer". 

2t u f r u f: pg. 2Itbert Kraufe, früEier itoriano« 
poüs, unb pg. n?iIE;eIm Staubte, Diafon, aus 
i^artfjau fommcnb, toerben gebeten, fidj in un.» 
ferer (Sefdjaftsftette, Curityba, Hua \5 be Hos 
pcmbro 38", I. Stocf, 5u metben. 

♦ 
Scn« ponte ©toffd 

Dienstag, 30. ZtTcträ, 2lmtsroatterfifeung. 
» 

gelle patanasua' 
Sonntag, 21. ZHärj, Sintopfeffen in ber Sar 

„2tntönina". 
Dienstag, 23. ZTiärs, Dortrag bes Sdiriftftetters pg. 

Kart (5öii im fjaufe bes beutfdjen Dijefonfutats. 
JJIoct Jtit<ortiii(t 

3cben erften ÍTTcntag im JTlonat pftiditrerfammtung. 
3eben IHittmod; 5d;utungsabenb bei pg. Tier^ 

niaiiu pla|mann, 2tntomna»ßotet. 
Tiienstag, 23. ZtTärj, genieinfdiafttidie Seife nadi 
j paranagua' jum Dortrag bes Sdjriftftetters pg. 

. K. (Söfe. 

(Dti$0tuppe £tu;U);l^a 

(Bef^üftsfielle: Craceffa ZTTarumbv 160, Stoci. 
Dienstag, 23. ilTär;, ©rtsgruppenperfammtung im 

„£janb»etfet". 
* 

Seite ponta (Btoffa 
2tusfünfte, rCeuaufnotimen uftt>. jeben Sonntag oon 

9—U Uljr im parteitjeim (Boetge). 

^eutfi^e grunlftttttbe 

Dienstag, den 23. März 1937-. 
- Fanfare und Ansage 

I. ■ Volkslieder, gesungen v. Erckschen Le!i- 
rergesangverein 

1. Am Brunnen vor dem Tore, v. Schubert 
2. Ach wie ist's möglich dann 
II. Kammerchorgesang mit Orgelbegleitung 
1. Ich bete an die Macht der Liebe 
2. So nimm denn meine Hände 
III. Grosser Opernteil, ausgeführt von den 

Berliner Philharmonikern unter Mitwir- 
kung namhafter Künstler 

1. Ozean, du Ungeheuer, aus Oberon, von 
C. M. V. Weber, 2 Teile 

2. Palestrina, v. Pfitzner, musikalische Le- 
gende, Vorspiel zum 1. Akt, 2 Teile 

3. Orpheus und Eurydike, v. Gluck (Re- 
zitativo und furioso), ges. v. Emmi Leiss- 
ner 

4. Ach, ich habe sie verloren. 
5. Ephigenie in Aulis, v. Gluck, Ouver- 

ture, 2 Teile 
IV. Vortrag v. Frl. M.. Bergsteller: ,,Der 

deutsche Frauendienst" 
Absage und Nationalhymnen 

©rncfio Sticmc^er 
Oetei&fgfer Ueictfe^cr, 

üttmititml amtlich, pticaie un& 
UeBctfe^uttgeit »01t SJofumenlcn un& <*"5 
foIgen^cn Sproí^n: poitnsiefif^. 5ran= 

(Engiifi^, 31a»lcnif(^, Spanifi^, Cafein. 
Jlt)cni&a 3oão (Buulíerto 675 — (Eutlt^ba. 

Carlos Osternack&Comp. 

Ponta Grossa Rua Santos Dumont 98 
Das fOtarende Haus am Platze 

■ in Eisenwaren, 
Haushaltungsartikeln 

und Baumaterialien 
Eigenes Säge'werk in Tttrvo (Gàaraánã) 

Moderne Telefonanlagen 

für Ihren internen Betrieb 
mit Anschluss an das Stadtnetz 

ionii 
(Orts- und Ferndienst im gesamten Staat Paraná) 

Sitz Curilyba 

TÜTEN 
FÜR GEMÜSESAMEN 
Prima Ausführung (wie die Europäischen) 
dauernd auf Lager. Grosse Auswahl. 

KLISCHEES 
Strich und Autotypie sowie feinste Drei- 
und Vierfarben-Ausfübrung. 
Reelle Preise. 

KARTONPÄCKUNGEN 
Für pharmazeutische und andere Pro- 
dukte. lithographische und photolitho- 
graphische Ausführung. 
Aeusserst günstige Preise. 

KATALOGE UND 
REKLAME-PLAKATE 

Modern und zweckentsprechend. 

Druckarbeiten im allgemeinen. Verlan- 
gen Sie Entwürfe und Kostenanschläge! 

IP 

mmu 

Caixa P. 326-Tel. 746 

CURITYBA 
PARANÁ 

KURT MAECKELBURG 
Casa da.s Tintas - Livraria Allemä 

Rio Barão do Rio Branco 18 u. 33 
Telefon 917 Curityba Caixa p. 415 
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Richard Kempfer 
in Deutschland approb. 
Zahnarzt — CURITYBA 
Moderne Prothesen, Zahn- u. 
Kiefcrchirurgic, Mundkrank> 
hehen, Alveo'arp/orrhoe, 
Diathermie, Höhensonne, Sol- 
luxlampe Roentgendiagno8t«k. 
Sprechstunden: 8'12, 2-5, 
Sonnabends 8 12. "Sul-Ame 
rica"-Hochhaus, Rua 15 oe 

Novembro 608, 3. Stock, 
Warte r«n mer : Saal 304 

So|anniiirttit!!iM 
^ccUif en machet meiftcr 
©auerrociien mit neue= 
ften eleltr. unb ®anipf= 
apparaten. 9Infertigung 
fämtlicöcr .ÇaararÊciten. 
^Prämiiert mit @oIb= u. 
©ilBcrmebaitle. Euritij= 
6aj_Jíita^Jíiad6iie|^^ 
li,iillllllir,illi.imilllii,illi,iillllllii.illi,iilll 

Samen aller Arten 
Blumengebinde in der 
- Loja Flora Paraná — 

Charlotte Frank 
CDRITYBA 

Avenida João Pessoa 7 
Phone 708 

Se»tí(í|e35olf88enofffii! 
Sefuc^en ©ie ©onntagâ 
na(i^Tnittag§ ba§ fc^öne 

Dr. J. Meyer, Curityba 
7iähr. Praxis der Krankenh. 
in Manchen und Nürnberg. 
Frauenarzt, Geburtshelfer, 
Chirurg. Erkrankungen der 
Harnw^ege, Röntgeninstitut, 
Höhensonne, Diathermie. 
Sprechst. in seiner Casa da 
Saude São Francisco. Rua 
São Francisco 165. Montag 
bis Freitag 11-12 u. 2-4 Uhr 
Sonnabend H~12 u. 2-3 Uhr 

Dr. C. Heller, Curityba 
Praxis an Hamburger,Wiener 
u. Pariser Hosp., Chefarzt der 
Grn. Klinik der hiesig. Med. 
Fakultät. Frauenkrankheiten, 
Tuberkulose, Gesc.ilechts'eid. 
Apparat f. ultrakurze Wellen 
(Diathermie). Sprechstunden : 
9-10 Uhr Farmacia da Ordem, 
Pr. Coronel Enéas 24, von 
10-11 u. 4-6 Av. João Pessoa 
68 (ü. Cine Odeon) Tel. 1862 

Installationen von Licht und Kraft / Repa- 
raturwerkstätte / Deutsche Radioapparate und 

Radiomatetial / Ktistallschallplatten 

finden Sie in grösster Auswahl im Spezialhaus 

ELECTRO BRASIL 

CURITYBA / RUA 15 DE NOVEMBRO 529 

MUHDHÀRMONIKAS 
in allenPreislagen 
und Größen. Für 
Kinder- Orcheáler 
' und Künáller. / 
Spezialpreise für 
Wiederverkauf er. 

Prompte 
Lieferung. 

Casa Hertel - Curiiyba 
Pr. 2)r. Gen. Marqaes 52 

fian kann skh sfefs auf ihn wrhss9H 

VASSOURA 

MOP 

FABRICANTE 
CARLOS SCHLÖSSER 

RDA BUCMUEUI, ISO 
CURITYBA - PARAHA' 

Schon die Ureinwohner des Landes nannten eine 
Pflanze 

„Espinheira Santa" 

weil sie feststellten, dass dieselbe ein „heiliges" Mittel 
gegen 

Dairm-- und Magen- 

Krankheiten 

darstellte. 

„Espinheira Santa" 

kommt in den Handel als Tee und als E1 i x i r und 
ist in den Apotheken und Drogengeschäften zum 

Preise von Rs. 5$000 zu beziehen als 

Chá de Espinheira Santa 

und als 

Elixir de Espinheira Santa 

I «Stttb 

S^lcinigietteti? 
So ein ÍÍIipp Êeifpiclêrocif? ? 
®eí)en ©ic fi^ einmal einen 
Suennccfcn SR^cingoIb^Siiit? 
füUcr an, roic sroedmäfetB 
ift bie gorm bcä 
roic frnftig baâ SJlatcriai 
unb rote bnuerfjaft berec^te 
©olbübpiäug. (Bcrabe biç 
Sorgfalt, bie bei beni 
Soennedcn-Si^in^otbr 

anf alle berartigen fileinio? 
leiten nerroenbet roofrbçn {fr, 
beroeift am heften bip opr? 

■ trcfflid)e Cnalitfit 
SJÍavfen^filteirâ. 

^etlangen Sic beim fêinfanf 
Soennecfcn = Si^ingolb < ! 

DieMianiica'BvaueveitCuviiyha 

produziert ausser ibren hervorrasenden und altbekannten geschätzten Bieren wie 

Imperial Pilsen, Pilsen Nacional, Malta Tourinho 

auch alle bekanntesten alkoholfreien Getränke und Gazosas 
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Uns def 

JtmtsleUct&cfpre(ä^utt3 
für alle poIitif(|en C<Uet &er Cattôcsâruppe, 6cs 

Kcetfes utt5> &et (Dttsgtupp; am 
ti). inärj, 2. JtptU, 16. Jlpttl. 

Oílsgtuppí 5. pauJo 
Satbim Stmcrici», $onnerêtag, 25. fflJära, 20,30 

U^r, SBartburglauS. 
3ellc SSWitte I, álíittraocí), 24. SJiäri, 20,30 U^r, 

SBartBurgl^auS. 
3ellc SWitte III (2Jloóca=Staâ), ®onnerêtag, 25. 

■OJitirj, 20,30 UÇr, @c£)ule SDtooca'Sraä. 
* 

S^uluttgsa6en&e 
5ßg. 53 i e B l; „bleues au§ (Sorojetru^Ianb." 

Seile Söilltt SWartrtniM», ®onnerêtag,i 25. SOtärj, 
20.45 U^r, ©aal âJlertená, ^iiibionopoliê. 

©lud ®âo ©actano, SRontag, 29. aKätg, 20,30 
U§r, Sellen^citrt. 
i]3a. (äugen Sprö^inle, S3gg. 53rucCmanrt (julelst 

roo|n§aft Bei ©ottlieB ^etinoe, @ft. 9iio Sranco, 
Sftio ©raube bo ©ul) unb ©erniano ÍÇuIter roer= 
ben gebeten, fic^ auf bem ©efc^ciftSäimmer bet 
C®.' eiuüufinben. ((Sefc^äftäftunben rooc^entagS 
DDU 9—3, aBenbS uon 7—9 unb ©onnaBenbâ dou 
9—1 Ufir. 

* 
golgenbe iPgg. unb ißaa. roerbeu gebeten, bei 

ber Partei ber 0®. ®ien§tagâ ober èonnerêtagâ 
äroifc^en 20 unb 21 U§r Doräufpre(^en: Çeruiaun 
Slloiâ, ®ottfrieb ©ommer, Sieubauer SRii^arb, S8au= 
mann ^ermann, SaliuSti Seoni)arb, SDlatte SBalter, 
äflielle ®ertrub, 9Ilbert ©c^ulj, @mil S58ei§, 9Ir= 
noib ©(^lic^t, Slubolf 3:^Dma, §ugo ißert^en, 9Jiar= 
git Çilte, fiarl ipatt, §er6ert ©inâlage, Gilbert 
Surmefter, 8iicbarb 9iöber, ^ofef @d)inib, ®ünt§er 
griefe, Ifarl ^uliuê @ei§Ier unb fíari S3reiten= 
born. 

* 
íTottonalíosialtfrtf^c ?)«uf|(^ 13oIts6ü^<Kt 

SüctjerausgaBc: ÍHontags con H8,30—20; Siens. 
tags i?on H8,30—20; OTtttuodjs t>on ^9—20; 
Donnerstags oou 20—2\ Uijr; 5ceiiags con H9,30 
Ins 21 Ui;r. Jiusgabe pon Cefeíarten 5U 6 OTIrcts 

jälicKcii Dienstags Pon ^8,30—20 Ubr- 
* 

({htsgtnppe 5(tni05 
SJlontag, 22. 9J}(irä, 20,15 U^r, 3elienpfIi^tDer= 

famntlung ber S^Ke @. Sßicente im „Sugre". 
®ien§tag, 23. StUarä, 20,30 Uf)r, Settcnpfíi(í)toer= 

fammlung ber @anto§ in ber „©ermania". 
^n obigen S3eranftaltungen fpric^t SPg. d. ®eb= 
§arbt über feine ®eutfd)tanbretfe. 

Stmtãroaíferbeípredjung: 9Jíontag, 5. Stpril, 20,30 
Ul^r, in ber „®ermania". 

®ie Drtêgruppenleitung erinnert nodj einmal an 
bie no^ fe^Ienben ÍÇaftbilber unb roten 93}it= 
gliebSfarten. 

* 

0ci9$tuppe £ampinas 
STttgemeine ÍDlitglieberpflid^tnerfammlung am erften 

SJioutaB jeben 9Jionat§ im $artei|eim, Stuo 
Ferreira Çpenteabo 132. 

Seile ®o«ceição: ©c^ulungêabenb jeben britten 
gjiontag bafelbft. 

Seile ^mtto ®ruj ©c^ulungâabenb feben britten 
SDlontaö bafelbft. 

SeHe 9iü) ®laro: SPflic^toerfammlung am erften 
Donnerstag Jeben 9Jlonat§; ©precEiaBenbe an je= 
bem Toeiteren ®onner§tag im ®eutfc^en S3erein 
SRio ©laro. SBeginn 20 U^r. 

SeHe Slotw ípfli(ítt)erfammlung jeben 
erften ®ien§tag u. ©precbabenb am legten ®ien§= 
tag Jeben Sülonatã. 

* 

(Dct50i;itppe prefi^ente tOencesIm» 
SJÍitglieberoerfammlung' jeben erften ©onnabenb 

im SJlonat. 
®<iÖttlttnfl8otienbe: 3^0^ iprefibente SBenceSlau 

jeben greitag. 
Slocf Mio SUeabo, jeben ©onnabenb. 
SBloá Quetlental, jeben ©onnabenb. 
Slod ©to. ainaftacio, jeben ©onnabenb. 
SSIoti ffolonie Dannenberg, jeben ©onnabenb. 
Belle ^refibente Sernarbe§, jeben ©onnabenb. 
3el[e 5Prefibente 5ßrubente, jeben ©onnobenb. 
SBIod átegente Seijó, jeben ©onnabenb. 

* 
. Sitt^puttH ilraçoiu^a 

ißarteileim, Sloeniba SRangel ißeftana 228, erfte 
©tra^e unterhalb unb paraÜet ber So§n= 
linie. ®urdöreifenben ißarteigenoffen unb aüen 
übrigen anftänbigen SSoIíêgenoffen roerben bie 
§otel8 „SerminuS" unb „ißalacio" empfo^en. 

^eben legten ©onnabenb im SJlonat SIo(i= u. 
•©^ulutigSabenb im ^ßartei^eim, anfdjliegenb 
Iamerabfdf)aftIi(^eS Seifammenfein. ®äfte ftetê 
aufâ Çcrâlicí)íte roiltfomnien. 

* 
Siii^puntt ^outn' 

i^eben groeiten ©onnabenb im SJlonat SPflid^toer» 
fommlung unb jeben eierten ©onnobenb ffa= 
mcrabfdioftSabenb um 20 UÇr. 

StQ^punCf Hi^ekäo pttio 
ipflic^tnerfammlung am erften SDlittrood); ©cbulungá» 

abenb am britten ÜJÍittrood^ jeben SHonatS im 
©aale ber ®eutfdöen ©áiulc, SRua ©onçafoeê 
$iaê 29, ÍSeginn 20 Ufir. 

SBIod Straraquara: ©c^ulungêabenb jeben erften 
©onnabenb im SJlonat. - ipflic^toerfammlung 
jeben britten ©onnabenb bei SPg. Sern, SRua 9 
be 161. 

SBíoã 6ttt<mt»tttia i ípfliiítperfammlung jeben legten 
©onnabenb beS SJlonatâ, 20 UÇr, Sftua @er= 
gipe 55. 

!6lod9li0 ißrefo; SPflic^ttjerfammlung, am 1. ®on= 
nerãtag unb ©predöabenb am 3. ®onner§tag 

jeben SJíonatê, bei ißa. Stifreb 3flici^ter, Çpraça 
SRio Sranco 17. 

^(ocf Saquatitinga: ipflid^tnerfammlung, jeben 
3. ©onntag im 9Jlonat, abenbã 7 U^r bei Sßa. 
3ofef ©c^roarâmeier, SRua bo SJlercabo, 34. 

# 
Siü^punli Setenos 

pflictitoerfainmlung jeb«n [«gtcn Sonntag im OTo« 
nat, anfdiiicgcnb Sdiulungsabenb. Seginn 2 
Ul]r nadimittags bei pa. €Eiiert. 

* 
Stii^puntt ííot6sí>atmt(j' 

pfliditabenb jeben Sonntag im iTTonat, 
Sct)ulungsabcnbc: 

Blocf ITTitte jeben unb \5. im 2Tionat. 
Slocf Í7cimtal wirb nod; bcfanntgegebcn. 

♦ * 

©ttsgtuppe ÍHct^toç 
8In atten ®ienêtag§abenben ift ipflicbtcerfammlung 
für'bie aJlitglieber bet0. ®. im „®eutfcben §auê". 
Sin ben ©onntagen fommen ffiolíêgenoffen im 
®eiitidjen §au§ âufammen unb finben bort eine 
Dorjüglicbe Deionomie. 

®ie Ortêgruppennerfommlungen beginnen jeroeilê 
pünttlicb um 8,45 Ut)r abenbâ. 
©onntag, 28. SJlürä, Ofternac^mittagêfongert äu= 

gunften ber SSinterbilfe, 
®ien§tag, 30. SJlärä, Slocfabenb, Slocf 1 unb 2. 
Sreitag, 2. Sipril, Sloiabenb, SBIotf 3 unb 4. 

* 
©ttsôtwppe ^toijtínau 

greitag, 25. 9Jlärä, ©cf)ulung§abenb ber Qelle 3 
im ®eutfd)en §au§ in Sdtona. 

SSIodC II, Síoáabenb, 25. SJlärj, SRua S3ergueiro 
SJlr. 235. 20—22 Ul&r 

Seile änitte, Slod I, SBlodnadjmittag, 25. SOlärg, 
15—17 Ubr, SBartburgí)auâ. 
Sloá II, SIocEabenb, 25. Sölara, 20-22 Ubr, 
SRua SJiftoria 598. 

Seile iJno0C(i=S8tttä, ffllod I, Sloánac^mittag, 25. 
9Jlärä, 15-17 U^r, SBartburgljauê. 
Sloí II, Sloáobenb, 25. SKärj, 20—22 Ul^r, 
®eutfc§e ©c^ule SDloóca^Srag, 

Seile S8rooW^n=iPtt«Iifta, S8Iocfna(i)mittag,22.aJlörä, 
15—17 Ut)r, im §aufe ber grau ©iberger. 

Seile Sampo SBcUo, Slocfabenb, 25. aJlärj, 20—22 
übt, ©aal Steffel. 

Sttiijpnnlt ajlmtá, BlocEnacbmittog, 25. gjlürä, 
15—17 Ubr, Siöartburg^auS. 

* 
SReuanmelbungen für unferen 3uf(í^neibeíurâ mtu 

ben jeben Sülittrooi^ con 14—18 U^r ange= 
nommen. 

Ortsgruppe São Paulo — 6. Veröffentlichung 
Bisiier veröffentlicht RM 350.— 10ó:510|200 

arg. Pesos 4.— 
21 Schädlich, Obert 

& Cia. (Casa Allemã) 37 4:457$000 
50 Fabricas Orion S. A. 58 1;160$000 
68 Walter Brune 12 851S000 

108 Deutsche Arbeiter und 
Angestellte der Comp. 
Brasileira de Cimento 
Portland Perus 5 60SOOO 

167 Zelle Mitte 11, Block 11 5 280^000 
168 12 Q 162^C'00 
170 14 10 1331000, 
171 15 10 128SOOO 
172 16 18 2251000 

Alexander Eder & Cia. 1:000Í000 

Tnüteilunçfen/ 

Angestellte der Firma 
Alexander Eder & Cia. 350$000 
H. H. von Cossel 450$000 
Sammlung anlässlich der 
Feier des 70. Geburtstages 
von Frau Emma Bamberg 225S00Ü 
Turnerschaft von 1890 und 
Deutscher Sportklub 
Spende aus besonderer 
Veranlassung 500SOOO 

Rs. 116:491$20ü 
RM 350.- 

arg. Pesos 4. - 
Die Sammellisten Nr. 72 und Nr. 134 

sind verloren gegangen und werden hiermit 
für ungültig erklärt. 

Sie Sottide Irlieitsftiint qüj iKm gdufi ii(§ jiiiinijittjjen Imt^ tmin 25. gelir«« 1937 

S)tt§pupe £00 laulo 
Q?acibut0^m>s, Kua £oit(e(^etro ÍTeBias 363 
Celepfjon 4«í(330 — Caifa poftoC 

®ie ©predjftunben finb jeben Slbenb außer @onn= 
obenb§ Pon 18.30--20,30 Ubr. ©benfallä für ©teDen= 
oermittlung unb ®ü(^eret. 
aimtSftunben beâ fíb5^=9ímte§ jeben ®onnetêtag, 

20 UíjT, SZBartburg^auã. 
* 

Slttttêioalietfi^ulmtg 
.(für alle Slmtâroalter) ®ien§tag, 30. Silärä, 20,30 
2Sartburg§au§. 

* 
SeHcitpfH^fpetfammtoitgen 

Seile ®illa änariattna, ©onnabenb, 27. SJlârj, 
20,30 U^r, ®eutic^e ©cbule, S3i[Ia SJlarianna. 

* 
S'ms\â}at 

(ßefangsproben jeben Dienstag Pon 20,30—22,30 
UEjr in ber Sua Barão be i^r. 35. 

©djulfeft ber ®eutfien ©(^ule Soêque ba ©aubc 
am 20. unb 21. SOlärj. SJlitroiriung ber ©ing^ 
fcbar ber ®3ig. Stile 9ííf. finb perpflid^tet, äu 
erfáieinen. 

* 
®tüQ)mttItt)etfiimtnIungen 

ba^ ©rujeö, ©onntag, 21. 
SUlärg, 14 Uf)r, SRua ®oI. SJloreira ba ©loria 
50. Stuêtunft in ber Sonfeitaria ©electa in SUlogç 
baê ©rugeã. 

•SeHe ©onnabenb, 3. Slpril, 19,00 
Ubr, SPapierfabrif. 

ältaraqttata, ©pred^abenb ©onnabenb, 
20. SDlärä, 21 Uf)r, bei SIÍ, Siern, SRua 9 bc 
Sfulbo 161. 

* 
©ttsgruppe Santos 

Stuêlunft im ®eutfiíen ííonfulat, ÍÇraça boê 3In= 
brabeã 8 

Stmtároalterbefpredõung, 29. SUlär^, 20,30 UÇr, ©ee= 
mannãíieim, SPraça boâ 9ínbraba§ 87. 

* 
©rUjíuppe SItttti«nau 

29. SJlärj; gal^rt inâ S3Iaue ber SR©=®emeinf^aft 
ííraft burcf) greube. 

* 
Slufruf! roirb gefudjt 9Ií. (Srnft ßönig, SRr. 
246.504, früher tätig in SRio 2:into, ©ftabo be Sper» 
nambuco, fpäter im ©üben. SJlelbungen an bie 
Ortsgruppe ©. SÇauIo ber ®3Ig. 

golgenbe ®fl. rootíen fi(í ®ien§tagabenb, 20,30 
Ut)r, SRua Êonfel^eiro SJlebiaã 363, meiben; ®a(I= 
mann ®eorg, Seib graus, Temmler SSalbemar, 
SUletgner 28. SRobert, .Çoffmann griebricb, ííirdj^ 
gatter ©ber^arb, SBoIfe SBilÇelm, SJIoemer Sluguft, 
§oIäbauer ©ruft, Síleinbolbt SIboIf, ®ugel Dtto, 
©trauê SBenbelin, S3iebfo Sruno, MettenÇofer SJlaria. 

ülrõeitêgcieiiifijiift íicr iieiitfjcn gröii 

im Miiíiii 

5precí)ffunben für Btocfleüerituieii unb ÍTiitgtieber 
ber ^Irbcitsgcmeinfcíjaft imr freitags pon H5 
bis H T Utjr. 

5prcc£}ftunbe« für fojiate .^ürforge tuu' 2Tlittrpocbs 
pon ^5—(7 U£;r. 

Seile 93iQii SOlattanna, SIoií I: Slodnac^mittag, 
25. jüJlärä, 14—16 UÇr, in ber ©eutfi^en ©(íule. 
Slod II: Síorfabenb, 23. ajlârg, 20—22 U^r, 
SRua Sernarbino be Sampoâ 5. 
SSiDd III: SIocEabenb, 25.3Jlârá, 20—22 U^r, 
®eutf(í^e @(^ule SBilía 9Jlarianna. 

SeHe ^Dtbittt ^mencd, SBIoánai^mittag 29.3Jlärä, 
15—17 Ubr, SRua £)§car greire 944. 

Seile Samm @ut:o|)a, Sloáabenb, 29. 9Jlärä, 
20—22 Ubr, Süpeniba Sfmpeiial 10. 

SeHe Scmt'^nna, fflloínad^mittag, 29, SUlöra, 
14—16 Ubr, ®eutf(íe ©cbule. 

Seile Sacbttn !(}iiulifto, SBIodnacbmittag, 29.9Jlärä, 
lõ—17 U^r, Sllameba Sorena 846. 

Seile Slcclitnação, Síocf I,SIoiínac^mittag, SO.ÜJlärs, 
14—16 Ul^r, SRua ©apl^ira 423. 

Tutt Çcw JUid^sminifíer Wt 5'«anj:n ^at 6ur^ 
Oírorbmtnô ron; 29. Dejember 1936 bie auf 
«ßtuitb 6fr in § I 6cr Oetotbrtung nä^et be= 
jeii^nefctt (ge'e^e otisgcptägien Äeti^sjUBetmiinäcn 
im ilennbetraäe »on 

I itiotf, 
I Heic^smoti, 
5 Jlet(^smatf 

mit }(blauf 6«s 31. itiärj í93Z äuget Kurs 
SCfe^t. Die Ciniöjunäsfrift läuft bis 3um 30. ^uni 
I93Z, 

Bei ben 6eutf(^en Jluslanbsoettrciungen föns 
nen bic au^er Kitts gefegten iltilnjen Bis jum 
30. 3utti 1937 äum Umtaufe^ in an&ete 
ftttsfä^ige 6eutf(i^« S<*1^lungsnt111eI 
abgegeben werben; ef:t Umtaufi^ gegen Sa^m$ss 
mittel bet Conbeswä^rung ntuf Im :Çiiiblicf auf 
Me Z^eptfinbeftinttnungen ausfí^ítben. ®ine Jlns 
na^me 6er au|ii Kuts gefegten iltünjen an 5 a 1^= 
lungsffatt ift ni^t juläffig. 

Die Äcic^sbant witb 6ett íinfen6ett6en Jtuslanbss 

6tcnftftellen 6en ®«genn>ett 6et emgefcmbten äuget 
Kurs gefegten iltünjen In anbeten futsfä^igen 
6{u;fiien 5ai^lungsmit.'<ln jum ^wede 6er SeiDtts 
£ung bes Itmfaufi^s juge^en laffen. Die gen»ünf^te 
Stücfeinng Ift n. 5. bet Heid^Banf mlläuteilen. 

®ie glüdlic^e ©eBurt einer gc= 
funben S^oc^ter geigen an 

Süt^je unb 5ra« (Slifabet^ 
geb. fírufe 

15. 9Jiärä 1937. 

„Schlussakkord" im Ufa-Palast. Am kom- 
menden Montag läuft im Ufa-Palast am Lar- 
go Paysandú der neue deutsche Qrossfilm 
„Schlussakkord" (,,Nona Symphonia") an, eine 
neue Meisterschöpfung der Universum Film 
A, Q,, die mit Lil Dagover, Willy Birgel 
und Maria v, Tasnady in den Hauptrollen 
über eine ausgezeichnete Besetzung verfügt. 
Das Filmwerk hat bei seiner Erstaufführung 
in Deutschland begeisterte Zustimmung der 
gesamten Presse gefunden. So schreibt z. B. 
die Tageszeitung der Deutschen Arbeitsfront, 
„Der Angriff", Berlin: 

„Der Genius erhabener deutscher Musik 
hat diesen Film mitgeschaffen; er hat sei- 
nen Stil bestimmt, die sichere und abgeklärte 

Art seiner Figurenzeichnung, seiner Hand- 
lungsführung, seiner Sprache, seiner Bilder, 
seiner Handlung. Der Film hat, was man 
so selten in dieser Kunstübung findet, wahr- 
haftige, gestenlose Vornehmheit. Alle, die die- 
sem meisterlichen deutschen Film das Gesicht 
gegeben haben, sind in der Leistung so auf- 
gegangen, dass man ihre Anteile kaum zu 
scheiden vermag..." 

Die Zustimmung, die mit diesen Worten 
zum Ausdruck kommt, wird auch hier ihren 
Widerhall finden, und wir wollen nicht ver- 
fehlen, ganz besonders alle deutschen Volks- 
genossen auf den Besuch dieser Aufführung 
hinzuweisen, die einen neuen Beweis für die 
Güte und Höhe deutschen Filmschaffens bietet. 
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Erhältlich in allen Fachgeschäften, — Vorführung und Verkauf 

SIEMENS-SCHUCKERT S/A. 
, São Paulo, Rua Florencio de Abreu 43 

Caixa postal 1375 • Telefon 3-3157 

|DreSi Lehiíeldund Coellio| 
Dr. Waller Hoop 

R è c h t s a n w S11 e 
São Paulo, Rua Libero Badaró Np. 30, 

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

ßanco Allemáo 

Transatlantíco 

ZENTRALE: 

Deutsche Ueberseeische Bank, Berlin NW 7 
Friedríchstrâsse Í03 

FILIALEN IN: 
'S'So Paulo, Rua J5 de Novembro, Caixa 2S22. 
Bifkhla, Rua Miguel Calmon 36, Caixa 152. 
Curilybâ, R.M.Flor.Peixoto3J-4 J,Caixa,,N". 
PÖrlO Alegre, Rua G. Camara 238, Caixa 27. 
Rió'de Janeiro, Rua da Alfandega 42-48, 

'''' Caixa í386. 
.Santos, Rua J5 de Novembro 127, Caixa 181. 

■Ferner in Argentinien, Chile, Uruguay, Peru und 
' , Spanien. 

-_ Telegr.-Adr.: BANCALEMAN. 

Die Bànfc verfügt über eine der besten und modern- 
sten Organisationen und bietet ihre Dienste für Ein- 
ziehungf van Wechseln, Diskonte, Kauf und Verkauf 
von Wertpapieren, Geld-Ueberweisungen, Kredit- 
briefe sowie sämtliche Bank-Transaktionen an. 

»MM 

Ii.S.D.6. 

Hamburg-SüdameriiianiscIiB Dimpfschiaiifts-GesBlIsciialt 
Seit 65 Jahren regelmässiger Südamerikadienst 

Cap Norie 
fährt am 23. Mär« nach RIO DE JANEIRO, BAHIA, 
PERNAMBUCO, MADEIRA. LISS AßON,BOULOGNE 

S/M, BREMERHAVEN und HAMBURG 

Lâ Coruna 
fährl 'ani" 1. April nach; RIO DE JANEIRO und HAM- 

,   BURG. 

Qeneral Ariigas 
rfãhríi^aáâfeí^bí:'.nach MONTEVIDEO und BUENOS 
i AIRES 

Dampfer ■ Nacfl 
Rio da Prata Nach Europa 

C«p Norle 
La Coruna 
General Arllgas 
Monle Rosa 
Antonio Delflno 
Gen. San Marlin 

19. Mätz 
25. März 

Í. April 
8. April 

23, März 
J. April 
6. April 

H. April 
20. April 
27. April 

Besondere Ermässigungen für Touristen 
in der ersten, zweiten und Mittel-Klasse. 

Auskunft und Beratung: 

THfiODOR WILLE &GU.LTDA. 

GONDOR 

FLUGDIENST 

POST    

► FRACHT 
Telegr. AERONAUTA 

Telef.: 2-7919" ■ Succursal Succursai h c • ^ 
C o A I II= I Succursal Telef.: 5001 5AO P AULO; rüg Alvares Penteodo, 8 B SANTOS; rua 15 de Novembro, 19 

HOTEL 

moRm 
Tagespreis 15$000—20$000 

Dein Hoiel 
Fließendes Was.ser und 
Telefon in allen Zimmern 

S. PAlllO, Largo Papodu 
Ecke Rua Vise. Rio Branco 

Mayerle Bosnekamp 
DEli KOESILICHE MAGENBITTCBI 

GtNERAlVERTRETER; 
M. RIEDEL & CIA. LTDA. 

Tel. 4-20Ó4 — SSo Poulo — Coixa 3045 

VIG^OR= 1 

"~§ãcr"^áiíTo'"—^ Santos Rio — Victoria 

Die beste Milch in São Paulo 

S. A. 

Fabrica de Producios 

I Alimeniicios "VIG O R" 

9 Rua Joaquim Carlos Í78 
I Tel.: 9-2161, 9-2162, 9-2J63 

Dr. G.. CHRISTOFFEI 
• Diplom Berlin und^Rio 

Spezialarzt f. innere Krank- 
heiten, bes. Verdauungs- 
ftörungen (Magen, Leber, 
Darm, Ernährung), Bron- 
chialleiden (Aáthma), Herz, 
Stoffwechsel. - Tel. 4-6749 

Praça Republica 8 
JO 12 und 4 6 Uhr. 

S)eutecbe Hpotbefte 

Suinnig 6i|iii(li(§ 

IRua libero 3Baöat6 45»B 
í5âo Paulo • ttcl. 2"4468 
iiiii,iiii,iiiiiiiiii.ii!i.riiiiiiiii.iiii.iiiiiiiiii.ini.iini 

Seutöcbe 2lpothehe 
Iptbarmacia Hurora 

tnb.: Carlos Jßager 
•Rua Sta. epbiflfnta 299 

Zei. 4=0509 
(Seiuifíeníiafte 3Iu§fü§rung 
aller Sleäepte, 9leid^e 9íuê= 
roa^l in iparfütn= unb Soi» 
 letteartileln. 

Deutsche Apotheke 
in Jardim America 

Anfertigung ärzdicher Re- 
zepte, pharmazeutische 

Spezialitäten — Schnelle 
Lieterung ins Haus. 

RUA AUGUSTA 28 4 3 
 Tel. 8-2182  

Bar Allemäo 
Indianopolis 
Av. Jandyfa it 

ÄLTESTES DEUTSCHES 
Paimlllenlokal 

Wilhelm Mertens. 

Mlf^AL 
beseitigt 

prompt und sicher 

Pai*asitôi-e 

Hauíaffektíonen 
insbesondere das lästige 

HautjucHen 

Farben - Lacke - Pinsel 

und alle übrigen Bedarfsartikel 

für Hausanstrich und Dekoration 

[viüllcr&Ebcl, R.José Bonifaciolll 

Uhren 

ufld Reparaturen 

Deulsche UhimacliBtei 

Bub S.BCntO 484, SSSI l(im Hüuk Casa Ipanema) 

Rgelnan i UcMtiii 
Rua Aurora Nr. 135 

Aeilesles deutsches Möbelhaus 
Grosse Auswahl in kompl. 
Zimmern u. Einzelmöbeln. 
Auch TAUSCH und KAUF 
von gebrauàt.Mõbelstücken 

O. Hahmann 
@00 ^auÍD 

SParque SínÇangaBal^itâS 
SSeforgung »on S3üc^ern 
unb geitjc^riften jebet 
5Irt in fürgefter grift." 
(Síeté SinggngctJ.SIÍeufieiten - 
SBeftcá SSuií)Iagcr am ípia^e. 

ÄRZTETAFEL 

Dr. Mario de Fiori 
Spezialarzt fUr allgemeine Chirurgie 

Sprechst.: 2—5 Uhr nachm., Sonnabends: 1—3. 
Rua Barão de Itapetlnirga 139 - II. andar - Tel. 4-C038 

Dr.G.IiJi(;k 

Facharzt 

für innere Krankheiten. 

Sprechstunden täglich V. í4-í7Uhr 
Rua Libero Badaró 73, Tcí. 2 3371 
Prívatwohnung: Telefon 8-2263 

Dr. Max Rudolpli 
Chirorg, Frauenarzt u. Geburts- 
helfer, Röntaendlegnostik und 

'Behandlung i merer und Chirurg. Erkrankun- 
gen, Cystosfcopic bii Harnkrank- 
heiten. Praca Ramos de Azevedo 
16, 2. St., Tel. 4-2576, von 3-5 
Uhr. Sonnabends 12-2 Dhr. 

Haustelephon: 8-13 37 

PR. G.BUbCtl 
Diplome d. Universitäten München 

und Rio de Janeiro, 
Konsult.: R. Xav. de Toíedo8-A, 
App. 9, Tel. 4-3884. Sprechit.: 
tägl. 3 bis 6,30, Sanistag Í2,Z0 
bis 3,30 Uhr. Chirurgfie, Frauen- 
leid.. innere Medizin, Haut* u. Ge- 
schlechts-Krankheiten. ultra-viol. 
Strahlen, (künstl. Höhensonne) u. 
Röntgenuntersuchungen. - Woh- 
nung: Teleph. 7-3007. Alameda 
 Rocha Azevedo tt. 

Dl. [Ii Mülltr-Ciirii 
Frauenheilkunde und Geburtshilfe 
Röntgenstrahlen — Diathermie 

Uítravioíettstrahlen 

Kons.: R. Aurora I0I8 von 2-4.30 
Uhr. Tel. 4-6898, Wohnung: Rua 
Grocniandíâ Nr, 72. Tel. 8-J48t 

Dipl. Zahnarzt Herbert Pohl 
Sprechstunden ; von 8 Uhr morgens bis 8 Uhr abends. 
Sonnabends: von 8-12 Uhr, — Hochhaus Martinelli. 
12. Stock, Corridor 1232, salas G und H. Tel. 2-7427 

5Preiãn)crt ^ölnifi^ aSBaffcr ®rfrifc^enb 

bfl§ öelieWe ClunlitätöiJroiiult i>er 

Sentiden Ijutjefe = ito iie Saneio 
9l«a ba atlfaniiega 74 = Sei. 23=4771 

Confeitaria Allemâ 

mqcíerne Bäckerei 

Praça Princesa Isabel 2 
Telefon: 5-5028 

Wilhelm Beursctigens 

empfiehlt seine ff. Torten, 
Kuchen aller Art, tsgl. fr. 
Schwarz- und Kommisbrot, 
sowie westfäl. Pompetnicfcel 

usw. 

Deulsclie Fäihiiii imii [Imisclt Wascliíiiistall 

„Saxonia" 

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

Der angenehmste Familienaufenthalt 

ist immer noch in det alten. . " ' 

Confeitaria GERMANIA 

Largo Sta» Epíiígcnía Í4» TcL: 4-7800 

jiL 

Petromax GrHizin 
Gasolin-Lampen Alkohol-Lampen, 

sind QualllälS'Erzeugnlssc dtr ' 
Etirictv & Graelz AG. Berlin 

GRAETZIN NS915"/ÍOOK 

Unverbindliche Vor- 
führung und Kataloge 
mit Abbildungen er- 
halten Sie in folgen- 
den Fabrikslagern: 

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

und 
LEO VOOS - Rio de Janeiro 

Rua São Pedro Nr. 90, 1.° andar 

Kennen Sie schon das neueste Wunder der deutschen 
Technik, die 

Adler-Schreibmaschine 
mit Segmenfschaltuog ? 

Vorführung ohne Kaufzwang 
SOCIEDADE ERIKA Ltda. - Rua Senador Feijó 113 

Telefon 2-8238 
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