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ProCulíura juc 6. Retdistogung V. horthy 

Het fluslondsöeutrdien 

in Stuttgoct 

(Sonderarbeit für den „Deutschen Morgen") 

Das kulturelle Ziel unserer deutschen Ge- 
genwart unterscheidet sich wesenthch von 
dem in der Vergangenheit erstrebten. Das 
gelegentliche Zurücktallen in den alten Stil 
zeigt, wie stark die Bindungen sind, die zu 
der äusserlich überwundenen Vergangenheit 
doch noch bestehen. Es ändert aber nichts 
an der Tafsache, dass sie inneriich nur noch 
von welttremden Aestheten und Damen der 
uralten Geselfschaft vertreten wird. 

Während in der Vergangenheit Kultur und 
Kunst volkstrenid una theoretisch in Zirkeln, 
Vorlesungen und Büchern behandelt wurden, 
sucht die deutsche Kultur der Gegenwart sich 
in Leistungen aut allen Gebieten der völki- 
schen Arbeit zu bekunden. Die Kamptzeit 
hat den neuen Kulturstil geschaffen afs Aus- 
druck eines neuen Ideals. 

Wer sah in der Verfallzeit noch hinter 
dem vollendeten Werlt die Arbeit des schaf- 
fenden Menschen? Unbeachtet, namenlos und 
ehrlos war der werktätige Mensch. Wer be- 
achtet heute, welchen grossen Anteil die deut- 
schen Einwanderer der letzten 15 Jahre an 
dem Ausbau der Stadt haben, in der wir le- 
ben? Viele Tausend Volksgenossen haben da- 
ran mitgearbeitet als Arbeiter, Handwerker, 
T echniker, Statiker, Zeichner und Architek- 
ten, als Ingenieure und Kaufleute, afs Gärt- 
ner, Werkmeister, Büro- und Hausangestellte. 

Lind wer weiss Dank für die hundertjährige 
Kulturarbeit, die in Urwald und Sümpfen ge- 
leistet worden ist, nicht um ein glückli- 
ches Leben führen zu dürfen, wohl aber 
ein heroisches. Dem Feigling erseheint der 
Held als ein Narr. Die Kultur, aut die wir 
stolz sind, erwächst aus dem Schaffen der 
unbekannten Arbeiter, sie entsteht aus den 
Kräften einer Volksgemeinschaft und das, was 
wir Zivilisation nennen, ist nur die Tünche, 
die alles überdeckt und zu ersticken droht. 
Dieser Konflikt zwischen Kultur und Zivili- 
sation ist in der Gegenwart zum offenen Aus- 
bruch gekommen. 

Die Kultur dient dem Volksganzen. Die 
Zivilisation dagegen geht rücksichtslos ihren 
Weg, ohne weltanschaulich gebunden zu sein, 
ohne Ehrfurcht und moralische Hemmungen. 
Zivilisation bedeutet nur eine hohle Schale, 
die scirtvach bleibt, wenn Kultur sie nicht aus- 
füllt. 

Für einige Familien einen Wirkungskreis 
schaffen, eine befriedigende Arbeit, sie wie- 
der einreihen in die Volksgemeinschaft — 
das ist Kulturarbeit, die mehr wertet, als die 
Beteiligung an einem Kunstverein. Auch hier 
gilt es, dem Volke nicht Steine, sondern Brot 
bieten, nicht gesellschaftliche Schaustellungen 
statt warmer Anteilnahme an seinem harten 
Schicksal. 

Kultur erkauft man' sich nicht mit einem 
Monatsbeitrag. Ueber Kunst zu sprechen, 
wenn man gleichzeitig seine Wohnung mit 
den bekannten röhrenden Hirschen oder wein- 
frohen Kapuzinern oder schwebenden Elfen 
ausschmückt, ist reichhch naiv. Sich mit Wis- 
senschaftlern auf eine Stufe zu steifen, wenn 
man aut die Welteislehre schwört oder aut 
den Einfluss des Mars auf die Muskulatur 
des Menschen oder auf irgendeinen indischen 
Fakir, beweist eine grosse Einbildungskraft. 
Wer hier nicht mitmacht, ist ein Banause. 
Da hilft ihm alle Kunst nichts. Wenn er 
aber treu und brav seinen Beitrag zahlt, ist 
er ein grosser Künstler, auch wenn seine 
Kunst etwas entartet ist. Kunst und Wissen- 
schaft kann man nicht für sich in Pacht neh- 
men. Es genügt uns, dass man die ewige 
Seligkeit gepachtet hat. 

Kulturarbeit bedeutet alles, was das Leben 
schöner und lebenswert macht. Kulturträger 
ist, wer den Weg seiner Berufung uncf sei- 
nes Berufes schaffensfroh bis zu Ende geht, 
und die grösste Ehre verdient, wer dabei 
den schwersten Teil zu fragen hat. Das ist 
der unbekannte Arbeiter und die ungenannte 
Mutter. Sie entdecken und tätigen An- 
teil an diesen Qhedern unserer Volksgemein- 
schaft nehmen, aas ist die vordringlichste 
deutsche Kulturarbeit. Wir müssen begreifen 
und verstehen lernen, dass der schwer una 
treu schaffende Arbeiter einen Ehrenplatz ver- 
dient, dass die saubere Arbeit des Handwer- 
kers die Grundlage aller künstlerischen Lei- 
stung ist, dass mit cfer Bezahlung der Rech- 
nung nur der materielle Teil seiner Arbeit 
beglichen ist. Wir wollen die Kraft der schöp- 
ferischen Leistung, den Fleiss des ordnenden 
Verwalters, die Genialität des Wissenschaft- 
lers, die Begnadung des Künstlers begreifen 
una achten lernen. Damit bekunden wir Kul- 
tur, d i e Kultur, die ein Nietzsche, Lagarde, 

ZlTorgcii, am 27. Jluguft, Beginnt in bcc f^aupt» 
ftabt Sdjwabcns, bcr „5ta5t bcr Jtustanbsbcut» 
fcf;en", bie VL 2?ciclistagung Öer Jlustanbsbcutfcficn. 
Ctögetin bei- Dcraiiftaltung, bic fii} bis juni Se« 
ginn bes licictispartcitages in Hürnberg ant 5. 
Sepienibct erftcecft, ift bie Jtusianbsorganifation 
bcr itSXivIp. Sic fjí*' "uá? bicsinal grünöticfic 
Dorbftcilungcii getroffen, um bcn sabiccidicn Dolfs» 
gcnoffeu nus bem íluslanb ein inögUijft umfaffcn» 
beä Silb ojm iieticn grogbeutfdjen Hstáj 5U ner« 
mittelii. -Es geilt nid;t batum, fie mit <5to|funb» 
gebungen, JJebeii mib öortcägen aufjufüllen, wie 
man efira einen [eergepumpien JTTotoc iDiebec mit 
neuem Srennftoff uerforgt, fotibern es fid) 
um bie ewig infialtsfcbweren IDorte Dolf unb SfeU 
nvat, bie biet in bewußt gebrängtec ^üHe erlebt 
werben. Her einzelne nimmt babei fooiel auf, 
wie ber 'Kraft feines fictjens entfpridit. Barum 
tjitft nicnfcf;licbe ®rganifotion, wenn bet befte 
U^UIe bes Beutfdilanbbefudiers nic[)t ausreidien 
feilte, einen tebenbigen ©n'JtucE uon feinem Ceben 
«IIb Sdiaffen 3U gewinnen. Bcnn bas ift eine 
Catfadie: 2ftui' -wenige üon ZITitlionen ceiijsbcut» 
fct;er Dolfsgenoffen im ítusíanb finb in bei- gtücfs 
tidien iage, alte iüi'mfcbe einer j<*. of' 
3abr3e[^nte wäbrenben Setinfucbt bei einem Deutfdi« 
[aiibbefud^ erfi'iUt ju fetjen. Sefonbers wenn fie 
irgen&wo in Ueberfee eine Jlrbeitsftätte gefunben 
Iiaben, wenn 2lni unb 3lbfafittsreifen aííetrt fed;5 
unb nie[)c iüodjen in Jlnfpvud} nefjmen, wenn 
lEinen für ben eigentiidjen Jiufenttiatt nur eine 
fnappe ^eilfpanne jur Verfügung ftelit, bann fd^ei» 
lern oielfad) große ijoffnungeit an fletiien pro» 
grammwibrigen jiltfefieUigteiten. Bas barf nid;t 
fein. 

Bie íDicberfebensfceube, bas (SefüEit, über ben 
Soöeu ber 3lE!nen, bie f^äimat, ju fiireiien, um^ 
geben oon 2TTenfd]cn, bie einem naljefteEjen wie 
Srüber unb Sdiweftern, bie 3ibe[ffimmung bes 
Eierjens foilen ■ gefteigert werben, folien wadifen, 
foUeti für »tele 3aEire eines ftumm sutüágebrãng. 
ten f;eimwet)s entfdiäbigen. íDunben, bie bie 
.^rembe riß, Cntbetj-ungen, bie unter fcemben Ster». 
nen bcn bcutfdjen 2TTenfdien im Jtustanb bcgiei-'cten, 
bie cnblofe Kette bet jerfdííagenen íjoffnungen, 
altes, altes folf geE)ei(t, geli ibert, wiebec gutge« 
madit, neu gefdimiebct werben. Denn nur wer 
eine I)eimftatt in ber (Semeinfdjaft feines Dottes 
befiöt, barf auf freue ^itfe redjnen. ÍDie niele 
getjen iieute übet fitbfeite unb iTieere einen löeg 
jurücf, ben fie nimmer nod; einmal befdjritten 
hätten, wenn nidjt bas gefunb ertjaltene £)et5 bie 
iräntetnbe jögernbe Dernunft bejwungen Ijätte? Bet 
Beutfcbe ift fein Jlbenteuter »on Ztatur aus. (2t 
wirb in ben fettenften gälten einem i^aufen sioi» 
lifierter fosmopoü.tfdier ííomaben antjängen, weit 
et 5eiiib alter fintwurselung ift. Dergeffen wir 
nie, ba§ nur bie unfeligften (SefdjicEe im £aufe 
ber legten 3'*lirÍ!ttnbertc ITÍillionen Don Dolfsge» 
noffen übet bie ganje €t'5e jecftceut t;aben. €5 
gab fein einiges Dolt, fein maditcolles Heid), feine 
ftarfe ^ülining! Jlls bie anbeten bie tüelt unter 
fidi aufteilten unb itjre Koloniatreidje grünbeten, 

bie nod) fjcute itire lOirtfdiaft unb Staafsfaffen 
ocrfotgen, ba nerfauften fogenannle beulfdje Sür^ 
ften ibre Canbestinber als Söfbner befonbers nad) 
2tmcrita. Unb als bas iíeidj enblid) gegtünfcet 
fd;jien, ba erwies fidi fein Bjben als 5U eng für 
ein großes arboitfames fnidjtbates Uolf. Bet IDett- 
frieg folgte unb bic tieffter iSrniebrignng 
fdiloffen fidj ait unb ftänbig in biefer langen 
langen ^eit futjten bic Zluswanberetfdjiffe . . . 

Bet enblofe gug, Ijätte fortgebauert, ganj ge= 
wiß. Benn oiine Jfbolf fjitler unb feine 23ewe:= 
gung wäre Beutfd]lanb bem Solfdjewismus »er» 
fallen. Bie IDolt tjätte wieber oon beutfd;en fimi^ 
grauten gefprodien. Jlber biefe fimigranten wä» 
ren feine 3"&«ii gewefen, fo wenig bie beutfdjen 
ZHitfämpfer für bie norbamerifanifdje Unabbän» 
gigfeit ober bie erften beutfdjen Koloniffen in 
ben brafilianifdien Sübftaaten 3uben waren. Jlbet 
warum foll weitet an einet fo ungetieuerlidjen 
Cragif gerüttelt werben? €s ift jwecflos. Bas 
Sdiicffal ift unerbittlid? unb Ijat entfdjieben weil 
feine ilienfdien ba waren, bie es jwangeit. lüan» 
telmütige gaubeter unb übetfdilaue polititafter 
fönnteu uergeffen, ben SdíluÉfttii) unter bie Per^ 
gangenlKit ber vSefdiidjte beutfdjet ÍTtenfdjen im 
Jluslanb 3u jieljen. €r ift fd^on gesogen worben, 
wenn audi oou ber anbeten Seite. Selaften wir 
uns nidjt weitet mit Selbfttäufd)ungen! Bie (Se» 
fd)idite ift, befanntlid; immer ber befte Celirmeiftet. 

Bie biesjätirige Heid^stagung ber 2(uslanbsbeut» 
fdien in Shittgart wirb sweifellos 3tnta| für fo 
mandien (Sebantenaustaufdi bieten. Bie fragen 
bet (Segenwatt unb gutunft werben babei im Dor» 
betgrunb fteben. Ba bie Cetlnefimet an bet Ca» 
gung reidisbeutfclje Stoatsbürger finb, werben ancf) 
alle firörterungen einer gewiffen Jluslanbspteffe 
übet bie beimlidie ober unbeimlidie Bebeutung ber 
ãufammenfunft in ber „Stabt bet 2tu5lanlbsbeut= 
fd]cn" iiinftillig. lOas bort befprodien wirb, fann 
alle lüclt £;öten. Sid;et werben aud) ciele ftüljet 
in 23rafitien lebenbe Dolfsgenoffen unter ben Cau» 
fenben'fein. Sie finb in ber ÍITefjrjaEil erft oot 
furjet Seit „für immer" nad} Beutfdilanb gefällten, 
1130 bie' aufietotbentlidi ftarfe Ztadifrage nad; 2lt» 
beitsfräften, befonbers 5adiarbei!ern, iljnen unb 
tliren Kinbetn wieber eine IDirfungsftätte in bet 
ßcimat ermöglidite. Pielleidit erinnern fie fidi 
lun wieber an ilir großes Ejeimwel;, als fie nod} 
bietjulanbe weilten, oielleiJ^t beuten aud} fie nod} 
baran, wie feilt fidi ilite Polísgenoffen im großen 
weiten £anbe ber palmen unb pinien freuen »üt« 
ben, wenn enblid} mal ein großes „Kraft butdi 
5reubc"»Sdiiff fierüberfäme unb fie miinätime, nur 
„3um Í5efudi", beifpielsweife jum näd}ften 3oflc 
nad} Stuügarl ober Hürnberg. Dielleid}! entfd}ei<' 
bet Beutfdilanb audj einmal übet bie;en aus ber 
Ejeiniatfclinfudit geborenen ífunfdi feiner Kinber 
im Ueberfec»2fuslanb. i^is baliin unb weiterhin 
wie bisliet wollen wit ftar! an unfeten planen 
ftelien, unfere pftid}t tun unb bas üertrauen in 
bie lieiligen ftrafilenben Kräfte ber íjeimat bewußt 
in uns tragen. 

€.p. 

Ber ungarifdie 2íeid}SDetwefet Jlbmiral t»on 
l'jortfiY ift am nctgangenen Somtia^ 3U einend 
Staatsbefudi in Beutfdjlanb eingetroffen. 3il"i 
würbe überall ein außetorbentlid} lierjlidiet £mps 
fang 3uteil. Seine líeife fülitle ilpi über iöien 
unb Sübbeutfdilanb 3unädift nadi Kiel, »0 in 
iSegenwart bes 5üllters unb feines liot)en (Saftes 
bie Caufe eines neuen beutfdjen Kriegsfdiiffes 
ftattfanb. Bie Caufe würbe oon ber (Sattin 
bes ungarifdien Staatsoberliauptes auf ben ita» 
nien „prinj £ugen oon Satioyen" corgenommen. 
Bie Caufrebe liielt ber ííeidisffattlialter bet ©ft^- 
marf, Br. SevßO'm'crt. licidisocrwefer oon 
ijottliY, ber 5ütirer eines ileinen aber bebeut« 
famen l'tadibarftaates (Svoßbeutfdilanbs, ift 70 
3alire alt. Seine üerbienfte um fein Water» 
lanb unb feine politifdie Saufbalin feien liier 
aus Jliilaß feines Staatsbefudies fur3 getenn» 
3eid}net. 

Bas (Sefdiicf fdienfte ilngarn in fdiwecen ^ei» 
ten innner 21iänuer, bie mit fidietet fjanb aus 
Hot unb (Sefabt ben iüeg 3U einem lüieberanfftieg 
wiefen, bie etbnben über jebe Partei b'^njcg 
bie Kraft ber Itation einen tonnten unb oon 
ber Hation besbalb einfiellig aneríannt unb ge» 
liebt würben. So ftellte bas Sdiictfal itifolaus 
fjortliY ron iTagyhanva als fjüter ber Krone 
unb It'atirer ber 3''teteffen bet Hation an bie 
Spifee bet nationalen firliebung Ungarns gegen 
ben 33olfd}cwisnms. iiortliY würbe fobann Seidis» 
üerwefer, bet in einet bet itot bet Nation 
ben £Deg 3U innerer Crneuetung unb IDieberge» 
winnung gebübrentcr (Seltung wies. 

3m iierjeu ber ungarifdien Ciefebene, mitten in 
wogenbeii il\»i3enfelbetn unb weiten íDeiben, liegt 
Kenberes, bas Stammgut ber faloinifdien iSentry^ 
familie fiorttiY. Bort würbe tiifolaus con £;ottiiY 
ein "iid; bem ungarifdi^öfterreidiifdien ilus«- 
gleid;, am ^8. 3uni ^8ö8, geboten. Had) bcn 
Stubienjaliren in Bcbrecjin, ®ebcnburg unb 5ium« 
würbe fjortliY ^886 als Scetabett ausgcmuftert 
unb trat eine crfotgreid}e Seemannslaufbaf]n an. 
Sein Beruf füf)tte itin weit in be: a?elt f]etum, 
unb balb erljiett f;ottfiY eine Kommanboftellc. 
^909 würbe et oon ber Stelle bes Kommonbanten 
bes in Konftantinopel ftationterten 5.1X1.5. „Cau» 
rus" als ^lügelabjutant 3U Kaifet 5can5 35Í«f I- 
berufen. \9H fdlieb er oon biefem poften unb 
befehligte 3unädift bis Bejember ^9^^ S.ÍIT.S. 
„Babsburg" unb anfdiließenb bis <£nbe ZtTai 
ben Hapibtteu3er „ItoDara". 3'" Krieg in ben 
abriatifdien (Sewäffetn erwies fidi fjortliY als 
ifTaim fübnften lüagenmtes, wotilflberlegten Unter« 
iielimungsgeiftes, als ein Seelielb. Bei ber £r» 
Öffnung bet Kriegslianblungen mit 3'alien 3eidi« 
nete fidj bie „Hooata" bei bet Befdjießung con 
porto (Eotfini aus, oerfenfte 'bei San (Siocanni 
bi Jliebua bie für bie ferbifdie unb montenegrinifdie 
Jltmee beftimmte Cransportflotte unb befdileunigte 
bamit ben Fortgang ber 2fliebetwerfung Serbiens. 
5üt biefe Cat ertiielt fjortfiy ben írtilitarsíTiaria» 
Ctiercficn»®rben. 3lm ^0. 3«H 191*5 burdibrad) 
ijortfiY mit ber „i'Cooata" bie Spetrlinie bet al» 
liierten (Sefdiwaber unb oetnidiiete babei fünf eng» 
lifdie Ueberwadiungsbampfet in bet Straße nou 
®tranto, in ber fid] fein Sdiiff in bet Jltaifdiladit 
bes 3'»tlfes ^9^7 nodimals ausjeidinete. gu Be» 
ginn bes 3aE!tes 19^8 würbe Ejortfiy als DÍ3e» 
abmital 3um Kommanbanten bet gefamten öfter» 
reidi^ungarifdien Kriegsflotte ernannt. Beim 
fammenbtud} legte fjortiiY bas Kommanbo niebet 

(Sd>Iuß auf Seite 2) 

Rosenberg, der Führer fordern. Aus dieser 
Kultur wird sich eine Kunst erheben als Aeus- 
serung eines neuen Willens und einer neuen 
Ausrichtung, Wo diese Kultur nicht Grund- 
lage ist, soll man von Kunst schweigen. 

Wo der Kunst der grosse Inhalt fehlt, 
das Seelentum des Volkes, eine feste Welt- 
anschauung, da haben wir es nur mit einer 
artistischen Kunst zu tun, mit ästhetischen 
Spielereien, mit einem Kunstersatz für ober- 
flächliche Genüsse, mit dem woran Kultur 
zugrunde geht. Der 1900 gestorbene Nietz- 
sche hat den Ausspruch getan: ,,Wir gehö- 
ren einer Zeit an, deren Kultur in Gefahr 
ist, an den Mitteln der Kultur zugrunde zu 
gehen." Diese Zeit ist überwunden, aber 
das will man nicht wahrhaben. 

Kunst, wie wir sie verstehen, soll Sehn- 
sucht wecken, den Willen hochreissen zu he- 
roischem und tätigem Leben. Das Volk muss 
fähig sein, die Schöpfungen der Kunst als 
Ausdruck seiner eigenen Seele in sich auf- 
zunehmen, um dadurch gestärkt und erho- 
ben zu werden. Und der Künstler wiederum 

schöpft seine Kraft aus diesem Volkstum. 
Was nur in einem ästhetischen Klub gehegt 

wird und keine Beziehung zum Volke hat, 
ist nimrermehr Kultur oder Kunst. „Kunst 
ist kein Mittel gegen Langeweile und kein 
bequemer Zeitvertreib" sagt Goebbels. Sie 
ist eine erhabene Verpflichtung dem ganzen 
Volke gegenüber als seinem Träger und den 
Künstlern gegenüber als ihren Schöpfern. 
,,Denn auch die Kunst lebt nicht im luftleeren 
Raum" (Goebbels), sie muss angeregt und 
gefördert werden. Sie braucht die Auftrag- 
geber und die Anerkennung, hat es aber 
nicht nötig, sich eine eigene Direktion und 
Qfrganisation zu schaffen. Träger und För- 
derer soll das ganze Volk sein. 

Wenn das Volk bisher scheinbar versagt 
hat, lag das an seiner Führung. Führer ohne 
Kultur sind nicht nur eine peinliche Ange- 
legenheit, sondern sogar eine tragische. Sie 
greiten auch in politischen Angelegenheiten 
daneben. ,,Staatsmänner ohne inneres Ver- 
hältnis zur Kunst sind immer zweitklassig" 
(Goebbels). So fordern wir heute von den 

dazu berufenen Stellen, dass sie auch die 
Führung in kultureller Hinsicht selbst in die 
Hand nehmen und Sich nicht der Verant- 
wortung entziehen. 

Es wäre der Reaktion recht, wenn sich 
das Kultur- und Geistesleben wieder, wie 
in Goethescher Zeit, in einsamer Höhe weit 
über dem Volke bewegen würde, wenn der 
ganze Idealismus, wie damals in tier Zeit 
nach den Freiheitskriegen, sich wieder in 
einem satten Bürgertum verlaufen würde. Kul- 
turarbeit beginnt man, wie jeden Bau, bei 
den Fundamenten; aber von oben her beginnt 
man mit dem Abbruch. Die andere Auffas- 
sung kann auch heute noch abendländische 
Kultur zum Zusammenbruch bringen. 

Kultur und Kunst sind uns heute nach 
den Worten des Führers, die über dem Hau- 
se der deutschen Kunst stehen, „eine erha- 
bene Mission, die zu Fanatismus verpflichtet", 
— sie kann nicht das Privileg einer Gesell- 
schaftsschicht sein, die eigene Kunstringe bil- 
det, anstatt sich in die Volksgemeinschaft 
einzureihen und ihr zu dienen. 



2 Steiiaä, ôín 26. Jtuauft 1938 tnoigtit 

unö übergab btc 5tottc geniäg bcin Auftrag Kaifcc 
Karls bcn Sübitatocn. 

Der [cfete Kominanbant 5ct rufimrctdien f. u. f.« 
5lottc, Öct im gufammeiibrudics feinen 
fünfjigftcn (Bcburtstag gefeiert ijatte, ging nad; 
bem Kriege auf £>as (Sut feines (ßefciflectites in 
Kenberes. J)ort lebte er iri öen erften Zflonaten 
ber fontmuniftifcfi-eu fjerrfctíaft in Ungarn surüct^ 
gejogen, aber biefe §utücfge5ogen^eit war nur eine 
Seit ber Befinnung oor ber Uebernatime hödiffer 
Derantwortlicijfeit unb erneuten reftlofen €infafees 
für Paterlanb unb ilation. Sobalb fid) bie et« 
ften Zlnjeid^cn ber (Segenreoolution jeigien, finbet 
fid; Hifolaus Don ijorttjy bei ber S^egebiner Zta» 
tionalregicrung; er wirft« junädift als Xiriegs» 
minifter, batni a(s ©bertommanbant an ber ©r« 
ganijierung ber 2(u.ffte(Iung ber ungacifdjen Zta» 
tionalarmee mil unb befreite mit itjr bas otin« 
niädjtige Ungarn con ber (0reue[t;errfd)aft bcs 
So[fd;eec>ismus. ííadj bem Säuberungs«' unb' Be« 
frciungsmert 50g i^ortfjY triumpbat an ber Spifee 
ber Cruppen in ber í7auptftobt Subapeft ein, unb 
am Zllätj H920 aiätjtte ilin bie crfte ííationat» 
oerfammlung 5uni, Heidjsoerw^fer. 

Sdjon bie erften 3'*Í!re ber ZíeidfSDeruieferfdiaft 
bettliefen, bag bie Kation feinen berufeneren ZTianu 
tjätte fiuben fönnen. I;erfuii|t unb 3«3«"b hatten 
fjortEjY eine unaustöfdjiidje, innige Derbunbcnljeit 
mit bem magyarifdien Dolf unb ber ungacifdien 
firbe gcgebenb; bie eitiselnen Stationen feiner brei' 
ßigjäEirigen Zllarinelaufbat)n trotten il;n unbcmugt 
für feine ungeatjute fpätere fjotje Berufung ge» 
fdiutt: 3" Xionftantinopet lernte er bie »ecfditun» 
genen lUege ber J(u§enpoIitif, in H>ien in ber 
taiiertid;en Umgebung bie oieifcitigen Jtufgaben bes 
£jetrfd)eramte5 tennen. ijatte er im Krieg jur 
Set feine folbatifdjen ^ätligfeiten unb in ber 
Befreiung Ungarns rom Kommunisnms feine or» 
ganifatorifdien unb aud; im Canbfrteg überragenben 
militätifd]en Kenntniffe gejeigt, fo [jaben ifjn bie 
3at)ro feit H920 als einen Siaotsmann oon 5or= 
mat erwiefen, ber einen u)at)rt)aft t)iftotifd)en U?ie« 
beraufbau gegen ungett>öbn[id;e äußere lüibertoärs 
tigfeiten unb innere Sdwiertgfeiten t:i unermüb- 
lid;et gäliigfeit, nüd)ternet lOirffidifeitsfdiau unb 

unbeirrbarer gietfefeung burdjgefefet tjat. 
Sidjer wie einft am Steuer feiner Sijiffe ftei^t 

Ztifclaus Don ßortfiY afs lieidisoerwefcr am 
Staatsfteuer Ungarns, bes iiönigteidjes oI)ne Kö» 
nig- Äeft unb entfdneben ujiberfefete er fii) bem 
Jlbentcuer Karls uon £;absburg»£otI;ringcn, ber 
3tt)cima[ putfdiartig nad) Ungarn fam, oba)ot[t et 
ipujjte, bag er Ungarn baburd) in fdinjerfte (Sefalir 
bradite, obwobt er u?u§te, ba§ bie Slimmung im 
£anbc fetbft gegen eine Uebernatime ber Kegie» 
rungsgeroalt burd; itjn tt^ar. Un^wcibeutig (eíju» 
te Heid]sv)era)e[er íjortfiY aud) bie gefdiäftige öfter» 
reidnfdie legitimiftifdie (Serüditepoliif ab unb 
u'anbte fidj gegen bie „unabläffige ijettiotserrung 
ber Königsfrage". Â)er Jícidisneruiefer erttärle 
einmal; „ITieiner Jinfidjt nad; ift bei uns bie re« 
pub[itani[d)e Siaaisform unrorftelibar. 2l([e ZTiadit 
getjört ber tjeitigen Krone, a![e Hedfte getjen t>on 
ibr aus. 3"^) toi" es nidit jutaffen, bie perfon 
bes Heid]siieru?efers mit bem fönigfidjen íEEíron in 
^ufammenljang ju bringen. 3dl bitte batjer bie 
gan^e ungarifd;e (Sefellfdjaft, bie altljergebradite 
3nftitution nidjt jum Spteljeng politifdier Kämp>= 
fe 3u mactien." 

lOeim ber Heidisucraiefet bas lüort ergriff, 
fiat er ber iiation immer loegtoeifenbe UJorte ge» 
fagt, bii ron größter Bebeutung für ben ungarifdjen 
IWeberaufbau maren. So mai^nte er bas ZlTagya» 
rentum jur £;odjfd)äl3ung ber ^ruditbarfeit unb 
Uebcrtfinbung ber crfdtrecfenb um fici; greifertben 
Kinberarmut, fo forberte er bie ungari(d;e 3ii9enb 
auf, um5ubenfen unb nidjt allein beomtete Stellen 
anjuftreben, fonbern aud; mit freubigem Zlrbeits» 
antlen in bas lüirtfdjaftsteben einzutreten; fo »er» 
fünbete et ein gro§5Ügiges 2tufbauprogtamm für 
bie ungarifdje Ciefebene, bie Kerntanbfdjaft bes 
Ulagyarentums. 

J>ie Hedjte bes HeidjSDcnBefcts, junädjft burd; 
bas (Sefeti öom 3'*tire 1^20 umfdirieben, »urben 
burd) eine Dctfaffungsänberung im 3at!re 
wefcnttidj erifcitert unb ber Stellung bes unge» 
freuten Königs angenätjert. I^orttjYS pofition geijt 
weit über bie ftaatsredjtlidje Stellung tjinous, bie 
Staatspräfibenten anOerer Eänbet t(aben, unb be» 
fifet faft fönigtidie JITadjtfüIle. 

Bec Deutrdi-ibecoomeciltQmrdie lionöel 

im Leithen notäclidiei; Ccgönjuugs- 

gcunDlogen 

Pon UTinifterialbireftor £ r n ft iteidiarb. — präfibent bes lUerberales ber T)eutfd)eu U>irtfdiafi. 

Had] einem porübergetienben ^uffdiwung ber 
lüeltmirtfd^aft in ben testen beiben 3at!ren ift 
ijeute icicber eine altgenteine Sfõcfung im inter» 
nationalen Ijanbel feftjuftellen. ^uqUiSi mit ber 
tn~cincr~T\ett)e pon £änbern neu jum Zlusbrudj 
getommenen Ktife ift bie Cenbenj, bie Besüge 
frember JPaten ein.iufdjtänfen, inieber ftdrfer jum 
Jlusbtucf geiommen. (£s zeigt fidj bamit mieberum 
auf bas beutlidifte, bi»§ bie Porausfe^ungen für 
ben llieltljanbcl ber 5otm, wie er nodj im erften 
3abr3ebni nadj bem íÊnbe bes IPelttrieges be» 
ftanben Ijatte, infolge bec feit eta>a ^9^^) einge» 
tretenen (Entwidlunci Ijeute nid)t metjr »ortjanben 
finb. 

Die n?id]tigfte üeränbetung ift »ielteidft iii ber 
Catfadje 5U fel;en, baß bie einzelnen öolfswirt» 
fdjaften uon fid? aus iEjte ybtjangigfeit oon bem 
2luf unb 2lb ber íDelffonjunftur ju uetminbetu 
traditen. Die in biefer Ziidftung geljenbe £nt» 
tnicflung ift in ben legten 3«f!reit ftäitbig ooran» 
getrieben »orben, fo bo^ ber Umfang bes IDelt» 
iianbels Ijeute getinger ift als im 3®Í!re H929. 
a)ät;renb bie tOeltprobuftion etlieblid} liöEjet über 
öem bamals erreidjten Stanb liegt. Darüber ttin' 
aus ift unnertennbar eine Jlrt (Stuppenbilbung 
im internationaleu ijanbel feftzuftellen. 2tls eine 
gefdjloffene <Sro§raumn>irtfdjaft »irb man bas Bri» 
tifdje 3inperium anfeben, fetner 2Ju§[anb mit 
feinen eigenen unerfdjöpflidjen Hotjftoffquellen unb 
ebenfo audi bie bereinigten Staaten oon Jimerifa. 
Wohl treiben biefe Staaten mit ber übrigen U?ett 
einen umfangteidien ijanbel," aber* bie Êrfatjrung 
bat roiebertjolt gejeigt, ba§ fie unter Umftönben 
auf bie X{ciufc in anbeten Cdnbetn iweitgeljen'b 
cerjid^ten fönnen, <Es ift batjer anzunetjmen, bag 
ber 5»ifd7cnftaatiid)e ijaitbel fid} in ^uiunft nodj 
metjr, als es bereits l;euie ber i.'t, in erfter 
£inie 3i»ifd;en ben Cänbetn abfpielen »irb, bie afs 
überwiegeiibe iioljftoffgebiete auf ber einen Seite 
unb als ausgeÍptod>enc 3'ibufttieftaafen auf ber 
anbeten, ed^te Êinfulír» unb Jlusfutirbebütfniffe 
geltenb nmdien unb fid; fomit gegenfettig etgän» 
Jen fönnen. 

Derartige naturgegebene irgänzungsmögüdifeiten 
befteben 3»iidien (Europa unb ben füb» un) mit» 
telamerifanifd^en £änbern. 3m be'onbeten ift aber 
D e u t f dl l a n b als bas í;et3 (Europas unb bas 
flaffifd^e £anb ber »erarbeitenben 3tbuftrie auf 
(ßrunb biefer Sufamnienliänge berufen, eine ujíd)» 
tige Stellung als Kunbe unb £iefetant ber ibero» 
ameritanifiäien Staaken etn3unel!men. <£s liegt auf 
ber ijanb, ba§ bas roliftoffarme uitb 00m Klima 
ni(i;t begünftigte Dcutfdjlanb ein n a t ü r l i d) e s 
Jl u f f a n g b e (J e n für bie Bobenerseugiii'fe jener 
(Sebiete ift. Umgefebrt ift bie beutfdje IPirtfdjaft 
in ber £age, auf ®run.b feiner oielfeitigen 3iibuftrie 
ben füb» unb mittelamerifanifdien £änbern alle 
Jlrten non iertigerseagniffen ju liefern. 

Diefc natürlid]en Jlustaufd;mSgIid)feiten finb bie 
iSrunblage ber bereits fetir alten £!anbet5be3Íeliun» 
geit 3£Difd]en Deutfiätlanb unb ben ibero»ametifa» 
nifííien Staaten. €s ift batjer fein U)unber, roenn 
angefidits ber oben aufgejeigien lüanblungen unb 
Derfdiiebungen, im internationalen £janbel bie icirt» 
fd;aftlidie Detfledilung jwifdien bem beutfííien 

lITarft auf bet einen unb ben füb» unb mittel» 
amerifanifdien JTcärften auf bet anbeten Seite 
in ben lefeten 3'*tKC'' intmer enger ge»;tben ift. 
Deutfdilanbs (Einfubr aus'. £ateinamerifa flieg oon 
1:57 UTillionen Heidismarf im 3atite H932 in ftän> 
bigec 31ufu3ärisbe«>egung auf 850 Zllillionen Heidts» 
matt im »ergangenen 3<*f!re (i(93^) "n, unb um» 
gefebrt ecliöbte fiiil in bem gleidfen Zeitraum bie 
Jtusfubc beutfdjet U)aten nad} ben iberöamerifa» 
nifcben Slaaten »on 235 JTTill. 2ÍÍ1Í. auf ö52 
niill. iUlt. 3"t Halimen bes beutfdjen (Sefamt» 
au^entjanbels fjat Süb» unb niittelamerifa ftänbig 
an Bebeutung geujonnen. ifälirenb im 3aÍ!ce 1^32 
imr 9.8 »ß.- ber beutfdjeit (Sefamteinfuijt aus 
biefen Bejugsgebieten flammten, tcaten es im 
3aEire {()õ7 15,5 »i;. Der Anteil ber latein» 
amerifanifííjen (Bcbiete an ber beutf(i}en (ßefamt» 
ausfuljt nalim »on of). im 31^!^^ 19^2 auf 
m »£;. im uerfloffenen 5"- fibenfo jeigen 
bie Banbelsftatiftiten ber einselnen füb» utb mit» 
tetameritantf(i;en Staaten eine fid} ftetig fortfefeenbe 
Jiusaeitung bes Banbels mit Deutfd}lanb. Jlls 
Kunbe unb Cieferant ftelit Deutfdjlahb bei faft allen 
£änbetn mit an »orberfter, teilroeife fogat an 
erfter Stell«. 

Jtngefid;ts biefer fintwicfwung tjat es aud; nid}t 
an Eingriffen auf bie beutfdje £ieferftetlung ge» 
fet}lt, bie »on intcreffierter Seite »otgebrad}t tcor» 
ben finb. Unter bet Deoifc „Jtmerifa ben Jtme» 
tifanern" ift in biefem gufammenfjang beifpielstneife 
bie Behauptung aufgeftellt n>otbcn, ba§ Horb» 
ametifa ber iieale fjanbelspartner bet lateiname» 
tifanifdjen Staaten fei. Die notbametifanifd}e 
lüare — fo tpirb i»eilcr gefolgert — »etbiene ba» 
E}et ben Dorjug. íDie liegen bie Dinge in ÍDitf» 
lidifeit? 3di fann mid} f}iet nur auf einige 
Einbeulungen befdiränfen. €in 5lusfd}atten ber 
eutcpäifdien £änber unb bamit Deutfd}tanbs »om 
5übamerifa»fianbet ift fd}on besujegen gar nid}t 
möglid}, »eil bie U.S.2t. gar nidilt i;t bet Cage 
finb, ben Kaffee»Ueberfd]U§ ber Sübftaaten auf3u» 
nefjmen, unb überEiaupt weil bie ibeto»amettianf» 
fd]cn £änbet in ber gleidjen íDeife aud) bei ifjten 
anbeten £anbesprobuften auf bie europäifd}ert unb 
bamit auf bie beutfdien Petbtaudier gar nidit 
»er;id;ten fönnen. Bei Baumwolle, bie für 
mandie ibeto»amerifaniid}en Staaten ein lebens» 
wid;tige5 Slusfuljtprobuft barftellt, madit Horb» 
amerifa biefen bcn íDeltmarft ftreitig. Die £a 
plata»£änbet finb mit it)ren IDeisen», UTais» unb 
£eirifaa)»orräfen nur bei 2Tii§ernten in U.S.Jl. 
»illfommene £icfercr, ftet;en aber fonft — bies 
gilt aud) für bas argentimid}e Steifd} — in fd}at» 
fem íDettbetoerb mit ben notbamerifanifd)en 5atm» 
erjeugniffen. Die ftrufturellen Dorausfefeungen ber 
Dolfswirtfiiiaften in Horb» unb Sübametifa finb 
feineswegs fo, bag fie einem notütlid}en 3iei"an» 
bctgreifen entfpred}en. (Es gibt, ba fie jum Ceil 
gleidiartige ÍDaren erjeugen, fogar fe^r betrödit» 
tidie iieibungsflädien unb 3nfereffenDerfd]iebenlici» 
lert, wie man fie im beutfd}»iberoametifanif<i}en (5ü» 
teraustaufd) n i d> t finbet. 

Da bie eutopäifd}en 2lbfaf5tänbcr, unb £}ier »or 
altem Deutfdilanb, für bie füb» unb mittelame» 
rifanifdien Staaten lieute wie in gufunft eine ans» 

fd}taggebenbe Bebeutung befigen, witb bet £ötm 
unb bie Jlufregung batübet, ba§ Deutfdilanb unb 
3beto»2lmetifa. einen lebhaften fjanbel treiben, 
balb »on felbft »erftummen. 3ft es nidjt ein (Se» 
bot iwangsläufiget fintwidlung, wenn ein h'^diin» 
buftrialificrtes roEiftoffarmes £anb bie €inful}t fei» 
ner Hobftoffe mit ber ilusfubt feiner l}od}wettigen 
5erligwarcn bezatjlt, bie für ben tüohlftanb, ben 
5ortfdiritt unb bie €ntwidEIung jener £änbet, bie 
biefe Holiftoffe liefern, unentbet)tlid}e (Süter bar» 
ftellen? 

(Es ift gewiß bemerfenswert, ba§ bei allgemein 
finfenben ijanbelsamfd^en ber (Süteraustaufd} 3wi» 
fdjen Deutfiijlanb unb ben ibcto»ametitanifdien £än» 
bern auíí) im 3at}re \938 ein weiteres 2lnfteigen 
jeigt. 3n ben erften fünf OTonaten bes 3ihres 
führte Deutfdjlanb aus Süb» unb Ulittelamerifa 
ÍDaren im IPerte »on 358 Millionen HZTi. ein 
im Petgleid; 3U 280 ZlTtll. 2Í2TÍ. in bet entfpre« 
djenben periobe öes 3ahres ^9^^- ^luf bet an» 
beten Seite bat aud] bie beutfd)e Zlusfuht nad) 
biefen £änbetn eine erneute 3" »etjeid}» 
neu. £s jeigt fid) eben immer wiebet, bag ber 
2íohftoffübetf(í;ufí 3£'eto»ítmerifas unb ber Höh» 
ftoffbebarf Deutfdjlanbs einen natürlidjen 2lnteÍ3- 
jum gegenfeitigen IDatenaustanfd) biefen. £ine 
liouptantriebsfraft biefer wadifenben Detfled}tung 
ift aud) bie (Segenfeitigfeit ber ijanSelsbesiehungen 
unb ferner bie (Einführung bes Detted}nungs»er» 
fehrs. Jlllerbings ift ber Banbels»etfeht jwifdien 
£atcinamerita unb Deutfdjlanb nod) paffi» junn» 
gunften Deutfdilanbs. Der paffi»falbo betrug im 
uerganaenen 3ahte runb 200 ZlTillionen HOT. 
yjut im Derfeht mit Denejuela, (£ubn, fjonbutas 
unb Panama weift Deutfdilanb einen Jtusfuhr» 
übetfd]u§ auf. Da bie ibctoamerifanifdien £än» 
bet auf bem Stanbpunft bes „bo ut bes" ftehen, fo 
fönnen bie Besüge biefer £änber aus Deutfdilant» 
in Sufiiiift 'wd; umfangreidier werben, umfomeht, 
als Deutfdilanb in erfter £:nie imftanbe ift, fid) 
in (SefdimacE unb preis ben ^Infptüdien ber ibe» 
roamerifanifdien Kaufleute weitgehenb ansupaffen. 
2iuch .für bie 3iibuftrialifietung biefer nod) in bet 
lEntwidlung begriffenen £änber fann Deutfiiilanb 
alle notwenbigen OTaf(iiinen unb probuftionsmittel 
3ut Perfügung ftellen. So fönnen auf bet cStunb» 
läge einet engen unb freunbfdiafttid>en ^ufammen» 
arbeit bie beutfdie lt)iffenfd}aft unb bie beutfche 
Derebelungsinbuftrie einerfeits unb bie ^ruditbai:» 
feit unb bie Bobenfd;,ä^c 3hero»2lmetifas anbetet» 
feits bie t'ragfähigen pfeilet für eine neue weit» 
wirtfd]aftlid;e Derftiinbigung werben. 

Tan} ums puloecfoft 

Kriegsgerüdite fd}wirren wieber einmal burd) bte 
lOelt. lüitb Deutfdilanb matfdiieten? Sollen wir 
ben prä»enfi»ftieg wagen? — Das finb 5ragen, 
bie heute überall erörtert werben. Die uerhetifen 
unb ner»öfen Dölfet unb Hegierungen infjenieren 
einen finnlofen unb »erbtcd;etifd}en Eanj um bas 
puluerfajj. Den beutfiien Stanbpunft hietsu hat 
Hubolf i^eß in feiner Hebe »or ben oftmätfifd}en . 
parteigenoffen ausgefptodien, als et fagte: „tOir 
aber haben bcn (Slauben, baß aud) biefem neuer» 
lidicn unb unneraJltwottlidien Creiben es nidit ge» 
lingt, ben ^rieben ju bredien.. lüir glauben an 
eine höhere (Sereditigteit, bie ni.i)t julaiffen famtj 
ba'ß »on, neuem Krieg in bie tt)elt gebradit wirb, 
ein grauenhafter Krieg mit unausbenfbaren SoU 
gen, ber btühenbe (Sefilbe 3U troftlofen IPüften 
madit, OTillionen OTenfdien h'"fditadifet ober 3U 
Krüppeln werben lä§i, ein K.'ieg, ber nur einen 
Sieger fennen würbe: ben 8olfd>ewisnms. IPir 
hoffen, ba:§ aud; fernerhin nod) fooiel Vernunft 
in bet IDelt »othatnben ift, bies 3U nethtnbetn. 
!X)ie bent a;bet aud) fei, Deutfd}lanb h^t auf alle 
.fälle »otgeforgt, ba§ fein 5"ieben niíít nur »on 
ber üernunft anbetet abhängig ift. Die iüelt 
roeig, baß Deutfdilanbs ^rieben gefid}ett ift burd} 
eine ü?cbtmadit ftärfet benn je, gefidiert butííi bie 
rOehrmadit eines Heid}es, an beffen Spifee wohf» 
gemerft 2lbolf ßitler fteht. lOit haben aud} ben 
(Stauben, ba§ eine höhere (S.>ted}íi3feit a'.ie 2ln» 
fdiläge gegen ben Stieben legten Cnbes auf bie 
motoíifd) Sd]ulbigen jurücfwitft. íDit irt'fen, bag 
ein gütiges (ßefdiict mit bem 5ührer war, ein (Se» 
fcbicF, bas alle Derfudie feiner (Segnet, ihm Sdia» 
ben 3u3ufügen, immer wieber ju feinen (Sunften 
ausfdilagen Iie§. iPit hcBei ben (Stauben, baß 
aud) fünftig biefes günflige (Seídití mit ihm fein 
toirb. ÍDir hohen ben (Stauben, ba§, was aud; 
feine (Segner fünftig gegen ihn erbenfen mögen, 
alles fdilieglid; nur beiträgt, ben führet unb fein 
Deutfdilatib 3U ftärfen. Das Sdiicffal ift mit bem 
ber reinen IDillens ift unb nidit fopituliert »or 
bet 2Tiad;t bes Böfen. Der 5ührer ift reinen lOil» 
tens, unb er wirb nidit fapitulieren." 

993t(^tigfte bet 9Bot^e 

17. August. — Die Vorschläge der Pra- 
ger Regierung zur Regelung der Nationali- 
tätenfrage in der Tschochoslovvakei wurden 
von den Vertretern der Sudetendeutschen Par- 
tei zurückgewiesen. Die tschechischen Vor- 
schläge standen im direkten Gegensatz zu 
den bekannten Karlsbader Forderungen Kon- 
rad Henleins. Nunmehr ist in den Verhand- 
lungen eine Pause eingetreten, nach deren 
Abschluss man die Vermittlungsaktion Lora 
Runcimans erwartet. 

Der in Deutschland zu Besuch weilende 
Oeneralstabschet der französischen Luftwaffe, 
General Vuillemin, besichtigte die bedeutend- 
sten deutschen Flugzeugwerke und hatte Ge- 
legenheit, sich an Hand von Vorführungen 
von dem hohen Stand der deutschen Luft- 

fahrtindustrie zu überzeugen. Seine Reisen 
durch Deutschiana führte er ausschliessh'cfi mit 
Flugzeugen durch. Aut dem Fliegerhorst Dö- 
beritz bei Berlin überreichte er dem deut- 
schen Flugkapitän Henke sowie dem Haupt- 
mann der deutschen Luftwaffe, Moreau, als 
Auszeichnung für ihre hervorragende Lei- 
stung beim Ohnehalt-Flug Berlin—Newyork- 
Berlin das Ehrenzeichen der französischen Mi- 
litärluftfahrt. 

18. August. — Der Führer und Reichs- 
kanzler hat eine Verordnung erlassen, nach 
der die Schulden aller Volksgenossen, die in- 
toige der Wirtschaftskrise vor der Macht- 
ergreifung oder durch ihre aktive Betätigung 
für die Bewegung ihre gesamten Güter ver- 
loren hatten, durch besondere freundschaftli- 
che oder gerichtliche Vereinbarung getilgt 
werden können. 

Mussolini besichtigte die Insel Pantellaria, 
die halbwegs zwischen Sizilien una Afrika 
liegt. Er besichtigte die Befestigungen der 
Insel und richtete an ihre Bewohner eine 
Ansprache. 

Italienische Zeitungen vertreten den Stand- 
punkt, dass England einen Wirtschaftskrieg 
gegen das römische Imperium plane, aber 
bei seinen Bemühungen keinen Erfolg haben 
werde. 

19. August. — Von zuständigen deut- 
schen Wirtschaftskreisen werden die im Aus- 
land verbreiteten Nachrichten über eine deut- 
sche Wirtschafts- und Finanzkrise als ein be- 
vvusster Verleumdungsfeldzug bezeichnet. Die 
1 atsache, dass infolge schlagartiger jüdischer 
Börsenmanöver einige Aktien zurückgegangen 
sind, wird im Ausland mit ungeheuren 
Schlagzeilen bekanntgegeben, während diesel- 
ben Blätter verheimlichen, dass die deutschen 
Wertnotierungen seit 1933 ständig gestiegen 
waren. 

Im Deutschen Haus in München wurde eine 
chilenische Kunstausstellung eröffnet, die einen 
verstärkten künstlerischen Austausch zwischen 
beiden Ländern dienen soll, vvie der chileni- 
sche Gesandte Porto Seguro bei seiner An- 
sprache erklärte. 

Der nordamerikanische Schatzsekretär Mor- 
genthau hat seinen schweizer Besuch in ei- 
ner besonderen Visite bei der Bank für in- 
ternationalen Zahlungsausgleich in Basel be- 
endet und reist mit seiner Familie über 
Frankreich wieder nach den Vereinigten Staa- 
ten ab. 

Der schweizer Bundesrat hat die Schlies- 
sung der Grenze für jüdische Emigranten 
aus Deutschland angeordnet. 

20. August. — Wegen Spionagetätigkeit 
wurde der englische Hauptmann Thomas Ken- 
drick, der als Chef des Passbüros im eng- 
lischen Generalkonsulat in Wien tätig war, 
verhaftet und umgehend ausgewiesen. 

Mit Aufmerksamkeit werden in Deutsch- 
land die verstärkten Exportbemühungen der 
Vereinigten Staaten nach Südamerika verfolgt. 
Man sieht in der anschwellenden Propaganda 
der USA gegen die autoritären Staaten und 
ihre Wirtschaftsbeziehungen mit Lateinameri- 
ka einen besonderen Angriff aut das Reich. 
Dessenungeachtet ist der Warenaustausch, zwi- 
scnen Südamerika und Deutschland im ersten 
Halbjahr 1938 grösser gewesen als im sel- 
ben Zeitabschnitt des Vorjahres; das Reich 
hat dabei für 92 Millionen Mark mehr Wa- 
ren gekauft als verkauft. 

21. August. — Reichswirtschaftsminister 
Funk hielt zur Eröffnung der Ostmesse in 
Königsberg eine oedeutsame Rede. Er wies 
darauf hin, „dass auch in Deutschland Leute 
mit schwachen Nerven und schlechtem Ge- 
wissen den übelwollenden Einflüsterungen ihr 
Ohr geschenkt haben, die böswillige und un- 
verantwortliche ausländische Elemente dazu 
benutzten, im Zusammenhang mit der Be- 
wegung der Börsennotierungen den Geistes- 
zustand ungünstig zu beeinflussen und Un- 
ruhe zu schaffen." Das Vertrauen des Vol- 
kes in die deutsche Wirtschaftsführung sei 
unerschüttert, haben doch die Spareinlagen 
in den vergangenen Wochen mit 17 Milliar- 
den Reichsmark einen neuen Höchststand er- 
reicht. 

Die Zeitung „Popolo d'ltalia" veröffentliciit 
einen mit ,,Dux" unterzeichneten Leitaufsatz, 
in dem davon die Rede ist, dass Stalin aus 
Furcht den kürzlichen Grenzkonflikt mit Ja- 
pan nicht zu einem Knege ausgenutzt habe, 
una dass weder Stalin noch der Kriegskom- 
missar Woroschilow an die Treue des Mar- 
schalls Blücher, des Oberbefehlshabers der 
Sowjetarmeen im Fernen Osten, glaube. 

22. August. — General Franco Hess der 
englischen Regierung die Antwort über ihren 
Plan betreffs Zurückziehung der Freiwilligen 
überreichen, machte aber seine weitere Hal- 
tung von der Bedingung abhängig, dass ihm 
die Zuerkennung der Rechte eines Kriegfüh- 
renden gewährt werden müsse, 

Die tschechische Presse fordert die Einfüh- 
rung der areijährigen Militärdienstpflicht. 

Der Besuch des ungarischen Reichsverwe- 
sers, Admirai von Horthy, in Deutschiana 
wird in allen europäischen fdauptstädten stark 
Deachtet, wie auch die glänzende Flottenpa- 
rade von 110 Einheiten der deutschen Kriegs- 
flotte in der Kieler Bucht besonders bespro- 
chen wird. 

23. August. — Die Vorbereitungen für 
den diesjährigen vom 5. bis 12. September 
in Nürnberg stattfindenden Kongress der 
NSDAP, der als Parteitag Gross-Deutschlands 
besonders viele Gäste aus der Ostmark ver- 
einen wird, sind ziemlich abgeschlossen. Mehr 
als 400.000 politische Leiter werden allein 
aufmarschieren. Aus Wien fahren 21 Sonder- 
züge nach Nürnberg. Insgesamt werden 4 
Millionen Essen ausgegeben. Die Lebensmit- 
telanfuhr ist ausserordentlich gross. 

In der Tschechoslowakei rechnet man für 
die nächsten Tage mit einer entscheidenden 
Entwicklung in den gegenwärtigen Verhand- 
lungen zwischen Lord Runciman und der Pra- 
ger Regierung sowie den Sudetendeutschen. 
Es sina sogar Gerüchte von einer Regie- 
rungsumbildung laut geworden. 
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Prager Mysterium 

Der Entwurf des Nafionalifäfensfafufs 

Diä Cfdicdiojtotpatci, bic 'fiion rein äugetHd; 
fiiic iicdift mctftDÜcôigc, unnatüclid; ujicfciiöc (So» 
ftalt Iiat, ift, i»io bcfa:int, eitte Baftatö^cbuct öcs 
5tiebcni uon Ctianoii. Jiiefes 5i''0^c"sbiifat cer= 
folgte, cbenfo tute öii Dittaie oo:i Deciaüle^ uiib 
St. (St-rmain, ausfrfjliegUd} ben gwecf, baä burdi 
bell Sieg im ÍOeítftieg gemonnenc, mocalifdi aber 
nidjt geredilfcr.igte Uebergeinidit 5i-anti-eidi5 für 
alle Seitiit 3" fotifetotereii. Diefem burdjaus un» 
ibculiftifdjen Stcccf opferte man oline Sebenien bie 
ibealiftifdien prinjipieii, ju bereit (ßeltenbmadiung 
angeb(id) ber Krieg unternommen toar, biefem 
3»ccE jutiebe opferte man »oc alten Bingen bas 
Selbftbeftimnmiigsredit ber fleineren Dölter, bie 
bnrd) ben Krieg oon ber angeblidK fo btücfenben 
üortierrfdjaft frembec Hationen befreit merben folf' 
ten. Vie Sfrupeltofigfeit, mit ber bie Sdppfer 
ber fciobensoertrcäge bas Iicufc oecbrannten, »as 
fie geftern gepriefen [)atteit, offenbart fidj befon» 
bers im 5""« iEfdjedioftomafei, biefes aus 
ben uerfdiiebenften, in gefdiloffenen 5ieb!iingsgebie= 
ten vootinenben riationatitäten gufammcngefügten 
„fünfttidien Staats", beffen Unnatur burd] bie 
SEatfad^e ccrgiö§ert »irb, baß in ber Cfdjedio» 
flotcafci bie einsetnen iCationalitäten nid}t bie 
glcid)en Sedjte tjaben, fonbotu ba§ iiier ein Dolt, 
bas tjdjedjifdje, bas nur bie fjAlfte ber (Sefamt» 
beoölterung bitbet, bie anberen Hationalitäten bie» 
fes Staates uneingcfd;räntt betierrfdjen barf. 

J)ie für bie (Srünbung ber Cfdiedioftowafei oer. 
antrnortlidien Staatsmänner ber im tt)e[ttricg at» 
liierten unb affosiierlen iríadjíc unb bie »on iEjuen 
beftimmten Ccitnefinier ber IBotfdfafterfonferens «ja» 
ren fid) fd)on Í9I9 Hat barüber, bag fie itir 
IDert nur unter preisgäbe bes Hed^tes ber Selbft» 
beftimmuna collenben tonnten. Sie" l]aben aud; 
felir tüobj roraitsgefeijert, ba(i bas Unnatürlidje, 
bas (ßesroungeno ber ganjen tfd}odjo»f[o»a!ifdien 
Staatsfonftruftion ju baueruben Jteibungen, ja fo» 
gar ju gefät)tlidien Spannungen fütjren müßte. 
3)csiialb iiaben fie fdjon bamais ben neuen fjerrn 
auf bem Xira5fd]in in präg ebe:if;) »ie ben an- 
beren Hufeniegern ber 5''ii-"bensnerträge bie bin» 
benbe Dcrpflidiiung auferlegt, bie im fiinjetuen 
iiod) 5U beidiließenben öeftimmungen jum Sd;ufee 
ber üinen jugeteilien nai)na'e;t ílli:iberlíei;eii au^ 
jutielinien unb gewiifenbaft ju bcad;ien. J)ie ilfd;e« 
dien Ijaben biefe öebingungen 5ujat angenommen, 
fie tjaben fogar bie (Síeid-iberedítigung aller inner» 
t^alb ber tfd;ediifdien Staatsgrenjen mobnenbeu 
fcemben Dolfsgruppen" in itjrer Staatsuerfaffung 
feierlid) feftgelegt, aber bie geiDiffeni^afte Durdifüli» 
rung ber Seftimmungen unb bie ridjtige fiinlöfung 
bes in ber Derfaffung gegebenen Derfpredien; Ija» 
ben fie ijinausgejögert bis auf ben [^eutigen Cag. 

Xiie fd>»eren (Sewittencolfen, bie ben poíitifdien 
rjorisont in biefem Sommer fo Iiäufig uerbuntelt 
i;aben, finb bie 2(usn)irtungen ber ungetjeuren 
Spannung gewefen, bie burd) bie ZXidjterfüKung 
ber gegebenen ^ufagen unb burd} bie jatirelange 
3)rangfa!ierung ber iTtinbetl]eiten feitens bes tfdje» 
djifdien P.errenuolfes entftanben finb. íreuublidjes 
Sureben Bjat bie Cfdjedjen in ben langen 
feit bem lücitfriegsenbe niemats nerantaifcn ton = 
neu, it;r IDort einsulöfen, erft ber ^wang ber 
Umftänbe unb nid^t juiefet ber entfdiiebene Brucf 
lEnglanbs Ijat bie Cfdiedjen baju bringen fönnen, 
eine Kegelung bes ZTTinbertjeitenprobtems crnftlidj 
ins 2(i;âe ju faffen unb bie (Srunbfäfee, bie fie 
felbft bei „bem Umbau bes Staates anwenben tooi» 
len, fd;riftlid} feftjulegen. Uber trog bes engli» 
fd?en Brucfs tjat es nodj lange, bis jur ybreife 
bes engrifdjen Sdiiebsridjters unb Beraters Hund» 
man nadj präg, gebauert, bis bie prager Hegie» 
rung fidj entfdjlo^, bie i^auptftücfe bes neuen „Ha» 
tionalitätenftatuts" inbireft, b. t). auf bem íDege 
über mebrere beeinflußte ^eitungsauffäge, befannt 
5U geben. Sd^cn biefe tropfenmeife Deröffentti» 
diiuig, biefe faft fdjamljaft anmutenbe Krt ber 
Befcinntaabe bes „nationalitätenfobej" war merí» 
würbig genug, aber ber beffen, »as nian 
fo fdiritttceifc erfulir, war es nidjt mi tber. Das 
cigcntlidje itationalitätenftatut cnti)alt brei (£in» 
füt]rungsartife[ unb breijebn fjanptftücfe, bie ftdi 
mit allen möglid;en Problemen, mit ber (Sleidi» 
tieit aller Staatsoötfer, mit ifirer Beteiliguig am 
Dermaltungsapparat, mit il^rcn tultnrelten 2ied]» 
teu unb ä£inltd]en fdjönen Singen befdiäftigen. 

iüas nüfet es jebodi ben 2Tiinbetf;eiten praitifd), 
ujenn bie in ber Derfaffung bereits gegebenen 3e» 
ftimnmngen über bie ißleidiberedjtigung aller (ein« 
seinen) Staatsbürger oI;ne Unterfdjieb ber Ha» 
tionalität, Sprad]e, Haffe ober Heligion nod) ein» 
mal jufannnengefaßt »erben. Siefe Seftimmun» 
gen fteljen fdjon feit swanjig auf gebul» 
bigem papier, besl^alb wirb man nidjt oline wei» 
feres bereit fein, jefet, nad^em fie auf neues 
papier gefdirieben finb, an ifjre größere Surdi» 
fcHagsfraft ju glauben. 

n?et bie paragrapl^en bes prager Hationati» 
täfenftifluts nut oberfläd)tid) lieft, unb bas tut 
bei' fangen juriftifdjen Jlusfüljrungen faft jeber, 
ttirb fid; üielleidi; fagen: „Ha, es fdjeint ja etwas 
Braudjbares in biefem lOerfe 5U ftecfen". ®f» 
fenbar Ijai bie Regierung in präg bie oben 
gefennjeidjnete, com Ueblidjen ftart abtoeid^enbe 
2lrt ber Pcröffentlid;ung bes Hationatitätenftaiuts 
geujätjlt, um ben ftüd7tigen Cefer günftig ju ftim» 
men unb itjn über bie cielen oerftectten 5ußan» 
geln unb Falltüren, bie ber (Sefegentwurf tatfodi» 
lid) birgt, tiinmegjutäufdjen. Sie (Srunbfäfee fte» 
fjen nämlidj garnidit fo flar unb unbebingt ba, 
wie es eigentlid) fein müßte. Sei allen trifft 
man auf eine bebenflidje fiinfdiränfung. 3llte follen 
iiämlid} nur „in ber Hegel" gelten. Heue Beamte 

ober 2(ngeftellte für ftaatlidje £inrid)fungon, be- 
ieid;nenbcrweife jebod} nut für foldje i£intid;tun 
gen, bie „ausfdiließlid) ben Bebürfniifen ber J3e^ 
nölferung einet beftimmten Hationalität bieuen", 
[ollen „t>or allem" be;i Heitren ber betteffenben 
Hationalität entnommen werben. Bei bet 21uf» 
iialjme neuer Beamter in ben jiuiten Staatsbienft 
follen bie nationalen niinbctbeiten „foweit bem 
"idit bet ZTiangel an geeigneten Bewerbern ent» 
gegenfteljt" itjrem Beoölferungsanteil gemäß be» 
rücffiditigt werben. So ift es in allem. Das 
„in ber Hegel", bas „cor allem" unb bie anbeten 
Dorbeb.alte öffnen ber U?iUfür i>on neuem bie Cur, 
bie man bod) enbgültig jubauen wollte. Die cnt» 
fd^eibenbe nad^ Jlnertennung bet Dolfs» 
gruppen als Etäger be.- üolfstumsredfte unb einet 
entfpredjenbeii inneren Einteilung bes Staates ift 
übitgangen. Die geplanten, gewäljlteii prooin» 
jialregietungen iönnten, "ba bie bisiierigen Canbes» 
betjorben mit nod) basu erweitertem ^"ftänbig» 
feitsbereid] beftcljen bleiben, nur eine fdiemeniiaffe 
Bebi'utung Ijaben. Hud: bie fonftigen 5otbernn» 
gen ber HTinberiieiten, bie, wie man aus allem 
fd;licßen muß, nadi bem prager Hationalitätenftatut 
aud) fünftig „Hiinbertieiten" bleiben follen, werben 
burd) biefes Dofument nid)t erfüllt. £s ift bes» 
tialb nid)t erftaunlid), wenn bie ÍTiinberíieiten fd)on 
am Cage bes Befanntwerbens gefd)Ioffen bas Sta» 
tut abgeleljnt unb ein „gemeinfames unb gruni>» 
fäfetid]es Jlnpacfen bes Problems auf oöllig neuer 
unb braud;bater <5runblage" »erlangt l)aben. 2lbet 
nid;t nut bie Betroffenen, fonbetn aud) bas Jlus» 
lanb Ijat fid) über bas Statut fo feljr gewunbett, 
baß bie präget Hegierung fid) oeranlaßt faf), uon 
bem Statut, bas fie auf ei.ie metffeütbige 21rt 
publijiert t)atte, auf nod) »iel metlteütbigete Ilrt 
wiebet abjurücten. Jim 28. 3uli, brei Cage nad; 
bet Oetöffentlid;ung, gab bas tfdiedjo»ilowatifdie 

Die Hafienerfläiun^ bes 5ajd'isnnis, beten erfte 
praftifdje Folgerung bic '£rtid):u;ig ber (Seneral» 
biret'tion für Bepölferungspolilif unb Haffe bei 
bem italienifd;en 3""enniinifterium ift, seigt in 
ber italieni)d)eii publijiftif eine ^ülie oon Unter» 
fudjungen über Haffenfrageii unb insbefonbete über 
bas jübifd;e ptoblem. Unterftridien wirb in ben 
nieiftcn ^^Hcn, baß bio italieniid)e 2?afieneriennt» 
nis rein biologifdjen cEljarafters ift unb nidit ju 
Heligion unb pliilofopl)ie in Be5Íel)ung gefegt w^r» 
ben fann. 3" biefem Sinne wirb ijäufig betont, 
baß bas italienifdie Ha|fenfon3Cpt nidjt oon bem 
(Sebanfen ausgelje, baß es I)öi)ete unb niebere 
menfdilidje Haffen gibt, um tiinsusufügen, baß ber 
biologifd'e 5attot allein nid)t ausfdjlaggebenb fei, 
ba „biefet Cypus" »on l)otien moralifdien unb 
pfvdiologifdien IDerten ijl, bie bet lefete 21usbrucE 
einer bteitaufenbjälirigen Kultur finb . . . („HTef» 
faggero"). Dielfad) wirb bet »Sebanfe geäußert, 
baß bie Iiaifenerfenntniffe in erftet £iiie oon bet 
i'Jeligion befämpft werben, „bie fürd)tet, in itiiien 
bie üerneinung ber Sintjeit bes ÍTÍenfdiengefd^Ied)» 
tes unb eine (Sefal)r für bas allen — (otjiie Unter» 
fcliieb ber " Haffe) — gemeinfame (ßewiffen 5U 
fetjen". 

ü^as biefen (Sebanfen angel)t, fo ftellt „Ceoere" 
in feinet Unterfud)ung „Hom unb bie 3ubeii" feit, 
baß es in Hom immer einen Jintifemilismus ge< 
geben ijat, folange 3ui>en in Hom waten. Die 
Leitung begrünbet bies an £;anb uon Jleußerungen, 
Derwaltungsmaßnalimen unb fibiften römifidiet Kai» 
fet (Jintonius, pius, Claubius, Ciberius ufw.) 

3m eljeinaligen Hürnberger £ogengebäube „3o» 
fef 3ut fiinigfeit" wirb gegenwärtig bas größte 
5reimauret»ZTiufeum Deutfd)lanbs eingerid)tet, bas 
am Heiííjspatfeitag eröffnet werben foll. 21uf wif» 
fciifd!aftlid)er (Srunblage aufgebaut, wirb es ben 
Beiud)ern jeigen, wie weitoersweigt bas Sogenfyftem 
in Deutfd)lanb war unb was hinter ocrfd)toficnen 
Cüren 00t fid) gegangen ift. 

<£s ifl ein wal)rl]aftet Spuf bei i)cllid)fem Cage, 
was fid) auf bet i)alletwiefe in Hürnbetg et» 
eignet. Da werben leibt)aftige Cotengerippe in ein 
büfteres ijaus gefdjleppt, aus Kiften glofeen bleidje 
i1Ten[d)enfdiäbcl l)crüor unb einige ^aungäfte I)atten 
fogat beobadjtet, baß 21Tännet einen Sarg,, in .bem 
ein mumifijierfer Körper lag, beljutfam oon einem 
lUagen boben unb ijinter bem fjaustor perfd)win» 
ben ließen. Sie trugen babei teineswegs eine £ei» 
djenbittcrmiene jur Sd)au, im (ßegenteil, fie lad)» 
ten übers ganje (gefid)t, als bie Heugietigeii oor 
biefem feltfamen Cransport erfdjrecFt jnrücfprall» 
ten. Sic lädielten aber audi über ben Unfinn, 
bet all biefeii Heqnifiten ber iteimaurerlogen an» 
baftet, 3U benen fi? feine Besieljung finben fönnen. 

Diefe (Segenftänbe follen nun feineswegs in 
X{ellern inib Humpelfammetn ein oergeffenes Da» 
fein fübten, fonbetn ein Utufeum füllen, bas bem 
Befdiauer einen fiinblicE in bie (Sei)cimniffe biefer 
Htännerbünbe gibt, bie bas Dritte Heidj als uu» 
gefunb unb ooltsocrbetbenb mit Stumpf unb Stiel 
ausgerottet l)at. tDenn ju Beginn bes Hcid)s» 
Parteitages Deutfd)lanbs größtes 5reimauter»HTu» 
fcum fertiggeftellt fein wirb unb Caufenbe oon 
Befud)ern biefe merfwürbige Sammlung betrad)» 
ten werben, bann liaben fie bie (ßewißijeit, liier 
nur ©riginalftücfe aus ben befannteften beutfdjen 
£ogen ausgeftellt ju fetien, wie übetl)aupt bas UTu» 

pteffebüro ei.ic initleim'.ig l;eraus, bie 3war bic 
Hiditigtcit bet Jluslaffungen an fid) niijt beftritt, 
fonbetn bie nur befagte, bas oetöffen;lid;tc 2T!a» 
tcrial gäbe fein oollftänbiges Bilb, man arbeite 
in ben OTnifterfansleien nod) am Statut unb es 
fei beslialb nidit angängig, fd)on jeßt ein enbgül» 
tiges Urteil über bas (Sanje ju fällen. Diefe 
2Tiitteilung iiat in Htinberiieitenfteifen bie größte 
üetwunbetung ansgelöft. Die Subctenbeuifd)e par» 
tei liat fofort feftgeftellt, baß es fid; bei ben 
mvfteriöfen Deröffentlidiungen tatfädilid) um we» 
fentlid)e Ccile bes Hegierungsoorfdilages Ijanbcle, 
bet ben fubetenbeutfdien Jlbgeorbneten am 30. 3»ni 
\938 amtlid) übcrreidit wotben fei. Die partei» 
amtliche Derlautbarung fät)rt bann fort: Die lieu» 
ti^e amtlidie 2Tiitteilung tonnte nur ben Sinn tja» 
ben, baß uunmelir bie Hegierung bie bereits ber 
Subetenbeutf<i)en partei üborgebenen Dotfdiiäge 
nidit mel;r als gültig bctrad)tct iinb neue Dor» 
fd)läge unterbreiten will, f^ietoon ift bet Jlborb» 
nung ber Subetenbeutfdien partei aber bis jefet 
nidiis befannt. 

H?as foll benn bas (Sanse? Die präget He» 
gietung liat felbft bie ßauptpunfte iljtes Hationa» 
litätenprogramms Deröffcntlid)t, wenn aud) in einer 
iorm, bie für bie fül)rcnben Htänner nidft oet» 
pflid;tenb ju fein fd;ien. Drei Cage fpäter ließ 
fie ertlären, bie Í)ír5ffentlid;ung fei nidit als 
aufbentifd) ju betraditen. U\it bie Deröffentli» 
d)ung ein Derfud]íballon, wollte man auf biefe 
iOeife bas i£d)o ber lüelt erfatiren? iiaben Oie 
(Segenäußerungen ber U)elt, bie aud) in ben be» 
freunbeten Staaten für bie Cfdiedien niiit günftig 
waten, bie Hegierung in präg oeranlaßt, ifir eige» 
nes Kinb ju oetleugneti? lüerben fie bas, worauf 
es anfommt, nun enblidi einfeben unb bementfpre» 
dienb lianbeln? Die Cfdiedien Iiaben in ben lefe» 
ten ZHonaten eine üerfdileppungstaftif olineg'eidien 
getrieben. Sie liabcn bie unmöglidiften Jlboo» 
fatenfniffe angewanbt, um bie abfolut notwenbige 
£öiung ber Zninbertieitenfrage tiinausjujögetn. Diel» 
leidit finb audi bie gel)eimni50ollen publifa'ioncn 
unb ilite nadilierige fiinfdiränfungen weitet nidits 
als ein Ilbootatenfniff. 

wie jugleid; an iianb ber oon römifdien Ijiftorifetn 
überlieferten firtlärungen, unter benen fid) ®oib, 
Cacituä, Sweton, Cicero ufw. befinben. Das Ur» 
teil ber rômifííien (Scfdiid;tsforíd)cr ift babei ebenjo 
cinbcutig gegen bie 3«^'" bie Znaßnalimen 
ber Kaifer, bie bie 3iiben fd)ubweife aus Hom 
ausbürgerten, nadi Sarbinien oerbannten ober it)te 
angemaßten Hcd)te einfditänften. Die[e antifemi» 
tifdiä Cinie Horns: „Der Jlntifemitismus erftanb 
in Hom mit bem erften £rfd)einen bet 3i>öo» •" 
Honi unb bauerte mit fd)wanfenber i£)irffamfeit, 
folange 3'ii'oi' i" Hom waren", läßt fid) nadi ber 
Unterfudiung bes „Ceoere" audi in bet fialtung 
bet Kurie feftftellen. Die Dofttin: Die Kitdie 
erftrebt ben Uebertritt bet 3'>Ö2" 3"'« (Eliriftentum, 
tie madit feine Haffen», fonbetn nur (Slaubens« 
untcridiiebc, fie teilt mit ben 3"ben bie Ueberlicfe» 
rungen, ift jebenfalls oon einer Heil)e oon päp» 
ften — nid;t fo feilt tbeoretifd), wie praftifd) burdi 
Kirdiengefefee — Iieftig befämpft wotben. Daran 
beteiligten fid) nad) bem Zeugnis bet fafdiiftifdien 
ãcitung aud) bie fjeiligen ber tattiolifdien Kirdie, 
(0 baß Iluguftii! bie 3"^^" «is 5äl)d)er geißelte, 
Clirifoftomus fie bie HTenfdien ber oerwerflidicn 
Caten nannte unb Syloefter fie oerfludite. Die 
i)alfung ber päpfte gegenüber bem 3ubenproblem 
war unterfdiieblid), aber für bie wed)'elnbe £inie 
bet Kurie bcjcidincnb. paul III. begabte fie mit 
prioilegien, paul IV. erfannte biefe prioilegien 
fofort nad> feiner Clironbefteigung ben 3"ben ab 
unb ließ fdiarfe üerbote gegen bie 3uben ctgelien, 
Pius IV. reftaurierte bie 3«'^«». Sirtus V. ließ 

feum auf wiffcnfdiaftlidict (Srunblage aufgebaut 
werben foll. 2Tian tonnte feinen be(feren pla^ für 
biefe Sammlung finben als gerabe bas (Sebäube auf 
ber l)allerwiefe. in bem einft bie Hürnberger 
£oge „3oiff 3ut fiinigteit" iliren Sife Iiatte. So 
braudien bic inciften iiäumle nur ein wenig auf» 
gefrifdit werben, wälirenb anbere für beftimmte 
21usftetlungs3wecFe entfpredienb umgcftaltet werben 
müffcn. So wirb ein Saal nad) bem ©riginal 
ber £oge „Ijarmonie im ©rient Clicmniö" in einen 
falomonifdien Cempcl oerwanbelt, ein sweiter als 
3nnentaum eines fogenannten „3nneten ©rients" 
liergcriditet, wie itin bie „Hinttcrloge 3U ben brei 
lüeltfugeln" in Berlin für ilire gtoecfe brauchte. 
Das i)auptftücF bilbet barin bas große golbene 
3cIiooa»Kreu5. 3tn oberften Stocfwerf werben bet 
2lrbeiisfaal, aud) „3otianiies»Cempet" genannt, ber 
Dorbereitungsraum unb ber HTeifterfaal unterge» 
bracht', im öwifdicngefchoß befinbet fidi ein Cempel 
bes fünften (Stabes 'ber „2lnbrcas»lTiaHterei", wäl)» 
rcnb bie übrigen Häumlidifeiten jahlreiche €in» 
riditungsgegenftänbe, IDerfscugc unb Symbole, wie 
Sd,Iwertcr, Sfclette, Sdiütjen oon 2neiftern bet 
Dcrfchiebenen (Stabe, U)infclmaß unb tiam» 
nier, Hichtfcheit ujiw. bergen werben. 

3n jahlreichen Ditrincn unb Sdiaufäften werben 
Schriftftücfc unb Dofumcnte aus ben 2Irdiiocn ber 
ehemaligen beutfdicn £ogen ausgeftellt, bie ben 
Bclweis liefern follen, wie eng bic 5«imaurerei 
Deutfdilanbs mit ben (Sroßlogen bet IDelt 5ufam» 
inengearbcitct h"' «ib wie ftart in allen Bräudien 
bas jübifdie Htoment heroortrat. £in Kartenfaal, 
beni ein forttagstaum mit i(50 Sifepläfeen an» 
gegliebert ift, 5eigt nod) int befonbercn bie (Drga» 
nifation bes U?elt»5reimautettum5 auf. So wirb 
wieber neues £cben in bas i)aus bes „3ofef 

n 

Kcbetreii^ttng tcs ^öc^ftsn écutf^it fflrí^ins an 
í)<ní» Sscö- — íSd t«m 3tof,«.i Sanlitf ju fi^ccn 
oott i^cntv Sotb an 6effitt 75. (ge&urtstag übets 
rcii^te 6ct ôíntfí^c Konful Kapp aus (Elet>elan6 
tit Besl.'i «ig bti Xieltoiter Konfulatsocrtrelets 
Konful Çcilír bem bas i^m com 
petIieÇítte (55to^trcu5 bes CDrbens t)om Scutfittn 
Jtblcr. 

ben Ijerjog oor. patma cintertern, ba er gegen bie 
raffifdien (Scfeöc burd) Dertchr mit 3"^«" »i'tfticß, 
ufw. Hid;t oon ciiiet weltlid>:n 2T!ad)t, fonbetn 
00m liatita'i ftaMiMUM bie genauen Bcfleibungs» 
ooridiriften für bie 3"-«". öie ben 3uben als fol» 
d;en fofort erfcnntlid) mad)en follten. paul IV. 
führte ba; gelbe Cuch für bic jübifdien grauen 
ein unb ftelltc fie júriftifd) ben proftiluierten gleid). 
£r oerbot, baß 3uben" mit bem Citel „Ejerr" an» 
gcrebet würben. £t fdiloß fie oon oerfchiebcnen 
2lrten bes üaniels aus, währenb biid)öf;id)c Der» 
orbnungen in ben eiiijelnen Bistümern ben 3uben 
aufs ftrengfti (Setreibe» unb fifenhanbel unter- 
fagten. Die oon anboren päpften gcförberte po» 
litif bes Uebertritts ber 3"^0'' 3um Chtiftentum 
würbe ptaftifdi unterbrücEt. 

Die £ho jwifdien Chf'fton unb 3uöo" war 
unmöglid;, baí Konfubinat würbe ftreng beftraft, 
wofür Clus bot (Sofchidite Horns unter ben päpften 
fehr sablreidie Beifpielc oorliegcn. Urban VIII. 
oerbot es aufs ftrcngftc unb bcjcidinete es als 
„ffanbalö:- unb unjuläffig", baß ein papft 3uben 
in Jlnbicnj empfing unb bie 3uben bem papft 
bie 5ü§e tüffen burften. €r erlaubte mit, baß 
bic 3i'^oi' bie Stelle mit ben fippen berühren 
burften, wo fein 5uß geftanbcn hoff«. Zlnbere 
päpfte orbneten bei Strafe mit ber (Salere an, 
baß fein 3ube in einer Kutfche fahren bnrfte unb 
bie HTebtsahl aller päpfte hielt cntfd)loifen baran 
feft, baß bie 3uben in Hom im ®hetto blieben 
unb ihnen jeglidier furus unterfagt blieb. Die 
.Folgerung, bie fidi bored)tigt aus biefet Unterfu» 
diung sieben läßt, befagt, baß bie ijaltung bes 
Datifans gegenübet bem jübifdien Problem außer« 
orbentlidi unterfdiieblidi war, eine fefte Horm 
nidit beftanb unb bie jeweilige poliHf bet Kirdie 
fid) im wefentlidicn nadi ber petfönlidien Sinftellung 
bes jeweiligen papftes riditete. €s ift bement» 
fprcdienb unmöglid) ju fagen, baß etwa bie ge» 
genwärtigc Chefe bes Datifans für bic Kirdie 
binbenbet fei als etwa für papjl paul IV., ber 
bie jubenftcunblidie <2inftellung feines Vorgängers 
fdiatf untcrftrid). 

3ut iinigtcit" cinjichcn, frcilii) {t einer anboren 
5otm, wie es fid) bie £oge,'ibrüber oon einft ge» 
bacht haben. 

Kotiftantin Sfattislatffli f. — tiíí rufs 
fif^c S^a4piel(!t Hitb Kiäiffcm:, Konftantln Sta» 
nislöjpfti, einit bet befannteften !E^calect;;nftl<t 
bes altirt Ruglani», i't im Jlliet poit zi 3a^teit 
in íTíostítu geftorbín. £r trat genau n»ie bet 
ruffilii^c Sänget gtoint lit ben Sienfi 
ber «on»id« gcjwungert worbett. nJä^cenb es 
Si^aljapin fcbi^ elttigcn 3a^ttit geíítng, jii 
flie^ett, nm^fe Stanislawffi 6is iutj por feinetn 
Zobt fämili(^ „(E^tungen" bet Son>iets eitfges 
gciini^men. 

luden und Päpste 

Don iüolfbieter £ a n g e n, Hom. 

Deutschlands grössfes Logenmuseum 
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(5re|f'u35eug üOit íJítSt.t nac^ U.5.3I. — ãum «ftfnmal iit iicr ®ef(^i^ie ôer líuftfa^tt ftartete 
«in .ÇIujjíuj jum 5In3 Jlmctifa. (Es ift ein Jeulfitcs Diermotortgcs X'uS' 

5C113 Bom Ivp Soctííif«lfs"£on&or". Hcipçotf—JSítliii ii 19 smnôeit, 54 íllirtuten. — 3« fttömeniem Kcgen langete We 5ocfciU)uIfs 
ycrtí^rsmajííiitc 5U) 20 „ConJot", aus Hcavotí tommeitö, fa^iplaitmäglä am 14. Jtujuft um 
9.5Í U^r auf 6cm Siug^affit lempel^of. Sas Slugjeus war pom Slo^S^Sítmetâ^Iuspla^ am 13. 
Jluguft um 14.03 ítTCS gcftattet. Oett Síiegern wucSc íiit Begeiftctlct (Empfang juteii. — Mnfcr 
SiI6 jcigt eilten Icifausí^ntít »on {»cm Cmpfang ôcr Sliegct auf &em Jlugpla^ lEempel^of in Setiin. 

fi:fi Stricte &uri^fIog ^et Confcoc. 

Sie ftiucrleit 5cit (Ton&or ü6er 6en (Djean. 
pitäit Çcttte unô ^aupfmaíin oon ílloteau. 

mafc^inift ÍJictbetg 

— íCinlí uns xeäits: t>ií beiíen piloten 5íugta= 
3n 6et ÍITiitft ®£ictfuittír Kobet (lints) uii> Sunt» 
(tei^is). 

íltarjd^all X?al&o i'ctiäit Í3«lin. — Sltatf^all 
Sal&o petiiefi am í3. Jtuguft 6ie KeiíjsíjauptftaM, 
um jidí) )»icôíc !iai^ Italien 5U Begeben. — Unfet 
Uilô jcigí: íTíariià^a'! 33iiIbo (i\\-l7ts) ustabjtäjiebei 
fic^ auf &cm 5í't3P'f''' Síaaíí.t »on (5e:teral 6er 
5Iieg« íniící». 

Cuftmari^all Salbo i!t Katin^all. — t>er italiinl» 
f(^e Êuftmarfi^aíl, 3taJj Salbo, »at auc^ bíl 
Çetmann (Bortng in Katin^all ju (5afl. Jtui^ 
6ic JJíIjanMung met5>männif^er fragen fam m^i 
3« fut;. 

iícdjts; 

Êtftc Jíuíoía^rtbtiidí ©efterteií^s im J?au. — 
Sei JEudit n)it6 ôtí erfte Jtutoba^nbriicte in (Deftetä 
reid? gebaut. Siefc Sriide fü^tt übet &ie ©onau. 
i»a &ie Stü(äe am I. ©Itobet tiefes Jahres 
Sem üetfe^r übergeben werben foll, n)ir& lag 
unô llaí^t an tiefem Sau gearbeitet. 

Oor einem polnifi^n Strafosp^ärenftug — 3n aller Stille Çaben 6te polen einen stratosp^ä= 
renflug »orbeteiiet, bei bem Wefe ®on6<I benu^t werSen foll. Vct Start ift im Sep.'ember »orgefe^en. 

Siuis: 

Jlc^tung! tjiet geht's jur íjegattaftrecíe! — 3" 
Steslau, Jer StaSt ôes Deatfc^en lurns un5> 
Spor.fi'ftis, (i i& luftige, ^oljgeji^m^te lOegwetlfet 
auigeftellt, U; iis Sefui^er ju 6en einjelncn Kampf: 
ftreden führen. 
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£in(s: 

Kampf «m 6ie — 3m 
3uli faii6 in JJeíllit 6et fiitWatnpf um Me iÇan&s 
BatíítDcIimeiftiCífi^íjft im fflI?mpfafi<»6ion ftalt. Sic» 
3CÍ wui6í iie íéutf^ ílíaitnf^aft mil 23:0 ges 
gcit 6ii S^wij. — Uitfíí }«iôt ôie &eutf^e 
IWtHmeiftctfi^afisstnaiiiif^aft l&ei &er ílíorgenarBcit. 

Hecí)ts: 

Seulfci^Ianô ais l>or6ll6. — 3« f«»P «tíííit «uro« 
pälf^ett Staaten :^al 645 ^utf^ ^eiípiel Schule 
gema(^t: Der Jlttiiisôienfl matf^iett un& getoinnt 
Sutcfí iie 3u3elt^ 6ei: íJôrter ÚeulonS. — Mnfct 
Sil& jeigt etiK Jl6:<iit:ia ^es gtie^ifd^n JIt6ei<5= 
ôienfles, jum JtppeJi aittrelen. 

w», ',7. ijip í,,, 

„Saw^ctec tOafc^rauin ii ôct 33e.tt<6eii" — Uas llmt „Si^ön^eit 6et JltBcii" &cr ÍIS(5. „Kraft 
íiuti^ (?)eutf^e JlrBeiísfroitt) l^at itííen paroleit jfie „(Sutes Ci^t iit ôeii JJetricBen", 
„Warmes íffeii in ôen ^eirtcBen", „S^afft |fa«6ere arBeitsräame" aui^ oBige parole l^crrtusges 
gcBeu. íít(^t ttÄt ô<r (Broê», foitSecn aui^ 6er ílTitteí« unô KleittBíiricB foll im Ra^mcit bet 
n>irtj(^aftl{d^«it ÍITSglii^teit für feine (Rcfolgf^aftsmitglicôer für fa«6crc íDafi^elegen^eifen ^orgen. 
öraiifcn erfti[(^t ôen Körper un6 flä^lt i^it nii^l nur fSrperti^, fon&ítn aud^ [eííit^ fàt »eifere 
JlrBeit. 

£infs: 
Sas fa^rBate Kraníeni^s- — Der Oor&eranl^äns 
ger enthält 6ie Sferi.'iiationsanlage, éer smeite 
Jtn^^ünger einen Un erBringuttgsraum für 6en Kran» 
ten U!t6 &en ©peralionsraum mil einer t)erBin= 
ôungsBrüde jum ííSntgenraum. — ítnfer ^ifò 
jeigt ôen Ifranten^ousiug. 

OorBi(í>Ii^e (TonSarBeiíeriieMung. — t>as 'Ilci(í= 
^eimftättenamt &cr Seuífc^en JlrBeitsftoni will ie= 
6eit {»etttfc^en UJerftäligen, insBeioní^ere {^eit 3"= 
6uftticarBíi;et Íutí^ e;ne ^eimftättcn irMung (Sie&s 
fungs^aus mil ci. 1000 um ju Bewirtfi^affinJen 
®run& un6 Soí»en) «>ie{>cr BoSenffänSig mai^n. 
J?orBe6ingung ift Sie6I«rt9sn>ärMgf«it fces Senti 
f^en tOerffü igen. Ser oon &em Jíei^s^eimftâts 
fenamt gegrUnJeie ÍJeutfi^e SieSlctBunô umfaßte 
f(^n im legten 3aÇre I6O 000 ítíitgíieôer un& 
»erfügt üBet eine gro|e Jlnjal^I oon Sieilerftellen. 

tCauc^r fpticÇt »om tSrunôe tes Sees. — Jtnlägs 
li^ ôer 15. ®ro|ert Deulf^n nunSfuitfousftelä 
lung üBerrafc^te &er t)eufjií^Ian5fen&er mit einer 
„KMiferen}=Sc^aI:ung", íln Spre4«t <t«f Jl"s= . 
PelÍHitg führte mil einem JEau^r auf ôem ®run&e 
6es UJannfee Bei Berlin ein ®efprä^, — Unlfer 
J3il& jeigt ^n loM^r »or beginn ier Senkung 
am OJannfee. 

S^n>immBa6 auf èem „ttJit^elm ®upIoff". — Die X{65'5<*'npf« tlaltenlofe Sd^ff« 
unô es fle^n allen Oolfsgenoffen fSmtli^e Käume «nô (Eiitri^fungen eines foli^n K&S=S(^iffe5 
jur Verfügung. Die £i:iriiitung 6es „tO:l^elm Suftloff" ift nii^t primitio, fonSern genau fo 
„InjuriSs" «>?c auf einem gro^n Curtisôampfer. 

€iii i6cal;s JCfein^Iugjeug. — Das toar fein! ... 
íllit Siefen a)or:ett fteigt ^r Heine ^luggaft 

aus Sem Kleinf'ugjeug iec Seutf^n 5ieBeI=U)etIe. 
Die ®vpe „Çummtí" ift ein neues iSeales Sttgjeug 
für ie^rjtwcte. Die Si^ liegen neBenehtanSer. 
Die itiafi^lae perBrou^t weniger als 10 Citer für 
100 ftn. Kurjer Start unS geringe CanSegef^wiite 
Sigfeit finS weitere Dorjüge. 

Hed]ts: 
Jiuc^ stallen Baut einen „Samilienwagen". — Die 
SiatslOerte Bringen einen „Samtlimwagen" ^er» 
aus. Der töagen i^ ein ftromlinienförmiger Se^st 
fi^er mit einer StunSengefi^winSigleU »on iOO im 
Bei einem 3?enjint)erBratti^ oott 9 Citer pro 100 
fm. — Itnfer SII6 jelgt Sen iteuen italienif^n 
„5amilieitwagen". 

Jlersilic^i JSefreuung i:t Jen JJetrieBen. — (Eine 
D^S=parole 6es 0a^res 1937 laufet: „Jletätli^e 
Itnterfu^ung In 6en SelrhBeit, um Me ®e(unSa 
^eit Ses aJerltäiigeit 3U gewä^rleiften. „DotBeugen 
Bon Krant^eiten" ^eigt Sie Cofung. :3m Oa^re 
193" wurSen 620 000 gefunS^eltlii^e Unterfu» 
(jungen »on ®tfolg[(^aftsmi'gIieSern mit einge« 
leiteter J?e^an&lung im Krant^itsfarie porgenom» 
men. 2900 tätige ^trieBsârjte ftanôen jur Oer» 
fügung unS 2800 ileuanlagen für ®efunS:^its« 
räume wurSen iit Sen Setrieben etrii^fet. 
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inUIioncn finbcn tieutc Ktaft unö Ccbens» 
frcuSc im Sport unb Spiel. ZTiilíioncn ftelicn 
im Sann bc» fpottHchen tücttfampfes unb fü- 
gen tictj ein in bio (Sefefee gemcinfdjafttidiet Cei» 
besübungcu im Cucnen unb Sport. Unb wie 
tiein begann bod? ein íüérf, bas im Döltifdiin 
Jlufbau ber Seutfcben unb barübet iiinaus im 
Seftanb ber Haffen unb ilafionen fjeute nidit 
mctir entbefirt werben fanni „U3ie fo »iele 

3n einem iJcief "ont 35. 
flören wie aus eigenem ZTlunb, ber in 
feiner 3w9^"i' fpäter als fjausleiircr in ZTicct» 
feuburcj turnte unb fpielte, jum ecften ItTale bas 
IDort: „lEuriicn". „(£s finb jwat jct^t Xwnbstage, 
aber 311 tun* fjabe id) bocij genug unb fann nidjt 
einmal reifen; meine tEurngefellfdjaft ninnnt mir 
Diel geit weg, benn aller Anfang ift fdfwer. 
Baju nni6 bie gan^e Sadie erft umgefdjaffen wer»" 
bell, benn gerabebredjte Knuftmörter fönnen bodj 
X)eutfd]e nidit gebraudien. 3^? 
einen Jlnfang unferer Kunftfpradje mit: Curnen 
— gymnaftifdje Hebungen betreiben, Doni alten 
Corna, üurna. fämpfen, ftreiten; wocon Curnei, 
fpäterliin Eurniet. 

Curiicr — ein betreibet uon £eibesübungen; 
im ©bcrbcntfdjen Corner, nodj ein je^t angeljenber 
Krieger (Cyro). Cuntplafe, ^plan, ^felb, »jeit, 
»ftnnbe, »tag, swart, »lelirer, «meiftet, Dorturner; 
CnrngefcUfd^aft, -braud^, ^weife finb non felbft 
uerftänb'id)." 

Unb ba feine Curnjungcn gleidjfam als 2lus» 
weisfarte eine bc3eidiMenbe Cebermacfe erljalten 
liatlen, fdjreibt er biefe Segrünbung: ,,<£inc leberne 
Ularte babe id; barnni geioälilt, weil bie Sadje 
aufs Cebec gellt, uni) bie .galilen barauf (9- 
919- ^8U•j geben bie Zeiträume ber 
beutfdien Curnfunft an, 

t>on fjermann bis auf fjeinridi ben Stäbte» 
bauet (ber Pogler), 

2 üon ijeinridi bis auf ITTajimilian I. Cob 
(ber lefete Hilter), 

3. bis auf unfere 
Stoljes Curnerium, ffotjes 'Deutfdibeiüugtfcin 

íprid)t aus biefen ^eiUn, unb bas 3U jener 

3aÍ!n tjatte €rfolg. 35ic 3ugenb füt)Ife, wie 
fein I^erj für fie fdílug; fie folgte iljm als iljrem 
HTeifter. Zíad; feinem jbillen baute fie ^8^ 
mit ilim bie ijafenlieibe auf, grub bie notwendigen 
(Srciben, erriditetc bie einfad;en Kletter« unb Stei« 
gegerüfte unb ri^ gebulbig ben mütjfam gefdjaffe« 
nen plafe wieber ein, als itjce fo g:o§ ge^- 
»orben war, ba§ ein jweiter, getöumigerer Cum» 
plafe in ber i^afenljeibc entfteljen mu§tc. 

ü?ie ftols finb wir Ijeute auf unfere mobernen 
unb jwecfmdgtgen Curnljatlen unb il;re glatten, 
fdjönen (Seräte! Unb bod) übetrafdjen uns immer 
wieber bie Bilber aus ben Jtnfängen bes 3''f!t=' 
fdjen Curnens unb aus ben Kinbertagen bes 
Curnwcttfampfes. Hect unb Barren, Klettetge»^ 
tüft, pferb unb Sdjwebebaum finb uns oon 3''f!f5 
erftem beut|d;en Curnpla^ in ber ijafenlieibe über» 
liefert. „iOic faßten ben Curnplafe mit Hetftg» 
unb Cannengesrocig ein unb befehlen ilin, nad^ 
tjinten ju eine J^ütte aufftellenb, mit 2íecten, Bar» 
tcn, Sdiwebebäumen, Springgeftellen unb Klet» 
tergerüften, bereit Ijädjftes Cau an einer ^oljen 
5id7te befeftigt war", fo fdjreibt ÍITagmann um 
Í859 in feinen 3u9íiií''5^utnerlnnerungcn. 

Das Klettergerüft war übertjaupt bas Kernftücf 
bes Curnplafees, benn es gab einen Sinbaum, 
einen gweibaum unb einen öierbaunt (20, ^0 
unb 30 5uf! liod;), unb mitten jwifdjen itjnen ftanb 
ein bolier „Kletterturm" (Klettermaft würben wir 
fagen) mit tierrlidier 2lusfidjt über bie ganse 
Ejafenbeibe. Ceitern füljtten über cerfdiiebene 2lb» 
fäfee tiinauf — ötjnlidi unferen mobernen Sprung» 
türmen mit ben l,», 3», 5» unb llO=2Tieter»Btettern. 
€in 60 5u6 langes Cau tjing osn oben Ijerab. 
Kein Curner erftieg bie Leitern, feiner aber burfte 
ein f}SI)eres Cau ertletfern, wenn er nid;t bie iür» 
jeren au ben anbern (Serüften gefdjofft Ijatte. 

Slls einmal ein 5reunb 3oÍ!ns> (ßeljeimrat lüolf 
aus £;alle, be;i Curnploö befudfte unb 3"^!« ifjt 
5um Befteigen bes luftigen (Serüftes einlub, ner» 
fud;te ber (Saft, feine Sdfeu oor bem Sdjwinbel 
l^jnter allerlei H?iti 3U perftecten. 3atiu "ber mein» 
te: „Blid'en Sie nur ftets aufwärts nad} oben; 
über bas ßimmlifdje ift nod) niemanb fd^winblig 
geworben, nur über bas 3cöifdie", —' ein IDort, 
bos itjm fpöter bei ber Unterfudjungsliaft, übel 
entftcllt, porgeljalten würbe. 

3)ie fiinriditung feines Curnplafees in ber f^a» 
fenlieibe tennen wir tjeute nod; ganj genau, benn 
3aiin Ijat feiner „beutfdien Curntunft" swei plane 
mit allen ©erâten unb Anlagen beigegeben. Da 
finben wir bie Hennbaljn, bie Sdilöngelbaljn, 
große unb fleine Springgruben, einen Sdjwing» 
plafe, einen Sdiwebeplafe mit großen unb fleinen 
Sd]webebâumen, einen Hecl» unb Barrenplafe, ben 
Kletterplafe mit bem I^angelrecf, einen plafe für 
bie Seil» imi> Sdjocfübungen, einen plafe jum 
5rci' unb Stabfprung, einen Hingpla^ unb einen 
Spielplan. Das „Barfpicl" unb ber „Sdiwarje 
ilTann" waren beliebte Spiele, unb braußen in 
IlTic-lb unb 5c[b wußte 3^i?" Unjabl 

Dinge in ber U3elt, l]af audj bie beut)d;e Cum» 
fünft einen fleinen unmerflidien 2lnfang ge» 
liabt", fo fdjreibl iiiebrid; Cubwig 3''f!i i" 
wertDolIften Curnbud) Seutfdjlanbs, in „Die 
beutfdie Curnfunft", Ijerausgegeben Í8I6 oon 
3afin unb feinem 5twnb €ifelen. £s war bie 
gufammenfaffung unb fefte Begrünbung einer 
jabrelangen Curnarbeit in ber J^ofenlfeibe, bie 
fdion \8i0 begann. 

als Preußen oB;nmäd}ttg bas forfifdje 3o<í> 'rüg. 
Damals gefdjaÍ! bas íDunber i;t ber fjafentteibe. 
€iner fammelte junge OTenfdjen um fid), turnte, 
fpielte unb wanberte mit iljnen, fing bie firneuf» 
rung bec Station beim £eibe an unb blieb ba 
nidit fteljen: 5iarf unb tüt|n, frei unb ftolj, 
trofeig unb liart mad^te er bie Buben, um bentfdie 
männer ju erjieben, unb fo beganri fein iüerf 
nad; feinen eigenen lüorten: 

„3n fdiöner 5tül;lings3eit bes 3'*Elc6s H8\0 
gingen an ben fdjnlfreien Hadjmittagen ber iUitt» 
wodjen unb Sonnabenbe erft einige Sdjnler mit 
mit in 5elb unb JDalb, unb bann immer mel)t 
unb meljt. (fis waren Sdjüler jweier Berliner cgym» 
nafien, bes (Sranen Klofters, 3''&"5 Sd-jule, unb 
bes U)cirberitdien ober 5nebcidis»(ßvna[inms.) Die 
0al}t wud^s, unb es würben 3"'JSii5ÍPÍ®'^ 
einfadie Uebungen Dorgenommen. So ging es 
fort bis 5U ben fjunbstageu, wo eine Unsabl non 
Knaben sufannnenfam, bie fiel; aber balb Iiet» 
nad} uetlief. Dod) fonberte fidi ein Kern aus, 
ber aucf) im ítíinter als Siamm jufammenliing, 
unb mit bem bann im 5íül;ja^t bet erfte 
Cutnplati in ber iia|enl}eibe eröffnet wutbe. 

3ebt würben int öffentlid) unb uor 
jebormanns 2tugen, pon Knaben unb 3ím9lt"9íi' 
mandierlei Leibesübungen unter bem ítamen Cum» 
fünft in (Sefellfdiaft getrieben. Damals famen 
bie Benennuitgen Curnfunft, turnen, Cutnet, Cum» 
plaß unb ätjnlid^e mtteinanber jugteid) auf. Das 
gab nun balb ein gewaltig (Selaufe, (Sefdfwafe intb 
(Sefditei. Selbft butd; fransöfifdie Cagblätter muß» 
te bie Sad;e (Saffen laufen. Jlbct aud; l^ictju» 
lanbe tiieß es anfangs: €inc n:ue Harrtjeit, bie 
alte Deutfd;bcit wieber aufbringen tpollenl" 

Hing», Kampf» unb 3'i35'ÍPÍ«t6- «3'" Sommer, 
18\7—ÍSI9 inadite er mit ben erwadjfenen Cur» 
nem unb geübteren Stabfprin^ern oft Curnfabtten, 
auf benen itid^ts mitgenotnmen würbe als Spring» 
ftangen; bann ging es flets »ortoärts unb (grab' 
bot) burd; bicf un& bünn, Sumpf unb UTotafi, 
fo baß wir abenbs oft gans gefdjwärjt nad; 
fjaufe fanteit" erjätjlt ilTaßmann. 

2lud} con näditlidten Spielen weiß HTaßntann 
3U beridjten; „Das Ueberliften, Uebetrafdien, Ueber» 
falten, fjeranfdileidien, Caufdjen unb £)ord)en in 
fegelartig eingeboijttcn Cöd;em warb tiier auf jebe 
H?eifc geübt. Sulefet fantmelte fid} alles am wät» 
menbeu 5euer. ZITorgens, wenn bie falten Sd}auct 
bem Sonnenaufgang oorausweliten, rutiten wir 

Hos 

Ztls wenige ZHonate nad} ber HIad}tübemat}me 
Jlbolf Ijittets in Stuttgart bas beutfd}e Curnfeft 
^933 abgeljalten tputbe, serfiel bet beutfd}e Spott 
nod} in ptele fleine (Sruppen unb (Stüppdjen. 
Die größte biefer £eibesübungen treibenben <Srap» 
pen war bie Deutfd)e Curnerfdiaft. Sie I;at bas 
unbefttitlene Derbienft, in ben 3'*f!ten bes Hie» 
bergangs bas €rbe 5riebrid} Cubwig 3af!"s im 
beutfdjen Dolf get)ütet ju Iiaben. 

Zlnftelle bet Diellieit biefer öetbänbe ifl nun 
bie cini)eitlid}e Suío^rníffoffung bes gefamten 
beutfd)en Sportes im Heid^sbunb für Ceibesübun» 
gen erfolgt. €r ift bie gewaltige freiwillige <2r« 
jiebungsgemeinfd^aft ber Hation. 2lls Jlbolf fjit» 
let ben Heid;sfprtofül}ret t>. Cfd}ammet unb ®ften 
in feine oerantwortungsoolle 2lufgabe einfette, ba 
i»ar es fein lüunfd;, aud} im Sport bie national» 
fojiaiiftifdje Siusridjtung burd!3ufül]ren. ííidit Selbft' 
3wed' finb bie Ceibesübungen, fonbetn ein unent» 
bebrlidjes ilTittel, bie U?ebtfraft bês Dolfes ju er» 
llöl}en itnb ben i£in3elnen 3U einem gerunben unb 
ftarfen (Stieb bet (Semeinfdiaft 3n madjen. 3<;í''í'-' 

einige Zlugenblicfe auf bloßem Boben aus, bis 
ba.- 5euet erlofd^; bann gingen wir übet betaute 
lt>iefen 3111 Stabt, um gegen ? ober 9 'i"" 
wanbelbar bei Sdjleiermadjet in ber Kitd}e ju 
fein. Unb 3war bies alles oI}ne alten 
aus innerftem, freteftem unb froi)eftem Drange." 

(Sar mancties mobern fd;einenbes Curngerät 
fönnen icit fdjon auf Curnplafe wieber» 
finben. Da gab es ben „Klimmel", ät;nlid} unfe» 
rer (ßitlerwanb Ijeute, ben gefdjafteten „(ßer" unb 
einen beweglidjen „pfal]lfopf" als íDutf3ÍeI. (Sans 
neu aber muten bas „Ijangcltect" an, bas „Hacfen» 
3ÍelifeiI" für S'dltämpfe unb ber „Kraftnteffer", 
eine mit (Sewid}t befdjwerte Stange, oergleidibar 
unfetem iSewidjtlicben. 

€s gab alfo (Seräte genug unb ZTTangel an Be» 
fdjöfligung nie. 3'u 2!blauf bes Curimadimittages 
felbft untetfd}ieben bie Cutner bie Curnfüt, bie 
Curiiraft ober ben Cie unb bie Cutnfd}ule. 2luf 
bem Cie gab es UJaffer unb trocfen Brot jut Jlus» 
lulH^aufe. rjier würben fragen bet Station unb 
bes (5efd;et}ens in Cutnergemeinfdiaft befprodien 
unb ein iüille gefugt; biet Idingen bie Cafein 
bet Uebungen für bie balb beginnertbe Cntitfd;nle 
aus, ben Iet5ten Ceil bes Curnnadintittags, um 
befptod;cit 3U werben. 

3unge ZlTenfdien aus allen Stäuben unb Sdiid}» 
ten, mit nerfdjiebenen Bilbungs» unb (£liaraftet-> 
anlagen, traten unter einen Befel}!, fügten fid} 
unter bas (Sefefe bes Cumertums, unb iljnen jit» 

3at}u l}atte in feiner „Deutfd}en Curnfunft" 
bas HTäbd}cnturnen nid}t berüdfidjtigt; aber tn 
feinent „Deutfd}en Dolfstum" oon ^809 Jlnga» 
ben übet bas Cutnen an 2Häbd)enfdiulcn ge» 
ntadjt. ITtäßig unb wetblid} foHte es betrieben 
werben, Can3en unb aud} Sdjießen follten bie ZTiä» 
bei leriten, „um ind)t funftgered}t wel}rlos 3U 
fein unb beim Knall bes (Sewetjres 3ufammen3u» 
fahren, wie bie (Sänfe beim Donnem ... Ceiber 
fel}lt nod} intnter eilt (Suts Hlutlis für bie weib» 
lid]eii £eibesübungen." 

ÍTod} in bie llotseit bes beutfd;en Curnens 
fällt ber üetfud}, bie Körpetübungen aud) für 
lITäbdjen 3U beginnen. €ifelen, 3'>f!ns UTitarbei» 
ter, barf \832 eine 2Tiäbd}entutnanftalt für ottl)o» 
päbifdjes Curnen einrid}ten, unb als bann am 
G. 3uni ^8^2, itadf 22 3af!ten ber Cutnfperte, 
in Preußen wiebet Cutnpläfee erlaubt würben, 
begann bas beutfd;e Znäbd}enturnen 3U wad}fen. 
Utänner, wie Kluge, ©feien, ZTlaßmann unb €u» 
let, arbeiteten an feiner Begrünbung. 

Um \850 tritt bie beutfd}e Cutnerin auf j ben 
Curnplafe mit langem Curnfittel, langet fjofe unb 
im weißen Sdiür3d}cn — wegen bes weiblidjeit 
ynfebens. Jlltmeiftet Spieß Ijatte fd}on 
Curnübungen für bas weiblidje (Sefd}ledit per» 
öffentlid}t. 3ife' forberte bet Sdjwabe Klumpp 
für bas weibltd}e (Sefd]led}t bie gleid}en Jinfptüd}e 
auf leiblid}e (5efunbl)eit unb Kraft, wie fie^ für 
bas männlid;e jugebif^t würben. Die Curncereine 
glieberten il)ten 2TiännerabtetIungen fogenannte 
„pripatflaffen für Curnerinnen" an. Dod} erft 

Deutfcbe f}at beute bie pflidjt, feiten Körper 3U 
ftäl}len unb 3um 5d}ufee feines Daterlanbes welir» 
llöft 3u erl]alten. ÍOet feinen Körper petnad}» 
läffigt, fcl;wäd;t bie (Sefamtlieit bes Oolfes. HTetje 
benn je perlangt beute bas beutfd}e Dolf ben 
reftlofen fiinfati jebes Sinselnen im Kampf um 
bie innere unb äußere 5ceilieit. Daß aud} bie 
2luslanbsbcut{d}en I}iet tliren Beitrag 3U letften 
f}aben, jeigten bie Cagc pon Breslau mit gtöß» 
ter £inbtinglid}feit. 

<2s war ein einstges großes Befenntnis jum 
beutfdien Doli unb 3um beutfdien Dolfstum. Die 
ftarfen Jlborbnungen ber Subetenbeutfd)en, ber 
Siebenbütger unb Banater, bet Deutfd}balten unb 
ber Dcutfd}en aus Uebetfee btad}ten iljte Derbun» 
benljeit mit ber ijeimat lebenbig 3um 2lusbrucf. 

(Saftgebet bes beutfd}en Cum» unb Sportfeftes 
war bas ganse beutfd}e Dolf. Der Deutid)e Heidis» 
bunb für Ceibesübungen ift lebtglidj für bie tei» 
bungslofe Durd}fül)rung biefes Dolfsfeftes bet £ei» 
besübungen perantwortlid}, bas in feiner (Stöße 
iPot]l fannt 3U überbieten ift. 250 000 Ceilnei}» 

terte bas Ijers, wenn fie nad) unbebad}fer Cat 
ober ungel)ötigent iPort aus 3'»f!i5 HTunb bas 
tabelnbe U)ott böten mußten: „U?illfi bu ein 
Cutnet fein unb fptid}ft unb tuft fold)es?" Cugenb» 
fam unb tüd}tig, rein unb ringfettig, feufd} unb 
fülin, wafirt}aft unb wet)rliaft fei bes Curnets 
lüanbel, fo perlangte es eins ii;rer (Sefefec. 

Be5eid}nenb ift ba eine 2lnefbote Pon 3'>t!n 
unb bem SAufterjungen; 3"^!" il«*' ft^} ausbtüdf« 
lid; ba3u befannt. 16Í2 war bas Branbenburget 
Cot oljne bie poit HIapoleon nad; paris entführ« 
te Siegesgöttin unb ol]ne bas Diergefpami. 3'''jii 
beobad}tete einen 3ungen, ben et fannte. „U?o i(l 
bie Diftoria geblieben? iüas benfft bu bit beim 
Jlnblicf bes Cotes?" fragte ihn 3i>l}n. „Die 5ran» 
3ofen l}aben fie fortgenommen, unb id) benfe mir 
iiidits babei", antwortete ber Sdjuftetjunge. Klatfd}, 
fd}on l;atte ?c eine „Dad}tel" weg unb bie ZTial}» 
nung: „Dn l}aft 3U benfen, baß fie wieber sutücf» 
unb aufs Branbenburget Cot fommen muß." 

„Der 3u!u Denfen €tmal}nle t)ieß Dietrid), r.' 
träumctifd;er, aber fonft et}rlid)et Kauj", erflärte 
3abu fpäter einem 5reunbe gefptäd)sweife, unb 
(oll I}in3ugefügt I)aben: „U)enn Sie biefe (Sefd}id}te 
nad;er3äblen, wie fie fid) witflid} sugetragen, fo 
tcben Sie baoon webet Pon einem Bacfenftreid] 
ttod) pon einet I11aulfd)clle ober ©Ijrfeige, fonbetn 
pon einet ed]t beutfd}en Dad}tel. Deim Dad)tet 
fommt pon Denfen unb ift alfo feine gewöt}nlid]e, 
fonbetn eine Denf»(Df}rfcige." 

\88t liatte eine (Stünbung Beftanb. Die grauen» 
abteilung bes „2iCö. iretp3Íg \8^5" ift l)eute 
"ad> fünf3igjät]ngem Beftet)en bie ältefte beutfd}e 
irauenturnabteilung. \892 3eigte fie il}r erftes 
Sdjauturnen mit \2 Curnerinnen in langen, fd}ipar» 
3en Curntöcfett. Bis 1905 trugen bie 5tauen 
biefes Curntleib, bann fülirte Ceip3Íg bas „Ceip» 
3Íget Cum» unb Sportfleib" für feine 2näbd}en« 
fdiulen ein. €s beftanb aus einer bunfelblauen 
ZTlatrofenblufc unb einer pumpEjofe, einem Cutit» 
fleib, bas jal}t3eiintelang pielen (Seiftern als „fift» 
lid) gefäbtbenb", erfd}ien unb bod) bis 3Ut Been» 
bigung bes IDeltfrieges überall getragen wutbe. 

(£s war fd^on ein mutiger Sd}ritt porwärts, 
als \89^ beim 8. Deutfd]en Curnfeft in Breslau 
bie 5rauen bes „Zilien Breslauet Cutnpeteins" 
mit einfadien Xiantelübungen, einem Sd)titfreigen 
unb Uebungen am Hunblanf, 5d}webebalfcn unb 
Hecf por bie ®effcntlid]feit traten. Sd}aufeltinge, 
ICletterftdngen unb Seilern ipaten außetbem et» 
laubt, aber Barten, Bocf unb pferb ols unweiblid) 
petT^olen, unb aud; bas 5d)neltaufen war barunt 
in Zldit unb Bann getan. Dafür follten bie UTäb- 
dien Helgen auffül}ten mit Blumengewinben, 
Sd}leietn unb Kaftagnetlen, Porgefd;riebene 5igu» 
ten abfd;teiteii unb „lieblid}e fleine £iebd}ert ba3U 
fingen". Zlod} burften bie grauen im 5cft» 
3ug bes ieipsiget Curnfeftes nid}t milntatfdiieten. 

So etwud}S 3aliu5 Curnfunft aus einet Ijarten 
Seit, bie riafenl}eibe aber würbe ein Slüct leben» 
bigen Dolfslums, bas (einen I)etrtid}[ien Jtusbrucf 
int Deutfdjen Curnfeft fanb, bem i^ft pölfifdjet 
€intieit. 

tuet, 6\ (Sroßperanftaltungcn; aus 30 000 aftipen 
It'elttämpfem würben an einem einsigen Cage bie 
jeweiligen Sieger ermittelt. Sie ^aifi bet Be» 
f,nd]er bes einbtucfspollen ^eflfpiels „öolf in £et» 
besübungen" l)at im £aufe bet fieben Cage allein 
eine illillion weit überfditilten. 

Diefe fnappen Seilt«" laffen etfenneit, weld) 
uitgelicute Jlrbeit geleiflet wotben ift. 5ünf 3<'I?r« 
t)at bie 5otmung bes Begriffes ber £eibesübun» 
gen in Jlnfptud; genommen, aber nun ^at er 
nad) bet gewalligen ptüfung bei ben ®lYmpifd}eii 
Spielen in Berlin feine glanspolle Krönung er» 
fal}ren. Der (Sebanfe bet 5wwiltigfeit ift flar 
Ijeransgeftellt. gum Sport geliört nun mal Beget» 
ftetung. Hur berjenige, ber- ntit gansem í)et3en 
babei ift, ber (id) einfefet, nidjt um pteife 3U 
gewinnen, fonbetn aus 5reube an bet 5ad)e, flelit 
in bet großen 5tont. 

Die £eibesübungen finb jugleidj bie BcüJe 3U 
anbeten Dölfern. Sie perbinben .Por allem bic 
3ugenb bet gansen U?elf. 2ln ber aufrid}tigen 
Derftänbigung jur i£tl)altung bes 5riebens mit3ui)el» 

mos Sctedcicli CuDinig John fdicißb 

Üec tucnplo^ tn öec liQfenheiôe 

Jn motcofenjoche unb Pumphore 
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í!cn>eôu:t3sâBu'tgcii i:t btt (5vmnaf(ilfc^iilc 

SittleBsfport wä^renö ílíittaapaiufe. — t>a5 Sporiamt bet as. ®eiitelnfd^<»ft „Kraft 
5r<M&e" ^ol bereits mit 26. täSZ ôie ^«ItkBsfporfporoIe für fämilt^ Um 
icttwi^mctt :^(tus3«ä«6«tt. (Es f{^ um eliw ftcimlllfje JHtbit, &i« a&ir iit immiec tKt» 
ftärftcrm iltaf« »o« ^trie^n aufgegriffen witô. 3í5er tieulf^ ^trieB folí mit 
&en t^m jur Oetfügung fle^nNsit ílílítcln ítlSgHí^fcit ^trieísfportmtlagen (Raffen, 
írieísfü^itg uni ®ífolgí<^(tft erri^íeit i^ute f<i^n ^trietsfportonlitgen. 

feíticii bütfoii. 3;I;oii iiiít ijeniiaoii llciltoiti lägt 
fid) hier Srftaiinlidxs loiftcii. 

£iit befon&oror 2íaiun ift ícii fciboíüliungíu íor 
^luflauösbcutjdxii gcu)i5met. »Inf rio|cngtoBon 
SCaiitfartcn ift bawcftellt, mio tic íicutjd;^ Cum» 
uii5 5porft)C»eguiig bei Sen IJcidisbcutfdieii im 
»(i'.rliiii&c ebeiifo »ie bei öcii großen beutid;cii 
Dolfsgruppcii „ju fjaufe" ift. Doc ^efudicc aus 
bcin I?cid;e ctfätirt, baß »ic 3)cutfd}e braugen gc» 
iiavi fo tcie in öec ficiinat utifcce Sportoeccinc 
babcM, in öencn nadj bcutfdjem öocbilb getnrnt 
unb geübt wirb. Jhid] ber Sport unferer See» 
fal^roc finbet feine Barftellung. IlTandiec yoKs» 
gciioffe erfäiirt DÍeUe:d)t juni erften 21Ta[e, baf; 
an iiorb faft eine» jeben beiufdjen íjanbelsfd^iffes 
5perígeineinfd:aften befteben, bie in frenjben iiä» 

fon ibvo Spiele auftragen unb baniit für beu 
boiilt'd'en Sportgebanfcn u\'rben. 

Sport unb Kunft gebären jufainnien. Die Dar« 
Ifcllung bes fd;önen Körpers liat non jeber bie 
jnoMfd;beit begeiftert. Íurgenbí jinb bie fntfal» 
luMgsniögIid;feiten fo groß icie gerabe in bet 
ieibcsübung. pfaftifen unb iSeinälbe nanitjafteu 
beutfdvr Künftlei- jeigen im Jiabmcn biefer Sdiau, 
bag bie bilbeuöeu Künftler in Deutfctjíanb bicfcii 
iSebanfen mit Scfolg aufgegriffen traben. Sag 
aud; auslaiibsbeutfdje Künftler ibre ÍDerfe iiier 
auígeflelít tjaben, beftätigt uns, bag bie Kunft 
feine iSreiijen tennt. So trägt bie Sportausftei» 
tung baju bei, öen breiten Iliaffen bei beutfdieu 
Golfei audi bie gtoije fulturelle iliifgabe be; 
Sporis nabeöubringen. 

fcn, ift bie Jlufgabe eines jeben einjcinen non uns, 
bcv brausen auf uorgefdiobenein poften feine pflid^t 
tut. 

„Erlte Oeutfche Spoctfdiau" 

in Breslou 

Um ben cieien 33efuct;etn unb íEeitneEimcrn bes 
Breslauer Cumfeftes einen Haren Ueberbliá über 
ben Staub ber Ceibcsübungen im beutigen Seutfd^« 
lanb 3U geben,, Ijaf ber Seutfdie Heidjsbunb für 
Ccibesübutigen in Breslau eine Sonberfdjau 3«» 
fammengefteKt. Sic gibt nid^t nur bem aftiueu 
Sportler, fonbern aud] bem üotfsgenoffen, ber 
bisiiec aus itgenbeinem ®runbc nodi abfeits ge« 
ftanben ijat, 5um erften ZHale eine untfaffenbe 
JlntttJort auf bie pielen ^wg^n, bie bas gemattige 
Jinmadifen ber Sportbewegung im nationatfosiati» 
ftifdien Seutfdifanö bem (Einsetnen ftedt. 

Uns 2lusianbsbeutfd;en, bie mit brausen nui- 
aus Scihii'Ssfci'i'iditen, bem Hunbfunt unb ben 
CrjäEjIungen unferer Kanieraben non biefein Jtuf» 
fdjmung bes Sportes erfuEjren, üerinittelte biefe 
einbrucfsoolle Sdjau in gebrängter Sufninnieiifaf» 
fung bie ganse (ßefdjiditC' ber Leibesübungen im 
gro§beutfdien Heidj. Jtud; bie Heineren JIrbeits» 
gebiete finb burd? anfdtaulidie Sarfteltungen «er» 
treten. (Sroger 2íaum ift bet (Slieberung bes 
Heidisbunbes für Leibesübungen gemibmet, ber 
unter ber cinlieitlid^en Leitung bes üom ^üfirf-" 
eingcfcfeten Heidisfportfübrcrs in feinen ,^ad)äm» 
tern alte (Sebiete bes Sportes umfaßt. tt)o frütjer 
in einer Unjot;! t>on Dereinen Jtrbeitsfraft unb 
(Selb unnüfe uertan mürben, forgt je^t eine ftraff 
geglieberte ©rganifation für €cfaffung bes testen 
Sporttreibenbert, UTobette jeigen bie jmeiimägigen 
Sportftätten unb Bauten, bie nad^ einem Jlusfptuclj 
Cfd;ammer=©flcns in feinem beutfd]cn Dorfe meljr (5V»"i(»í'ifcÇe (BtuppenuSungeit n;it ^oljíaífeit 

Sport bts »eibltc^cit JlrSeitsSiienitcs iit tieutfi^Iaitö. — €in »cfintlii^ei; firjie^uitgsfitttor bes 
fteutjci^iit weiblii^cn IlrbeitsSienftes ift We Jtus Übung bts Sports für i>i# jufüitfligeit Kagers 
Icitetiniten. — llnfer ^ilô jeigt Ce^tgangsteilnel^mctinitín 6cr Keid^sfü^rcrinnenfc^ule in Finows 
futt^ beim Stabjpttngin. 
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ARZTETÄFEL 

Dr. Mario de Flori 
Spezlalarzl fUr allgemeine Chirurgie 

Sprcchst.: 2—5 Uhr nachm., Sonnabends; 2—3. 
Ria Barto de ItBpetlninga 13B - II. andar - Tel. 4-0031 

DrMlck 
Facharzt 

für innere Krankheiten. 
Sprcchstuadcn täglich V. Uhr 
RuaLtberoBadaró73, Tel.2-337f 
Privatwohnung: Telefon 8-2263 

Deutsche Apotheke 
In Jardim America 

Aafertigung ärztlichcr Re- 
zepte, pharmazeutische 

Spezialitäten — Schnelle 
Lieferung ins Haus. 

RUA AUGUSTA 28 4 3 
Tel. 8-2182 

Dr. G. CHRISTOFFEL 
Diplom Berlin und Rio 

Spezialarzt f. innere Krank- 
heiten, bes. Verdauungs- 
störungen (Magen, Leber, 
Darm, Ernährung), Bron- 
diialleiden (Aálhma), Herz, 
Stoffwechsel. - Tel. 4-6749 

Praça Republica 8 
»0-12 und 4-6 Uhr. 

Dr. Ericli iller-Cariiiliii 
Frauenheilkunde und Geburtshilfe 
Röntgenstrahlen — Diathermie 

Ultraviolettstrahlen 
Kons.: R. Aurora (0J8 von 2-4»30 
Uhr. Tel. 4-6898, Wohnung: Raa 
Groenlandia Nr. 72. Tel. 8-Í48I 

Deutsche Hpotbeke 

Siimiig 6i|iiiciic^ 

IRua Xlbero SSaDató 45-A 
Bäo Paulo / ttel. 2 4468 

S)ii)Iomierter 

§tiinS lottinti 
12. SÍTimer 1232 

Sciefon 2=7427 

Farben - Lacke - Pinsel 

und alle übrigen Bedarfsartikel 

für Hausanstrich und Dekoration 

M ÜI lcr& Ebel, R.José Bonü aclolM 

Vor 

Annahme falschen Geldes 
schützt der bargeldlose Zahlungsverkehr 

Eröffnen Sie ein Konto beim 

Banco Ällemäo 

Jransatlantico 
RUA 15 NOVEMBRO 268 

und zahlen Sie Ihre Rechnungen 

per Scheck! 

Zu jeder gewünschten Zeit erhalten Sie 
von uns einen Auszug ihrer Rechnung, um 
Ihnen die Kontrolle über Ihre Zahlungen 

zu erleichtern. 

Rua Victoria 186 — Tel. 4-4561 
São Paulo Inh.: Emil Russig 

nnH 

Éeffanrant 

Ältestes deulscKes Famlllenlokeil 

AoFranciscano 
Bürgerliche Küche - Gutgepflegte Getränke 

Rua Libero Badaró 481 - Telefon t 3'13I2 
São Paulo 

Deulsdit FãÉrel und dieiDiscIie Wasctanslall 

99 S£àx:oniâ 
99 

Annahmestellen : Rua Sen. Feijó 50. Tel. 2-2396 
und Fabrik: Rua Barão de Jaguara 980. Tel. 7-4264 

Pres. LelifeMund Coeltioi 
Dr. Waller Hoop 

RecUlsanwKlle 
São Paulo, Rua Libero Badaró Nr. 30, 

Pelef.: 2-0804 — 2. Stock, Zim. 11 — 16 — Postfach 4441 

I 

Deulsche Uhimacheiei 

BnS S.BSntO484,1.St., SflSll (über Casa Leite) 

Sciitidt 

§aiiliit)crfct 

;>iii^arb ^röttinger 
@belftetnf(f)[eiferei. SRua 
Saoter Solebo 8=21 — 
Selefon: 4=1083 

Sorge ^ammann 
®eutfc^e ®atnen= u. $crren= 
fd^neiberei. (Sroße Stuäroaöl 
in nat. u. auSlänb. Stoffen. 
iR.apiranfla 193, g:eL4.2320 

Sofcf 
©rftflaffige Sc^neiberei. — 
SJläitge iPrcife. — 9lua ®om 
3fofé bc 99arro§ 266, foBr., 
®ão ißaulo, Telefon 4»47£5 

^einrt^ 8u^ 
©eutfd^e ©c^ul^mad^erei 

3iua @ta. ©pl^igenia 225 

@eorg ^tegmann 
0(^neibertneifter 

ÍRita Sturora 18 

^oão 
i^lem^tterei, ^nfiaHattott. 
SRegiftr. SRep, be SIguaê unb 
@âg. — ÍRua SUlonf. !ßQffa= 
laqua 6. S^elefon 7=2211. 

Sanbgraf 
girmenfc^ilbet 
Stellamemalerei 

SWua ®oI. ba spatrio 691 
SEcIefon 3=8445 

Die beste Milch in São Paulo 

S. A. 

Fabrica de Produclos 

Alimenlicios "VIG O R" 

Roa Joaquim Carlos 178 
Tel. ! 9-2I6J, 9-2162, 9-2J63 

Rua Aurora Nr. 135 

AbII8íIbs dinlsches Möbelhaus 

Orosse Auswahl in kompl. 
Zimmern u. Einzelmöbeln. 
Audi TAUSCH und KAUF 
von gebraucht.Mõbelátücken 

Aços Roechlíng 

Der gole deolSGlie Slabl! 

0 

Eigene Härtestube 
mit modernsten Einrichtungen zur Verfügung unserer 

Kundschaft! 

São Paulo 
Rua Augusto de Queiroz 71—103 

Rio de Janeiro 
Rua General Camara 136 

Porto Alegre 
Avenida Julho de Castilho 265 

Vertretungen in Brasilien: 
Curityba - Beiern do Pará - Bello Horizonte 

Bahia 

in anderen sfldameriltaaischen Ländern: 
Buenos Aires Montevideo 

Santiago de Chile 
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(24. Fortsetzung) 

Er selbst steht nicht — und das ist das 
Olüdk, das dem jungen Mann hier in der 
Irrenanstalt wieder zulächelt —, er selbst steht 
nicht zu der uralten Firma, und wenn das 
kein Wunder ist im Deutschland der Revolte 
von 1918, so gibt es überhaupt kein solches. 
Er hat es bisher — es gehörte e;in Unge- 
heuerliches dazu — fertiggebracht, sein Aerz- 
tefcollegium sauber zu halten. Er wird an 
dem Tag, an dem es gelingt, entgegen sei- 
nem Willen ihm von oben herab einen Ju- 
den aufzuoktroyieren, den Zylinder nehmen: 
tahr wohl, Beruf und Dienstgehalt, aber in 
diesem Falle; ohne mich! Denn er besitzt 
das, was nicht viele haben in diesen 1 rauer- 
jahren unmittelbar nach der Inflation: Cha- 
rakter und Rückgrat. Und darüber hinaus 
ein wissenschaftliches Rüstzeug, das ihn längst 
bis auf die oberste Stute geführt hätte, wenn 
eben im deutschen Vaterland nicht — Juda 
am längeren Hebelarm sässe. 

Der Direiktor unterhält sich lange mit dem 
neu Eingelieferten, er tastet sich in dieser 
ersten Aussprache vor, er hebt bei dem an- 
deren schon jetzt eine Schranke nach der 
anderen auf. Er tastet sich zurück bis an 
den Ursprung, und auf einmal weiss der 
Kranke: jawohl, eigentlich fiel es mit oder 
nach einem bestimmten Kolbenschlag über ihn 
her. Von da an datiert es, plötzlich weiss 
er es ganz gewiss. 

Der Untersuchende beugt sich vvieaer über 
ein Gutachten: „Hier ist aber nicht ein Wort 
davon zu lesen," sagt er. „Haben Sie selbst 
denn nicht darauf aufmerksam gemacht?" 

„Nein antwortet der Kranke, ein we- 
nig verzagt. . ., „ich wusste es ja vorher 
nicht, oder... ich kam nicht darauf. Mir 
war es während der ganzen Zeit als. . . 
habe man mich .. . vertauscht," endet er, mit 
hörbarem Aufatmen. „Als sei irgend etwas 
in mir. .. gespalten, etwas, von dem ich 
früher nie etwas gewusst habe." 

„Üna — ist Ihnen auch jetzt noch so?" 
tragt der Direktor, behutsam und voll herz- 
licher Anteilnahme. 

„Nicht mehr so. . . stark, wie es bis vor 
kurzem noch war," lächelt der andere. 

„Nun — man wird sehen," beendet der 
Oberarzt die Unterredung. Und seine Oe- 
danken über diesen keineswegs alltäglichen 

Fall lauten in eine abseitige Richtung. Er 
hat schon manches erlebt, manches erfahren 
in seinen 20 Dienstjahren. 

Es gibt hier sogenannte Hauptunruhe-Sta- 
tionen, und 'gibt andere. Es gibt schwere, 
absonderliche Fälle, und es gibt leichte. Es 
gibt die üblichen, in derartigen Anstalten 
überall anzutreffenden Typen: Menschen, schi- 
zophrene Menschen, die kein besonderes In- 
teresse erregen: solche, die sich für den Kai- 
ser von China halten oder auch aur göttli- 
che Ehrungen Anspruch erheben, meist ge- 
hören sie zu den harmlosen Fällen. 

che ihn selbst. Werde heiraten, meine Braut 
wartet schon!" Und der dazu seinen FlaJc- 
kerblick brennen lässt, und in fanatisch ver- 
quälten Bewegungen sich abmüht, den nicht 
erhaltenen Ring auf den Goldfinger der rech- 
ten Hand zu streifen, um nach wenigen Mi- 
nuten sein Ansinnen zu wiederholen. 

Er fragt sie alle, die Wärter und Aerzte 
nicht ausgenommen. Sie lachen, antworten mit 
einem Scherzwort und gehen weiter. Sie ken- 
nen das, seit Jahren schon. 

Ein junger Mann lächelt zuerst. Als er 
es zum zehntenmal hört, wendet er sich ab. 
Als ihm aber wohl hundertmal immer die- 
selbe Bitte, immer mit den gleichen Worten, 
vorgetragen worden ist, hundertmal in drei 
Tagen, da bedarf es aller Selbstbeherrschung, 
um den Entschluss zur Flucht in einen an- 
deren Raum aufzubringen. 

Una dabei gehört der Mann noch zu den 
harmlosen, er wird, sobald es die Jahreszeit 
zulässt, aut dem benachbarten, zur Anstalt 
gehörenden Gutshof wie zahllose andere auch 
mit landwirtschafthchen Arbeiten beschäftigt. 
Er erhält sogar — wie viele andere seiner 

Aeltestes und 

vornehmstes Haus 

$icnnenic 

Nachm. und abends 

gutes Konzert 

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

Eins gibt es nicht: die Gummizelle, denn 
sie ist nur im Gebiet der Fabel und des 
Kriminalreissers anzutreffen. Und doch bleibt 
genug, dass ein Mensch den Aufenthalt hier 
trotz Ruhe und Ordnung und sorgsamer Pfle- 
ge als immerwährende bohrende Qual empfin- 
det, dass er sich fühlt, als sei er bereits 
im Vorhof der Hölle angelangt. Denn diese 
Gesellschaft, aut die wirklich das Wort von 
aen Aermsten der Armen zutrifft, diese Viiel- 
zahl menschlicher Schattengestalten, die ihn 
dauernd umgibt, greift bis m die feinsten 
Verästelungen seiner Seele und muss aut die 
Dauer auch den letzten vielleicht noch ge- 
suna gebliebenen Keim ertöten. Der Irrsinn 
flackert — in j'edem Wort, in j'eder Geste 
zum Ausdruck kommend. 

Da ist der eine, der Hauptquälgeist, der 
den Neuen gleich schon in der ersten Stunde 
bestürmt: „Ich hab' dir doch meinen Ring 
geliehen, nicht? Den dicken Goldring, mit 
meinem Monogramm, du weisst doch wohl? 
Nun — gib ihn mir wieder zurück, ich brau- 

Art auch — einmal in der Woche Ausgang. 
Dann spazieren sie, vergnügt schwatzend, ins 
naheliegende Städtchen, und in den Wohnun- 
gen sagen dann wohl die Hausmütter: Kin- 
der, sperrt die Türen zu, die aus der An- 
stalt haben ihren Ausgang. Una doch passiert 
es dann hin una wieder, dass einer von 
ihnen plötzlich vor der Wohnung steht und 
einen schmutzigen Kragen erbettelt, völlig 
harmlos und mit kindisch lächelnden Gesichts- 
zügen, aber — ein schmutziger Kragen muss 
es sein, kein sauberer. Und nur, wenn sie 
— entgegen dem strikten VerDot — Wirtschaf- 
ten aufsuchen, wenn sie Alkohol zu sich ge- 
nommen haben, wird ihnen von der Anstalts- 
leitung j'eder weitere Ausgang gesperrt. Denn 
Alkohol ist bei ihnen mit einem Rückfall 
ins Tierische verbunden. 

Es gibt schlimmere Fälle. Der junge Mann 
beobachtet an einem Abend, dass sein Nach- 
Dar aut dem Gemeinschat'tssaal, unter der 
Bettdecke liegend, seltsam ruckende Bewe- 
gungen ausführt, und hört dazu ein dump- 

fes Röcheln. Er eilt zu dem Wärter, una der 
Mann kommt gerade recht, einen Selbstmör- 
der zurückzuhalten. Der Kranke hatte sich 
ein Handtuch überquer um den Hals ge- 
schlungen und riss mit aller Kraft an den 
beiden Zipfeln, sich so die Luft abschnü- 
rend, Es war die höchste Zeit, er war vom 
Erstickungstod nicht sehr weit entfernt, aber 
im übrigen: der Vorfall selbst bedeutete für 
den Neuling nicht das Aufregende. Bedeu- 
tung, übergrosse Bedeutung gewann vielmehr 
die in Sachlichkeit erstarrende umsichtige Art 
des aufsichtführenden Wärters, die mehr als 
zehn lange Reden dartat, dass es sich hier- 
bei um einen der üblichen, keineswegs be- 
merkenswerten Vorfälle handelte. 

Es gibt auch sonst noch unter der Ober- 
fläche sehr, sehr vieles. Dinge geschehen hier, 
die mit Namen nicht einmal anzudeuten sind. 
Es hiesse, das Tier beleidigen, würde man 
aavon noch als von dem Tierischen im Men- 
schen reden. Und ein Mann muss sie zum 
Teil miterleben, mitansehen, der nun nicht 
mehr nur im Vorhot, sondern in der Hölle 
selbst zu sein glaubt. Denn hinter der Aus- 
heilung der neuerlichen Kopfverletzung, hin- 
ter der wiedererstarkenden Vernunft, drängt 
sich die eine das Grauen des Infernos in 
sich bergende Frage: Du... hier?! Und — 
wie lange noch . .. wie lange noch... 

Einmal erfasst ihn ein Entsetzen, ein unaus- 
löschliches, das ihn nicht überkam, als er 
mit seinen Kameraden — den sicheren Tod 
vor Augen — gefangen genommen wurde, 
damals, als die Roten im Ruhrgebiet wüteten. 
Er spaziert während der Mittagszeit im 
Schwärm zahlloser anderer Kranker auf dem 
Hoi auf und ab, immer bis zu dem hohen 
Eisengitter hin, hinter dem die Frauenabtei- 
lung beginnt. 

Die „Harmlosen" werden, von der Früh- 
jahrsbestellung, die in diesem Jahr ausser- 
ordentlich zeitig eingesetzt hat, zurückkom- 
mend, auf den Hot geführt, sie reden lustig 
durcheinander, aber alle starren dabei zur 
Frauenabteilung hinüber. Und plötzlich wird 
auch aut dem jenseitigen Hot eine grosse 
Schar von Frauen und Mädchen sichtbar, die 
ebenfalls ihre Tätigkeit wegen der Mittags- 
pause unterbrochen haben, und nun geschieht 
es: die vom Feld gekommenen Männer stür- 
zen tobend und schreiend — aufgeregt wie 
Wilde beim Kriegstanz — zum Gitter hin, 
die Frauen und Mädchen fliegen — ^leicher- 
massen wie von einem übermächtigen Tneb 
befeuert — ihnen entgegen, und der junge 
Mann schliesst die Augen: o Gott, nun wird 
es geschehen, sie werden das Gitter über- 
klettern und dann werden sie übereinander 
herfallen, hier, unter freiem Himmel. 

Der junge Mann schwankt ein wenig, imd 
dann holt er die letzte Reserve an Willens- 
kraft aus sich hervor, denn wenn ihn je ein 
echter Wahnsinnsgedanke überkam: in die- 
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Das End@ traegt die Last.... 

Im letzten Lebensab- 
schnitt — dem Greisenalter 
—ist es noetiger denn je, 
sich Kraft und Energie zu 
erhalten, damit die Wider- 
standskraft gegen Krank- 
heit und Gebrechen nicht 
nachlaesst. 

® Nichts ist dafuer besser 
geeignet als TONICO 
BAYER, das hervorragend!; 

Staerkungsmittel von sicherer und anhaltender Wirkung. 
Tonico Bayer erneuert das Blut, kraeftigt die Muskeln und 

^staerkt das Nervensystem. 

• Tonico Bayer ist eine wertvolle Hilfe, wenn es darum 
geht, sich trotz der Last der Jahre den guten Humor und 
die Gesundheit zu erhalten. 

Beginnen Sie noch heute mit einer Flasche Ton'co Bayer! 

WAS IST TONICO BAYER? 
Es ist das Staerkungsmittel, das nach 
dem heutigen Stand der Wissen- 
schaft alles enthaelt, was fuer den 
Organismus lebenswichtig und wert- 
voll ist; naemlich Vitamine, Leber- 
extrakt. Calcium, Phosphor und an- 
dere Substanzen von grossem thera- 
peutischem Wert. Tonico Bayer 
wird von den weltbekannten Bayer- 
Laboratorien hergestellt. Bedarf es 
noch einer weiteren Garantie? 

' ER N ÈU E RT DI E iL E B EN SK R A FT 

C O n f e i Í â r i â A.lle]Xlâ 

empfiehlt seine (f. Torten. 
Ktichen aller Art. tägl. fr. 
Schwarz- und Kommisbrot. 

  sowie westfäl. Pumpernickel 
Telefon) 5-5028 usw. 

Willlelm Beurscligens 

moderne Bäckerei 

Praca Princesa Isabel 2 

TietiMe 
Aellesie deulsctie Buchtiandlung 

Bna Sio Bento 541 - Caixa Postal 2-T São Faalo 
Reichhaltigstes Sortiment. Bestellungen werden rasch 

und gewissenhaft ausgeführt. 

CASA LITORAL 
Rua General Osorio 152. 

Tel. 4-1293 
Fcinále Wurálwaren, Butter, 
Käs«, Delikatessea aller Art. 

Sämtliche Backzutaten. 
Lieferung frei Haus. 

BANDONEONS .„d 

Schifferklaviere |Giili piiii| 

der Weltmarke AA (Alfred Arnold) sind die 
meist gesuditen. — Generalvertreter: 

Adolf Schwab, Pelotas Rio Grande do Sul 
Agenturen an verschiedenen Plätzen können 
noch vergeben werden. 

FLUGDIENST 

Telegr. AERONAUTA 
T«W.1 2-7W ■ SuccwMl 

■ Mhmn»t I SANTOS: 
T«M.i 5001 
r»« 15 4» N«»«ii»hr», If 

felpDmax 

sind mit Schnell-ZÜndung versehen, 
ohne Alkohol-Vorheizungf und brennen 

sowohl Gasolin wie auch Petroleum 

Erstklassige deutsche 
Qualitätsware der 

Ehrich & Graeiz Ä. G. 

Berlin SO 36 

Lieferbar in 3 Grössen bis zu 500 Kerzen, mit 
oder ohne Blendschirm 

Ausführlichen Katalog mit Abbildungen und Preisen, auch über Petromax- 
Hängelampen, -Tischlampen und die weltbekannten Graelzln-Alkohol- 

Hängelampen erhalten Sie im Fabrikslager 
E. OLDENDORF, Caixa postal 1072, SÃO PAULO 

Rua Senador Queiroz 79-A — Tel. 4-0190 
Agentur and Lager in Rio; LEO VOOS, Rio de Janeiro 

Rua São Pedro 106, 3° andar 
In Curityba: CLAUS JOHANN, Curityba, Rua Dr. Muricy 282-A 

ser Minute war es so. Als er die Augen wie- 
der Öftnet, hat der Spuk längst ein Ende, 
er irrte wieder einmal — grässhcfi irrte er 
— wie schon so oft vorher. Es ist nichts, 
es ist völlig harmlos, jeder Felüarbeiter hat 

.,,seinem" weiblichen Wesen etwas mitge- 
bracht: meist aus stillem Versteck angeeig- 
nete Winteräpfel, eine allererste Frühlingsblu- 
me, eine sonderbar geschnitzte Kartottel, ir- 
gendeine andere Kleinigkeit. Und die so Be- 
schenkten lachen autgeregt und grell, bedan- 
ken sich und zeigen dabei ein ausserordent- 
lich fahriges, aber auch beglücktes Gebaren, 
das zu der Geringfügigkeit der Spende in 
erstaunlichem Widersprudi steht. 

Der Direktor ist plötzlich mit Besuchern 
— wohl mit einer der zahlreichen Studien- 
kommissionen — aut dem Hot erschienen, 
er deutet auf das bunte Treiben und erklärt 
seinen Begleitern: 

„Das ist nun ihr grösstes Vergnügen, das 
man nicht stören darf, es wiederholt sich 
jeden Mittag, wenn die Männer vom Feld 
kommen, und jeder von ihnen hat seine Aus- 
erwählte, obwohl natürlich dafür Sorge ge- 
tragen ist, dass sie nie zusammenkommen 
fcönnen." Er erzählt noch einiges mehr, frei 
und offen, der junge Mann steht in seiner 
Nähe und hört es, doch wird der Leiter der 
Anstalt unterbrochen von jenem, der — zum 
wievielten Male wohl? — ihm den angeb- 
lich geliehenen Ring abfordert. Er weist ihn 
ab, lachend: „In den nächsten Tagen be- 
stimmt!" 

Sie kennen ihren Direktor alle sehr gut, 
die Kranken, es ist rührend, bei einigen zu 
beobachten, mit welch kindlichem Vertrauen 
sie an ihm hängen, er kann sich oft kaum: 
ihrer merkwürdigen Zuneigungen erwehren. 
Vom j'enseitigen Hof spricht ihn eine nicht 
übel aussehende Frau an: „Lassen Sie mich 
doch noch einmal nach JVtaria vom Kreuz 
wallfahren, Herr Direktor. Nur noch einmal, 
es isi doch ganz in der Nähe. Nur einen 
Nachmittag mal, am Abend bin ich dann 
wieder pünktlich zurück!" 

„Nächstens," sagt er, „nächstens." 
,,Warum schlagen Sie ihr das ab?" erkun- 

digt sich j'emana aus seiner Begleitung, „die 
Frau macht doch einen sehr ordentlichen Ein- 
druck, una sie sprach doch gewiss sehr, ver- 
nünftig." 

Der Gefragte gibt Antwort: „Das sagen 
Sie so einfach, aber Sie wissen j'a nicht, 
was ich weiss. Die Frau ist bereits Jahr- 
zehnte hier, und sie machte schon einmaf 
die Wallfahrt, vor bald zwanzig Jahren, es 
war in der ersten Zeit meines Hierseins. Sie 
kam auch wohlbehalten von Maria am Kreuz 
zurück, und nach neun Monaten hatten wir 
dann die Bescherung. Wenn Sie den Bur- 
schen sehen wollen: er liegt oben im Kran- 
kenbett, auf der Station der Lfnheilbaren. 

Lina da haben Sie zugleich ein klassisches 
Beispiel für das, was ich, Ihnen vorhin sagte: 
wenn wir eine vernünftige Gesetzgebung hät- 
ten, wenn man dafür Sorge tragen würde, 

dass nicht j'eder Schizophrenist und Kretin 
neue Idioten in die Welt setzen dürfte, dann 
ständen in einem halben /ahrhundert viele 
unserer Heil- und Pflegeanstalten leer. So 
aber päppeln wir alle Kranke mit ungeheurer 
Sorgfalt auf — jeder meiner Dauerinsassen 
kostet dem Staat mehr als einer seiner Sol- 
daten — und für die Erbgesunden bleibt ab- 
solut nichts übrig. Natürlich schliesst das 
nicht aus, dass ich mit dem einzelnen Men- 
schen grösstes Mitleid habe, aber — es liegt 
eben am System, das System ist grundver- 
k'ehrt, das war es ja auch, was ich Ihnen 
schon vorher sagte." 

Sie werden wohl nicht dauernd in der Nacht 
das Anwesen umkreisen. Aber was geschieht, 
wenn wirklich jemand ernst macht? Ob man 
in diesem Fall einen Steckbnef hinter ihm 
herschickt? 

Der junge Mann hat, in seine neuen, im- 
mer noch etwas umschatteten Uet>erlegungen 
versunken, das oberste Stockwerk erreicht. 
Hier oben befindet sich der grosse Saal, in 
dem zu bestimmten Tagen — an Weihnach- 
ten und bei ähnlichen Gelegenheiten — die 
Gemeinschaftsfeiern abgehalten werden. Hier 
oben gibt es auch ein förmliches Arsenal von 
Musikinstrumenten, die Anstalt verfügt über 
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Sein Begleiter schweigt. Der junge Mann 
starrt der fortgehenden Gruppe nach, ihn 
überraschte ein völlig neuer Gedanke, der 
das Bewusstsein, dieses nach und nach wach- 
sende, alte Umrisse ausfüllende Verständnis 
für alltägliche Dinge färbt und belebt; und 
der ihn ein werug zittern macht. Das unauf- 
hörliche Brausen im Schädel liess nach... 
und der Gitterzaun, der das ganze Anwesen 
umfriedigt, ist nicht allzu hoch. C/nten — 
einen halben Meter über dem Erdboden — 
der Steinsockel, darin eingelassen das Eisen- 
gitter, oben die spitz zulaufenden Widerha- 
ken ... gab es nicht früher mal andere Hin- 
dernisse, viel schwierigere, die auf der Flucht 
zu überwinden waren? Lfnd die Wärter...? 

eine eigene Kapelle, und die hat einen gu- 
ten Ruf. Es kam vor, dass bei besonderen 
Anlässen der Direktor selbst den Taktstock 
in die Hand nahm, er gilt als ein ausge- 
zeichneter Geigenkünstler — obzwar ihn kaum 
jemand hörte, da er nur zu Hause seiner 
Kunst nachgehen soll — und so teilt er 
diese Eigenschaft mit zahllosen anderen Me- 
dizinern, unter deren hervorragendsten Ver- 
tretern die Musik ja oft zu Hause war, 
so dass es den Anschein hat, als seien sie 
dafür besonders prädestiniert. 

Der junge Mann spielt, und es geht nicht 
rechts in Dur und links tn Moll, sondern 
es geht gut. Er spielt ohne jeden Zuhörer, 
und das ist ihm das liebste. 

LTnd so wagt er sich hier oben im Musik- 
saal der Heil- und Pflegeanstalt an Beetho- 
ven heran, und das geschah vordem selten. 
Nicht, als ob die technischen Fähigkeiten nicht 
ausgereicht hätten, sondern nur, weil ihn stets 
irgendetvyas abschreckte: geh' nicht zu weit 
vor, dahinter liegt terra incogm'ta. Liegt Un- 
bekanntes, liegt Dämonisches, es lockt dich 
dich, es hält dich, für dein Leben lang. 
Wenn du ihn je erspürtest, voll, bis in die 
letzte Tiefe, so findest du so leicht mcht 
mehr zurück. So bleibst du bei ihm, und 
alles andere, oder doch fast alles andere, ist 
schal und abgestanden dagegen. Dann rauscht 
nur der eine Strom des Lebens, es gibt nicht 
mehr die von allen geliebte Vielzahl, nur 
der eine Strom rauscht, und seine Mündung 
findet nicht im alles mvellierenden Meer der 
Unendlichkeit die ersehnte Auflösung. 

Sein Strom bleibt auch hier, was er ist 
wie der geheimnisvolle Gollstrom, der zwar 
auch durch Ozeane kreist und sich ihnen 
doch nicht mitteilt, der aber ganze Erdteile 
vor der eisigen Erstarrung, vor dem Zurück- 
fali in urzeitliche Aeonen bewahrt. Und so 
ist es wohl nur die Scheu vor der restlosen 
befbstautgabe, die ihn bisher abhielt: wer 
ihm naht, darf nur und nichts als Gefäss 
sein, das sich füllen lässt von seiner Gna- 
de, hingegeben an ihn und jedes eigenen 
Klanges entrückt. 

So spielt er und bricht mitten im Spiel 
gerade, nachdem er eine Notenseite gewen- 
det iiat, ab. Er wendet den Kopf: am Ein- 
gang des Saales steht der Direktor. Er kommt 
aui ihn zu, in seinem Gesicht steht ein 
lichtes Leuchten, eine Güte bricht daraus her,- 
vor, die wohl von keinem Leid der Erde 
vertrieben werden kann. 

Er schweigt, und es ist ein beredtes Schwei- 
gen. Und schliesslich sagt er: 

„Bitte, besuchen Sie mich heute abend in 
meiner Wohnung, so gegen 8 Uhr. Es wird 
mich freuen, wenn Sie kommen... und aus- 
serdem habe ich Ihnen etwas, das vielleicht 
für Sie wichtig ist, mitzuteilen." 

Und darauf verschwindet er ebenso laut- 
los, wie er gekommen ist. Ein junger Mann 
m einem Irrenhaus presst die Hand auf das 
Herz. Genau wie ein kleines Mädchen. Wie 
ein kleines Mädchen, das — erschrocken und 
beseligt zugleich — das erste Liebesgeständ- 
nis hinnahm. 

Die Villa liegt, tiet hinter über und über 
mii Knospen bedeckten Bäumen versteckt, in 
unmittelbarer Nähe der Anstalt, aber ausser- 
halD der sie umgebenden Umzäunung. Sie 
ist so eingerichtet, wie er sich das vorge- 
stellt hat, vielleicht noch ein wenig gedie- 
gener. Es prunkt nichts, es prahlt' nirgend- 
wo, aber alles, jeder Einzelteil, sagt: hier 
bin ich zu Hause, versteht ihr? Das ist wirk- 
lich meine Welt, die ich mir geschaffen habe, 
mit viel Arbeit, mit Kunstverständnis und 
Sammeleifer. 
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TELEFUNKEN 
OUUTtSTI ERTAHRUNG- DIE MODERNSTE KONSTRUKTION 

Es ist eine Frau da, eine gute und stille, 
die mit einer Handbewegung, dem Anflug 
eines liebreichen Lächelns mehr auszudrücken 
vermag, als manche ihres Geschlechtes mit 
einer langen Rede zu sagen weiss. Sie ist 
keineswegs überrascht von diesem Besucher, 
der „von nebenan" kommt, und wenn sie 
es wäre, so besässe sie genügend Takt, um 
es in keiner Weise merken zu lassen. 

Es ist ein Mann da, der zwar nicht das 
Berufliche draussen liess, sondern der bei- 
des, Arzttum und Menschsein, in einer so 
harmonischen Weise verbindet, dass nicht zu 
erkennen ist: wo beginnt das eine und wo 
hört das andere auf, unjd so miuss und wird 
es ja wohl bei allen grossen Menschenheltern 
sein, denn über allem, über seinem Urbanen 
Wesen steht der Wille zum Helten. 

„Und nun erzählen Sie," sagt er, behag- 
lich im Ledersessel zurüÁgelehnt, „erzählen 
Sie alles, was Sie auf dem Herzen haben, 
wie man so sagt. Mir können Sie sich ohne 
Scheu anvertrauen, ich bin ja aus mancher- 
lei Unterlagen bereits ausreichend orientiert, 
kenne aber alles, besonders den. .. Vorfall 
mit diesem Dr. Singer, nur von Ihrer. .. 
Gegenseite her." 

Gegenseite . .. denkt der junge Mann, und 
das Wort hat einen jubelnden Beiklang. Ge- 
wiss hat er etwas Besonderes, sagte er nicht 
mittags, er hätte vielleicht Wichtiges mitzu- 
teilen? 

Und dann erzählt er. Stockend und unbe- 
holfen zuerst, immer wieder unterstützt una 
zum Wesentlichen geführt durch kluge, von 
der anderen Seite an ihn gerichtete Fragen. 
Manches ist noch recht unklar, manche Lük- 
ken klaffen noch, aber sie lassen sich leicht 
schliessen. Ein junger Mann erzählt und das, 
was sich bei ihm auf den Zeitraum eines 
knappen Jahres zusammendrängte, ist beileibe 
nicht wenig. Das allein (könnte bei manchem 
schwachen Menschen genügen, den Wagen 
des Lebens auf ein totes Geleise rollen zu 
lassen, vor den Prellbock des Nichtweiter- 
könnens. Es ist genug, die Signalstränge ein 
wenig zu verwirren, die da ein „Halt" an- 
zeigen oder ein „Freie Fahrt", und es brauch- 
te nicht einmal zu diesem Zusammenstoss ge- 
kommen zu sein, bei dem Gummiknüppel und 
Pistolenkolben regierten. 

„Also die Juden —," meint der Haus- 
herr, „und unter ihnen vor allem ein Herr 
Dr. Singer, und jetzt ist mir auch manches 
andere klar. Zu meinen Freunden haben sie 
ja nie gehört, werden es auch nie, und 
Ihnen haben Sie ja mehr als nur übel mit- 
gespielt. Man hat Ihnen nämlich — auf gut 
Deutsch gesagt — zuerst den Schädel ein- 
schlagen lassen und sie dann für verrückt 

Stilles Behagen 
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Frohes Genießen! 

erklärt, verstehen Sie? Aut diese Weise wur- 
de der sogenannten Gerechtigkeit Genüge ge- 
tan, una man war sie los, aut die bequem- 
ste Art. 

Ich könnte Ihnen das näher erklären — 
ich meine jetzt die Hiebe aut Ihren Schä- 

Erbe eines Goethe, eines Schiller anzutreten, 
begann der arrogante Literaturbetrieb, der 
jetzt bei uns seinen Höhepunkt erreicht ha- 
ben dürfte; als Marx und seine Nachfolger 
in der deutschen Arbeiterschaft Fuss fassten, 
zerrissen sie den dünnen Faden des völki- 

del und die damit verbundenen Folgen —, 
fachwissenschaftlich erklären, aber — davon 
würden Sie doch kaum etwas verstehen," 
lacht er in gewinnender Herzlichkeit. Und 
sein Besucher versucht sich auch ah einem 
Lächeln, und es ist das erste seit langer, 
langer Zeit. 

„Dann stehen Sie nicht... zu den Juden, 
Herr Doktor?" fragt er zaghaft. ,,Das ist 
für mich so... unwahrscheinlich .. 

„Ich? Sie wollen mich vvoni beleidigen, 
was?!" unterbricht ihn der andere. „Soll ich 
Ihnen kurz meinen Standpunkt klarlegen? Es 
dürfte nämlich — wie ich annehme — für 
Sie eine Freude sein, zu hören, dass doch 
noch nicht alle Deutschen dieser Gesellschaft 
hörig sind. 

Sie sind ja Musiker, wie ich heute mor- 
gen festgestellt habe, nun, da werden Sie 
Richard Wagner kennen. Wissen Sie, wie er 
sie nannte? Er bezeichnete den Juden als 
den plastischen Dämon des Verfalls, und das 
scheint mir die beste Formulierung zu sein. 
Sie können anfangen und aufhören, wo Sie 
wollen: es bleibt immer dasselbe. Als zur Zeit 
der Kleinstaaterei die deutschen Fürsten in 
die Hände der Juden fielen, breitete sich der 
Verfall im Volke aus. Als die Juden in die 
Dichtkunst einzudringen versuchten, als einige 
Ueberhebliche unter ihnen sich vermassen, das 

sehen Zusammenhaltens durch ihre Klassen- 
kampftheorien, vernichteten unter ihnen den 
letzten höheren Idealfunken und erklärten die 
Magen- und Lohntrage zum einzigen Mit- 
telpunkt; als Wilhefm der Zweite sich mit 
den Juden abgab, begann sein Stern zu sin- 
ken; als das deutsche Staatsschiff in den 
Sturm der Unruhen von 1918 trieb, sassen 
Juden an seinem Steuer, und Juden sina es 
auch, die unser Vaterland und die noch kom- 
menden Generationen deutscher Menschen an 
das Ausland versklavt haben. Sie sind die 
einzigen, die dabei verdienen, wie sie ge- 
nau so die einzigen sind, die den Weltkrieg 
zu einem für sie lukrativen Geschäft gemacht 
haben. Wollen Sie noch mehr hören?" fragt 
der Mann, und es ist klar, er möchte sei- 
nen Besucher, dessen Einstellung ihm längst 
bekannt ist, aufheitern. 

„Wollen Sie noch mehr hören? Soll ich 
Ihnen etwas aus meiner Berufsarbeit, aus 
meinem Gebiet erzählen? Ein kleiner Jude 
aus Wien wurde gerade in diesen Jahren auch 
bei uns zur grossen Sensation: er entdeckte 
in jedem Menschen ein Schwein, ein anderer 
aus Verona besass die Stirn, das Genie un- 
ter die Halbidioten zu zählen und den gröss- 
ten Verbrecher, wenn nicht zu verherrlichen, 
so doch ausreichend zu entschuldigen; wie- 
der andere erfanden den Irrsinn des Dadais- 

mus, führten das Volk von j'eder wahren. 
Kultur hinweg und priesen die Ausgeburten 
ihrer schmutzigen Phantasie als höchste Kunst; 
wieder ein Jude — Weininger heisst er — 
tritt vor die Oeffentlichkeit und bezeichnet 
die Frauen und besonders die deutsche Frau 
als einen Morast von Abscheu und Minder- 
wertigkeit; und natürlich hat er dafür hoch- 
wissenschaftliche Begründungen, und so könn- 
te ich Ihnen eine Predigt halten, eine lange 
Predigt, die nur das eine dartut, das Wagner 
in die Worte — plastischer Dämon des Ver- 
falls — kleidete. Und das sind sie." 

Das Gesicht des jungen Mannes leuchtet: 
„Eine aufschlussreichere Predigt habe ich nie 
gehört!" sagt er. 

„Nun — es ist nur ein kleiner Ausschnitt, 
und es ist nicht einmal viei Neues darun- 
ter," antwortet der Hausherr. „Erstaunlich 
ist nur, dass unser Volk blind ist, dass es 
sich nicht mehr wehrt gegen diese verder- 
bende LTeberfremdung. Wie sagt Paul de La- 
garde von ihnen; wo ein Jude Fuss fässt, 
gibt es in kurzer Zeit zwanzig Juden, und 
wo es zwanzig gibt, regieren sie, weil Mit- 
glieder gebildeter Nationen die von den Ju- 
den ohne Scheu angewandten Mittel, Ein- 
fluss zu erwerben, verschmähen, weil sie zu 
rücksichtsvoll sind, frei von der Leber weg 
zu reden und nicht den Mut besitzen, zu 
handeln. So ist es, nicht anders, und ich 
sehe den Tag kommen," fährt der Sprecher 
langsamer fort, beherrscht und doch einen 
1 ei seiner inneren Traurigkeit preisgebend,, 
„an dem sich die Arier jüdisch tarnen wer- 
den, um überhaupt noch existieren zu kön- 
nen." 

,,Das — glaube ich denn doch nicht!" ent- 
fährt es seinem Besucher. 

„Nun — warten wir ab! Die Anzeichen 
sprechen nämlich sehr dafür; wissen Sie zum 
Beispiel, dass sich sogenannte deutsche Schrift- 
steller bereits eines jüdisch khngenden Pseu- 
donyms bedienen, um überhaupt einen Ver- 
leger für ihre Arbeiten zu finden? Dass es 
für sie die beste Reklame -bedeutet, j'a, dass 
Sie es in Einzelfällen bereits darauf abge- 
sehen haben, von rechtsradikaler Seite an- 
gegriffen zu werden., weil sie dann mit dem 
fiinweis darauf sofort in einem jüdischen 
Verlag unterkommen?" 

„Davon hatte ich allerdings keine Ahnung,"' 
murmelt der junge Mann. 

„Sehen Sie? Warten wir ab, was erst noch 
kommt!" 

„Und doch wird es einmal anders kom- 
men," flüstert der junge Mann. 

99 Sublime** 
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„Es müsste schon ein Wunder geschehen," 
schliesst, resigniert, der Hausherr. „Aber — 
hoffen wir aui dieses Wunder, und... hot- 
ten Sie auch für sich selbst," setzte er, in 
völlig verändertem Tontah hinzu. „Denn ich 
höre ja: Sie beobachten schon wieder scharf, 
für die über Sie abgegebenen Gutachten gebe 
ich ohnedies nichts. In einigen lagen müs- 
sen Sie es ganz überwunden haben!" 

„Und dann . . . ?" flüstert der andere. Und 
■daraut umflort sich sein Blick, er fällt jäh 
wieder zurück in die alte Düsternis, die Schat- 
ten breiten sich wieder aus, immer noch 
hängt der dunkle Vorhang in seinem Innern, 
der ihm d'en Eintritt in das wache Sein ver- 
wehrt. 

Der Arzt beobachtet es, kämpft mit einem 
jäh autgetauchten Entschluss. Er wird es ver- 
tragen können, sagt er sich, er ist im Kern 
gesund — ein gewaltiger Ruck könnte ihn 
wohl wieder mit einem Schlag aut die rich- 
tige Bahn bringen. Und docii vibriert sogar 
seine Stimme ein wenig, als er leichthin sagt: 

„Ich hörte Sie heute spielen, wie wäre 
es, wenn Sie sich dort.an den Flügel setz- 
ten? Musik tutt immer gut..." und damit 
erhebt er sich, geht zum Notenschrank. 

Der junge Mann steht aut. Er setzt sich 
aut den ledergepolsterten, lehnenlosen Stuhl 
vor dem Instrument, der Hausherr breitet 
ein aut dem Rücken verborgen gehaltenes 
Notenblatt vor ihm aus, der junge Mann stellt 
es aut die Leiste des Deckels. Er sieht: Mo- 
izart. 

Er hebt die Hände, um zu spielen, der 

Arzt verfolgt jede Phase mit brennender Be- 
gier, doch der Mann lässt die Hände wie- 
der sinken. Beugt sich vor, beugt sich sehr 
langsam vor, dann nehmen seine Hände das 
Notenblatt, und ein Laut, der nicht von den 
Lippen und nicht von den Stimmbändern her- 
vorgebracht wurde, entringt sich seiner Brust. 
,,Nun ... bin ich ... vvirkUch .. . wahnsinnig 
. .." murmelt er daraut, „denn das — ist 
unmöglich!"' 

,,Sie sind nicht wahnsinnig, sondern Sie 
sind gesund! Was Sie da in Händen halten, 
kam aut Umwegen zu mir, mit Ihrer Adres- 
se. Und das Mädchen ist tot — und der 
Mann auch. Man fand sie — vergiftet!" 

Ein zweifer Schlag, ärger als der des Kol- 
bens, trat ihn vor den Schädel. Ein solcher, 
der gewaltsam zurechtrückt, was gewaltsam 
in Unordnung gebracht wurde. 

Er hält Mozarts letzte Komposition in sei- 
nen Händen. Dieselbe, die er an jenem Sonn- 
tagnioi'gen in ihrer Wohnung spielte. Auf 
die Innenseite des Titelblattes hat sie die 
Worte geschrieben: Du hattest doch recht, 
man soll nicht über Zäune klettern. 

Ein junger Mann legt plötzlich die Hände 
vor das Gesicht und weint. Lautlos quellen 
die Tränen. Es ist zuviel, es ist viel mehr 
als nur zuviel. Man riss ihn zwar vom Ab- 
grund zurück, aber man riss auch seine See- 
le äut. Und der Berg des Wehs erdrückt 
ihn fast, denn nun erst weiss er: er ist in 
einem Irrenhaus. Zum erstenmal schlägt ihn 
die taghelle Erkenntnis, wohin er gekommen 
ist, er weiss es ganz genau, er braucht 

nicht zu tragen — wo bin ich — denn es 
steht alles sichtbar, so klar wie der Giptel 
eines Gletschers in der Höhensonne, vor sei- 
nen Augen. 

Er kennt jeden Vorgang der letzten Zeit, 
er sah j'a auch alles vorher, er erlebte es 
selbst, musste hindurch, nur — vordem lag 
alles, wie unangreifbar, unter einer schwe- 
ren Glasplatte, und diese Glasplatte wurde 
mit einem Gewalthieb zertrümmert, und die 
Splitter traten tiet ins Fleisch. Und die Wun- 
de seines Lebens blutet... 

Der Arzt lässt ihn gewähren, lässt ihn 
weinen. Führt ihn langsam zurück, mit be- 
hutsam streichelnden Worten. Er sieht, er 
hat gesiegt, die ätzende Wahrheit zertrass 
alle Schlacken der Letztzeit, zum Vorschein 
kam der Kern. Zum Vorschein kam der gu- 
te, alte, der nun ein wenig leidgeprüfte Pe- 
ter Mönkemann. Und mochte er auch wei- 
nen, gerade das war schönstes Symptom die- 
ser Pterdekur, er würde bald wieder von 
1 ränen zu anderem anlangen. 

„Es ist ein etwas rätselhafter Fall," be- 
ginnt der Arzt, im Raum aut und ab gehend 
und seine Zigarre rauchend. „Die Zeitungen 
waren tagelang voll davon, denn für die Oef- 
tentlichkeit ist die Angelegenheit ziemh'ch 
schleierhaft. Der Mann war kurz vor dem 
noch befördert worden, allem Anschein nach 
muss das Mädchen aber zum Gift gegrif- 
fen haben, als Tochter eines Apothekers wuss- 
te sie ja am besten damit umzugehen." Er 
schweigt lange. 

Er hört kaum die Flüsterworte des ande- 

ren, er erahnt sie mehr: „Nein —" antwor- 
tet er, „einen Briet oder etwas Aehnliches 
hat man nicht finden können, das gerade 
war für die Behörde das Erstaunliche. Und 
das Notenblatt dort hat sie — dem Post- 
stempel nach — einen Tag vorher aufgege- 
ben. (Schluss folgt) 
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Drave kam aut seinem gefährlichen Weg 
nur langsam voran, weil er nicht sprang 
und liet, sondern bedachtsam arbeitete. Jetzt 
musste doch schon der erste Sichuss hoch- 
gehen? Nein: Drave stieg jetzt sogar noch 
am Felsen der Abschachtstelle empor, zog 
ab, kletterte gleichmütig wieder herab und 
ging, an der qualmenden Sprengstelle vor- 
bei, zum nächsten Schuss. Seine Füsse schrit- 
ten im blauen Dunst. 

„Nein —!" Käthe war marmorblass. Sie 
presste die Hände an den Mund und dann 
VQr die Augen; sie konnte es nicht mehr 
mit ansehen, 

Oskar Fabinke auch nicht. Er spürte ein 
Zittern aller Glieder una konnte nichts da- 
gegen tun. Auch viele der Umstehenden, die 
das noch nicht erlebt hatten, hatten kalkige 
Gesichter. Da konnte Fabinke sich nicht mehr 
halten. „Drave —! Mann —! So laufen Sie 
doch weg!" schrie er und wart die Arme 
in die Luft. 

„Keine Autregung, Herr Fabinke — bei 
uns herrscht Ordnung!" klang eine lachende 
Stimme auf. „"Bei uns geht alles nach der 
Lfhr!" Bilgram ging an dem Mann mit der 
roten Fahne vorbei. 

Drave hatte den letzten Schuss abgezogen 
und kam nun mit schnellerem Schritt heran. 
Er sagte ein paar Wiarte zu dem Bauführer, 
una beide stellten sich hinter eine Kipplore. 

Die Zuschauer atmeten auf, und jeder hatte 
in diesem Augenblick etwas für den lachen- 
den jungen Schachtmeister übrig. Nicht zu- 
letzt die Männer des Krieges, die solche 
Kaltblütigkeit zu werten wussten. 

Mit einem Kanonenschlag ging der erste 
Schuss fioch, hob einen riesigen Schwall von 
Dreck und Gestein aus, der prasselna nie- 
derstürzte. Schlag aut Schlag tofgten jetzt die 
Explosionen. Schwarze Kauchkegel standen ge- 
gen den Himmel una glitten in sich zusam- 
men. Eidbrocken und Steine flogen durch 
die Luft; unter ohrenbetäubendem Krachen 
una Bersten sanken ganze Felswände aut 
die Sohle. 

,,Acht... Neun...!" zählte Max Kulme. 
Stille ringsum; Stille aut der Strecke. Rauch 

zog in dicken Schwaden. Die Frontsoldaten 
unter den Zuschauern verzogen das Gesicht 
und schnüffelten widerwillig. Ein verdammt 
bekannter Geruch, der |äh Erinnerungen wach- 
riet, die ein Frösteln über die Schultern jag- 
ten. Das war hier jetzt nicht anders, als hät- 
ten „Füntzehner" eingeschlagen. Nur wur- 
de aamals weder ein Warnungssignal gebla- 
sen noch eine „Getahrenstrecke" abgesperrt. 

„Verdammt — der zehnte Schuss kommt 
nicht!" knirschte Max Kühne durch die Z^hne. 

„Versager!" bestätigte der Mann mit der 
roten Flagge und warnte: „Es bleibt abge- 
sperrt, bis das Signal kommt!" 

„Ja, was wird denn nun? Der Schuss kann 
doch jeden Augenblick noch hochgehen? Es 
kann doch niemand — —?" Oskar Fabinke 
rüttelte Max Kulme autgeregt am Arm. 

Der deutete mit einer Kopfbewegung vor- 
aus: Die Schachtmeister und Bilgram gingen 
vorsichtig aut die Sprengstelle zu.. . „Ja," 
erklärte Kühne, „da muss jetzt der Spreng- 
meister 'ran, Wer denn sonst?" 

„Na, und was geschieht weiter?" 
„Der Schuss wird angebohrt," verkündete 

Max Kühne sachlich. 
„Ich danke —: Na, ich danke —i Wenn 

jetzt der Schuss — —?" 
„Er wird schon nicht! Da — jetzt kommt 

das Signal!" 
. . . Aut dem Heimweg ging Käthe stumm 

neben Oskar Fabinke her. Alle Angst in 
ihr war verebbt; ein Leuchten stand in ihren 
Augen. 

Der Wirt murmelte immer wieder kopf- 
schüttelnd vor sich hin: „Verwegene Kerle! 
Alle Achtung — das sind Männer, kalt wie 
Hundeschnauzen... Dieser Drave —!" Plötz- 
lich hob sich seine Stimme. „Da muss ich 
mal geradeheraus fragen: Wie gefällt Ihnen 
dieser Drave, Fräulein Käthe?" 

„Sehr gut," sagte sie leise. 
Darüber schien sich Oskar Fabinke mäch- 

tig zu treuen. Er rieb sich vergnügt die Hän- 
de, aber er sprach kein Wort mehr. 

• 
Die geschäftlichen Dinge der Wirtschaft 

wurden in einem Büroraum abgewickelt, den 
eine grosse Schiebetür vom Hausflur trenn- 
te. Im Sommer, wenn die Feriengäste ka- 
men, wurde diese Tür geöffnet, und es ent- 
stand eine Art Hoteldiele. Im ersten Stock 
aber hatte Oskar Fabinke sein „Allerheilig- 
stes". Das war ein schönes Herrenzimmer, 
das durch einen Geldschrank besondere Wür- 
de erhielt. In ihm barg Fabinke all die 
wirtschaftlichen und menschlichen Geheimnis- 
se seines fünfzigjährigen Lebens. 

Oft sass er vor diesen Dokumenten lund 
Mappen, von widerstreitenden Gefühlen be- 
wegt. Wohl erfüllte ihn die Freude des sorg- 
lichen Kaufmanns, sein Vermögen bewahrt und 
vermehrt zu haben, aber es war auch Trauer 
in ihm, kein eigen Fleisch und Blut aut die- 

ser Welt zu wissen, demi er all das Ererbte 
und Erschaffte einmal zu neuem Lebensaut- 
ßau vererben könnte. 

In den letzten Monaten jedoch hatten alle 
diese Gedanken eine andere Richtung genom- 
men, um nun in feste Entschlüsse zu münden, 
die ihn mit Glück una Freude erfüllten. Kä- 
the Collet hatte vor ihm bestanden! Es gab 
auch keine Zweifel mehr über ihren weite- 
ren Lebensweg. Oskar Fabinke sah schon 
Knirpse mit dunklen Schöpfen una blauen 
Augen im Garten der „Goldenen Höhe" um- 
hertollen und hörte eine winzige Käthe mit 
Krähstimmchen „Grossvati" rufen ... Da wird 
ihm das Herz weit und warm; er fühlte die 
Augen feucht werden una schämte sich des- 
sen nicht. 

Er wusste alles über den Schachtmeister 
Oswin Drave, was ein Auskunftsbüro hatte 
zusammentragen können. Er hatte ihn auch 
selbst tortgesetzt schart beobachtet, und sei- 
ne Zuneigung zu ihm war noch gewachsen. 
Um ganz sicfierzugehen, wollte er sich ver- 
traulich an den Bauführer Bilgram wenden. 

Immer auch kreisten seine Gedanken um 
die wiiraige Form, mit der er Käthe an sich 
fesseln könnte. Gewiss, er konnte sife an Kin- 
des Statt annehmen. Doch dann würden die 
Fragen nach ihrem Woher nie verstummen. 
Weder Drave oder noch sonst jemand, am 
wenigsten Käthe selbst, sollten von den ver- 
gangenen Dingen menr wissen, als notwen- 
dig wäre. Hier stand auch die Sorge aut, 
ob Oswin Drave sich nicht an Käthes Her- 
kunft stiesse; und diese Enttäuschung also 
musste man dem Mädchen ersparen. 

te, aniknüpten: „Sie zeigen Ihrer Umwelt die 
Bereitwilligkeit, gewisse Pflichten zu erfül- 
len und den Zeitgeschehnissen so nahe zu 
sein, dass Sie sich jederzeit einschalten kön- 
nen, wenn Sie wollen oder müssen!" Dieser 
Zeitpunkt ist für mich gekommen: Ich will 
und muss! Es handelt sich um Ihren Schacht- 
meister Drave — und mein Fräulein Käthe!" 

„Potztausend! Wenn es um diese beiden 
jungen Menschen geht, bin ich herzlich gern 
zu einer Aussprache bereit." 

„Danke!" Fabinke reichte dem Baumeister 
mit feierlichem Gesicht Feuer für seine Zi- 
garre und setzte seine eigene umständlich in 
Brand. Er sah dabei sein Gegenüber nicht 
an. „Mein Vertrauen zu Ihnen ist so gross, 
dass ich Ihnen, an einem gewissen Wende- 
punkt meines Lebens stehend, als erstem Men- 
schen etwas über mich selbst erzählen möch- 
te. Sie wissen dann, wer Käthe Collet ist, 
una weraen uns auch fernerhin, so hoffe 
ich, freundlich gesinnt bleiben. Für alle Fäl- 
le bitte ich Sie von vornherein, mich nicht 
zu verlachen..Er senkte mit einem hilf- 
losen Lächeln den Graukopt. 

Bilgram suchte nach einer starken Versi- 
cherung dafür, dass er ifteinestalls fachen vnir- 
de. ,,Bitte, sprechen Sie, Herr Fabinke! Ver- 
trauen gegen Vertrauen! Ich werde Ihnen 
dann, zum Dank, von mir erzählen. Alles 
aber, was wir auch zur Sprache bringen wer- 
den, bleibt hier in diesem Zimmer!" Er streck- 
te dem Wirt die Hand entgegen, die Fabinike 
ernsten Blicks herzhaft drückte. 

Dann berichtete er von Julienne Collet, denn 
sie war sein Leben gewesen. Er, der sonst 
so leicht grosse Gesten fand, erzählte mit 
kargen Worten. Er beschönigte nichts und 
belächelte sich dabei in einer Art, die dem 
Zuhörer weh tat. Er sah immer auf die 
Tischplatte. Wenn die Stimme stocken woll- 
te, trieb er sie hastig vorwärts, bis er bei 
Käthe Collet angelangt war. „Ein grosser 
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Ganz plötzlich fasste er den Entschluss, mit 
Gustav Bilgram, der sich doch seinen 
„Freund" genannt hatte und den er hoch- 
schätzte, oflen über den Fall zu sprechen. 
Er hatte das untrügliche Gefühl, dass der 
nicht nur schweigen, sondern ihm volles Ver- 
ständnis entgegenbringen würde. 

In der Gegenabendstunde griff er zum Hö- 
rer. Seine Stimme hatte teierlichen Klang. 
„Ich danke für Ihre Bereitwilligkeit! Ich bitte, 
durch den Flur geradeaus una über die Trep- 
pe zu gehen. Dann erste Tür links. Höchst- 
wahrscheinlich aber werde ich Sie vor dem 
Haus erwarten." 

... Ja: Oskar Fabinke stand vor der Haus- 
tür, als die verabredete Abendstunde gekom- 
men war. Er verbeugte sich und bedankte 
sich nochmals mit wohlgesetzten Worten. 

Bilgram hatte Lust, mit einem Scherz zu 
antworten, aber -etwas in dem Gebaren des 
Wirtes hielt ihn davon ab. Plötzhches Miss- 
trauen stieg in ihm aut. Sollte Fabinke ein 
Anliegen wegen des Strassenbaus haben? Das 
wäre schade; denn er müsste jedes unbillige 
Verlangen zurückweisen, und damit wäre es 
wöhl mit der bisherigen Eintracht in der 
„Goldenen Höhe" vorbei. 

Oskar Fabinke bemerkte die plötzliche Zu- 
rückhaltung seines Gastes, und grosse Unsi- 
cherheit befiel ihn, während er die Tür zum 
„Allerheiligsten" öffnete. 

„Hübsch haben Sie's hier," sagte Bilgram 
— nur, um etwas zu sagen. 

„Jawohl," äusserte Fabinke üescheiden, goss 
Rotwein in die Gläser, und seine Hana zit- 
terte dabei. Er fühlte, dass er sehr aufge- 
regt war, und fand jetzt sein Vorhaben un- 
geheuerlich. LTeber seine Vergangenheit konn- 
te er wohl auch mit diesem Herrn Bilgram 
nicht sprechen. Schon rein äusserlich war zu 
sehen, dass der Baumeister sehr uninteressiert 
schien. 

Ein peinliches Schweigen entstand. Bilgram 
räusperte sich; er wollte die Lage klären. ,,Sie 
können über alles mit mir sprechen, Herr 
Fabinke, aber nicht über Anliegerfragen, die 
den Strassenbau betreffen. Das geht mich 
nichts an. Wenden Sie sich, bitte, damit an 
das Staatliche Strassen^ und Wasserbauamt 
oder an Ihre Stadtgemeinde!" 

Oskar Fabinke sah seinen Gast fast ent- 
setzt an, aber eine grosse Befreiung stieg in 
ihm aut. Er atmete tief, und Mut und 
Schwung kehrten zurück. „Nein, nein! Wie 
fcönnen Sie so etwas von mir denken, Herr 
Bilgram? Keine Rede davon! Ich. möchte an 
Ihre eigenen Worte bei der kleinen Geburts- 
tagsfeier, die ich auszunchten die Ehre hat- 

Mensch wird wohl im Laute seines Lebens 
grösser, ein geborener Narr aber närrischer. 
Zweifellos habe ich dieses Kind jahrelang 
gehasst — wie es sozusagen meine Pflicht 
war. Als ich aber das Mädchen zum ersten- 
mal sah, stürzte dieses Gefühl in mir zu- 
sammen, und es stieg mir die jähe Erkennt- 
nis aut, dass ich da einen Menschen vor 
mir hatte, dessen Schuldlosigkeit gerade dann 
am augenfälligsten war, wenn ich ihn mit 
mir in Berührung brachte. Was ich für Hass 
gehalten hatte, war nichts als tiefverletzte 
Eitelkeit und eine gewisse Entrüstung, die* 
aus einer veralteten geselfschaftlichen Moraf 
gewachsen war. Immerhin aber konnte in 
diesem Mäachen die Juhenne Collet wfeaer- 
geboren sein, denn rein äusserlich war die 
Aehnlichkeit gross, bo wollte ich sie erst 
prüfen, una ich versichere, ich wäre diesmal 
hart geblieben, hätte ich die Eigenschaften 
der Mutter in ihr entdeckt; sie wäre dann 
als „Fräulein Käthe" wieder gegangen, wie 
[ede andere Bedienung nach einiger Zeit den 
Platz wechselt... Ich bin nun über alle 
Massen darüber glücklich, dass es anders 
ist, und ich bekenne Ihnen, Herr Bilgram, 
dass mir meine Schwäche für das Mädel nicht 
im mindesten komisch vorkommt. .." Und 
nun entwickelte er seine Pläne. 

Gustav Bilgram hatte mit warmer Anteil- 
nahme zugehört. Er stellte Oswin Drave das 
beste Zeugnis aus und empfahl, ihm völhg 
reinen Wein einzuschenken; er wäre der Mann 
dazu, die Dinge nchtig zu verstehen. Als er 
weitersprach, war grosse Herzlichkeit in sei- 
ner Stimme. ,,Herr Fabinke: Sie haben recht, 
wenn Sie sagen, Sie stünden an einem Wen- 
depunkt Ihres Lebens. Sie sind im Begriff, 
einer unglückseligen Lebensgeschichte einen 
wunderschönen Enaabschnitt anzufügen. Aus 
Ihrem Leben wächst damit nunmehr nicht 
nur ein hoher Gewinn für Sie selbst, sondern 
Sie schütten aucli ein Glückshorn über ein 
junges Menschenkind aus, das bisher aut des 
Daseins Schattenseite stehen musste. Ihr ei- 
genes Erwerben, Ihr Schaffen und Wirken 
erhält damit einen hohen Sinn. Dass Sie nach 
den Irrungen und Wirrungen zu diesem Ent- 
schluss kommen konnten, zeigt, dass Sie kein 
kleinlicher Mensch sind. Ich freue mich, Ihr 
Vertrauen zu besitzen, und gestehe Ihnen of- 
fen ein, aass ich grosse Hochachtung vor 
Ihnen habe!" Bilgram streckte die Hand aus. 

Oskar Fabinke schlug mit leuchtenden Au- 
gen ein. 1 

„Ich will zum Beweis dafür, auch Ihnen 
Vertrauen schenken, obwohl wir Männer sel- 
ten Gewinn aus einer solchen Aussprache 
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ziehen, sofern wir nicht, wie Sie, eines Ra- 
tes bedürfen. An meinem Falle aber würde 
auch das klügste und beste Wort nichts mehr 
ändern können ... Die Firma Bilgram u. Co. 
war ein angesehenes Bauunternehmen in Han- 
nover. Mein Vater nahm mich als Teilhaber 
aut, a'ls ich Luzia von Kemp heiratete. Es 
war eine grosse Liebe beiderseits una eine 
Täuschung unmöglich. Ich sah sofort, dass 
die Firma mit grossen Schwierigkeiten kämpf- 
te, während mir mein Vater vorher den letz- 
ten Einblick verwehrt hatte. Sie wissen, wie 
ungünstig die Zeiten damals für das Baufach 
waren. Die eine Bilanz war noch gut, die 
andere erschreckend. Diese Tatsache trieb 
mich im zweiten Jahr meiner Ehe hinaus 
aut die Baustellen, um Ingenieure una Tech- 
niker zu ersetzen und allerlei Misstände zu 
beseitigen. Ich liabe wie im Fieber gearbei- 
tet, um die Firma una damit die Existenz 
zu erhalten. In Jahrestrist wollte ich es ge- 
schafft haben. Ich leitete damals einen gros- 
sen Bahnbau, in enflegener Gegend, wo nur 
Barackenunterkunft möglich war. Ich konnte 
Luzia nicht bei mir behalten. Sie kam zu- 
weilen für ein oder zwei Tage und weinte 
bitterlich, wenn sie wieder langen Wochen 
der Trennung entgegensah. Erst hinterher 
wollte es mir scheinen, als wäre sie schon 
damals sehr verändert gewesen. Aber ich 
war so in meine Arbeit verstrickt, dass ich 
sie nur immer vertröstete: In wenigen Mona- 
ten ist diese Zeit vorbei! Aber ich hafte 
mich 'getäuscht; ich konnte einstweilen nicht 
abkommen. Es ergaben sich unerwartete 
Schwierigkeiten; ein Brückenbau über eine 
grundlose Stelle musste eingeschoben werden, 
der die Bauzeit verlängerte, aber auch den 

Verdienst erhöhte. Die bittenden, sehnsüchti- 
gen Briefe meiner Frau beachtete ich im 
Drang der Arbeit zu wenig. Als sie einmal 
ganz verzweifelt von ihrer inneren Einsam- 
keit und Verlassenheit schrieb, antwortete ich 
ein wenig ungeduldig, sie müsse ebenso tap- 
fer sein wie etwa die Frauen der Marine- 
offiziere." 

Gustav Bilgrams Gesicht erlosch plötzhch;, 
seine Stimme wurde brüchig. „In meiner Ba- 
racke las ich einige Tage später, dass der 
Personenkraftwagen eines Herrn von Hohen- 
stein an einem ungeschützten Eisenbahnüber- 
gang vom Zug ertasst und zertrümmert wor- 
den sei. Das Ehepaar Hohenstein war, nach 
Aussagen des Streckenwärters, sofort tot ge- 

■ wesen. Diesen Herrn von Hohenstein habe 
ich nie gekannt, nie gesehen, und sein Na- 
me war auch von meiner Frau niemals er- 
iwähnt worden — niemals... Ich erhielt die 
furchtbare Nachricht, meine Frau sei aut ei- 
ner Autotour tödlich verunglückt. Der Poh- 
zeikommissar war überaus diskret; er hatte 
verhindert, dass weitere Zeitungsnotizen oder 
Berichtigungen erschienen. Und mein Vater 
hatte ein übriges dazugetan, jedwelches Ge- 
rücht zu unterdrücken, aass Luzia Bilgram 
mit einem auch inm völlig fremden Herrn 
von Hohenstein verunglückt sei. .. Von mei- 
ner Seelenvertassung in jenen Tagen will 
ich schweigen. Ich stand völlig feer und aus- 
gehöhlt an der Gruft. Dann war nur noch 
Raum für eine einzige Frage, und diese Fra- 
ge blieb offen und wird es ewig bleiben: 
Wohin fuhr Luzia mit diesem Herrn von Ho- 
henstein?'" 

„Aber — mein Gott —, das ist ja furcht- 
ßarf' Oskar Fabinke starrte seinen Gast ent- 
setzt an. 

(Fortsetzung folgt) 

Familienpension 

CDRSCHMANN 
RuaFlorenclo de Abreu 

133, Sobr. (bei Bahnhof) 
Telephon : 4-4004 
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PENSION 

in São Paulo, zentral 
gelegen, 15 Jahre beste- 
hend, bestens eingeführt 
und gut ausgestattet, ist 
zu verkaufen. Erforder- 
liches Kapital 16 Con- 
tos. Gefl. Anfragen un- 
ter „Pension" Caixa 
Postal 3307. 

giimi(icn))enrion 

5liliiiic löüct 
RUA AUGUSTA 100 

(bei Olinda-Schule) 
Wien. Küche. T. 4-7055 

Violinen 
komplett schon von 

130$000 
Mandolinen, Gitarren, 

Mund-u. Handharmonikas 
Saiten und Zubehör 

CASA HERTEL 
Praça Dr. Gen. Marques 52 
CURITYBA - Paraná 



r<utf^er morgen 5rcit(t3, {»eti 26. Jluguft. 1938 IS 

Don Det Einheit htt Deutfchen tllurili 

Don Hr. habiU Herbert Gerigh 

Seit je beffaníi übcc bte (Srenjcit ooit 2)uo» 
icsftaalcn uiib audj über gcoge Cäiiöer Ejinmcg 
bie 3^'«^ ®tnes öcutfdien HTufifi-auines, cbenfo wie 
cfma bie eines italienifdien. i£ine bec fulturíjí» 
ftoti[dieii ZTlettoücbigfeiteu befteEit in bcr Cat» 
l'adjc, baß felbft ftarfe unb an[;a[tcnbc Uebet= 
fdincibungen mit ^rembem eine Derinifcfiung bet 
«Srenjen nictit btaditen. Conbcsgcensen finb nidjt 
feiten ettoas IDilttürltdjes, abet: tcofebena treiben 
fie oft genug oon einet: IDiffenfdiaft im Sienfte 
naticnalei' Ceibenfdjaflen als anstreidicnb füt: bie 
Suorbnung fünftlcrifdier f)et:fönlicfiteiten bettradjtet. 
t)abei ift es eine ScIbftDecftänbiidffcit t^affifdj ge« 
bunbenen Denfens, baß cinntai bie Dolfstumsju« 
«itjöngfeit unb batüber Ijinaus bie bfutmcißige Sin» 
bitng übett;aupt bas lOefentlidie finb. fibenfo» 
»enig t»ie fjans pfifenec burd; feine in ZtTosfau 
erfolgte (Sebui:t Hüffe tuirb, formen bie oielfadieii 
üetfudie, Seettiooen Belgien jtijutpeifen, ernft ge» 
nómmen toetben. 

Uebec bie mufifalifdjen Sdiöpfetnatucen Ejinaus 
ift bet beutfdje itlufitraum infolge einet: gemein« 
famett íünftteiifdjen íjaltung oottjanben, unb jtoat; 
genau fo 5ur ^eit bes €inbt:ingen5 unb bet Um» 
fot:mung ber transatpinen (ßi'egorianit toie in bet: 
(Sfgent»att. £s I^at fidj oltecbings .ftets als ein 
ungetcötintid) fditBtet:ige5 Untet:fangen tjerausge' 
ftctit, bie filernente bes J)entfd;en in bei; ZTlufif 
begtiffitd) flac ju erfaffett. ÍDas alte empfinben 
unb t»as ttennenbe Sdjranfen im iCu einreißen 
lann, t^ermocijtc man meift nur uttsulänglid) in 
lOorte einsufangen, fo baß iJidjatb lUagner er» 
flärte: „IDas ift Deutfd;? 3dl geriet tior' biefer 
5rage in immer größere Dertcittung." 

Stociertei ift Aufgabe urtferer ^eit: bie geix>if» 
fenljafte Klärung ber Í5e5ietiuugen uon ZHufif unb 
liaffe im alfgemeinen unb in biefent gufammen» 
I^ang bie Klärung ber eigentlid) beutfdjen (Eiemente 
in ber abenbtänbifdfen OTufif. i^ier muß mit 
großjügiger Unterftüfeung bes Staates in alter 3e» 
fdieibeniieit gearbeitet inerben oEine ben Jlnfprudi, 
mm fofort umfaffenbe unb endgültige £rfenntniffe 
5U poftulieren. ííían läßt bei ben oielen gutge» 
meinten Derfudien, ju biefem aftnetlen Ct^ema 
Stellung ju nelimen, meift außer adjt, boß nur 
forgfältigfte Prüfung ber Zltetboben unb iljre fdiarf» 
finnige Jlmvenbung ju (Ergebniffen con Beftanb 
fül^ren fönnen unb baß bas freie Spiel bet plian» 
tafie audi unter bem Dccfmantel ber lOiffen' 
fcbaft i)ier oerfagen muß. 

l?on biefer gefid;erteu (Srunblage aus — bas 
ift bas 5tt>citc — wirb bann eine unumftößlirffe 
Sichtung unb ©rbnung mögfid) merben, bie ben 
in fid) feft gefügten Bau ber beutfdjen ZHufif, bef» 
feu DorEjanbenfein felbft Don bösteilligften (Segnern 
nid:t beftritten toirb, tciffenfdjaftlidj eintpanbfrei 
unterbaut. eines einlieittidjen Dolfs» 
töi-pers bebarf es beffen smar nidjt unbebingt, 
aber int 3n'«tíííí enbgültigen Bereinigung 
ber (Srensfälle ober aud) bet grotesíen Jlnma» 
ßungen beftimmter Kreife, inirb bie J^ilfe bet IDif» 
fenfd;aft incrtnoll. IDie feljt ber raffifdje 
bie IlTaßftäbe aus fidi Ijeraus nimmt, bemeift bie 
aufbauenbe JíoIIe ber mufifalifd]cn Kritif feit ifiten 
2lnfängen, fofetn fie pon ciutoanbfreien beutfdjen 
ilTenfdjeu ausgeübt nnttbe. 3)as muß betont tuet» 
ben, tceil uielfad; bie 2luffaffung um fidj gegriffen 
{)at, bqß bie notipeuSige Jlbi»eE)r ber oerjubcten, 
international geridjteten iTlufiffi-ttiE (bie fogat jam 
Sinfaö ftaatlidjer ílíittel geführt Ijat) jebe mufif» 
ftitifdje Cätigfeit fdjiedjttjin betrifft. X)as ift nidjt 
ber i^ll. benn bie llTufitfritif ift nidjt nur tDeg» 
baljner "beutfdjer IHufifer gewefeii, fonbern im» 
met aud; bet Spredjct für bie beutfdje ZTTufif unb 
bie 3öf<i <2inEieit. Don <2. C. Jl. i^off» 
maim unb £. 21T. oon löeber füljrt ba eine ner» 
binbcnbe £inie übèr 2íobert Sdjumann, Hodjlitj, 
Jiiefjl unb niete anbete bis 5H Kte^fdjmat, £jcuß 
in bie (SegeniDatt. 

£s jog uiele beutfdje 21Tu(ifer Ijinaus in frembc 
£anbe, wo fie fidj in arteigener (ßrünblidjteit mit 
bein 5rembeii (unb bem Syotifdjen) auseiuanber» 
festen. £s gab bei uns aucfj uiele 2TTädjtige, 
bie bem fremben Zltufifer einen plafe not bem 
eigenen einräumen ju müffen glaubten. Sie Kein» 
fieit bet beutfdjen llTufif blieb aber geinaijrt trofe 

•einet gelegenttidi tiefgefienben (Entartung bes (Se» 
fdjmacfs beftimmter rjötetfreife. 

ITlojart eiferte italicnifdjen Dorbitbern nadj; er 
üertonte im Braudj ber italienifdje Cejte; et 
fönnte bem obetflädjlidjen Betradjter gerabeju als 
mufifalifdjet Kosmopolit erfdjeinen. Êt tuar aber 
ber Sdjöpfet ber beutfdjen Spietoper unb fein 
Cranm beftanb in einen: beutfdjen ítationaltíjea» 
ter. 3t''íien uertjãlt fidj bis auf ben Ijeutigen 
Xag im tx>efeutlid;eii gerabe benjenigen feiner Sdjöp» 
fungen gegenüber ablebnenb, bie befonbers itatie» 
nificrenb erfdjeinen fönnten. 3iiíofíi-'" ift 2Tio5att 
ein Sdjulbeifpiel bafür, baß es nidjt auf bas ®e» 
ujanb, fonbern auf ben geiftigen (Seljalt, auf ben 
Kern anfomnU. Unb ba befteljt notiuenbig bei 
einem beutfdjen Künftler aus beut Blut Ijeraus 
bie fitfeimtnis bes iljm (Semäßen, unb man muß 
feijr oorfidjtig fein bei ber lUeitergabe jener über» 
lieferten „IDeisljeit" non ber Ueberfrenibung bes 
beutfdjen ZTiufiffdjaffens. U)enn es bei OTosart 
überljaupt eines Beweifes feiner blutmäßigen 
geijörigteit bebarf, braudjt man nur bie Briefe 
Tiadjjulefen, bie bas Bilb eines bet großen, über» 
jeitlidjen Beutfdjen fpiegeln. 

£jäiibel bereifte bie tcidjtigften llTufifftätten fei» 
net S«it' <2^ naljm 3t'>iienifdjes fo auf, baß man 
itjn bort als einen bet ißrößten feierte; et beBjerrfdj» 
te ben fransöfifdjen Stil; et rourbe fdjiießlidj bet 
Zlbgott Ênglanbs, beffen bebeutenbfler ZTleifter auf 
mufifalifdjem (Sebiet et bis Ijeute ift. Unb bodj 

iblieb er in allem bet Seutfdje aus fädjfifdj'fdjle« 

fifdjem Stamme. £benforoenig man aus einem 
pubel einen DacEel mad-en tann, uermodjten bie 
Um»elteinflüffe bie (gtbmaffe ber Ijeroifctjen €rfdiei» 
nung tjänbels umjumobeln. 

Ifir finb weit banon entfernt, in anbetet Dölfet 
Bereidjc einsubringen ober iljnen gar große Künft» 
letperfönlidjfeiten ftreitig ju madjen. Jlber »it 
fommen jn einer flaren feftftellimg: was ein waBjr» 
ijoft beutfdjer ITiufifet gejdjrieben Ijat, ift beutfdje 
ZTtufif audj bann nodi, wenn fie fid) unter frem» 
bem Jlufputj jeigt. UJas int übrigen ein njaljt» 
tjafter Oertreter eines anbeten Dolístuifts fdjteibt, 
lüirb imntet nnt 2lusOrucE biefes feines ange» 
ftantmten Dolfstums fein fönnen, audj wenn er 
burd) beutfdje Sdjulung gegangen ift unb infolge 
langen Jlufentljattes im iJeidj äußerlid) eine Jln» 
gleidjung feines Kompofitionsftils corgenommen 
tjat. So wirb, um am Beifpiel ju jeigen, i»as 
gemeint ift, ber ©perntomponift (Etmanno IDolf» 
5errari lefeten €nbcs als 3'otÍ2''«t gelten unb 
fo wirb <£rnft oon tioljnanyi ftets einbeutig ats un» 
garifdjer ITiufifer betradjtet lüerben müffen. 3«^ 
fofetn ift bie 3öee eines beutfdjen iliufiftaumes 
feine müßige Konftruftion, fonbern ber natürlidjfte, 
tveil otganifd; in bet OToterie begrünbete ®tb» 
nungsfaftor. 

€s mag audj mifdjblütige Künftler gegeben Ija» 
ben, bie nie ju einer flaren fintfdjeibiing für fid; 
felbft ^gelangten, ober aber bie oon ber einen 
Seite ausgingen unb bei bet anbeten lanbeten, 
oljne babei bie taffifd; bebingten flaren perfön« 
lidjfeitswette ju bewaljren. Das finb einesteils 
bie UJeltbütgec unb bie wursellofen Europäer — 
Bufoni ift ein Beifpiel bafüt — unb anbernteils 
bie für eine taffenfunölidje (Srforfdjung bet ZITu» 
fifgefdjidjte befonbers intereffanten „5älte", ju be» 
neu man 5ran3 £if5t jäEjlen barf. 

Die falfdjmünjer bes (Seiftes finb lange am 
lüert gewefen, um 3U bem píjantont bes „öfter» 
teidjifdjen iTienfdjen" audj eine öfterreidjifdje Zltufif 
5U erfinben. ITian Ijatte babei allerbings bas 
ped), getabc auf biejenigen ZlTeifter 5U fommen, 
bie wefentlidjen 2lnteil an ber IDeltgeltung bet 
beutfdjen ZITufif überijaupt be(it;en. 3of^pil íjaYbn, 
ber Sdjöpfet ber JTlelobie bes Beutfdjlanbliebes, 
würbe fid} fidjer gegen eine 3ii"i'i)'HidjnaIjme für 
partifulariftifdje Beftrebungen Ijeftig perwaljrt Ija» 
ben. ZlTosart Ijat fid>, oft genug gegen bie eng» 
ftirnigä Kleinftaaterei ausgefprodjen unb feinet be» 
mädjtigte fid; ber jübifdje (Sefdjäftsgeift in befon» 
berem ZITaße. 3"^'®!' überfe^ten feine IDerfe, 2^' 
ben ridjteten fie 3um (Sebtaud; für bie prajis 
ein, 3'ii'en trieben i^anbel mit ben von iljm übet« 
fonnnenen Brief- unb Hotentjanbfdjriften, unb :ni 
ôufamnionljang mit bem Kunftljanbcl nerfudjte man 
fdjiießlidj fogat, bie Dorljerrfdjaft ber jübifdjen 
5orfdjung für ZITosan aufäuridjten. ^tanj Sdju» 
bert bitbele ein tt>;tlfommenes ®bjeft jur Sdjaf» 
fung non Deteinen, bie Jlusgangspunft einer anti» 
beutfdjen ZTtufifpoIitif fein follten. Set 21nlaß mag 
in bet Beliebtheit Sdjnberts in ben wefttidjen Kul» 
turlänbern 3U fudjen fein. 2)ie Jlrgumente waren 
aber red't fabenfdjciniget Itatur, bie einen (Segen» 
fafe äwifdjen beutfdjer Kunft unb Sdjubert 3U fon» 
ftruieren wagten. 2lIIein fdjon burdj bie Sdjöp» 
fung bes beutfdjen Kunftliebes ift er aus unferem 
Zltufifraum nidji meljr fortsubenfen, unb es tft 
bejeidjnenb füt -bas gefunbe impfinben bet Hacij» 
baroölfet, baß ber Begriff „Oeb" in itjreu Spra» 
djen nidjt überfefet würbe, fonbern als Cefjnwort 
(Eingang fanb. 2>er lefete bet großen beutfdjen 
OTufifet, bet 3um Spielball furjfidjtiger potitifer 
Ijerabgewürbigt werben follte, roar Jlnton BrucFner. 
i^iet glaubte man um fo mefjt eine „öfterreidjifdje" 
Hote IjeransftelleM ju bütfen, weil mon bie natur» 
Ijafte (Släubigfeit BrucFners im Sinne flerifalet 
iüunfdjträume umfälfdjte. i£s ift übetflüffig, fid; 
jebt nodj mit biefen »erfeljlten Bemüljungen aus» 
einanberjufe^en, weil fie einfadj fortgewctjt wor» 
ben finb. 3" biefem Sufammenljange gewinnt bie 
Jlufftellung einer Brucfnerbüfte in ber Kegensbut» 
ger U?atljaIlo bntd: ben 5üf;rer jebodj eine be» 
fonbere Bebentung, sumal es bis je^t bie einjige 
(Êljrung biefer 3lrt im neuen Beutfdjlanb geblieben^ 
ift. BrucFner würbe bamals, alfo longe cor ber 
rjeimfeljr ber fflftmarf, bereits gans felbftoetftänb» 
fid; als efn großer Sol;n (Sroßbeutfiijlanbs gc» 
feiert. 

* 

Âlie Snbeton'ieutfdjen, bie Böf)inen, finb feit bem 
lITittelalter bas inufifantenoolf Ciu'opas. lüenn 
int HS. unb im 3'>t!tE!unbett bie Spielleute 
ans Böljmen im Ijoljen ®ften wie int Süben be» 
reits glcidjetmaßen luH Jldjtnng genannt ipurben, 
fo Ejanbelt es fidji l;ier einbeutig um Dertreter 
einer beutfdjen ZTiufif, b'.e ein altes (Erbe tro^ 
ber Cotalitätsanfprüdje bes £Ijriftentums tüe'ter» 
gaben. Um bas 3011^ H500 genoß ein beutfdjer 
ZlTeiftet aus Habftabt, pauI ijofljoimer, iüeltruf. 
3m í(í. 3'>t!ilii'i'öert wirb bie galjl bet bebeu» 
tenben lITufifer beutfdjer ßerfunft feijr ftattliííj, 
unb wiebet flammen Ijetporragenbe Dertreter aas 
ben Kanbgebieten unferer Dolfstumsfieblungen; im 
^8. 3af;cf!unbert erfäljrt bie 3"fti'umentalmufif 
butdj bie ZTÍannljeimér Sdjule entfdjeibenbe neue 
Zlnftöße. 3)ie ix>tdjtigften 2iepräfentanten bes 
Zltannljeimer Stils, (Scbtüber Stamife imb Jtnton 
5ÍI3, ftaminen aus Böljmen, bas uns ungefäljr 
um biefelbe geit aud> bie (Seigerfantilie bet Ben» 
bas fiijenfte. 3)iefe Jlufftellung fönnte nadj allen 
Seiten erweitert unb bis in bie (Segenwart fjinein 
fortgefefet werben. 

(Eine widjtige £tf(ijeimmg bitbet bie gegenfei» 
tige JJntdjbringung ber nationalen iTTufifftilc. <£s 
Ijat bei uns nie an (Eiferern gefeE)lt, bie gegen 
eine Ueberftembung ber beutfdjen ítTufif ju 5«ibe 
3ogen. iTiau weiß audi aus ber ZTíufifgefcíjídjte, 

baß wertDolle beutfííie Künftler unter bet Benor» 
3ugung auslänbifdjer Komponiften uttb ausübenber 
ZHufifer leiben nmßten. Set fiiijtbarfte ift 
(Tatl ZTiaria uon iüeber in 3)resben. Zweifellos 
Ijat bie Ueberfrembung ftellenweife unwütbige for- 
men angenommen, unb es gab 3U allen Reiten 
ZITobeftrcnrangen. bie in gefäljrliiijet lOeife bas 
3)futfditum uerleugneten. n)ie überall, fo ift aber 
and; bei bet Betradjtung ber ilinfifentwidlung ein 
Sdjcuflappenftanbpunft 00m Uebel. tDir wiffen, 
baß audj oiele unferer Künftler außerljalb ber £an» 
besgrensen iljren iOicfungsfreis fanben. ÍDenn 
man bas UJirten 3oho"ii Jlbolf Ijaffes aus Berge» 
borf bei f^amburg, eines 3«''9«i'oÍÍ«'í Baájs anb 
Ejänbels betradjtet, ergibt fid; bie Catfadje, baß 
bet 3)eutfd;e beftimmenb in bie «Sntwicfljung bet 
italienifdjen ©per eingegriffen bat. Seine Heue» 
rungen Ijatten eine weitete UJeltgeliung bet italie» 
nifiijen ©pernfnnft jur 5ctge, unb jwar natjm et, 
nadjbem et fid; im Haljmen ber Uebetlieferung 
3U einem bet erften iTIeijier feiner 3«it emporge» 
arbeitet Ijatte, allen IDiberftänben 3unt Crofe eine 
Unigeftaltung unb Dertiefung in bet Hidjtung bes 
mnfifalifdjen 3)ramas wot. X)a et lange an ber 
Dresbener ®per wirfte, nannte man iljn jenfeits 
ber 2llpen „3I Saffone", bet Sadife. £t trug 
wieberum italieiiifdjes (Sut naid) Bresben unb »et» 
anferte es tief. Die wedjfelfeitige fünftlerifdj? 
Dutiijbringung 3weicc Kulturnationeu fann faum 
on einem treffenberen Beifpiel geseigt werben als 
an fjaffe. Sein IDetf Ijat 3war niiijt bie geil 
überbauetnbe Kraft, wie bas fjänöels, aber feine 
gefd;idjttidje Bcbeutung ift bennod; faum geringer. 
Unb aud; I;ier nwß t>ot ber (8efd;id;te regiftrietl 
werben, baß i^alfe nidjt ?um 3ftli2»2i-' geworben 
ift, fonbern baß er im Dcutfdjer blieb. 

ijaffes Kunft würbe beftimmenb füt ben mufi» 
falifdjen (SefdjmacF 5i'iebridjs bes (Stoßen, bem 
man aud; angefidjts feinet iteigungen jur 2tus» 
länberei nidjt nadjfageu fann, baß er unbeutfdj ge» 
wefen fei. Karl ßeinrid; (Sraun, ber (Srünber 
ber Berliner ®per, betätigte fidj gans in bet 
Hiditung Ijaffes, alfo ber italienifdjen ®petnform, 
bie COM einem Beutfdjen gefiijaffen war, weil 5rie» 
btid; bie Cinie beftimnite. Dabei fam (Staun aus 
ber Sdjute Sdjütmanns, eines 2ieptäfentanten bet 
frübbfutfdjeü ©per eigener Prägung. IDenn ab» 
fdjließenb nodj auf 3olia"« Simon UTayt aus 
ZTienborf in Bayern Ijingetoiefen wirb, bet feit 
etwa 1[800 einer ber füljrenben ©pernfomponiften 
3taliens würbe, unb ber ben ©pernftil bis weit 
in bas Sdjaffen Derbis Ijinein nadjl;altig beein» 
flußte, bann wirb fid; aus biefen wenigen Beifpielen 
bereits ergeben, mit welidjet Dorfiííjt bie Sdjiag» 
Worte i3on ber Ueberfrembung ober ber (Entbeut» 
fdjung ber ITIufif beljanbelt loerben müffen. €s 
3eigt fi(ij, boß bie í£iiI;oií ber Kultur unb bomit 
ber ÍHufif in einem gefunöen Polf ungel;euet ftorf 
ift unb baß im wefentlidjen alles nidjt 3lrtgemäße 

fdjnell unb enlfdjieben abgeftoßen wirb. Die um» 
bilbenbe Kraft bes germonifdjen (Seiftes läßt fi(i; 
auf bem (Sebiet ber OTujif in feltenet JSein^eit 
verfolgen, benn getobe Ijier ift uielfod; ans bürf» 
tigen 2lntegungen oon außen ein IDunbetbau bet 
abcnblänbif(ijen Hlufif entftanben. * 

* 
Die umfaffenbe Dorfteilung bet beutfdjen IHufif 

ift nodj nidjt gefdjrieben worben; icas fid; bisljer 
fo nennt, finb mel;t ober weniger wertDoIIe Jln» 
fafee, bei benen burd;weg bet fid;ete roeltanfdjau» 
lidje yusgongspunft unb bie erforbetlidje Weite bes 
geiftigen í)otÍ3onte5 fehlen. 

(Eine (Sefaljr befteljt angefidjts bet „flaren" 
ijaltung ber ÍHufif unferer romonifdjen itad;batn 
ober bet Slawen, bie fid; ouf ipenige (Srunblinien 
feftlegen läßt. 3nt rjinblici borauf »erführt bie 
audj für ben 5ad;mann faunx überfeljbore ^ülle unb 
Diilfolt bet Ctfdjeinungsformen* unferer ZTiufif, bie 
iijre Utfadje in bet fouftifdjen, altes ergrünbenben 
ilotur bes beutfdjen 2nenfd;en l;at, leid;t 3U einet 
fünftlctifdjen Seftenbilbung, burdj bie bie (Einljeit 
bet beutfdjen ÍITufif 3wat nidjt serftört, aber bodj 
otjne Hot oerleugnet wirb. Die beutfdje ZITufif 
läßt fid; nid« auf (Einjelmerfmale feftlegen, felbft 
wenn jebes einselne in beftimmten finticicflungs» 
abf(i;nittcn ondj eine nodi fo loidjtige Holle ge» 
fpielt Ijat — mog es ber reine Dteiflong, bie ÜTe» 
lobie, bie Kunft ber polyphonen Stinimfüfjrung, 
bie Synfope ober ein formales (Seftaltungsprinsip 
fein: — unb bie beutfdje lllufif läßt fidj ebenfalls 
nidjt auf Znufiferperföntidjfeiten beftimmter Hidj» 
tung juungnnften anberet feftlegen. I^affe unb 
(Staun geljören iljr 3U wie ijänbel unb Bad;. 
Ueberhaupt ift ber (Sefomtfomplej ber beutfdjen 
OTufif jeglidjen perfönlidjen iSefdjnmcfsfragen ent- 
rücTt, unb es ift eine Selbftoerftänblidjfeit, baß 
Hidiorb U)agnet, Brudner unb Bral;ms nebenein» 
anber fteljen unb niíájt gegeneinonbet ousgefpielt 
ober gar in IDetfungstabellen gebrodjt werben 
fönnen. 3't bemfelben Sinne gehören beifpiels» 
weife in imferet Seit Hidjarb Strauß unb fjans 
pfifener als gänjlidj uerfdjieben geortete Dertreter 
besfelben Uolfstums nebeneinanber. (Eine (Sefaljr 
fdjien Botübergehenb bie unierfdjieblidje Bewertung 
bet einjelnen UTufifgaltungen für bie £t3ÍeIiung 
unb fulturelle Sdjulung bes Dolfes 3U werben. 
Boib fdjon erwies fidj bie Unhaltbarfeit einer fol» 
djen 2luffaffung, unb jwor gefdjol; bas am ein- 
bringlidjften butdj bie proftifdje UTufifarbeit felbft. 
Das einfadjfte Dolfslicb bilbet in einet anbeten 
Crfdjeinungsform ebenfo ben Jlusbrucf eines reinen 
Dolfstums wie Beeltjooens Heunte Sympijonie ober 
lüogners (Sefamtfunftwcrf. Der Derfu(jj ber Huf» 
ridjtung eines Kloffengeiftes innerhalb ber Der» 
treter ber beutfííien ZTiufif ift genou fo abwegig 
wie bas Sturmlaufen gegen bie (Sattung ©per 
ober gegen bas Konjert in beni Sinne, wie es 
feit ber nmfifalifdjen Klaffif 3um feften Beftanb 
unferer ZHufiffuItur geworben ift. Dos fdjließt 
nidjt aus, boij neue, aus ben 5orbcrungen bet 
seit ijerauswodjfenbe UTufisietformen gefunben unb 
eniwicfelt werben, nidn als Ueberioinbung, fonbern 
als Bereidjerung unb (Erweiterung bes Dorhou» 
benen. H. S. ZIT. fieft \00. 

Diet Scouen um niosatt 

Befudi Der nio}ort-GeÖenhflotten in Soljburg 

íDanb an UJonb mit bet Stelle, an bet Jlnno 
ilTarie 21To3art iljren U3otfgang wiegte, Ijängt eine 
BIeiftift3eidjnHng. Sie 3eigt bos ^gimmet auf 
Sdjloß ^üttenftein, in bem Jlnno ITiotie pertt, bie 
(Eo(ä;te; bes (Seriidjtspflegers pertl am 25. De» 
Sembet \720 geboten ift. UTon fagt 03eiIjna(Jjts» 
finbetn befonbere (Saben nodj. Zinna ZTiarie 2TÍ0» 
3att ijot biefe ihrem Soljn mitgegeben. 

3h>-' (Stab fönnen wir leibet 1iid;t in Solsburg 
auffudjen. Sie ftarb oor \60 3ol!ten am Cypiius 
in paris, wohin fie iljrem UJolferl auf einet Kon» 
3ertrcife gefolgt war. Sine Cragöbie muß es für 
biefe liebenbe ZITutter gewefen fein, als fie füljlte, 
baß es mir il;r ju €nbe ging unb fie ■il;ten 
„Jlugapfel" in bet großen fremben Stobt oltein 
laffen mußte. Cagelong Ijot fie mit bem íEobi 
gerungen. £r war mädjtiget als fie unb Ijot 
iljt Ceben am 3. 3"'' 1778 au5gelöfd;t. So hat 
es ber Dcrjweifelte Soljn fünf Stunben nod; iljrem 
^infdjeiben aufge3eidjnet. 

(Coitfionje iltojatt. 
„Ber3oIlerliebfte5 IDeiberl!" ... „Cicb midj nur 

Ijalb fo üiel, wie id; Did; liebe!" ... „Sdja^erl, 
golbiges, tonfenb ^ätltidje Küffe!" „Bi. Bi. Bi. 
Drei Bufferin, 3ucferfüße, fliegen boher. 5ang fie 
auf, liebftes Stan3Í»2Tiarieti!" 

3n ßunberten tion 21bwanblungen Ijot ZTiosart 
feine £iebe ber 5ran beteuert, bie nun feit 96 
3aljren im IHojartfiÍJen 5amiliengrab auf bem St. 
Sebaftiansfriebljof 5U 5üßen bes Kopusinerberges 
ruljt. 3"' iriosartinufcum liegen Briefe HTojarts 
an fie, unb bort Ijängt oud; «fit Bilb üon bem 
bänifdjen UTaler Bons i^onfen gemalt. U)it fe» 
Ijen baronf (Conftanse mit ben fleinen fdjwatsen 
31ugen, bie Jltosort fo närrifdj gemodjt haben, 
baß er trofe aller protefte, ollet Droljungen bes 
Daters an feinem „Stan3i»inarieli" feftljielt. ÍDir 
fetjen iljre hff'ifdj toten Ifangen unb bas fpifc» 
abfollenbe (Sefidjt, uon bem uns ^eitgenoffen be» 
ridjten. Ijat Conftanse iljren (Satten geliebt? fragt 
bie UTosortforfdjung feit meljr als einem 3''f!tfiun» 
bert. Unb wir frogen uns bas gleiííje, wenn 
wir cor biefem befdjeibenen Familiengrab ber UIo» 
sarts fteljen. (Sewiß ift, baß fie nidjt erfonnte, 
mit weldj göttlfd;- begabtem iTienfdjen fie oerljei» 
ratet war. Dos hämmerte itjr erft oiel fpäter auf, 
als ous aller U?elt bie OTo3artr>erefitet 3U iijr 
famen, um etwas • ous bem íeben bes großen 
Coten oon ihr 3U hören. Damals', als fie bann 

„Soljbourg en Bociere" Ijat in ber jweiten 
,ljälftc bes 18. 3otirhunberts 2Tl03orts Dater 
feine Briefe batiert. Hun finb mit bet Stobt 
Solsbntg auiij bie 2Tio3art»(Sebenfftätten wieber 
fjeimgefeljrt ins größere Daterlonb. IDir be» 
fuiijen fie mit befonberer Crgriffcnljeit, etsäljlen 
fie uns bod; u, a. oud> oon ben grauen um 
ItTosatt. 

tltojatis ilTutlcr. 
ll?it wiffen wenig oon Jlnna UTatie 21to3art. 

IPit btoudjen ober nur bie Stiege in ber (Setreibe» 
gaffe 9 3" Sal3burg hiuauffteigen, bann wirb 
iljt Bilb oor uns lounberfom lebenbig. 3"! i'tit» 
ten Stocf biefes ßaufes hot fie gewaltet oon bem 
Cog an, an bem fie als 3""9"itmäljlte Ijier einjog. 
Das Ijaus geljört Ijeute ber „3i'tetnationalen Stif» 
tung HTojaneum", bie in biefem britten Stocf bas 
iTTojortnmfeum eingeridjtet Ijot. 3'" IDoIjnjimmet 
bet ZTlojarts unb in 2.Tio3arf5 (Sebuttssimmer 
fdjauen bie 5omiIienbilber oon bet TOonO. Darun» 
ter Ijängt aud; bos oon Jlnno JTlatie iTTojatt. Sie 
hat iljr feinftes rotes Seibenfleib an unb eine 
Spifeenljonbe auf bent gepuberten Ijoar. So mag 
fie ausgefeljen hoben, wenn fie ooll mütterlidjen 
Stoljes einem Konjert iljtes UJunberfinbes, iljres 
iPoIferls, beiwoljnte. 

U)ie fönnen uns ober 5rau Jlnna UTarie eigent» 
lidj nodj beffet oorftellen ots unetmüblidje Ijaus» 
mutter bet 5amilie. 311 Küche, bie ouf ben 
laubuniiogenen Ijof tjinausgeht, fdjonen wir h'iein. 
Der Ijerb mit beni offenen Kaminmantel ift nod; 
bo. 21n ihm hot fie all bie guten Sadjen ge» 
fod;t, bie bem (Satten, bem Honnetl unb iljrem 
Ijersbinferl, bem Buben, fo fchmecften. 

Cäglidj ett;ob fich oor bet Küchentür £ätm. 
IDenn bie UTutter läd;elnb öffnete, fal; fie immer 
bos gleidje Bilb: bie Hannerl unb bet TOolfert 
tollten onf bem breiten Dotplofe i;erum, unb) 
pimpcrl, bie geliebte Ijünbin unb plumpi»5trumpi, 
bie £ieblingsfafee fprongen mionenb imb bellenb 
um bie Kinber I;et ... iTTitten ins £achen tjinein 
etfdjien bet geftrenge Dater £eopolb 2Tio3art. 5c<Ju 
Jlnno UTorie unb er galten in Salsbucg als bas 
id;önfte poar unb ftottlidj genug wirften fie, wie 
fie fo nebeneinanber ftonben. £s war ober un» 
oerfennbor, boß fid; ber U)olfert rein auf bie 
mütterliche. Seite hin entwicFelte. Doli £eben, ooll 
fachen, ooll golbener pljontofie, genou wie bie 
ntutler, war ber Bub! 
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itaditrciglidi auf Ejaiifciis poctrciit, auf bas ^tüne- 
fjcft in tlitíi- i^janí» fie IDortc „(Dcuoces Xno' 
Sact" piiifííii Ixe^. 

íonffaMje l^at Jlcinut unb firiftcustainpf aii öcc 
Seite ZlTojai-ts cuíebt. Sie bat cs nidtt (eidit ge» 
tjabt, beim biefei- „Kiiiösfopf", bei- H?öifi, »er» 
liebte iid^ immer »ieber. Unb fie bat fidjet IHo» 
5ai't auf ii)te IDcife geni get;abt. Jlbec ilite Hei» 
gung ju itim ijat nie bie Ciefe çiTeidft, wie biiic 
Heigung ju ibrem jmeiteu (Satten, bet itji íDo£)[» 
Iiabenfieit imb Sid^erEicit aliec Cebensumftänbe gab. 

Coiiftanje »ac fdjon adjtjeiin 3''tire laug Ifitroe, 
als bev bänifdie Êtatsrat (Seorg itifolaus Ztiffen, 
fie freite, gwötf 3atire lang tiat Hiffen in IDien 
bei itjr in OTiete getBofjnt — notabene mit monat» 
Iid;er fctitiftlidiec Künbigung, wie es fidi fiic einen 
getDifjenliaften Beamten pagt — efje et fid^ er» 
flörte. 3l(s lierr imb .frau ©atsrat tjaben beibe 
bann in Kopentjagen gemotint, in bet CatjenbeU 
ftraebe Hr. 79, imb Conftause war ooti bet ar^ 
nien ZTiufitersfraii aufgeriid't jur augefeijenen Beam» 
tensgattin! Stois fa^ fie mit Hiffen im König» 
lidjen CCieater in bet £oge, bamit man aber 
fäije, baß fie OTosarts IDitwe fei, trug fie bie 
(Sürtelfpaiige mit lüotfgangs Silb, bie if;t bet 
lüölfi einftmats gefdienft baffe, imb bie Ijeute 
im ZTÍOíartnmfeum liegt. 

1,820 30g bas (Eliepaat iiad-; Sat^burg, unb als 
bet f^ert i£fatsrat fedis fpäter ftarb, lieg 
ibn (Eonftance im Í)Io3attfd;en <2tbbegräbnis auf 
bem 5ebaftiansftiebt;of beifefeen. Sein (grabftein 
irägt bie 3"Wfift: „(Safte ber Ifitipo JlTojarts"... 
Sas ildimctC. 

Vai Hanneri ZlTojatf fditäft nid;t im 5amilien. 
grab auf bem SebaftiansfricSIiof. Bas Hanneti 
ärgerte fid? allju Jebt, als bie 5dj»äge(iii <Cou» 
ftanjs itjren 5»eifen ZITann ins ilTosattgrab legte, 
(gs lieg bcstjalb and? bie (Srabplatte il^tes ge» 
liebten Daters Ceopolb ZTiosart vüegnetjmen, imb 
in einem Kobtsill oerfügfe es, bag es auf bem 
alten petersfriebbof rutjen wolle. 

Dabin muf- mau nun beu Sdu'itt lenten, wenn 
man beim Hanneti fein will. Unb jum Hanneti 
mu9 man bod). wenn man Zltojart liebt, benn bas 
Hannerl Ijat ja 3um íDoIfgang gebärt, als fein 
miififalifdies (Segenftücf. 2ln Hannerls Klanietfpiel 
etfal) bet Dteijälitige, wie mau es mad^en muffe, 
«nb als fleine Dirtuofin bat bie Sd-jweftet an 
ben brei erften Konjetfteifen Zltosarts teilgenommen. 

Zweimal ift bem Hannerl ein Ciebesglücf 3er» 
Brodten. Hadibem es jalirelang ben perwitweten 

3m fji'nblicf auf bie Benorfteljenbe ^tuffüb« 
tung bet Komöbte uon £ubwig Ct;oma; „t)ie 
Eofalbabn", am \0. unb 15. September 19^8 
in bet „SCyra", uerbient biefe Kleinftabfgefdjid]» 
te »on £ubwig Cboma befonbere Beaditung. 

Sie IDaljrbeit ift, ba[? es 3U Bernau bto§ einen 
gab, ber bem durften (Dtto oon Bismatcf wobl== 
gefinnt war. 2)ic Jluerfennung Degenbeds be» 
beutele fiic ben Keidisfanjler Diel, obfdjon fie 
illte JDenn unb 2ibers liatte unb niijt fetten im 
Caufe bet 3wau3ig 3''Í!re — benn was »ot 70. 
lag, jätilfe nid^t — finfen unb untergeljen wollte. 
2lber es .mü§te erft gefunben werben, wen bie 
Sdjulb traf, unb ob fid} bet ilTiniftet immer fo 
fiilirtc, bafi ein altbaverifdjer ^inwiermeifter 3U» 
ftieben fein fonnte- 

IDet bie politif als eine (Sel;eimfunft bet (Sto» 
§en bctrad;tet, barf trofebcm nid?t leugnen, ba^ 
illte IDirfungen bem fdjlidjteften Bürger fülilbar 
unb biifutabel werben. lUenn es »om fjimmel 
regnet, wirb es im Cale nag, unJ es tropft auf 
ben fdiiibigfteu Droben auf ben VOeU 
terwarteu fönnen .fie es meinetwegen beffet wif^ 
fen, wie bié 5ad)c morgen wirb, jebod): wem 
es Ijoute feineu (Semüfegarfeu Derljagelt, bet foll 
unb fann flud^en. Unb bamit ift übrigens nidit 
augebeutet, bafi ZTlartin Segenbect nur bas (Se« 
genwärlige begriff, benn et ftaub feften ^uges in 
ber ßiftorie unb fülirte feine (Sebanfen übet ein 
weites 5elb fpasieren. 

Unfcreinet fagt: „Jllefanber bet (Stoge" unb 
„Karl ber (Stoge" unb fd)iebt bie Verantwortung 
feinem 5d]ulmciftet ijinüber, aber Degenbecf fragt 
fidi: „IDatum unb wiefo?" Blog perfien «r« 
obern unb bas Jlbenblanb betjerrfdien, genügt 
nod) lange nidit, um einen forfdjenben (Seift 3U 
blenben, bet mit Jiltmeifter Hotfecf fud}t, wieoiet 
eigentlid} bie ITienfdilieit »on biefen auffallenben 
£tfd)einuugen profitiert tjabe. (Slauben wir nidit, 
bag ein foldiet ZTtann migttauifd> wirb gegen ben 
Beifall, mit weldjem bas publitum ben sutseit 
auf ber IDeltbüline agierenben Selben überfdjüt» 
tet? IDätirenb et nod; bebenflicb bas £ob eines 
Königs prüft, bet lange 3«i' "o*-" <£t]tifto feine 
Caten aigefdiloffen iiat? Italien wir es nidit für 
untedit, wenn man biefem 5otfd}et bie geltenbe 
ITieinung auf ben i{opf fdjlägt unb iEin nerftum» 
men mad^t, weit es fid} um einen Staatsmann bes 
neunjcbufen 3aÍ!rIiunbetf5 b^^nbelf? 

3di meine, wir fialten biefes Dorgeljen für 
fatfd) unb gratulieren bem dürften Bismatcf basu, 
ba§ iljm ber gimmermeifter Segenbecf tiinter alten 
IDenn unb Zlbers immetEiin nod) einen refpef» 
tableu Ctjron erbaute. 

Set war oon foHber, bürgertidier Jtrt unb 
ftaub auf fo feften ^ügen, ba§ er nid}t im ge» 
ringften wacfelte, als fid}, im ITlärs ^890 bie 
(Snabenfonne iiinter buntle IDolfen fdjob unb ein 
faltet IDinb 3U btafen anfing. ZTlodite bod; bie 
burdifdinittlidie Ztcitwelt bas IHaul auffperten unb 
mit Beffürsung jum fjimmel fd^auen, Don bem 
biefes beträdiftidie (Seftiru lierabgefallen war, für 
ITiattiu Segenbei fam bie Sadje nid?t fo über» 
tafd;cub, fa^ fij. itim feine lt>elfanfd]auuug um» 

Dater treri gepflegt tiatte, tcidife es bem 5rcilietrn 
Berditolb 3U Sonnenburg 3U einet Dernunftelie 
bie l^anb. £iu einsiges (Stücf war itjm befdiie» 
ben — ein eigenes Kinb, 3U ben fünf Sficffiubetn, 
bie es übernommen l]atte. Zltosarts Sdfweffet ftarb 
im ^829. 

ITic fie ausgefetieu t^at, erjalitt uns itir Bitbnis 
im frütieren IDobnsimmer bet 5''niilie ITiosart. 
Sa iiat bas junge Hanneti ein rofa (Solafleib 
mit Sitberfpifeeu au, unb auf ibrem Ijübfdien Kopf 
liegt bie ^iet eines fiinftDollen (Seftecfs. ^eute 
ftebt in bet Komnmnegruft, bort, wo es com 
petersfriebliof im ^elfengang liinaufgetit 3U ben 
früliditiftlidien Katatomben, neben bem Sifentreuj 
für ^aybns Bruber bas Kteuj, aus bem uns bas 
Bilb bes butdj £eib gereiften Hanneti anblidt. 
Ztlojarts .^ßetjensfdiweftert" ift nidit pergeffen. 
Diele ÍTÍeufd^eu fommen 3U itjm. Jlus aller Weit 
fommen fie unb bringen itim Btumen mit, bie 3U 
5ü§en bes Kreujes liegen. Jlnemonen unb Berg» 
»eildien, (Seranien unb ©tdiibeen ... 

Sie (ßi^clmntsiiolle »otit „gauBetflöteitljäus^tn". 
Unb nodi eine 5tau ift nalje an biefen Salsburger 

ZllOjattgebenfftäfteu. 3brert Hamen aber fennen 
wir nid;t. 3a, wir wiffen nidjt einmal, wer fie 
gewefen fein mag. Hut bie Sput itirer fitben» 
tage, ber Zuneigung, bie IDolfgang Jlmabeus 2Tto» 
satt füt fie fül^lte, fönnen wir no^ »erfolgen. Sie 
liegt befdiloffen in bet föftlidien Sdiöntieit ber 
„gauberflöte". 

fjeute ftelif bas Saubstflötenliäusdien auf bem 
Kapu3inerberg, auf bem fjang 00t bem ÍDalb. 
2tbet bamafs, als 2íTo3art im irüEifommet H79^ 
feine gauberflöte fd^tieb, war es Sd]ifanebers £uft» 
lläusdien unb ftaub in einem jauberliaften (Satten 
auf ber ÍUieben bei íDien. ®ft famen gegen 
Jlbenb Sdiifanebet unb feine 5reunbe unb ^teun» 
bimien Ijinaus, um ben einfamen iTleifter bet Cöne 
aufsubeitern unb 3U jerftreuen. Unb bann foll 
lITufif unb frotjes £adien bas ßäusdien betierrfdit 
Eiabeu. Sodj gans einfam mag ÍTÍosart nidit ge» 
wefen fein. Senn bie 5rau, bie er bamals liebte, 
bie feinem (Senius Flügel lieEj, bie fam 3U ifjm 
ins fjäusdien, wenn es niemanb faii. tDet mag 
fie gewefen fein? IDir werben's wobt nie etgtün» 
ben. fiines ift gewig: oljne ilite beglüáenbe Hät^e, 
oline bas tiefe £íeBeserlebnÍ5, bas fie ZTiosart 
fdienfte, wäre in ITiosarts Seele nie feine fd}önfte 
(Seftalt, bie „pamina" in ber ^auberflöte, ge» 
boren worben . . . 

geftülpt liätfe. Jlndi et bott« i>i« Begebeulieit nidit 
porausgefebeu, benn baju wugte er oiel ju wenig 
uou ben Berliner 3'npreffionen, aber er fannte 
bie Dergänglidiieit irbifdier (Stöge unb bie Un» 
beftänbigfeif ber 5ürftcnguuff jur (Senüge unb liietin 
fonnte il^n nid^fs uetblüffen. ü?ie war es bem 
ßelben Belijarius ergangen, nadibem er für feinen 
Kaifer 3"ftin'0'' Siege et» 
tungen batte? 

IDet bie Stragen fennt, auf beuen bas Hab 
ber roeltgefdjidite .rollt, bet wei§, wie fie balb 
llinauf, Balb titimnter füllten, unb ber gewiegte 
ICenner fud^t bas Blümlein Santbarfeit nidit in 
ben f^öfen bet Känigsfdilöifer. Summa Summa» 
tum, ber gimmermeifter Degenbecf Überfall bie Cat» 
fadien »on ber fiölie bet IDiffenfdiaft unb lieg 
fidj fein gelaffenes Urteil nidjt Beirren, unb et 
[}ielt fidj fteif gegen bie £uft, weldje jefet »iele 
iDeüerbäline in ben Jlngeln brelite. St cetlot 
ben dürften Bismatcf nidit aus ben 2lugen, als 
ilin bet bicbte IDalb oon itiebridistuli not bet 
liodimögenben ITienfdibeit perbarg, unb et fügte 
feinen íDenn imb 2ibcrs fein neues liinju, bas fid} 
etwa auf bie »eräuDerte (Slüctslage geftüfet tiätte. 

i£s fam nun bie Seit, in weldjet bem älteren 
Sol}ue bes liiftorifcben ilTannes bie fjocbseit in 
IDien 3ugerid;tet würbe. Jln bas 5onnlienfeft bing 
ficb ein Sdiwanj con fonberbaten Begebent}eifen, 
wcl<i}e ben geitungsabonnenten nur jum Ceil Be» 
fannt würben, infofetne Derid)iebenes 3wifd}en bis» 
frete Jlftenbecfel geflemmt würbe, aus benen es 
bermaleiiift bie ruf}ig benfenbe Had}welt l}ert)Ot» 
3Íelien fann. Das miflebenbe (ßefcbted}t Benat}m 
fid} 3U aufgeregt, als ba§ man ilim bie gange 
(Sucffaftentierrlicbfeit l}ätte aufweifeu bürfen, unb 
eine weife Hegierung ftellt il}ren Kinbetn nur eine 
Suppe cor, weld]e ficb im längeren Stellen ab» 
gefühlt Ijat. lUie mau fid} »ielleid}t freunblidiet» 
magen erinnert, genügte audj bas, was offenBot 
würbe, .jut Spaltung bet öffentlichen ZTieinung. 
Set eine CeU ber beutfdien Bütgerfd}aft war übet» 
aus ftölilid} unb fangsluftig unb ging mit bren» 
nenben Radeln fpasieten, bet anbete íEeil • blicfte 
ängftlidi nadi bem X»adi bes monardiifcben (Sebäu» 
bes, ob es benn bie Srfdiüfterung bet (Srunbfeften 
nod} auslialte. Dielteid}t hätte fid} bas futd)tfam» 
fte (Semüt bet Hutie iiin^egehen, wenn es ted}t» 
seifig Befannt geworben wäre, bag gerabe im 
Detlauf biefet peinlid)tetten, ja unmittelbar butd} 
bie cetanlagf, bet Scbneibetmeiffer Sd}Iamminget 
oon Bernau aus -einem Jlnarcbiften jum Bismatcfia» 
net würbe. Unb wenn bas audj bamals in bet 
Sfala bet mouarcbifdien (Sefinnnng nid}t ben höcb® 
(ten (Srab bes i2tteid}baren Bebeutefe, fo war es 
bod},,eine beträd}flid}e €rt}cbung aus bet unterften 
Ciefe bes Staatsgebanfens. 

U)enn ,,Bismarcf ein Healpolitifer war, wie 
man bas bäufig behauptet, bann mugte et feibft 
einfehen, bag ein Bernauer 5aniilienoatet bas 
fühlbare íDohlwollen feinet nächften Umgebung 
nidit füt eine unftud}fbate Begeifterung h'^S«' 
Ben fonnte. 

3n bem fonsilianten Anböten ber 3)egenbe(i» 
fdien politif lag alfo nid^t eine Uebereinftimnwng, 

fonbern bürgerliche ^^i-'i^^^ttsliebe, weldie einen 
Striit übet feruliegenbe Singe oermeibet unb nur 
in lofalen Jlngelegenheiten ausfegt. 

Seht oiel anbers aber war bie Situation, fo» 
fern bet Sdineibermeifter irauj Sdilamminger in 
Befrad}tung genommen werben will. Siefet ZlTann 
fann feine richtige IDefenserflärung nur in einer 
fcltfomen £aune bet Halut finben, weil feine £nt» 
wicfelung fid} gegen alle Bobenftänbigen Hotwen» 
bigfeiten oollsog. U)enn in Bernau überhaupt 
bie ZTiöglichfeit füt ein ftarfes pcinsip geboten 
war, bann — fo mügfe ber Kennet bet Der» 
hältniffe aimehmen — fonnte es fich nicht nach 
linfs hii'übcrfd;lagen. Unb ba wäre nun eben 
aus3ufiuben, wie 5ran3 Scblamminger ins Jlnar» 
diiftifche fam. 

Das Problem wirb fdiwieriger burch bie Cat» 
fache, ba^ et feine fjeimat nie oerlaffen h"''« wnb 
nie in einem (Erbreiche ftanb, wo biefet Samen 
anfliegen fonnte; in ein wahres £abvrinth geriet 
man aber erft burch feine petfönliche €tfcheinung. 
Senn er war oon fchmächtigem IDuchfe unb oon 
fo jarter Befchaffenheit, wie es einem Schneibet 
jufemmf, unb an feinem Kinn hii3 «iit wehmü» 
tiger KneBclbatf, unb bas fleine ZTTaul trucj et 
halbgeöffnet nacb Karpfenatt. Sas einsige ßet» 
ausforbernbe war eine lange fleifchige Hafe, wel» 
che allerbings fo ungebührlich oiel plalj in feinem 
(Scfidit beanfptud]fe, als wäre alles anbete nur 
ba, um fie 3U garnieren. 3n ben Jlugen fag eine 
ftille Hefignation, weld}e ihrer fchwietigen £age 
hinter einer folcbeu Hafe angemeffen war. 

Bei einem fanften 2leugercn unb trofe ber 
lähmenben íDirfung, welche eine jahlteiche 5a'nilie 
aud} auf feurige (Seiftet übt, war Schlamminger 
ein Bewunberer ber franjõfifchen Heoolution, unb 
bet ami bu jicuple IHarat war fein £iebling. 
3ebet orbnungslicBenbe Bernauer, ber fici) eine 
fjofe anmeffen lieg, nmgfe beu ZluBIicf bes fürch» 
terlichen Ijelbeii erbulben, benn fein Bilb hing 
in bet Schneiberwerfftatt unb fdiaute grimmig auf 
bie Bourgeois herunter. Sid}t baneben erfchredte 
ans einem- wutmffichigen 2!ahmen heraus bie I^in» 
cidifung £ubtoigs XVI. unb seigte, weffen bie 
ntarats unb Schlammingers fähig waten. (2s 
fonnte audi gefd}ehen, bag bet unbeugfame Schnei» 
bet, währenb et £änge unb Sicfe eines Beins 
abnahm, 3U fingen anhuB: 

„So fdjwört, bag euer Sd}wert nicht auf ju 
fchlageu hört, bis ausgerottet bie Cytannenrotten! 
Sdiwört!" 

Siefe Dcrfe bes Jveootufionspoeteu Ch^niet iiat' 
teu beim 5eft bes höd)ften iDefens ihre iDirfimg 
getan unb taten fie noch, &«nn Sci}lammingets 
Stimme fam babei allemal ins was bie 
Bewegung feines 3™stn oettief. 36Í'ct Bcrnauet, 
bem es babei falt über ben Hücfen gelaufen war. 
trug 3U bem iinheimlidien Hufe Bei, bet oon bem 
Schneibet ausging. 

ZlTatfiu Segenbecf, oBswar er bie Bcred}tigung 
bet Heoolufion anerfannte, ging mit feinen Sym» 
pathien nur bis ^ut firftürmung bet Baftille unb 
wollte bas Blufoergiegen oerabfcheut heben unb 
Befämpfte Schlamminger, av er ibn antraf. 3®' 
bod} war et coli ftiller Í70ch0d}tung gegen ihn 
unb hätte gern birausgebracht, aus welchem Bu» 
die ber Schneibermeifter feine Kenntniffe unb fei» 
neu republifanifchen (Seift fchöpfte, welches aber 
biefer nicht oetriet, fonbern als (Seheimnis bc 
wahrte. 

Sag fie fid} über Bismatcf nicht einigen fonn» 
ten, ift fchon beswegen flat, weil 5d}lamminget 
nicht einmal bie €rfolge bes Heichsfanslets gelten 
lieg, benn et ftanb auf bet ftansöfifchen Seite unb 
rebete übet bie „ptufftäns", als hätte et bie He» 
oanche für Seban 3U nehmen. 

Unb bies war nun fo unb blieb fo Bis 3U 
ber hiftcrifdien Had}t 00m 23. auf ben 2"^. 
3untn5 189H. Hach bem fjochjeifsfeffe in ÍDien, 
weldies eine Jlehnlichfeit mit bet (Cholera 
Befchlog .iurft Bisnmrcf nach bem Königreiche 
Bayern 3U reifen, um audi hi^r 3U fehen, wie 
fchnell fid) bfe Derehrung aus £ioteen entfernt. 

2lts et näditlicherweife in Saljbutg anfam, 
fonnte er auf bem fcblecht Beleuchteten perton ein 
paar Su^enb poliseibienet Bemetfen, wet(i}e aber 
fchwcigfamen itnb finfteren Jlntlifees ftanben, in» 
bem füt biefen iall jebe Begeifierung Behörblid} 
unterfagt war. Set Sug rollte trübfelig aus 
bem Bahnhof hinaus, unb wenn bet alte Bismatcf 
md)t fchtief, ftellte er oielleicht fonberbate Betrad}» 
tungen an über ben IDanbel ber Seiten, bet 
fcherwenselnben Beamten eifige ^urücthaltung ein» 
flögt unb fingenbe £iebctfafeln oerftummen macht. 
Senn er wugte nicíít, was fidj auf bet nächften 
fjalteftatioú oorbeteifefe. 

Sie.hifg Bernau unb hier wachte ZTiartin Segen» 
becf unb Befchlog füt biefen 2lbenb auch &ie legten 
ÍDenn unb Jlbers surücfjufteKen unb bet Zltifwelt 
ju seigen, bag es ben Slltbayern auf mehr ober 
weniger ^ürftengunft nid]t anfomme. freilich mug» 
te auch et bie ÍTtadif ber Derhältniffe fpüren, benn 
als et con ijaus ju fjaus ging, um bie Bernauet 
für einen feftlichen €mpfang ju gewinnen, fah 
et oiele oerlegene (Sefichter. hätte h®t3í'(íl 
gern mitgetan, aber bet eine war ni(ä}t gans wohl, 
bet anbete mugte bei feiner 5tau bleiben, bet 
brifte fagte fo eifrig 3U, bag man gleich foh. «r 
werbe nicht fommen. Jim Schluffe ftanb nur ein 
Bäuflein oon elf iltann 3U ZTiartin Segenbecf 
unb fdiwor, ihm überallhin 3U folgen unb fo 
oiele íDadií am 2ihein ju fingen, wie et nur 
wolle. Set Befehl war, um h^Ib ein Uhr nachts 
mit 3wei pechfacfeln ausgerüftet am Bahnhof ein» 
Sufreffen unb bort alles weitere ju erwarten. Un» 
terweilen regnete es in Strömen, unb bie Klugen, 
weldie abgefagl hatten, fonnten fich auf batauf 
etwas jugufe tun, bag fie feine naffen 5üge 
ftiegfen. 

Jlls es Znifternacht fchlug, brach Segenbecf mit 
brei 3inifn«rleulen gegen ben Bahnhof auf, unb 
nach unb nach trafen alle anbeten ein; bie meiften 

waten iianbwetfsgefelleu unb hatten als iEutnet 
etwas übrig fürs Seutfd}e Heich. Don ben an» 
fäffigen Bürgern batte fidj nur ber Sdimiebemei» 
fter Kilger angefchloffen, bet feine politifche ÍTIei» 
nung, aber aud; feine Zlngft h^tt«. unb bet immer 
bort ftanb, wo Segenbecf ftanb. 

„Set ^ug hält mir brei IHinufen", fagte bef 
(Ejpebitor. 

„5olgebeffen", fagte Segenbecf, „mug jebet für" 
brei fchreien, wenn wir bas ,^och ausbringen,, 
fonfl fonimt et gatnid}t ans 5enfter." 

„Hur feine Jlngft!" oerficherte Kilger, „id} tu' 
meine Pflicht unb 5d}ulbigfeit." 

Set Ziegen plätfcherfe ohne Aufhören, unb bie 
elf Zllann rüctfen fröftelnb jufammen unb horchten, 
in. bie finftere Hadit hinaus. 

Sa ertönte fliugenb bas Reichen, bag ber 3ug. 
bie lefefe Station paffiert h^be. 

„Jluf geht's 1" fommanbierte Segenbeiá unb jün» 
bete feine ^adel an, unb bie anbeten folgten, unb 
mit einemmal fah ber fleine Bahnhof feierlid) aus, 
unb bie (Seftalten bet ZTtänner hoben fich martia» 
lifd} aus bem feurigen Schein. 

„Sa fommt ja nod} einer!" fagte Kilger unb 
beutete auf etwas Sunfles, was laugfam näher 
fam. £r hob bie 5acfel unb leuchtete hin, unb 
ba ftanb oon IDaffer triefenb ber ami bu peuple 
Schlamminger. 

3n Segenbecf ffieg ein fürchtetlid)er Derbacht 
auf. 

„IDas willft Su?" fragte er h^^f'S- 
„§ufd;aueu will idj," antwortete bet Sd}neibet» 

meifter, „bliDg jufchauen." 
Sie Hegentropfen rannen ihm über bie Hafe 

unb fielen wie iion einet Sachtinne 3U Boben, unb 
bas ganse ZTiännleiu war oon bem naffen (Element 
fo ocrflebt unb .hergenommen, bag jeber Jlrgwohn- 
ocrf<i}winben nmgfe. „Schlamminger! Sch'ammin» 
ger!" warnte Segenbecf, aber ba h^ltä et fchon 
feine Seit mehr, ben Sat3 aussufprechen, i(enn 
3wei riefige £id}tet tauchten auf unb glitfchteu 
bie Sdiienen heran. 

„5acfeln hod}!" 
£s raffelte unb polierte unb ftad^enb 30g bie- 

Bremfe an, unb aus elf Kehlen, ober wie ber 
Sattler fjans behauptete, aus jwölf Kehlen, benn 
et lieg es fich nidjt nehmen, bag bet Sdjneibtt 
Sdilamminger mörberifch neben ihm gefchrien habe, 
aus swölf Kehlen fam ein fo futchlBates unb 
ohreubetäubenbes Dioat bod), bag es im ^uge 
fogleid} lebenbig würbe unb ein fd}war3Bättiger 
ll'Tann bie Hafe ans 5enfier brücfte. Sas war 
aBer bet £eibar3t Schweninget, unb es mug ihm 
bet JlnBlicf gefallen h^'ben, benn er lieg bas 
5cnftet hierunter, unb ba etfcl}ien im Hahmen eine 
anbete (Seftalt, an bie oiele ZTlillionen Znenfci}cn 
fange 3<'hre ihre £íeBe ober ihren £jag gewenbet 
haBen. Unb es würbe totenftill, unb bas (Sefid}! 
bes alten ZlTannes glänste im 5acfetfd}ein, unb 
3wei merfwürbige Jlugen BlicEten auf bie Betnauer 
herunter, unb ben ZTlatttn SegenbeJ überlief es 
heig unb falt, bag ibn faum 3wei Sd}ritte oon 
ber leibhaftigen U3eltgefchid}te trennten, aber et 
fagte fich bas £)et3 unb rief: 

„£uet Surchlaucht Begrügen wir als bie erften 
wie^ber auf beutfchem Boben, unb wenn bas UJetter 
aud> hier ted}t fd}lecht ifl, uivb wenn bas íDetter 
in Berlin »ielleicht nod} oiel fd)ted}fet ift, unb 
wenn es ba broBen Blifet unb bonnett, bas macht 
uns garnid}ts, unb beswegen ift es bod} bet aller« 
fd}önfte Cag unb id} forbere bie Jlnwefenben auf, 
mit mir einsuftinmien, ber 5ütft Bismatcf foll 
leBen hod^ unb hoiit unb Dioat hoch!" Unb bas 
war min loieber ein furdifbates (Sefd}tei, unb bie 
Curner seigten, was aus einer beutfd}en Bruft 
hetaussuftiegen ift, unb bem Sd}miebemeifter Kit» 
ger fchwoll bie Zlber am fjalfe, unb aus bem 
£;intergrunb fam eine bünne, fläglid}e Stimme, bie 
man erft oernahm, als bie anbeten fchwiegen: 
„Surd)[aud;t, nie rergeffen. €wig banfbar." 

Sas war bet Schneibermeiflet Sd}lamminger. 
UeBet bas alte (Seficht im ^enflerrahmen flog ein 
£äd:eln. 

3a, ja, ihr Betnauer, unb nun rebet einet 3U 
eud}, ben nmn einmal über bas ganse Sutopa 
hin gehört b^t. unb es flang einfad} unb menfd}» 
lid). 

,^Sie inerten haben fid} witflid} einem fchled)» 
ten IDetter ausgefegt, um mich 3U begrügen. 
3ch banfe 3h"en." 

Unb bet (Stünbet bes Seutfchen Heiches, 5ürft 
(Dtto oon Bismatcf, ftrecffe bie fjanb aus, unb 
UTarfin Segenbecf fagte fie, erft fcheu, benn es 
war bie i^anb, bie Hapoleon oom Chrone geftogen 
hatte, aber bann fd}ütfelte et fie herjíjoft, ein 
Seutfdier bem anbeten unb bie Curnejr griffen 
3U, unb bet Sdimiebemeifter Kilger gjriff auch 3" 
mit harten Ringern, unb ber 5ütft lad}te unb 
fagte: „Sonnerwetter, bas finb fräffige fjänbe» 
btücfe. Unb bann bräugte fich nach eine fpinbel» 
bürre ijaub oor, unb bie flägliche Stimme rief 
wieberum: „Hie oergeffen, Sutchlaud}t. Hie oet» 
geffen. £wig banfbar." 

(Es war nod; einmal bet Schlamminger. Set 
5ug fuhr an, unb bas Bilb oetfchwanb aus bem 
Bahnhof oon Bernau, aber nie mehr aus bem 
ßersen oon UTartin Segenbecf. Sie anbeten mug» 
ten bas Srlebnis im UJirtshaus feiern; er ging 
ftill nadi fjaufe, unb er beachtete es nicht einmal, 
bag neben ihm etwas mit futsen Sd}titten trip» 
pelte. 

Soch Bei feinem Ijaufe fagte es ihn am Ulantel, 
unb es war wieber ber Schneibermeifter. Unb 
er 30g ihn aufgeregt unter bie £atetne. 

„(Sib mit beine fjanb, Segenbed," fagte et. 
„Su weigt es, wie ich gefinnt war, aber oon 
heute an bin idj füt 5ütfl Bismatcf, buri} unb 
butd}."- 

<£t fah Segenbed feierlich an unb ging in bie 
regnetifd}e Hacht hinein, unb noch sweimal hörte 
man ihn rufen: „Bismatcf burch unb burch!"' 
Sann würbe es nibig in Bernau. 

Btsmocch Eine ßleinftoDtgerdiidite oon Cuöraig Thomo 
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Sctni „Jíoten ílbicr" in Sirgls fjoctcn i>ic 
í>aucrti beifammcn. Die tft: „Kimmt ci- 
Sutcf;? — Kimmt ct nit Öutd}?" 

„So [eidjt tfdii öäs Durdifommcn nit!" meint 
bcc aíle, jabníuctefc (Sftaffcicc unb [djiittelt bcii 
«»dêljaarigen Kopf. „Sis cr con Stoanad) aufm 
Brenner auen fimiitt, ba í)at cr einen »eiten 
lüeg!" 

„Thi StoanefeI, bu! 2Tioonft, cr gefit aufm 
Í3renner auen?" fd^rcit öer jange Saldier ba» 
jujífdien, „ba tat er Ja bem Steíb[e iiitb feiue 
Cucbersgfeítcn mitten in bie fjänb fpringen!" 

„€r mue§ ipolí übern Srenner auen!" erfiärt 
her (Sftaffcler, „toia foH et benn fünft burctj» 
femmen?" 

„Da tag bir foane grauen fjaace nit tt>arf)fen, 
(ßftaffeter, tjafdjt ja elj fdiuit [auter wcigel Du 
tnoaßt ja gar nct, wieniet Cödjer bo Heputlit 
0efditreid) no bat! X)a fuedjt er fi fdjun bös 
böfdjte Cod' 5um ®utdifd;iicfcn aus, wo eahm 
foans Don bö Steiblctuebern nadjfdjlicfcn fann!" 

„VOas nufet eaBim bös böfdjtc £od}, bat er nit 
meijt fiinfimmt basue! Sie fein ja »ie bie 33tuct» 
Ijunb Ijinter feiner tjcr!" 

„Cafj fie lei Eiintcr £)er fein, bä Btult^uiib, bö 
fdjicdilen. ®en bericifdjcn fie nit! Dös ifdjt bcr 
freujpfiffigfte 5ud}s, ben 's gibt in Cirotl" _ 

„Dös gtaubft batt nit, weit bu's nit gtauben 
magft. 2tber bie Steibtegfciten »erben wegen bei- 
ner nit mit (Summißopfetn fdiie§en. Unb bat 
•er angfdioffen ifijt, wta fott er nadjtjer mit fo 
<j nfafrifdjen Sdjug in bie Knodjen no über bie 
<5rcn3 ummen femmen?" 

Der Saldier fdjtneigt, fticrt in fein lOcingtas 
■nieber, fd^upft bie Jtdifel. 

Die Cür fliegt auf. 
Dort ftctjt bcr junge ^alfner. 5rifd?, »ie bcr 

finget in bcr Derfünbigung, grab »om fjimmet 
'tjer! £r ftraljtt über bas ganse (Scfidjt unb 
.gtänjt unb ruft bas cinjige IDort: 

„Du r cb!" 
„Durdi!" 
Jtuf fpringen bie Sauern atte. 
„Durd}! JTianbcr, burd?!" 
„iöas? tDia? lUo bafd^t bös l;cr? IDer fagt 

■bös?" 
„Durdi ifdit er, lllanbcr!" 
Der junge 5itfner tritt jum Cifdj tiin. „Bin 

i tjics g'rennt!" fagi er, „grab g'ftajen bin t!" 
Die Bauern rcidjen itjm bie IDciiigtäfer t]'": 

■er fa§t eines nad} bem anbcrn, unb jebes, bas 
<'r aufaßt, trinft et auf einen einjigeit gug teer. 

„Ejicj teb' i wichet, iTTanber, weit et bnrd) 
ífdít!" 

„i£t5ät;[, ^fifnct, ersäht!" 
Sie fdjiebcn it;m einen Stubt ijin. Der 

nct boctt fid} nieber, wifdjt fid} nxit bem Kocf« 
ärmet ben Sdjweig oon bcr Stirne. Die Bauern 
ringsum beugen fidj in ben Cifd> bixein, tjorctien 
iioK Spannung. 

„(Ersäbl, Äatfner!" fdjtcit bcr Saldjet unge» 
íiuibig, „tai^ uns iiii fo lang warten!" 

Der intfncr ftcitt bas Icfete IPeinglas nieber 
unb sieljt eine geitung aus ber Cafdie. iangfam 
breitet et fie ausetnanber unb fttcidit mit bem 
fjanbrüd'cn barüber. Dann tieft er: 

„Breffanone .... atfo bös ifd?f fooiet wia 
Briden auf beutfd]. Jttfo; Jtus Breffanone wirl 

.gemetbct: 
Der aus 3insbtucf gcftüdjtcte (Sauteitcr ber 

nSDJtp., 5ranä liofer, ift bicr jum Befudj 
feiner Somilie eingetroffen. €t wi.b fid» jur 
Bebanblung feiner burd} einen (Sewclirfu§ txo 
tittenen KnicDCrtefeung einige Cage in ärsttidje 
Bebnnbtung begeben. €s ftcljt 5u erwarten, bag 
bie öftetreid;ijd;e Regierung bas Ztustieferungs» 
begetiren ftetten wirb." 
„Den ftiegt ber SteiSte nimmer!" ruft ber 

:5atdier. 
„Uber ber i^ofer friegt ben Sieible nj!" tadjt 

ber Saliner, „ZUander, i fag «nf, bös ifdjt 
ter böfdite Cag im gansen Jaljr. So eppes, bös 
nuieg föfdjttid} gfeiert werben, fjö, Keltnerin, 
lüeiTi tjer! IDir mueffen ben fjofer teben taffen!" 

Das ScttMnSSÈÍ'*" 9«^!' "O" 3" i^anb, ben 
(Eifd) runbum. 

„Da, (Sftaffeter, tes!" fdjreit ber Satdier unb 
reid^t it)m bas Btatt tjin. 

Der Jltte feßt umftänblid) bie Britten auf. 
Dann fdjiebt er bas Blatt in ein befferes Cidjt 
unb beginnt ju tefen. íDott für ü?ort fäbrt er 
mit bem 5inger nadi. 

„Der freujpfiffigfte 5ud}S, bai» • 9Í«9'!" (adit 
ber Saldier, „bab i nit ted)t g'tjabt, t)a? ZITit 
famt fein Sdjug ifdft er über ben Berg ummen, 
ber fjofer .. 

(Stab fonnnt bcr ZTtesner in bie Stube, fdfief 
unb pcrbogen, wie immer, ben fpifeen Bucfct tjod; 
aufgcrecft. 25afd} tagt er feine Sdiitcbaugen runb« 
um geben unb fdjaut, wer alter in ber Stub ifcbt, 
unb fpifet babci bie Eoofcr. Dann fätirt er in 
bas tDcitjbrunnirügt, bas an bcr íõanb fjängt 
unb greift tief bi"«'"- „£autet fünbtjafte ílasi» 
teut!" murmett er t>or fidj bin, unb fpri^t bas 
IDeibwaffer fd;ne[i 3U bem Cifd; ijin, wo bie 
Bauern beifanimen fifeen. 

2Jber niemanb beadjtet ilin. 
Da ,b.ufd}t er btifefdinelt na djber iöanb jum 

®fen Ijin unb bucft fid» tief iti ben finfterften 
Sdjatten hinein. Datm tooft er tjcinttidi, was 
bie Ztasibauern reben. 

,5o ifd)t bös!' benft er, unb feine fobtfdiwarsen 
Jtugen teudjten tjöltifd} , cor 5reube, ,eine De» 
monftration ifdjt bös! 5ür'n fjofer ifdjt bös! 
Da muefj i bo gtei ...' 

Unb unmetflidi, wie er getommen ift, tjufdit 
er, ftinf unb falfdj wie eine fdjwarje Kafee, aus 
ber Stnben unb fpringt fdjnett übet bie Strafe 
tjinübcr jum poftenfommanbo. 

3njwifdien ift ber iüein ba. 
„l'cut", fdjreit bet íaHnet, „bcu.te teben mier!" 

Unb bann rcigt et fid[ ben Hoct Dom £eibe unb 
wirft ibn butdi bie ganjen Stuben bin ins an» 
bete <£cf. 

Die Bauern fütten iE^te (ßtäfer. 
„Cent! ijeut ifdit mir jauwobt! fjeut fpür i 

fo nie! Kraft in meiner! fjöltfafrafafra! ijent 
nmeg was gcfd;edien!" 

Dann fpringt et auf ben S^bt hinauf. 
„Cent! £)eut ifdit a 5renbentag fürs ganse 

Ototerlanb. lüia fag i: Orot b<*' adweit fdinn 
an fjofer g'babt, bös ifdjt Oer Jtnbrä fjofer, 
üiifei- gneter Canbesnater, wia er aufm Berg 
ftctit unb oberfd)augt in ünfer £anb. So, bös 
ifdit ber oane fjofer, ber atte. 2tber beut feiern 
miet ben anbeten fjofer, öen jungen. Dös ifdit 
a foan fditediter nit! Dem fein fie ab fdiied> auf 
bie 5erfen g'we[en, bö Btnetbunb, bö hältifdien! 

Dnrd;femmcn ifdit et! teben tuet et! £eben 
foll er! Drnm taffen miet 'n tjeut emjt teben, 
ben anbeten fjofer, ben jungen! Cüet . enfte 
(Slafetn nemmen, unb mer bi^S fein íDeinbt n:t 
auf oan gug ausfauft, bös ifdit foa rediter Cito» 
tet nit: Zltsbann i fag: Der anJere ,^ofer fott 
leben! fjodi! i^odi! fjodi!" 

Bei ben testen ÍDorten i[l bcr Sdianbatm in 
bie Stube getreten, fjinier tbm, wie fein tcibbaf» 
tiger Sdiattcn, ber irtesner. 

„fjötcn Sie, fjetr Jnfpeftoc!" jifdjt et 
ins fflbr, „fie taffen itjn grab Ijoditeben!" 

Der Sdianbatm trilt 3um Cifd; tjin. 
Die JSanern fefeen grabe ihre (Stäfer ab. 

feben fie ben Sdianöatm beim Cifct; ftetjen. 
„Kinnn tier, .Sdiantingcr, fauf!" fdjrcit 

5atfner unb füttl ibm ein IDeingtas an. 
Dodi bet Sdianbatm fdiiebt bas lüeingtas 

feite. 
„ö^cs babts ba grab oan t;odjtebcn taffen?" 

fragt et. 
„U)as? JDer? UTier?" fditeien bie Bauern 

burdicinanbcr. 
„inier bürfen boditcben taffen, wen miet wöt» 

ten!" fcbreit bcr Saliner, „bös gei)t foan 2Tien» 
fdien was an, für wen mier ünfetn iOein aus- 
laufen!" 

„3 mueß wiffen, was ös ba g'ruefen iiahisl", 
fagt ber Sdianbatm. 

„iTiiet rufen, was miet wötten, ba§ b'es grab 
woagt! Dös ifdit ünfer Sadi!" 

„fjies wotten fie teugnen", äifdjett ber ZTlesnct 
binten, „aber Sie tjam es ja felbjl g'tiärt, ^err 
3nfpcttor!" 

„lüas ifciit g—rucfen wotben? fragt bet Sdian» 
barm ftrcng. 

„lüas g'rucfe.i wotben tfdit?" fcbreit ber 
net unb friegt einen btigroíen Sdiäbet. „Ztadier 

itim 

Da 

ber 

bei- 

£aut erhaltener telegroptitídiernodiridit, oerrditeö amDonners- 
tagobend, öen 18. D. m., nodi langem fdineren, mit GeÖulD 

ertragenem £etöen, $rau 

Jcmo Cromec 

meine Hebe Gattin, meiner ßinber treuforgende lllutter, 
unrere gute Toditer, Sdimelter, SdimSgerin unD Tante.] 

Die tieftCQuecnÖen üinterbliebenem 

Die Beerdigung findet in S. Paulo ftatt. 

fag i's tiaft; ,Der anöere fjofer fott teben' b^m 
mier g'ruefen!" 

„iDia ifcbt bös g'moant?" fragt ber Sdianbatm, 
„tiabts ÖS ba cpper ben Jtnörä fjofer g'moant, 
ben aufm Berg 3irf?" 

Da tacben bic Bauern alte, unb ber 5atfner 
fdireit: „Bat mier Ciroter tiies Zlnbtä fjofer fagen, 
nadlet ifdjt alt mal bcr anbrc ^ofct g'moant!" 

3efet nwdi audi ber Sdianbatm tadien. <2t 
jncEt bie Stftfet, wcnbet fid; um unb fagt: „Den 
Jtnbrä fpfer tioditebcn taffen, ifdit oortäufig no 
nit ücrboten, UTesnet. Da taim i nüj tüen!" 

Unb bamit greift et um bas IDeingtas unb 
bocft fidi 3U ben Bauern hin. 

3cfet ftefit ber fcbwarsc iltesner attein ba, bucf» 
tig unb oerbogen. „(Srüeg (5ott, beifammen!", 
fagt et fdieini;eitig. 

„H?ia fimmft benn bu baljir?", fragt bet 
ner, „mier fdieint, bu bifdjt hinter ünfetn braoen 
Sdianbatm einergfcbtoffen, bu 3ubas, bu falfdier!" 

„3? 3 »otit ja tei fctjaugen, wia 's en? 
gebt!", fagt bet STIesnct fdjnett, unb feine foíit- 
fcbwarscn, unrubigen Scbildiaugcn geben über» 
äwerct; »on einem jum anbcrn. Da frcmpctt fidi 
bcr 5atfner bie fjembärmet auf. „iTianbcr", fagt 
er-ganj rubig, „i b^b ja attweit gfagt: fjeut mueg 
no was g'fdiccfien! fjcut mueg i no guetc Ztrbeit 
ftiagen! fjicj frag i: Bat miet Citolcr ba bei» 
nanbboden gans friebtidi unb fditeien als rechte 
Canbsteut, wia mier fein: .,Det anbrc Qsfet fott 
teben!", «nb es fimmt fo a fatfches Cuifetstueber 
bahergfditoffen, a fchwarjes, unb rennt jum Sdian» 
barm unb joagt bös an, bag miet ünfcrn fjofer 
gern h"'" ^nb hoditcben taffen, was fott i mit 
fo oan tüen? Dös frag t enf!" 

Der ÍTlcsnet budt fich jufammen unb h^Jt fdjon 
bic Cütfchnalte in bet ^anb. 

ÍTÍit einem «injigen Sa^ fpringt ihm bcr Sali' 
ner nadi. 

„fjatt, 2T!anbI! Du h^iftift j" t'^an töci» 
btunn g'nummcn!", tadit er, „ba h^W freilich 
foan chriftlidicn Segen h^nt!" 

Unb bamit fagt et ihn an bcr Bruft, ftemmt 
ibn hod) unb trägt ihn in bie ZTiitte bcr Stube. 

„3 hob ja gtei g'fagt, heut gfdiiecht no was!", 
Iad>t bcr 5atfncr unb haut ben ÍTlesnet auf ben 
Boben hiu, bag man atte Knodjcn fradien hört, 

tDenn's pfeift, 

geht's los! 

Wenn's pfeift, dann fährt die 

,,£Dkolbahn 

00 

von Ludwig Thoma 

nodt üornltein im fdiönen Boyernland. 

Düs gibt a 0ouDU 

Denn in Dornstein ist allerfiand gefällig. Was, 
das seilen Sie am Sonnabend, den 10. Sep- 
tember, und am Donnerstag, den 15. Sep- 
tember, abends 8 Ulir, in der „Lyra", Rua 
São Joaquim 329. 

/ 
Sohrhorten nach Dornflein 

zum Preise von 2 Mürels gibt's an den Fahr- 
Itartensciialtern: Deutsctie Apotheke Schwe- 
des. Rua Libero Badaró; OeJconom der „Ly- 
ra"; Buctihandiung Hafimann, Rua Conselheiro 
Chrispimano 2; f1irsch-Apothei<e, Rua São 
Bento; Max Reichel, „Salão Max", Rua José 
Antonio Coelho 5. 

i)uf mieberfehn in Dornftein! 

unb bann reigt er ihn auf unb nieber, bis et 
hatbs hin ift unb feinen iTiucffer mehr tut. 

„Sc", fagt ber Soffnet unb fdiaut auf bas 
3ammcrbi[b nieber, „ba fann hies enfet fihten« 
bürger. ber Kaifet ®tto, a 5rcub h^m mit fo an 
Knodicngeftell. Sagft cabm an fchön (Srueg, gell, 
rticsncr, unb bat er eppet a amM fo auf- unb 
niebetfabren witt, wia bu, nadict fott et tci einer» 
fenunor. nad) Orot." 

Damit geht ber 5altnct wichet ju feinem íDein, 
„hicj ifcbt mier wichet teiditer, weil was g'fdiecbcn 
ifdit", fagt er, unb tut einen feften ^ug, „unb hies 
fönnen mier wieber ruhig fchreien: 

„Der anbre fjofer fott teben!" 

Kiebtrc pto^. 
• (Srogf'taus gibt gern an. 

'I{ür3lidi fommt er mit feiner 5tau unb feinen 
jwei Kiiibctn in ein (Safthaus 3um 2tbcnbcffen. 

„I^err Ober", ruft er, „geben Sie uns mat 'n 
paar Speifcfarten." 

Sie bie 2icdinung 3bi'cm Sdiufbner „fiaben 
i'oraetcgt?" 

„30." 
„Unb was fagte et?" 
íí3d? fotíe mich 3um Ccufet fdjeren." 
„Unb was taten Sie bann?" 
„Dann fam ich 3U 3hucu. fjcrr Hcditsanwalt." 

* 
Sie Speife. 

Hübfams finb jung t)erheiratct. 

Kütjlidi hat 5tau í?übfam nad) bcm Kodi= 
buche eine Uadifpcife hergeftcitt. 

Hübfam uerfucbt fie unb oersieht bas i5efidit. 
„iDas ift benn bas für ein ^eug?" fragt er. 
„Das ift (ßötterfpeife", erftärt feine 5'^au. ■ 
„Du fotlfv nidit für bie (Sätter fodjen", meint 

ba Z^übfam, „fonbetn für mich." 

Erven Lucas Bols 

Wir machen unsere Leser darauf aufmerlf- 
sam, dass die Zweigfabrilc dieser alten hol- 
ländischen Destillerie noch immer ihre Cock- 
tail-Rezeptbüchlein, in deutscher oder por- 
tugiesischer Sprache, für Interessenten auf An- 
trage (Caixa Postal 2101, São Paulo) zur 
Verfügung stellt. 

Seif 1883 

Seit 1884 

beginnt unser Geschäftsjahr 
stets am 1. September 

veranstaltet unser Haus 
seinen traditionellen 

lahres- 

Äusverkauf 

stets im August 

in dem es alle Waren zu ausserordentlich günstigen Preisen an- 
bietet, um für Neueingänge Platz zu schaffen. 

Bentttzen Sie die wenigen Tage, 

in denen alle Abteilungen unseres Hauses sehr vorteilhafte Sonder- 
angebote machen und wo wir selbst auf die nicht herabgesetzten 

Preise einen Nachlass von 10 vH gewähren. 

SdifiDItdi, Obert & Cio. Ruq Üicdto 162-190 
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Offen im Dienit dec tDiffenfchaft 

IDo der menfciilidie firm nidit hinlongt - Tiere ouf giftigen Bäumen 

Durch unerwartete Hilfe aus der Tier- 
welt ist der Wissensciiaft ein bisher kaum 
zugängliches neues Gebiet erschlossen 
worden, die Pflanzenwelt in den Lfrwald- 
kronen. In die Sammelkolonne des Bo- 
tanischen Gartens von Singapore hat man 
unlängst zwei kluge Berok-Affen ais staat- 
lich angestellte Pflanzensammler aufge- 
nommen. Unser HT-Mitarbeiter hatte Ge- 
legenheit, mit dem Direktor des Botani- 
schen Gartens zu Hamburg, Professor Dr. 
Wilkler, über die Neuerung zu sprechen. 

In seinem neuesten Berichte über den Bo- 
tanischen Garten zu Singapore gibt dessen 
Direktor, Herr E. J. H. Corner, eine in- 
teressante und anschauliche Schilderung der 
Tätigkeit zweier im Dienste des Botanischen 
Gartens stehender Affen. Gegen Ende 1937 
wurden der Sammelabteilung des Botanischen 
Gartens zwei Berok-Affen beigegeben, die 
man unter der Obhut des malaiischen I^flan- 
zensammlers Ngadiman stellte. 

Der Berok ist der Kokosnuss- oder Schvvei- 
neschwanzaffe, der bekanntlich im Osten von 
den Malaien vielfach zur Kokosnussernte be- 
nutzt wird. Die wilden Affen werden so jung 
wie möglich gefangen, möghchst, wenn sie 
noch so klein sind, dass sie auf einer Men- 
schenfiand sitzen können; sie werden dann 
nach und nach dazu angeleitet, junge Früch- 
te aus den Fruchtständen der Kokospalme 
loszudrehen, und wenn sie kräftig genug sind, 
dann können sie die grössten Stämme erklet- 
tern und die reifen Nüsse von oben herab- 
werfen. Aber es ist wohl nicht so allgemein 
bekannt, dass einige dieser Affen lernen, auch 
noch andere Aufgaben zu erfüllen, so zum 
Beispiel Mango-Früchte zu pflücken oder Bün- 
del von Rambutan-Früchten von den Bäumen 
der Pflanzung herunterzuholen. 

Jmmun gegen Rengos-Gift 

Danach schien es möglich zu sein, dass 
ein so abgerichteter Affe auch das für den 
Botaniker oft so schwierige Problem lösen 
könnte, von hohen unersteigbaren Bäumen 
Blüten und Früchte oder Ueberpflanzen aus 
der Krone zu erlangen; denn, wenn der Baum 
nicht gefällt werden kann — und einen Ur- 
waldriesen wegen einiger weniger Zweige zu 
fällen, ist nicht allein kostspielig —, dann 
muss man entweder einen eingeborenen Klet- 
terer hinaufschicken oder Zweige fierunter- 
schiessen, und beide iVlittel sind begrenzt. 
Auch der Berok ist in dieser Hinsicht nicht 
vollkommen; denn er kann dicke Stämme 
nicht ersteigen, wenn keine Kletterpflanzen 
sich an ihm cmporvvinden oder aber dünne 
Bäume danebenstenen, an denen er bis zu 
den untersten Seitenästen sich hinaufarbeiten 
kann. Aber die Erfahrungen der letzten Jah- 
re lassen doch die Behauptung gerechtfertigt 
erscheinen, dass der Berok die beste Hilfe 
ist, die der Botaniker beim Studium der 
Baumwelt im hohen Urwald haben kann. Ein 
Berok auf der Schulter des Pflanzensamm- 
lers kann in der Tat mit dem Falken auf 
dem Handgelenk des Jägers verglichen wer- 
den. Seine Verwendung ist ebenso reizvoll 
wie billig und schonsam für die zu erfor- 
schende Pflanzenwelt. Dazu kommt, dass der 
Berok immun gegen das „Rengas"-Gift ist, 
so dass er auch Material von diesen giftigen 
Bäumen aus der Mango-Familie einsammeln 
kann, die im Urwalde so weit verbreitet, aber, 
eben wegen ihrer Gefährlichkeit, noch so we- 
nig bekannt sind. 

Duf 300 oerfdiieOenen Bäumen gepirfdit 

Als Herr Corner im April 1937 in Kelan- 
tan war, hatte er das Glück, einen jungen 
Berok zu bekommen, der gerade so erzogen 
worden war, wie der Botaniker es sich wün- 
schen mochte. Dieser Affe, er hiess Merah, 
wurde mit nach Singapore genommen, wo er 
nach einigen Wochen Unterricht die Erwar- 
tungen noch übertraf. Einmal zum Beispiel, 
in Johore, arbeitete er in der Krone eines 
Baumriesen, 60 Meter über dem Boden; an 
einem anderen Tage sammelte er Material von 
24 Bäumen, . die alle über 35 Meter hoch 
waren. In Fräsers Hill erhielten wir durch 
ihn ausgezeichnetes Matenai von der bisher 
nur einmal vor vielen Jahren m Malaya ge- 
sammelten Riesenpalme, von der im Singa- 
pore-Herbarium überhaupt nichts vorhanden 
war. Leider bekam er in Fräsers Hill eine 
unbekannte Krankheit und ging Ende Sep- 
tember ein. Während seiner kurzen Laufbahn 
hat er Material von mehr als 300 verschie- 
denen Arten von Bäumen gesammelt, und die 
Ausgaben dafür waren sehr gering. 

Die (Iffenfprodie 

Nachdem die Technik des Sammeins mit 
Affen sich nun so gut bewährt hatte, wurde 
Ngadiman nach Kota Bahru gesandt mit dem 
Auftrag, zvi^ei weitere solche Affen zu beschaf- 
fen, und zu erlernen, wie die Tiere abge- 
nchtet werden und wie man mit ihnen spricht. 
Nach vielen Schwiengkeiten fand er zwei 
junge Beroks, Jambul und Putsch, die von 
der Regierung angekauft und im Botanischen 

Garten „angestellt" wurden. Unsere Art und 
Weise, mit diesen Affen zu sammeln, ist die 
folgende: sie werden an einer Leine gehal- 
ten, da sie sonst im Walde davonlaufen wür- 
den. Die Leine, die 60 Meter oder, wenn 
nötig, noch länger ist, ist wie eine Angler- 
leine um ein Hölzchen gewunden una an 
einem Ring am Halsbande des Affen befe- 
stigt. Man spricht zu dem Affen malaiisch, 
im vorliegenden Falle kelantanesisch. Man 
ruft: „Gi ata!", und der Affe klettert auf 
den Baum. Geht er auf einen Ast über, auf 
den er nicht gehen soll, so ruft man ihm 
zu: „Bukan itu, gl ata lagü"; ist er auf 
dem richtigen Ast, dann: „Belah itul", und 
der Affe klettert weiter. Wenn er an die 
Zweige kommt, die eingesammelt werden sol- 
fen, so gibt man ihm einen Ruck mit der 
Leine und ruft: „Ambil itul", worauf 'der 
Affe stehen bleibt und einen Zweig abbeisst 
(„Repis itul") und ihn dann hinabwirft. Wird 
mehr gebraucht, so ruft man: „Ambil la- 
gü", und der Affe beisst soviel ab, wie man 
haben will. Ist er fertig, so kommt er auf 
den Zurut: „Turun!" zurück. Wenn aber 
beim Herabwerfen einige Zweige zwischen 
tiefer liegenden Aesten hängen geblieben sind, 
dann bemerkt das der Affe sehr wohl; man 
ruft: „Turun, pelapas itu!", worauf der Affe 
den kürzesten Weg -zu den Zweigen findet. 

sie aus ihrer Verschlingung löst und herab- 
wirft. 

merah oerftonD 18 molourdie tDorte 
, Offensichtlich haben diese Affen ein gros- 
ses Vergnügen an dieser ihrer Tätigkeit, und 
je mehr man zu ihnen spricht, immer diesel- 
ben Worte gebrauchenc^, um so besser ver- 
stehen sie. Nach einiger Uebung im Urwalde 
brauchen sie nicht jedesmal den gewünsch- 
ten Baum vom Boden aus zu erklettern, son- 
dern durch wiederholtes Rufen, Ziehen an 
der Leine, Zeigen mit den Armen und Be- 
klopfen des Baumstammes können sie dazu 
gebracht werden, dass sie ihre Leinen von 
den Zweigen lösen und von Ast zu Ast lau- 
fen, so dass sie zahlreiche Bäume besuchen 
können. Je mehr Uebung sie bekommen, um 
so besser verstehen sie, worauf es ankommt. 
Sie werfen alles herab, was ihre Aufmerksam- / 
keit erregt: Knospen, Blüten, Früchte und' 
Gallen, alles Dinge, die man von unten nicht 
sehen kann. Es ist wirklich so: die Arbeit 
mit einem geschickten Berok ist wie ein Fisch- 
zug in Baumkronen. 

Am Ende seiner Laufbahn konnte Merah 
in den Bäumen Blüten una Früchte finden, 
die man ihm unten gezeigt hatte und er 
verstand den Sinn von 18 malahschen Wor- 
ten. Unser jetziges Paar ist bei weitem noch 
nicht so leistungsfähig. Ihr Vokabularium um- 
fasst nur 12 Worte, aber sie sind auch jün- 
ger, und der eine, Puteh, ist recht vielver- 
sprechend. 

Btiefe im }oi;n 

Soli man im Briefe fdjtcibcn? Datauf 
wirö jcbcc »cifc Sccknarjt unö ccfaEiccne Seta» 
ter mit einem laut fdiatfenben 3<i antootten. 
Briefe, fo rtijíig mit attein (5t|'t utö (Stoll bes 
Kugenblicfs geloben, mit altem atuten Jlccget übet 
iiidjt gel;altene Oetfptecfjungen, oetnoinmeiie t)et» 
[eumbungeu, übermittelte Kräntungen, übet fdited]» 
te Ktiiifen, teiditfenige ober tteuIo[e (Selicbte, net^ 
po.fete Jlttioneii — o, t»ie eríeicíjtetn fie unfet 
bod^gefpaimtes, affeftgelabenes (Semüt! IDie ein 
hotbes 2?aMfd;gift liiibetii fie btobeliibe iOut, bol)=' 
teiibeii (Stimm. 

ZUaii wät}U glattes, möglidjft tjolsfreies pa» 
vier jii biefem Btief, ba§ teilt medjaiiifdjes f^iii» 
betnis bell £aiiafiu§ unfeter iOotte nuft^ält, bil 
aus bem üulfaii unfetes oette^teii ijetjens em» 
porqneKeii. Die etfteii swei Seiten mögen einem 
tiemumiigätofcu 2lusbrud> ootbelialteii fein. 

5d)tcibe tcie bu fpridjft, unmittelbar, iiadibem 
bu bie "Ktänfung ober «Enttäufciiuiig etfa,Ilten £]aft. 
Sollte bei felteiieren unb onägefudit etitentül)tigeu 
iüörteri' bit bic tiditige Sd^tcibioeife iit:[jt gegen» 
»cirtig fein, fc blättere nid;t im ©ttI;ogtapIiies£e^ 
rifon. €ä Ijält iiut auf. 

2lit matfigen Steifen laffe einen bicfeit Oiiten» 
flecEf 5urücf, als ^eidjen befonbetet Detaditniig. 
Die iiödjfteii jicei Seifen fönnen überlegten unb 
aMsge»äIiIten 3njutien Dorbeljalten bloiben. 
finnige Detcjicidje aus bem Cietteid;, ans bet 
U)elt obffuter Körperteile, ays bem Beteii) fym» 
bolifdiec Ziebensatten unb oolfsiümliiiet IDenbun» 
gen mögen beinen »tc bie pfeife bet 23an= 
beritlos DetiBuiiben unb reijen. i?oIIcn auf ben 
etffen jiDet S>^iie" öeine iüotte natutliaft ftciffig, 
uiigebäiibigt, etuptio, fo liegt im 5i»etien Ceil bei» 
■lies Briefes ber 2?ei5, bie £;iebe grammatifalifd? 
imb ortljogtapliijd^ einwanbftci ju geftalten, ja, fie 

Kleiner Brief oon der Spree: 

mit einer gewiffen £iebe ju jifelíctcn, lITeiftettoette 
fränfenbet unb äfeenbet IOott«KIeinpiaftif ju fdiaf» 
fen. 3m btitten unb lefeten Ccit beinet €piftei 
magft bu alle fjoffnungen unb IDünfdie jufammen» 
faffen, bic bidj um bas íPoblergeljen bes 2Ibteffaten 
bewegen. 

3ft bet Btief fertitj, fo lefe iljn nod) einmal 
forgfältig burd) unb Ijebe befonbets gtanietenb« 
lüotfe butd) bicfe Uiiterftrcidiung IjerDOt. Deinem 
ftmeffen fei es anijeimgefteKt, ben Btief einem 
certtauten (Satten ober .^teunb corsulefen «nb 
alte Befdiwätungen um JTiilbetung oon 5otm unb 
3uiialt mit einem falt gtaufam läd^Inben Kopf» 
fdiütteln abjutun. 

2tun gib ben Btief in ben ■ Umfdflag, fdjteibe 
bie Jlbteffe lesbar unb genau batauf unb oet» 
felje if;n — benn anbetes wate taftlos — mit 
einer iHarte. Dann trägft bu bein Sdjreiben 5um 
nädjften Brioffaften, fd]icbft es in ben Sdiü^ unb 
-- jielift es wieber 5Utüct. :!liorgen! © nein 
-- iiidit ans ^eigfieit. Sonbetn oiclteidjt fällt 
uns nod) was befonbets Kräftiges, Duftiges füt 
ben (Sogner ein. ITiorgen ift bein 5orn nur meljr 
ein Selintel con Ijeute, unb übetmjtgen wunberft 
bu bid;, wenn bu bemen sitfnitterten Brief {i> bet 
iJccftafdje finbeft, wie man fid; überljaupt fo auf» 
regen ,fann. Dein fdiarfer Brief Ijat bidj ent» 
laben. Jlbfenben ober nidjt ift eine reine 5otm« 
fadje. Sorgfältig bifeelt man bie unbenü(5te Brief» 
marfe com Btief berunter, er liegt ofelleidit nod? 
ein bis ycci Cage auF beinern Cifd) Ijetum. Dann 
wirfft bu ii;n mit anberem Kram ins ^euer. itadj 
adjt Sagen begegnet bir ber 5einb. €r fagt: 
„ijören Sie mal, Sie fjaben ba butdj mid;, wie 
id) erfahre, 2lergec geEjabt, aber id)..Unb bu 
wintji grogartig ab unb fagft: „Jldj, idj bitt' Sie, 
nid]t bet Hebe wert." 

0, Du mdn Bedin! 

Unfete geit Ijat mit mand;em tteuen unb Sdiö» ~ 
nen uns befonbets eins gefdienft: IDir Ejaben 
einanbet fennengelernt, wir JTtenfdien im großen 
bcutfd?en Daterlanb. Der Bayer fommt an bie 
lüafferfante unb ber fjambutget fäljrt müljelos 
mit Kb5 nad; Sübbeutfdilanb, um bort feftjuftellen, 
bafi j,bie anbereir' aud) umgäng[id;e unb orbent» 
lidje Seufe finb. Statt bes gewoljnten 25unb» 
f»tüdes fdimecfen ibm bie fdjwäbifdien „Späfele" 
ausgejeidinet unb bas bayerifdie Biet fann ben 
(ßrog gaiij gut mal oertreten. 

So gibt es aud> immer wiebet (Selegenlieiten, 
nadt Bertin ju faljren. Urft) es Ijat fid) (angfam 
fietumgefprodien, bag bet Berliner beffer ift als 
(ein Huf! IPenn aud; fein Bumor nidjt fo" be» 
tjaglid) ift wie bet bes I^ambutgets, fo oerblüfft 
et bod> burdi feine Sdjlagfertigfeit. 3"' ZTioment 
liat ber Berliner bie Sihiation erfaßt unb Ijat 
gleidiseitig bamit eine woblwollenbe Cinfidit für 
ben anbeten. €in Beweis bafüt ift folgenbe 
Sjene; 3" öet nTittagsjeit in einer Straße im 
öentrum Ijat ber Detfebt feinen fjõEjepunft et» 
reidjt. ÍTiit befannter Site Ijaften bie 2TTenfdien 
burd) bie Straßen. Jlutos unb Habfaijret nidjt 
minber. Diefe ©le wirb einem ííabfaíjrer, bet 
oot fid) einen großen Korb balanciert, 5um Det» 
Ilängnis. €in Jlutobus ftreift tfin unb feinen 
Korb im Dotbeifaliten unb beffen 3fE!<iit. ausge» 
rcdinet — (gier, liegt jum Ceii auf bet Straße. 

Der 2lutobus .bält fofort unb ber Habfaljter 
bebenft ben ^aljret mit einigen Berliner Ciebens» 
würbigfeiten: „®IIer Düffel, tannfte benn nid; 
fiefen, bu bämlid;et 2Iffe, Ijafte nid? plafe jenug 
für beine Bleditifte uff Häbetn? 5af!r boci; mit 
'neu Kinberwajen, wenn bu bet fo niJj fannft!" 
Der 5''firct bes 2lutobuffes ift feinen 2tugenbIicE 
beicibigt. ®r fielit ein, baß ber anbete, nidjt an» 

bers fann unb tröffet iljn gutmütig; „Sprii)' bir 
aus, wenn et bir beruljijt, fdiimpf man, jib intt 
Saures, bet tut jut unb berut;ijt bir übet ben 
jroßen Pcriuft, bet bir betroffen Ijat. 3cf fei;, 
bu fannft nid; anbers, tu bir man feenen gwang 
an, fonft fticffte uor £Dut, wa? DesEjalb feene 
5einbfd;aft nid)." 

€in Dotorf im Berliner íDeften. €in Caft» 
wagen fauft um bie (gcEe ber Straße, über bie 
traumoertoren eine junge 5tau gel;t. 3E)rer Klei» 
billig nad) ift fie ^nom Canbe. Bebenflid) nät)ert 
fid) ber Caftwagen, ba fnirfdien im entfdieibenben 
lIToment bie Bremfen unb eine tiefe iTtänner» 
ftimme fagt rul)ig ju ber lleberrafd)ten: „rta, 5roI» 
lein, fo in Ciebesjebanfen? Ober wollten Sie 
mit umrennen? 3eben Sie fid) feene Znül)e, 
mir unb meinen IDagen rennen S i e nid) um." 
€Eie bie „(Serettete" ein íDort bes Danfes fagen 
fonnte, war bet freunbltdie 5ailtet fd)on fort. 

£iu Sonnfagpormittag im ®ften Berlins. 
Sdimucfe 2?eit;enl)äufer fäumen bie Straße, butd) 
fd)öiie Einlagen unterbrodien. itieblidje Kinbet mit 
Sonntagsfd)Ieifen fpielen bas beliebte „i^immel 
unb I)ölte". ein roter Brieffaften teud)tet in bet 
5rüI)tingsfonne, überall ift Sonnfagsftieben. (Eine 
Dame im neuen 5tüI)jaI)rs?oftüm näliert fid[ bein 
Brieffaften unb uertraut iljm jögernb einen Btief 
an. Itad^benflid) fielit fie i£)m nad), als et I)in» 
ter .ber Klappe oerfdiwinbet, nad)benflidi bleibt 
fie einen Slugenblicf fte^en, fid)et war ber Brief 
con großer lüid)tigfeit. 

Da wecft fie bie frif(i)e Stimme eines Berliner 
3ungen aus il)rer DerfunfcnE;eit: „Ha, Diiie, 
Sie warten woll jleid) uff 2intwort", wirb itjr 
gögern gebeutet. €mpört, petfdjwinbet bie (Sute, 
uom Cadien bes begleitet. 3a, bie Ber» 
liner finb „i)e[le", fie finb aber aud) täd?tig unb 

Ijilfsbercit, wenn es batauf anfommt. ilTan fann 
es ibtem Cemperament nid)t cerübeln, wenn fie 
auíf) mandimal auf Koften eines anbeten einen 
lUifj inadien. (ßrefe (0ebi)arbt. 

mann 

trinkt man mos? 

Satte tt)iitfi für itn Jlusfi^ant pon 

€ Í) a r 11 e u f e, biefen ilTöndjsIiför tei(i)t man 
bei fjerreiiabenben, bod; nur in grün, bamit fid) 
bas ftarfe (Sefdiledjt giftet, weil feine 5rau ju- 
gegen ift. 

Sd)ofoIaben»(£o(Jtail gibt man am be* 
0 e n jnm Damen»Kaffee, weil babei meift bie 
(Sepflogenlieit fierrfd)t, bic lieben .^reunbinnen butd; 
ben (Eacao 5U jieljen. 

2iofen»£itöt feroiert ber fd)üííitcrne £icb» 
Ijaber feinet Jlngebeteten. Unb wenn fie flug ift, 
wirb fie biefen jarten lüinf petftel)en, benn „id)enft 
man fid) Hofen in Citol, weiß man was bas 
bebeufen foll." 

3a{obinet flößt man Sd)eibungsluftigcn ein,, 
um iliren ireiljeifsbrang ju befriebigen. 

K n i et e b e i n fefet man ber Derwanbtfd)aft 
not, bie uns ftets burid) unpaffenbe (Sefd)enfc 
ärgert. ' 

ID e r m u t aber trinfen wir, wenn uns ein 
guter 5reunb angeborgt tjat. 

11? 0 b f a (bcutfd): iPäffetdieii) ift füt ben 
Stammtifd) jn empfehlen, bann tonnen bie (Elje» 
inänner ju Cjaufe mit tuliigem (Sewiffen bcf(i)wöten, 
baß fie nut iüaffer geftunfen Ijaben. 

ptrfufiifeflrle oerabreidjt man bei Karncüals- 
fifeungen, ba bort fo piele £eute angepflaumt 
werben. 

lü 1) i s f Y II'' t Soba beftellt man bei (Se» 
fdiäftsrerlianblungen, um fid) bic fuljle (Selaf^ 
fenbeit eines (Snglänbets aujueigncn. 

fj a [ f a 11 b i) a [ f oerfangt man nad) Befpre» 
d)ungen, wo fid; bie üerfianbelnben auf ber ^lit» 
telbafis einigten. 

Dansiger (Solbwaffer uerabfolgt matr 
bei Kompanie.(Seid)äften, bann benft ber Ceillja» 
ber üon uornlictein, baß bas (Sefd)äft eine (Solb- 
quelle ift. — Danjiger (Solbwaffer follte man 
überbaupt immer in Bereitfd;aft Ijaben, bamit man 
bei £bbo in bet Kaffe wenigftens butíÍ! bie ^lit» 
terd;en oon Blattgolb, bic in biefem £itör fdjwim» 
men, ernmtigt wirb. S. (8. 

nochtcag ]um 

pco flcte-mecbeobenö 

in S. poulo 

In Folge 31 unserer Wochenzeitung gaben 
wir einen Bencht über den am 3. August 
lautenden Jahres im Roten Saal des Hotef 
Esplanada in São Paulo stattgehabten Pro- 
Arte-Werbeabend, an dem, wie inzwischen 
in weitesten Kreisen der brasilianischen Ge- 
sellschaft wie der deutschen Kolonie bekannt 
sein dürfte, die Zweigstelle São Paulo der 
Pro Arte aus der Taufe gehoben wurde. Be- 
dauerlicherweise wurden wir bei unserer Be- 
richterstattung das Opfer einer falschen Un- 
terrichtung, indem wir feststellten, djiss „Pro 
Arte" auch früher bereits in São Paulo Fuss 
zu fassen versuchte, aber bei ihren Bestre- 
bungen schon nach verhältnismässig kurzer 
Tätigkeit gescheitert sei. Tatsächlich ist Pro 
Arte in der gegenwärtigen Form in São Paulo 
noch nicht in Erscheinung getreten, denn die 
frühere Pro-Arte-Organisation in São Paulo 
ist mit der gestarteten Pro-Arte-Zweigstelle 
der Pro-Arte-Hauptstelle in Rio nicht iden- 
tisch. Darum kommen wir auch dem Wunsch 
des Direktors der heute allein gültigen Pro- 
Arte-Vereinigung in Rio, Herrn Heuberger 
Theo, gern nach und stellen mit diesen Zei- 
ten den Sachverhalt richtig. Pro Arte als sol- 
che ist in São Paulo erst ganz jung am 
Werk. — Für weitere Auskünfte ist das pro- 
visorische Büro der Pro Arte in der Ave- 
nida São João 324, Saal 25, zuständig. 

Rudolf Binding f — Der bekannte Schriftstel- 
ler und Dichter Rudolf Binding, der in Starn- 
berg lebte, ist dort nach kurzer Krankheit 
im Alter von 71 Jahren gestorben. 


