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Jüdischer Finanzkroch in IVien 

3ín ben intecnationaien Sro^tnailrid^tenaj 
bet legten Dterje^n STage üBcrfíürâten íic^|| 
bie aJlcíbungen über ben für(|terlt(í|en iü=|| 
biid^en ginangfrad^ in Sßten, ber in fêinen 
SíuSnía^en nur im ^artjer (Stat)i§Ivj=@tanbaI 
imb in ben ©c^iebnngen ber SSarmot, íín= 
tiêfer unb ©olníorten einen SJergleid^ finbet. 

ift ba§ alte Sieb: eine SSanbe jübiic^er 
®ei(iäftemac^er Berfi^afft fiá) an^anb „guter 
S3e5ie^ungen", bie bei bem ©elbbeutel biefer 
Schieber mit öeiditigfeit ^erâufteUen finb, 
©infiuB ouf bie ^ötlften aftegierungêítellen 
unb betrügt nad^ ©tridj unb Saben bie 
@ejamti)eit eine§ SSotieS, bie i^re mü^Jam 
erfparten ©rofd^en in ben S3äudE)en biefer 
9Jíoío(^e üerf(|n)inben fie^t. S)ie @ntrçiá= 
lung aud[j biefeâ jüngften iübifd^en Streid^eS 
ift bi§ in bie fieinften (gin^el^eiten ben 
oben angeführten Seifpielen äu oergleid^en: 
bei ben Quben 33armat unb ííutiêíer waren 
e§ bie Songen oon ber ©o^ialbemofratie 
unb Dom fd^n)ar5=rot=geIt)en SReic^Sbanner 
unfeligen Stngebeníenê, bie mit grofeügigen 
Stiftungen bebad^t mürben, in 5ßari§ raaren 
®taat§minifter, ^olitifer unb ^öd^fte ^dIí= 
Seiftelleri (Sd^mierenempfänger be§ Quben 
©taüi§Í9, unb bieêmal fittb e§ bie ©pi^en 
ber SBiener „autoritären" 9iegierung, bie 
mit i^rem Sln^ang aJliHionen oon <Spar= 
gelbern gefctjludt :^ttben unb je^t bie 9in= 
geiegen^eit mit plumpen ßügen unb bem 
gjíantel ber d^riftlid^en 9iäd^fteniiebe äu= 
bedfen möi^tcn. 

Söenn mon fid§ mit teilmeifem ©rfolg 
bemüht, ber gangen ©ad^e in ed^t iübifd^er 
SJlanier einen ^armlofen „®reh" â" geben 
unb bie SRad^rid^tenfteßen mit entípred^en= 
ben iKnmeifungen oerfie^t — übrigeng ge- 
nau fo, raie e§ emergeit im roten Sellin 
unb im lorrupten ^ari§ gemad^t raurbe — 
eê ift nad^ einem alten SSoliSraort nid^t§ 
fo fein gefponnen, bafe eB nic^t einmal an 
bie Sonnen fommt. Unb fo rcie bamalê 
bie in • ben 3lbgrunb ber ^öEe oerfluc^te 
„giagi^reffe" in ber ßage mar, bie Ceffent= 
lic^feit mit genaueften eingaben gu Der= 
forgen, fo iann e§ lieute aud^ bie ängft= 
li(^fte SiontroHe ber Liener $Rad§rid^ten= 
fteUen nid^t oerpten, bafe aagemacC) bie 
oergeraaltigte Söa^rl^eit an§ Si^t iommt. 

Söir bürfen oorauSfe^en, bafe unfere ßefer 
über bie riefigen ginanä=@fai|bale ber 23er= 
gangenl^eit, über Duftric, ©taoiSf^, S3armat, 
âutiêfer ufro. einigermafeen im Silbe finb, 
unb fo rcollen rair un§ ^eute barauf be= 
f^rönien, bie neuefte Sßiener ^ubeufd^ie^ 

' bung, ben berühmten „^^ôniífíanbal", 
einer furgen »eleud^tung 5U untergie^en. 

. ®ie bi§ je^t befannten Satfad^en finb 
furj bie folgenben: ®ie ßeben§=Unfall= unb 
^aftpfli(§t'aSerfid^erung§gefeEf(^aft ^pnij, 
2öien, mufete oor etroa brei Sßod^en einem 
„SiunbenfreiS" Don 300.000 Defterreid^ern 
bie betrübli^e aJlitteiluwg madEien, bafe fie 
bur(^ ge^lfpeíulationen i^rer jübifc^en @e= 
f^äftSleitung unb eine SRei^e anberer un= 
fauberer SOiad^enfd^aften, auf bie rair nod^ 
nä^er jurüdEtommen, einen „SBerluft" oon 
250 aJlillioneni Schilling erlitten ^abe. ®er 
©taat, ba§ „neue Oefterreic^", fa^ fid^ 
auf ®runb nic^t raegâuleugnenber S3inbun= 
gen gegmungen, fd^leunigft mit bem ©teuere 
grof(|en feiner Untertanen eingufpringen, 
fonft märe mo^l bie Slngelegen^eit fd^on 
in ben erften STagen giemlid^ fd^ief für bie 
SSerantraortlid^en aulgegangen. @in fonber^ 
barer S5ogel mar biefer im allge= 
meinen ba§ ©innbilb ber (Srneuerung, aber 
bieêmal ber jübifd^ oerfeud^te ^leitegeier 
eines forrupten ©çftemS, ber am beften 
mit ben groei köpfen be§ öfterreic£)ifd^en 
®oppelobler§ bargefteEt rairb. ©inmal un= 
terftü^te ba§ fqmpat^ifc^e geberoie^ bie 
ßegitimiften mit ferneren ©elbern, 

ibann faf» man feine ^a^nenfd^raänäe auf 
'ben Wappen ber ^eimrae^r (§err geij 
benötigte eine SBoíinungêeinrid^tung für 
180.000 ©d^iKing, unb grau ©tar^emberg 
fenior, bie autoritär=legitimiftifd^e ©uffra= 
gette, latte fidE) 100.000 ©c^illing gepumpt, 
um il)ren grauenllub auf neu=öfterreidE)tfdi) 
5U organifieren). Sin ben Prallen trug ber 
jouberfiare SSogel anftclle von Oítoê 
terc^en Jammer unb ©id^el, benn @mi = 
granten unb fíommuniften fe^rten 
mit Vorliebe bei $errn S)ireitor berliner 
unb feinen mitjübifd^en Kollegen ein, um 
fi^ gefällige ©penben für i^ren fc^raeren 
ííampf gegen ba§ oerruc^te 9iaäi=®eutfdö= 
lanb abgu^olen. Unb fdE)liefelid^ roeift ber 
©c^nabel beê öfterrcic^ifd§en @rneuerung§= 
Dogefê eine ftari jübifd^e Krümmung auf, 
bie auf bie au^gegeicEinete ®cfdE)äft§t)erbin= 
bung mit bem „^übifd^en grontj 
Í ä m p f e r b u n b" gurüdEgufü^ren ift, imb 
nic^t gule^t auf bie „iulturelle äufammen^ 
arbeit" niit bem jübifctjen 9ilational= 
fonbâunb ber äßiener ifraelitifdlieu 
Síultnêgemeinbe. Unb nun liegt ber 
iübif(|e 9la§geier, ber gefd^mailofer Sßeife 
auf ben 9iamen „^Pnij" getauft raurbe, 
in ben legten gucEungen, nac^bem fem 
Pfleger, ber §err ©eneralbireitor ^Berliner, 
einer fonberbaren ö^renfranil^eit gum öpfer 
gefaEen ift. Slber bie beftod^enen ©jminifter 
unb fonftigen »erbäd^tigen SRiniftertalbüro= 
froten leben nod^ in alter grifc^e, raä^renb 
ber jübifd^e grontiämpferbunb unb bie 
dbriftUc^ foäialen Önngfrauenoereine ben 
guten iiöogel ^|i)nij in i^r Slbenbgebet 
einf^liefeen. ®a§ öfterrei^ifd^e »olf aber, 
ba§ raieber einmal eine SSiertelmiEiarbe für 
ba§ SSo^lleben auftro=fafd^iftifd^er SBongen 
unb einer ^anbooE Suben ausgeblutet ^at, 
oerlangt immer bringenber iRed^enfc^aft 
über bie oerjubelten SJliEionen, fo bringenb 
bieêmal, bafe felbft ein ^albeS ®u^enb 
giunbfunfreben unbelafteter gípgierung§= 
männer biefeê SJlifetrauen nid^t befeitigen 
fonnten. 

^ngraifd^en finb bann bie erften @ntpl= 
lungen geiommen, gu benen man ficE)nad^ 
TDülcnlangem §in= nnb §errainben gegraun= 
gen fa^. »or un§ liegt ein ßuftpoftberid^t 
Dom 30. Slpril, ber bie erften amtlid^en 
„SntpEungen" entplt. ®anad^ finb bie 
©elber ber „^Pnij" an aEe polittf^en 
©ruppen gegangen, fo an ben „ $ e i m a t= 
fcbu^", an bie „ Dftmärf if d^en 
©t u r m f a r e n", an ben legitimiftifd^en 
„gteid^êbunb ber Defterreid^er", 
an bie „SSaterlänbifd^e iÇront" 
unb gang befonberê an bie Siener 
iübifd^e treffe, oon bie oorerft nur 
bie rein jübifc^e „©onn= unb 9Jloutag§gei= 
tung" angeführt rairb. daneben finb auc^ 
^o^e SiegierungSoertreter unb gal^lreid^e 
gjiitglieber be§ ©taatêrateê ol§ ©elbemp» 
fänger ber „^l^önij" genannt. ®ie S!Kit= 
teilungen, bie nad^ raoc^enlangem @d^raci= 
gen auc^ burc^ ben.9iunbfunf befanntgege^^ 
ben raurben, t)aben ba§ öfterreic^ifd^e SSolf 
natürlidE)erraeife in bie gröfete ©rregung 
oerfe^t, gang befonberê beê^alb, raeil man 
fi(^ anfänglich auf feiten ber «Regierung 
auf ben fimplen ©tanbpunft fteEte, aEe 
©erüc^te unb SDlelbungen runbraeg abgu= 
leugnen. Um biefem „©tanbpunit" bie 
nötige Seraeiêfraft gu geben, raurben fogar 
ga^lreidEie ^erfonen, bie berartige ©erüd^te 
oerbreitet Ratten, iurg enlfd^loffen in ba§ 
?lnhaltelager SÜööEerSborf überführt. S)ie 
babur^ fteigenbe Beunruhigung graang 
bann fd^liefelid^ gu bem teilraeifen (ginge- 
ftänbni§ ber Siegierung. SRatürlid^ finb bie 
SBeträge, bie man bi§hcr gugegeben hat, 
im SßerhältniS gu ber ©efamtfumme fehr 
geringfügig, bo man nadh bem fd^önen 

©runbfa^ „®ie ßeit h^iit aEe Sßunben" 
gu oerfahren fc^eint unb ben gangen @chmu^= 
fübel nur tropfenroeife onSgufd^ütten gebenit. 
SoEfommen irrfinnig mutet ber SSerfudh 
an, au^ bie Dppofition gu belaften. ®a 
iann man g. S3. lefen, „audh bie 5Rational= 
fogialiften" hätten non ber „^hönis" 
ber gefchludEt (!). Sluêgerechnet §crr S9erli= 
uer unb feine gleid^ftämmigen ®ireition§= 
genoffen foEen ben 9íagiã ©elb gegeben 
haben, bamit biefe „ftaatSfeinblidhe $ra= 
paganba" gegen bie lieben greunbe be§ 
$errn berliner in ber SRegierung treiben 
iönnen. •Öält man tatfäd^lidh bie Deffent- 
lií^íeit ber Söelt für fo bämlich, bc^ fic 
auf biefen ©d^rainbel hereinfaEen fönnte? 
— S)ie §aoa§ fd^eint ba§ angune^men, 
benn fie funít biefen blutigen SBife raieber 
einmal in felbftlofer greube in bie SBelt, 
ohne gu berüdffid^tigen, raie fehr fie fich 
felber blamiert. . . 

§err iRübiger oon ©tarhemberg, ber fei= 
uen SRietlingen bie Çahnenfebern mit©el= 
bern ber „^hönij" gefauft h^it, riêlierte 
anfänglidh no(| bie grofee ßippe unb fchraur 
aEen „©aboteuren, ®emofraten unb Sile= 
rifalen" blutigfte 9fiache, bi§ — ja genou 
bi§ gu bem í£age, al§ bie erften Sßeröffent« 
lichungen ber SRegierung erf^ienen. ®a 
raurbe bem eblen dürften, ber fid^ nacij 
Säften bemüht, ben guten SRamen feiner 
Slhnen tiefftmöglidh in ben ©d^mu^ gu giehen, 
plö^lidh anberê, unb er gog e§ »or, burdh 
eine fehr überrafchenbe ffieife au§ Sßien gu 
oerfchrainben, anf^eineub, um „©ra§ über 
bie ©adhe rcadhfen gu laffen". ®afe an 
biefe neuefte ©rofetat be§ Sftitterâ oon ber 
aSaterlänbifchen gront bie entfpred^enben 
aSermutungen gefnüpft raerben, bebarf raohl 
faum einer ©rraähnung. 

5Run noch einen furgen Slid auf bie 
amtlidhe ßifte ber öfterreid^ifd^en ^Regierung, 
in ber bie ^erfonen angeführt finb, bie 
nad^ ben bisherigen „®nthüEungen" _ oon 
ber „^höw£" beftodhen finb. ®ie bisher 
gugegebene ©efamtfumme beläuft fidh auf 
2,8 SÖliEionen ©d^iEing, alfo runb 10 „^er= 
gent" ber oeruntreuten ©elber. Sin erfter 
©teEe fteht mit 685.000 ©chiEing ber Her- 
ausgeber ber fdhon ermähnten „@onn=unb 
9RontagSgeitung", ber Siube .^lebinber. 
§ß}citer finben rair eine 9ieihe jübifcher 
ßäfeblättchen, bie geraiffermafeen unter 
SluSfdhlufe ber Deffentlichieit erfcheinen, ben 
„Sübifdhen SiationalfonbS" mit „nur" einer 
halben SRiEion, unb fchliefelidE) eine 9ieihe 
fehr beiannter ^erfönli(|feiten. ®a glängt 
ber ^räfibent ber SöimbeSbahnen, ©eneral 
Sßaugoin, ber gürft imb ©eneraloberft 0. 
©dhönburg=Hartenftein, ber ßanbeSleiter ber 
Sßaterlänbif^engront in Söien, Dberft a.®. 
©eifert, ©taatSrat ©oreth unb eine 5Reihe 
anberer ©rofeen, bie pflidhtfdhulbigft ihre 
Soften gur SSerfügung fteEten. ©rofegügiger= 
raeife oerfichert bie amtliche SRitteilung aber 
anf^liefeenb, bie Herren Sßougoin unb ©0= 
reth hätteJt graar bie unb bie ©ummen 
erhalten, aber bireft „©hrenrührigeS" fei 
ihnen nid^t nadhgnrceifen. SBir nehmen 
biefe 9Ritteilung mit ber gebührenben $pdfj= 
adhtung gur S?enntniS unb — benfen unS 
unfer Seil. 

Qu einem ^unft fc^eint fich Ííie „autori= 
täre" ^Regierung Sieu-DefterreidhS erheblidh 
geirrt gu haben: man nahm aufd^einenb 
an, bur(h biefe teilraeifen ©nthüEungen fei 
baS ®oll beruhigt, ©ang im ©egenteil. 
3fe^t erft gieht ber ungeheure ©tanbal 
(rair bemühen unS, grembraorte gu t)ermci= - 
ben, aber hierhi" Pafet nur biefeS SSort) 
feine Sireife bis in bie raeite Deffentlid)feit, 
unb eS raerben raohl raeitere a3eruhigungS= 
tropfen folgen müffen, bie bann fidler raie= 
ber einige „Herren" gu ©rholungSreifen 
aufs ßanb oeranlaffen .. 

^bfdhliefeenb raerfen rair nodh einen raeh= 
mütigen Slid auf bie fd^malgigen feilen, 
bie bie halbamtlidhe „üieid^Spoft", bie ftimm- 
geraaltige SSorfömpferin öfterreid^ifdher (Sr= 
neuerung, bem Quben Berliner raibmet. 

®a heifet eS u. a.: 
„Sireitor S)r. Berliner plö^lidh 

g e ft 0 r b e n." 
„@in heriiorragenber SBirtfdjaftSführer 

ift plö^li(| geftorben. Heute um 3 Uhr friih 
erlag ber ®ireftor ber „'ißhönii", ®r. Söil= 
heim Berliner, einem tüdifd^en ßeiben. ®r 
raar ©onntag früh i'^ ho(|í'ebernbem 8"= 
ftanb aus SBarfd^au in SBien angefommen 
unb nmfete fidh fofort einer SRittelohrope= 
ration untergiehen. ®ie Slergte ionnten 
feine SRettung mehr bringen; eS raar be= 
reits eine f^raere ©ehirnhautentgüubung 
eingetreten, 

®r. Söilhelm Berliner raar eine inter= 
national aneriannte Slutorität auf bem 
©ebiete beS BerficherungSraefenS; ihm ift 
eS in erfter ßinie gugufdhreiben, bofe baS 
öfterreid^ifdhe Berfid^erungSraefen eine grofee 
^ofition auf bem ííontinent einnimmt, 
©eine ÍReuerungen in ber BerfidherungS= 
technif fanben in uielen Staaten 9iach= 
ahmung, grofee auSlänbifche ííongerne 
fuchten ben üiat beS öfterreid^ifchen Ber= 
fidherungSfachmanneS, ber berühmt raar 
raegen feines fchöpferifd^en ©eifteS imb 
feines objeftioen Urteils. ®er Berftorbene 
oerbanite feinen blenbenben 2lufftieg au§- 
fchliefelich feiner Begabung unb feinem 
unerhörten gleife. 

®ie S^odhtergefeEfdhaften ber öfterreid^i= 
fdhen „^hönij" gehören heute banf feiner 
©rfolge gu ben führenben Qnftituten in 
ben Slachfolgeftaaten; bie örganifation ber 
ßebenS=^höni5 umfafet gang ©uropa mit 
SluSnahme berSchraeig unb ber norbifdjen 
Staaten; aud^ in Sleg^pten, Serien unb 
^aläftina arbeitet heute bie ^oS 
©eheimniS ihrer @rfolge ift in feiner hohen 
SlrbeitSfähigfeit gu fu^en, bie anfdheinenb 
feine ©rengen fannte; fein SRod^tquartier 
mar oft ber ©ifenbahnraagen, ber ihn in 
eine ferne Stabt gu áonferengen mit 2ßirt= 
fd^aftSführern imb Staatsmännern brad^te. 

Qm öfterreidhifchen ginangleben fommt 
ber „^höiij" infolge ihrer ©teEung eine 
heroorragenbe Bebeutung gu. Sin ben ftaat= 
liehen ginangtranSaftionen beteiligte fid^ 
unter ber ßeitung ®r. Berliners bie Drga= 
nifation ber hcintif^en BerfidherungSgefeE^^ 
fd)aften in heroorragenber Sßeife, fo in 
le^ter Seit bei ber äßerbung für bie S:reffcr= 
anleihe unb SlrbeitSanleihe. 

In dieser Folge: 

itnoinl 
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. ®r. SBií^eím 93erlinet mar nid^t blü| 
eilt l^eroorragenber gac^mann, feine niení(^= 
liefen Sugcubeu er^otien ií^n git einer großen 
^^erföntic^feit. ®er ®erftorfiene mar per= 
fönlicE) üon pc^fter Sínfpruc^Sloíigfeit; fein 
^oí)i§ ©tuíommcn üerroeubete er au§idi)Iie|= 
lid) für bíe Untcrftü^ung üou SIrmen, _iüo= 
bei er feine ©penben in ben nteiften gäCen 
anonym gab. (£r luac ein'Söol^Itäter im 
ebelften ©inne. ©ein gro^eg SBiffen unb 
feine ©eíbfíloftgíeit unb feine Siorreft^eit 
ft^nfen i^ni unter ben lernorragenbfíen 
SJiännern einen großen greunbe§frei§. ©ein 
$infdÍ3eiben bebeutet für bie gefamte Söiener 
ginanâroelt einen fe^r fc^roeren SSeriuft." 

S^iarool^I, âu ben „fü^renben Snfitoten" 
geprte bie 5ßl^ömj, unb ber $err berliner, 
„feibftloä xtnb iorreft", rote biefe jübifd^en 
fíorijppen mtn eintnolfinb, roeil i|re treffe 
ja fd^Iie^lic^ aud^ leben tnu^, roar ba§ ein= 
äige ginanagenie ©uropaS, ba§ fic^ fáiíieB' 

lidj 5U Stube geitiert |at... ®er rcürbige 
9iac^ruf ber „Öietd^Bpoft" ftammt uotn @nbe 
gebruar biefeS Qa^reS, ai§ bie 250=S[RiI- 
Iionen=©c^tebung erft einen fleinen íjreiê 
^Beteiligter betannt rcar, unb fomit ^atte 
ba§ „offi^iöfe Organ" ber „bemofratifd^en 
unb fteritalen ©aboteure", rote §err @tar= 
Remberg fo fd^ön fagt, allen ®runb, nod^ 
einmal ®ant gu fagen für all bie SBd^Í= 
taten, bie audt) i|m Donfeiten ber 5ppnij 
fid^erli^ guteil geworben finb. 

©tülpett tDir ben ®edfel raieber auf biefen 
©d^mu^iübel, auf ba| un§ nic^t f(^Ied^t 
roerbe üom ©eftani. ®ie Oärung n)irb 
alíerbingê roeitergel^en, trie ba§ nun eintnal 
mit aEen ííompoftl^oufen fo ge^^t, unb t)iet= 
lei^t pla^t eineê S^ageS ber ®edEel Don 
felber ab. Söir rcarten auf biefen S:^ag, um 
bann unfererfeitS eine furge, aber fräftige 
Si^rauerrebe ío§âuíaffen ... br. 

Siait iXaátwuãts £mi3t«tiíeii? 

Die tataftvopfialc bccölfmmgspotitifcfic £age 
5ranftcicij5 ift wic&ciliolt bcícudjfít ujoi'öcu. IDcit' 
fdiauenbc fransôftfdic politifce fiiib fid) bei" Sdtipere 
feiefec £age betougt, anbete »etfallen in itiren 
5orbcrungcn, biefen itotftanb ju belieben, auf bie 
abfurbeften (Sebanfen. pierte Bominique fditägt 
3UC Jtuffüilung bet Süden eine "fiinwanbecungs» 
unb <£inbütgerungspotitit nad) beni OTiifler unb in 
beinfetben Jlusinaße ber Deteinigten Staaten »on 
Hocbametifa »or. 3t »etdieni Jtuftrage Bonii» 
nique alici'bings ju fptedien fctjeint, gcfit aus beni 
5d;[u§ fiecoot, trenn er Jagt: „500 000 ^n» 
tiäge für (Sewälirung bes Sürgcr- 
ted;ts liegen unerlebigt bei ben Se» 
f) ö r b e n." 

5o gerne ^^rantreid) burd] guroauberung einen 
ixTÖlfcrungsjuttiadis befürwortet, fdieint es »or 
ben 500 ODO ZlntragftcKern bodj «in tieimiidjes 
(Siufoln 5U befaKcii. Unter biefen 500 000, bie 
Salil bürftc reiditid) fiodj angenommen fein, be» 
fiTibcn fid) finiigranten aus atter IDelt, bie ben 
Staub itirer (Saftiänber non iljren ptattfügen fdfüt-" 
fetten unb fidj bereits nad} wenigen 3a^ren ^eute 
in 5t<»ntreid> geTiau fo unbetiebt madjen, wie fie 
CS rorlier in Seutfd)[anb unb aiiberen Cänbern 
getan tiaben. Unter biefen Umflönben tann man 
es uerftefien, ba§ bie franjöfifdien Seljörben nidjt 
gewiitt finb, biefen fiinwanbcrcrn bas Staats« 
bürgerredit 3u oerleifien. 

S^u^ttuppe bts ^u&cittums 

Sie Jlrnfterbamer „Cijb" ifl in ber Sage, ein 
(Seijeimbofument ju »eröffentlidien, bas (2inblicfe 
in bie unterirbifdie Cätigfeit fommuuiftifdier 2lgi'' 
tatoren bietet. Cs tianbelt fidj um ein in for» 
tugicfifdicr Spradio abgefaßtes Zlunbfdjreiben, bas 
in ítTontenibeo bei bem burdj bie Komintern nad) 
Sübamerifa birigierten ijarrv Serger befdflagnatimt 
werben fonnte. Das Sdjceiben war d)ifftiert. Ser 
Sdjlüffeí fiel jebod) ebenfalls ber polijei in bie 
i^änbe. Das (Seijeimbotumcnt beginnt mit Zlnwei» 
fungen für bie „corbereitenbe periobe ber fommu» 
niftifdien Hepotutioii", bie im Hafimen ber bejle» 
ficubcn (ßefefegebung ju erfotgen ijabe. 3" Uru» 
guay, Jlrgentinien unb Srafifien empfefite es fid), 
bic fommuniftifd;e Celjre junädift nationatiftifdj ju 
tarnen, um bie JTiaffen anjusiefien. Sabei müffe 
pcrfprodien werben, bas ífniUenleben unb ben 
(ßoitesbienft nidit ansutaflen. Sem 
unb iafdiismus fei im gufammenfjang mit beni 
„iriebensfelbjug" ber Krieg ju erfiören. Sem 
3ubentum fei jebec Sdjufe ju gewöti» 
r e n. 3'11 Stabium ber Dorbereitung bürfe bas 
lüort Kommunismus unter feinen Umftänben aus» 
gcfprodjen werben. Sllferbings feien foniniunifti» 
fd;c gcden ju fdiaffen, bie fid; in nölliger Sifjia 
plin bcreittjatten müßten, um outomatifd] eingefefet 
werben ju fönnen. 5ür BrafiKen fei eine Kam» 
pcinite jum Sdjufe bes 3"bentums befonbers widj» 
tig! Sic erforberiidjen (Setbmittel werbe bie 3"" 
tcrnationate jur Derfügung ftellen! 

Sic" „Cijb" teilt in biefem gufammeniiang mit, 
baß IJcrger, ber nidjt nur in Sübamerifa, fon» 
bern aud; frütier fcijon jatiretang in €f)ina fom» 
nniniftifdie Herolutionen angeftiftct tjabe, bei fei» 
ner (Sefangennatjme in Znonteoibeo cerfudit Iiabe, 
feine Korrefponbenj ju perniditen. 3" feinem ®ü(o 
fei eine Sprengnortidifung oot^anben gewefèn, bie 
auf eteftrifdiem íDege Ijabe betätigt werben fön» 
nen. 3iuf biefe lüeife fjabe man intereffante Sluf» 
fdjtüffe über bas gefäfirlidje Creiben ber fommu» 
niftifdjcn (Setieimjelten erfiatten. 

„»ie «Welt 

<£inem KiO'BIatt gab ein Sdjriftgelefirter eine 
lange Unterrebung über bie 3ubenftage. Siefe 
Unterrebung enttjätt ©njettteiten, bie uns imr ju 

einem ertjebtidjen Sdiüttetn bes Kopfes ceranraffen 
fönnen. JDir (efen ba u. a., .„baß bie 3i^^n 
tCorbamerifa fid) immer in einer Jtrt aufgefüfirt 
Ijätten, baß fie unfere Potte Sympatljie nerbienten". 
rüit finb feiber nid)t in ber £age, uns jum 33ei« 
fpiel für bie amerifanifdjen (ßangfters begeifiern 
äu fönnen, bic erwiefenermaßen nidjt nur unter 
rein iäbifd>cr 5üÍ!rung ftefien, fonbern felber einen 
ijunbertfafe aufweifen, baß einem bie fjaatc ju 
Serge fletien. 

Sic burd} bie (5efd)id)te ber (efetcn 
sctjntaufenbfad} bcwiefene Catfadje, baß ber 3i^^ 
ber einjig uccantwortlidic Cräger bes Bolfdjewis» 
nms ift, ieljnt ber i^err mit ber Unterrebung als 
üoKftänbig fatfd) ob unb gibt baju fotgcnbe in» 
tercffantc Segrünbung; „<2s [timmt fdjon, baß fid) 
unter ben Kommuniften einige 3" b e n befin» 
ben. Zlbir nid}t ber Umjlanb, baß fie 3"ben 
finb, tjat fie ju Kommuniften gemadjt. Kom» 
muniften würben fic unter bem (£infCuß bes ,K(i» 
mas' im roten Hußtanb." — 3" 
geiftroidic 5eftjleliung, 3u ber ein amerifanifdier 
(ßelelirtei; bcmnädift totfidier bie (2ntbc<fung ma» 
dien wirb, baß es fid) uiu einen Sasiitus I;an» 
beit, beffen ttbertragung jeben IHenfdjcn jum Bot« 
fd)ewiftcn madjt. lOir möditen bcm i^errn mit 
bicfer bcbeutfamen 5eftftcltung raten, fid) einmal 
bic amtlid;en Statiftifen ansufeljcn, aus benen Ijer» 
uorgetjt, baß bic Staalsfüfirung in ber Sowjetunion 
3u über 95 **£1 Ijänben ber 3uben ticgt, 
unb feinen üergteid) mit „einigen 3"^iii" 
3U3Íet;en. Wenn wir allcrbings annehmen, baß 
bas ruffifd}e Dotf in feiner (Sefamt^eit pon t)un» 
bcrt yriillionen ous Kommuniften befletit, bann 
Iianbett es fid; wirflid) nur um „ein paar 3"' 
ben", bie, wie gefagt, Pom Klima perborben finb. 
21ber bas ift Iciber eine £öfung, über bie ein fed}5» 
jäliriger 3un9i erfiebtid) grinfen würbe, 
iüir I)abcn ben einsig mögiid;en Jtnsweg gefun» 
ben: wir grinfen ntit... 

JlíatíificK itn& Haffenfun&c 

Sdiweben bat surseit eine fo3Ía[beinofratifdie l»e» 
gierung. Siefe f)at ben Unterrid)t in menfdilidjer 
i£rb[ei]tc unb Haffcnfunbe an ben f)öt;cren 5d)u« 
Icn abgcfd)afft, obwoEji bagegcn »on piclen Seiten 
fdjcirffter Sinfprud) crfiobcn wirb. 

IDos iiaben beim bic ittarjiftcn cigenttid) gc« 
gen bie 2?affcnfunbe? So weit fie fjunbc, Kar» 
nicfct», pferbe» ober Kanarienpoge£«Befifeer finb, 
werben fie bod) auf ben Stammbaum i£)rer Ciere 
größten. ££>ert legen, löarunt benn nid)t beim 
Zrienfdien? (Ober folt etwa bas fdiwebifdie Dolf 
nid(t wiffen, wie pcrpibet ber ITlarjisnuis ift, unb 
wctdje (5efat)ren bem arteigenen üoifstum aus bie» 
fem 5i'ciibförper «rwadjfen? 

—0— 

Seiitfdc Sliile - ililítd'®»} 

Unfer Sdiulfeft am 9- 
befte porbercitet. 3^bet wirb auf feine Koften 
(ommcn. Por allem ift für Stinnnung geforgt. 

Jim Sonnabenb abenb treffen fid) auf unferer 
erftftaffigen, neurenopierten Kegelbaf)n alie ^reunbe 
bes Kegetfports um wertpolle preife. 2luf ber 
5rei(id;lbüiinc werben wir ben pietfeitigen Saton» 
t^umoriftcn Utrid) iicife unb anbere naml;afte Künft» 
(er bewnnbern. Unb außerbem ift es uns gelungen, 
einen ed;t inbifdien Scnerfreffcr unb 5afit 3U 
engagieren. Saß tüdjtig getanst wirb, ifl felbft» 
pctftänb(id). 

2lm Sonntag nad)miftag, Pon 3wei Ufjr an, 
(Sartenfeft bei großer Kapeííe. Unfere Sd)üler 
werben Sie mit einigen gut einftubierten Dor» 
fül;rungen erfreuen. Sas preisfegetn wirb fort» 
gefefet. 3luf ber Bütjne wirb uns ber (gefang» 
pcrein „iinigfeit" fd)öne Dolfslieber portragen. 
5tnfd)(ießenb fommen wieber unfere Künjller 3u 
tüort. 3n ber fd)wäbifdien Bauernftube, ber 
Confeitaria (Sermania, am Sd}ießflanb unb in ber 
lOürfelbube großer Betrieb. 

5ür gutes (2ffen unb Crinten ijl reid;Iid) ge» 
forgt, als Spcsialität Cisbein mit Sauerfraut. (Se» 
tanst wirb am Sonntag natürlidj aud;. Belofinen 

Sie nun a([c bie fleißigen fjetfer burd) 3af!rreid]en 
Befud;. 

Bonbs unb Itutobonbs (8 unb ^0) bis 5d;uti» 
fobrif „€(arf" (Hua ba lllooca). 

D(t 9(p]iiit<$tiitteniifitti(ifMf 

3n bcjug auf ben liartcnpotperfauf für bie 
©lynipifdien Spiele 1^26 nimmt Brafilien tat» 
fädilid) einen gan5 beporsugten piafe ein. lüäl)» 
renb in allen anberen Cänbern biefer Dorperfauf 
bereits am 5^. 2Tiär3 b. 3- gefdjtoffcn würbe, 
ift es gelungen, biefen für Bcafilien ausnalimsweifc 
nod; bis 5um 3\. UTai offen su Ijaltcn. 

Sic Ijier 3ur Verfügung fteiienben (Eintritts» 
farten finb natürlid) nur fctir befdjränft, unb 
einige Sportarten bereits potlfonnnen auspcrfauft. 
l>orI}anbcn finb nur nod): 
©tvmpia»Stabion»päffe, \., 2. unb 3. plafe. 
Sauerfarten — €röffnungsfeier, ^. plafe 
Sauerfarten — 5eftfpic(, ptafe 
Sauerfarten — (Eröffnungsfeier unb ieftfpiel, 2. 

unb 3. ptafe 
Sauerfarten — S(iitußtag im í?eiten unb Sdjtuß» 

feier, H., 2. unb 3. plafe 
Sauerfarten — ^iubern, 2, plafe 
Sauerfarten — S(ä)wimmen, ^. plafe (nur nod) 

gans geringe Zlnsa^l). 
Dollfommen auspcrfauft finb bereits: ieiditatlile» 

tif, \., 2. unb 3. plafe, Fußball, \., 2. unb 
3. plafe. 

3ingefid)t5 ber (Eatfad)e, baß bie 3ln3at)l ber 
fiintrittsfarten, bie nod) in Berlin 3um Derfauf 
fommen werben, außcrorbentlid) befd)ränft ift, wirb 
biefe itadiridit bcfonbers pon ben (DtYmpia»2?eifen» 
ben willfommen gel)eißeu werben. 

Scfnlliei iiet Mppe 0.$mIo 
2lm Sonntag, ben 26. Zlpril, war bie Befafeung 

bes Sampfcrs ^,€ifel" ber £jamburg»Süb»Hecberei 
ißaft ber tjiefigcn ©rtsgruppe ber itSSJlp. 

Um seljn Ul)r traf bic Befafeung unter ^üljrung 
if)res Stüfepunftteiters, bes 2. 3'w- KroI)mann, 
am t)icftgen Bafinliof, oon Santos fommcnb, ein. 

Sic (ßäfte würben am Batinfjof Pon einer 2lb» 
orbnung unferer (ürtsgruppe unter 5übrung Pon 
pg. 5d;ncibcr begrüßt, unb fuljren barauf mit 
ben pon perfd)icbenen Jparteigenoffen 3ur üerffi» 
gung geftelltcn Jtutos na(i) ber Sd)langenfatm 
Bulantan 3ur Befid)tigung. Um 3wölf Utjr trafen 
fid} bie Ceilnefimer im iüartburgfiaus 3um ge» 
meinfamen ZHittageffen. 

yjad) bcm fiffen blieben bie (Eeilnetimer nod) 
fur3e ô^it beifammen, bei wel(d)et (Selegenlieit 
pg. S(i)ncibcr bie (Säfte licrjlid) willfommen fließ. 

Stüfepunftleiter pg. Kroiimann banfte ber ®rts» 
gruppe 5. paulo für ben tier3lid)cn unb aufridi» 
tigen fimpfang. 

Jim Ztadimittag befid)tigtcn bie (5äfte ben Seut» 
fd)en Segelftub unb Jufiren anfdiließenb ouf ben 
pla(5 bes S. £., (Sermania, wo man im (Sarten 
bes Klubiiaufes bei einer Kaffeerunbe in gemüt» 
lid)er Jlusfptad;e bis 3um Jlbenb beifammenblieb. 

lEs trat bei biefem Befud) ber Kamerab» 
fd)aftsgeift unb bie Dcrbunbentieit 3wifdien Jlus» 
lanbbeuffdien unb Seeleuten fo cedit 3ufage. Jlls 
ber bie Batinfiofsiialle perließ, erfd)olt ein 
bonncrnbcs breifadies Sieg»£ieil auj bie ©rtsgruppe 
S. paulo aus banfbaren Seemannsfetilen. 

Ser Ca^ wirb ben Seeleuten nod) lange im 
(Seböditnis bleiben unb gern werben fie bic (Srüße 
ber Soutfdien in 5. paulo ber ^eimat übermit» 
tcln. JÍ.C. 

Zur QCÜ. Beacbtuno! 

tPIr weifen ttod^ntate iatauf Çln, &a| alle für 6eit „t>eutf(^en ílíoí^en" 5e« 
ftimmten ttlatmfldpta i»((t (onftlgen Senkungen tvegen &et entftcl^en&en S^wio 
tiglcMen nic^t an einjelne iHilatteUet 6« Seitung, {onftetn nur an 6en Det« 
lag ?)euíf<íer «lotsen su tl^ten f!n{>! s^riftíeltanô. 

Winíermâníel 

Wíníeranzüge 

Qualität 

Passform 

Preiswert 

UffSllfAl Wolle, halb-, bezw, 
llluDIvIf ganz gefüttert 

145.- 165.- 190.- 245.- 

255.- 260.- 

reine Wolle, in Kamm- 

^ garn- u. Cheviotstoffen Anzüge 

150.- 175.- 198.- 210.- 230.- 

Gabardiiie- 

Mäniel 

Reine Wolle — Wasserfest 

180.- 230.- 250.- 

Reiche Auswahl in Hausröcken, 

Hausjacken, Pyjamas, PuUowers. 

Rua Direita 16 -18 Schädlich, Obert & Cia. 
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âttHl Sftttttíttdg / Ä(i|t Iii iiea iitíetii lelfe»! 

Voa Anna-Lnise Bruckner, Oaiianitsleiterin und Fiihrerin des Deutschen Frauenwerks im Oau Westfalen-Süd 

In der Feier des Muttertages wollen wir 
ein Doppeltes sehen: er muss durch seine 
feierlichen Veranstaltungen, bei denen die 
höchsten Vertreter von Staat und Partei das 
Wort ergreifen, die erneute Ehrenstellung 
der Mutter im Volk deutlich machen. Er 
muss aber auch ganz schlicht und selbstver- 
ständlich den Willen aller bekunden, den 
Müttern bei ihrer grossen Aufgabe zu helfen. 

An erster Stelle ist der deutsche Mann 
aufgerufen, es zu tun. Im harten Schritt un- 
serer Zeit, die ihn auf die grossen Kampf- 
plätze des Neuaufbaues von Volk und Staat 
führt, möchte er wohl vergessen können, dass 
die Frau als Lebensgefährtin und Mutter 
seiner Kinder niemals der zarten Liebe und 
helfenden Fürsorge entraten kann, die oi' 
ihr im bräutlichen Glück für das ganze Le- 
ben zu schenken versprach. Dieses Verspre- 
chen muss am Muttertag wieder lebendig 
werden. Er muss da spüren, wie auch ihn 
selber die Liebe und Ehrfurcht vor dem 
mütterlich-fraulichen Wirken und Walten adelt 
und \yie sehr sie Frauen anspornen. Höchstes 
für Familie und Volk zu leisten. Wir ken- 
nen zwar Mütter, und ihre Zahl ist nicht 
gering, die auch ohne die liebende Mitsorge 
des Mannes ein Familienleben gestalten, darin 
die Kinder blühen und reifen. Aber irgend- 
eine Leere ist doch da, es fehlt eine tragen- 
de Kraft im Familienleben: die sichtbare Ver- 
ehrung und Liebe des Vaters für die Mut-< 
ter. Darunter leiden die Kinder. Sie merken, 
dass da etwas nicht in Ordnung ist. Sie wün- 
schen sich, dass der Vater der Mutter bei 
jeder vorkommenden Gelegenheit hilft, dass 
die Mutter nie ein lautes, böses Wort vom 

Vater zu hören bekommt, dass er immer, nicht 
nur bei feierlichen Anlässen, voll Ehrfurcht 
für sie ist. Wenn es wirklich mit der Acii- 
tung der Frau so gestellt werden soll, wie 
bei unseren Vorfahren, dann müssen es die 
Kinder nicht aus Büchern, sondern vom Va- 
ter in der eigenen Familie lernen. Wie er 
die Mutter ehrt, so werden es die kleinen 
und grossen Kinder tun. 

Vor allem die Söhne brauchen das Beispiel 
des Vaters. Die starken Mütter erwerben 
sich zwar auch so die Liebe der Söhne. Die 
Geschichte lehrt es uns in einem solchen .Aus- 
mass, dass schon der Satz geprägt ist, dass 
jeder bedeutende, Mann das Erbe einer 
grossen Mutter in sich trägt. Aber da sind 
auch die vielen Mütter, die sich mühen und 
plagen müssen, und denen das Leben nicht 
Schönheit noch geistigen Reichtum geschenkt 
hat. Aber ihr Herz würde wie ein wunder- 
samer Garten aufblühen und Segen über Se- 
gen spenden, wenn es nur die Liebe der oft 
so polternden grossen Söhne erführe. Sie 
können so grossspurig und schrecklich selbst- 
herrlich sein und Reden von junger und alter 
Generation führen, die ein Mutterherz gaiy. 

^verzagt machen. Lassen wir am Muttertag die 
Generationenfrage ruhen! Der deutsche Junge 
soll sich an diesem Tage besinnen, was er 
seiner Mutter schuldet und wie er ihr jun- 
ger Ritter werden kann in den tausend klei- 
nen Dingen der täglichen Mühe und Arbeit. 

Ja, es ist so: die Haltung des Mannes 
der Frau gegenüber bestimmt ganz entschei- 
dend die Stellung der Frau im Volke. Aber 
es ist doch nur eine Teilwahrheit. Letztlich 
erringen sich die Frauen ihre Stellung selber. 

sie verdienen sich Achtung oder Nichtach- 
tung. Es ,ist eine Frage des inneren Seins, 
des Lebens und Wirkens aus letzten Kraft- 
quellen. Des wollen wir Frauen am Mutter- 
tag eingedenk sein. Er ist für uns ein Tag 
der Besinnung. Ehre empfängt die Alutter, 
weil sie sich berufen weiss zu dem letzten 
Einsatz, mütterlicher Kräfte für ein Volk, das 
in einem furchtbar harten Ringen um die Ver- 
wirklichnug seines Selbst steht. Noch liegen 
viele Frauenkräfte brach. Noch sind längst 
nicht alle Mütter hinreichend für ihre grosse, 
verantwortliche Aufgabe vorgebildet, noch ver- 
missen wir bei vielen den Ernst: sie gehen 
noch zu leichtfertig in die Ehe, und wir 
sehen auch, dass noch längst nicht alle 
Frauen ihr persönliches Leben in die grosse 
Gemeinschaft des Volkes einzuordnen vermö- 
gen. Darum steht vor uns eine grosse Erzie- 
hungs- und BilJungsaufgabe, die wir in der 
Mütterschulung bewältigen wollen. Sie soll 
Kräfte sammeln und Kräfte entbinden zu dem 
grossen Deiihchen t'rauenwerk, das dem 
Reichsmütterdienst vorschwebt. Aber wir stel- 
len uns auch mit in die Reihe all der Stel- 
len, die von den Müttern zunächst die quä- 
lende, wirtschaftliche Sorge wegnehmen wol- 
len. Das Hilfswerk „Muüer und Kin:!" hat 
noch unendlich viele Aufgaben vor sich, 
denn lange noch wird es dauern, bis alle 
Mütter so für ihre Kinder sorgen können, 
wie sie es möchten. Der Muttertag soll uns 
helfen, den Dienst an den deutschen Müttern 
fester noch und weiter auszubauen. Was wir 
den Müttern heute schenken, sie werden es 
Mann und Kindern und dem ganzen Volke 
tausendfach wiederschenken. 

Begegnung mlf 

Hifler 

Eine in Deutschland studierende Pauli- 
stanerin schreibt an ihre Eltern von einem 
Zusammentreffen mit Hitler. Sie hatte sich 
vorgenommen gehabt, Hitler Vor ihrer Rück- 
kehr nach Brasilien irgendwie und wann zu 
sprechen oder ihm wenigstens die Hand zu 
geben. Eine Radtour an den Herren-Chiemsee, 
von München aus, brachte nun den glück- 
lichen Zufall. In Lambach hörte sie, dass 
Hitler auf dem Wege nach Berchtesgaden 
dort in einem einfachen Gasthaus sass. Sie 
stürzte hinein und fragte einen seiner Beglei- 
ter, ob sie nicht mit Hitler sprechen könn- 
te, und es wird ihr gesagt, sie solle sich 
an die Tür seines Autos stellen, er käme 
bald heraus. Und wirklich erscheint der Füh- 
rer und die mutige Studentin ruft ihm zu: 
„Brasilien lässt grüssen!" Da dreht sich der 
Führer um und fragt sie, wie lange sie schon 
in Deutschland wäre und wann sie nach Bra- 
silien zurückzukehren gedenke, und schüttelt 
ihr die Hand, aber schon fährt das Auto los. 
Der Führer winkt noch einmal. — Das junge 
Mädchen schreibt, es wäre ihr wie im Traum 
gewesen, dass sie wirklich wahrhaftig ihren 
sehnlichen Wunsch, Hitler zu sprechen, er- 
füllt bekommen hätte, und der Tag würde 
ihr als der schönste, den sie in Deutschland 
gehabt hätte, für immer in Erinnerung blei- 
ben. 

Gottfried Keller und seine Mutter 

Nicht immer sind wir über das Verhältnis 
eines Dichters zu seiner Mutter so gut orien- 
tiert wie bei Gottfried Keller. In seinem 
grossen Entwicklungsroman . „Der grüne 
Heinrich", der zugleich ein Selbstbeketintnis 
ist, gibt uns der Dichter Aufschluss über al- 
les das, was er seiner Mutter verdankt. Und 
das ist sehr viel. Früh schon starb sein Va- 
ter, und alle Entschlüsse zu Erziehungs- und 
Ausbildungsmassnahnien niusste die Mutter 
allein treffen. Nie hat sie ihr schwer zu er- 
ziehendes Kind enttäuscht. . Viele, viele Seiten 
des dreibändigen Werkes sprechen der Mut- 
ter ein so hohes Lob aus, dass es sich reich- 
lich lohnt, einmal zu untersuchen, mit wel- 
chen Kräften des Geistes und der Seele diese 
Frau ihrem Sohn soviel wurde, dass er im- 
mer wieder unermüdlich und in erstaun- 
licher Vielfältigkeit das Verhältnis von Mut- 
ter und Sohn darzustellen liebte und ihr per- 
sönlich in seinem grössten Werk ein Denkmal 
setzte, in welchem ein Kapitel die schöne 
Ueberschrift trägt: Lob Gottes und der 
Mutter. ' 

Die Mutter entstammte einem Pfarrhaus. 
Sie lernte schon früh in dem gastfreien, un- 
ruhigen Vaterhaus zu organisieren, eine Eigen- 
schaft, die der Sohn immer an ihr bewundert 
hat. Dass sie Zeit ihres Lebens sehr gottver- 
trauend und — wenn nicht allzu grosse Not 
sie -unterband — von herzlicher Heiterkeit 
war, ist ein Erbgut dieses Hauses. „Kraft 
und Meisterschaft" Schreibt ihr der Sohn bei 
der Haushaltung zu; aber wie sehr muss sich 
diese mit dem plötzlichen und frühen Tode 
des Vaters — Gottfried zählte fünf Jahre — 
geändert haben! Der Knabe litt sehr unter 
der grossen Einschränkung, die die Mutter 
mit einem untrüglichen Blick für alles Ueber- 
flüssige ohne Rücksicht durchführte. Er 
widmete ihrer veränderten Kochkunst, einen 
ganzen Abschnitt, aber nicht, um sie zu loben, 
sondern sie des Mangels an jeder Beson- 
derheit zu zeihen und die Gründe dieses 
Mangels, festzustellen. Für Vergnügen aller 
Art hatte sie nur kärgliches Geld übrig, aber 
in allen Lehr- und Erziehungsmitteln gab sie 
einer „gewissen Verschwendung Raum". Auch 
für Spielzeug wurde kein Geld ausgegeben. 
Aber aus dieser wirtschaftlichen Not mach- 
ten Mutter und Sohn gemeinschaftlich eine 
Tugend: die begehrten Sachen und Sächel- 
chen wurden selbst hergestellt. Einmal ent- 
wendete ihr der Sohn einiges Geld, er tat es 
wieder und wieder, über Wochen hin. Als 
sie es endlich merkte, stellte sie ihn mit we- 
nigen, aber sehr eindringlichen Worten zur 
Rede, und ihre stille, tiefe Traurigkeit wirk- 
ten mehr als Strafe und harte Worte. 

War ihr eines verhasst, so war's das grund- 
lose Sichbreitmachen und Prahlen. Diese 
Frau, die infolge äusserster Einschränkung 
gewiss sehr strenge sein konnte, _bevyahrte 
sich immer einen, oft etwas feinen ironischen 
Humor, der auch in allen Werken des Soh- 

nes so einzig zum Ausdruck kommt. Einmal, 
als er prahlerisch und laut von seinen Hel- 
dentaten erzählte, warf sie in die „unbe- 
scheidene Brandung einige magische Witz- 
körner" und brachte ihn gleich damit zur 
Ruhe. Die Richterin in ihr, die mit unbestech- 
lichem Gerechtigkeitssinn sein Tun zu beur- 
teilen pflegte, lernte er auch kennen. Aber 
immer, wenn er diese Seite an der Mutter 
hervorhebt, unterlässt er nicht, .sie auch eine 
„mütterliche Freundin" zu heissen, „die be- 
reits verziehen hat." 

Dass die Mutter ihren künstlerischen Sohn 
— Keller war auch malerisch sehr begabt — 
ini Tiefsten verstanden hätte, dürfen wir 
nicht annehmen. Aber sie hatte eine grosse 
Ehrfurcht vor allem Wachsen und Werden, 
und niemals hätte sie ihm einen Beruf auf- 
gedrängt. Er lässt die Mutter des griinen 
Heinrich in einem Briefe schreiben; „Freilich 
habe ich seinerzeit um Rat gefragt; als man 
aber den Wünschen des Kindes nicht zu- 
stimmte, hörte ich auf zu fragen und Hess 
es; gewähren." Dieses grosszügige Tun hat 
er bei seiner Mutter abgelesen. Sie sparte 
keine Mühe, ihm zu helfen. Viele schwere 
und vergebliche Bittwege hat sie für ihn 
getan, ungeahnte Enttäuschungen hat sie er- 
leben müssen; ja, sie kam durch ihre über- 
grosse Sorge für ihn in den Ruf des Oeizes 
und der unverständlichen Erziehung. Er- 
schütternd ist, was Keller im vierten Band 
des „Grünen Heinrich" einem Landsmann, 
der ihn in der Fremde besuchte, über die 
Lebensweise der durch das hässliche Ge- 
schwätz eingeschüchterten Mutter in den 
Mund legt: wie sie die Menschen meidet, wie 
sie sitzt und spinnt, um den Sohn zu ver- 
sorgen, wie sie selbst gefährliche Arbeit, zum 
Beispiel das Sonnen der Kissen auf dem ab- 
schüssigen Dach nicht scheute, nur um zu 
sparen. Doppelt schwer bedrückte das alles 
den Sohn, der schon früh wusste, dass er 

ohne die Opferfreudigkeit seiner Mutter 
nicht seinen Platz im Leben gefunden hätte. 

Beziehungsreich für das Verhältnis des 
Dichters zu seiner Mutter ist der Schhiss des 
„Grünen Heinrich". Die Mutter konnte, nach 
seinen Andeutungen und monatetangem 
Schweigen, nichts anderes denken, als dass 
er im Unrecht lebe. Es handelte sich um Re- 
gelung von Geldangelegenheiten. Wäre sie 
nicht so peinlich verschwiegen gewesen, so 
hätten ihr Freunde wohl sagen können, dass 
sie im Irrtum sei. Aber sie trug allen Kum- 
mer allein und grämte sich so sehr, dass sie, 
die ohnehin in den letzten einsamen Jahren 
von zarter Gesundheit war, starb, gerade in 
dem Augenblick, als der Sohn von langer 
Wanderung als ehrenwerter Mann heimkehr- 
te. Sie erkennt ihn nicht, erfährt auch nicht, 
dass die bittere Angelegenheit ein tragisches 
Missverständnis war. Der Sohn aber über- 
windet ihren Tod nicht, er stirbt ihr nach 
wenigen Wochen nach. 

Alle Worte der Trauer könnten uns Kel- 
lers Zustand nach dem Tode der Mutter 
nicht so zu Herzen führen, wie der Schluss 
dieser Lebensbeichte. Er wusste zu gut, was 
er mit der selbstlosen Mutter verlor. Immer 
war sie ihm der Inbegriff der Heimat und 
Treue gewesen: als seine Lehrer sich gegen 
ihn wandten, als seine Freunde ihn verlies,- 
sen, als .er eine Zeitlang in heftigen religiö- 
sen Kämpfen stand. — Er hat an ihr das 
grosse Beispiel der mütterlichen Verpflich- 
tung dem Kinde gegenüber erlebt. Wie sehr 
er aber auch das Kind den Eltern gegenüber 
verpflichtet hielt, zeigen uns folgende Worte 
des „Grünen Heinrich": „Ich preise die Liebe 
eines Kindes, welches einen zerlumpten und 
verachteten Vater nicht verlässt und verleug- 
net, und begreife das unendliche, aber er- 
habene Weh einer Tochter, welche ihrer ver- 
brecherischen Mutter noch auf dem Schafotte 
beisteht. Aiagdalene Benfer. 

Warum 

Míítterschnlnng ? 

Von Gau-Frauenschaftsleiterin Anna Luise 
Bruckner. 

Zu all' den Aufgaben, die die Frauenar- 
beit im neuen Staate uns Gau-Fraucnschafts- 
leiterinnen stellt, kam in den letzten einein- 
halb Jahren eine neue hinzu, von der ich 
sagen möchte, dass sie eine der grössten, 
aber auch unsere liebste ist. Es ist der Reichs- 
mütterdienst im Deutschen Frauenwerk. 

Am Muttertag des Jahres 1934 erhielten 
wir von tmserer Reichs-Frauenführerin den 
Auftrag zur Schulung der deutschen Mütter. 
Seitdem haben wir uns Tag für Tag imd 
Stunde um Stunde mit unseren Sachbearbei- 
terinnen imd unseren Arbeitsgemeinschaften 
bemüht, den richtigen Weg zu finden, und 
zwar, die Aufgabe im nationalsozialistischen 
Sinne zu lösen. 

Wir setzen uns deshalb mit unserer ganzen 
Kraft für diese Aufgabe ein, weil wir hier die 
Möglichkeit sehen zur Vertiefung national- 
sozialistischen Gedankengutes im ganzen 
Frauengcschlecht. 

Haben wir es doch mit einer Frauengene- 
ration zu tun, die zum grossen Teil durch 
die furchtbare Not des Krieges ging, zum 
anderen den zersetzenden Einwirkungen des 
Liberalismus und Marxismus ausgesetzt war. 
Oft wird uns entgegengehalten: erst die 
heranwachsende Generation könne diese Auf- 
gaben lösen, da wir alle noch mit den 
Schlacken der alten Zeit behaftet sind — so 
stelle ich dem ein Wort entgegen, das der 

Vrji gtcox als Söufccln 

Von dem Gesamtumsalz 
des dGutschen Einzelhandels 

(1934" 24;Q MßQRM) Kduften 

Die 

Haus _ 

frauen^ 

Die 

nãnner 

Mutter 
Will Vesper (Aus der Samm- 
lung „Mutter und Kind"). 

Ich weiss es wohl, mein Kind, 
Dass du eines Tages davon gehst. 
Schon jetzt hast du deine Gespielen 
Und keine Zeit für mich. 

Manchmal vergissest du mich 
Ganze Tage. 
Und das ist recht so, 
Wenn es auch weh tut. 

Aber immer daim. 
Wenn dir ein Leid geschah. 
Wenn ein Schühchen dich drückte, 
Oder eine Biene dich stach. 

Wemi ein Gefährte 
Zu dir nicht gut war, 
hnmer, wenn dir die Tränen kamen. 
Kamst du zu mir. 

Und dies wird bleiben 
In grösserem Schmerz auch. 
Wenn erst das Leben 
Dir sein Leid zufügt. 

Und selbst in der Stunde des Todes 
Falten die Menschen, 
Die Hiinde am Herzen, 
Uni Hilfe flehend. 
Und sagen:' Mutter. 
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5teítag, bcn 8. Zlíai \936* {Rothen 

Gauleiter des Traditionsgaues Müncheii-Ober- 
bayern, Minister Adolf Wagner, kurz nach 
der Totengedenkfeier am 0. November 1Q35 
in München zu ims Oau-Frauenschaftsleiterin- 
nen sagte: 

„Wir sagen immer, wer die Jugend hat, 
hat die Zukunft. Ich setze hinzu, wir haben 
die deutsche Jugen nicht, wenn wir nicht die 
deutschen Mütter haben." 

Als in den Kampfjahren eine Anzahl 
Frauen in die Partei und Frauenschaft ein- 
trat, da hatten wir keine besonderen Anfga- 
Ijen zu lösen, noch beschäftigten uns Sonder- 
fragen, wie der Reichsmütlerdienst sie heute 
verfolgt. Wir standen als Kameraden neben 
unseren Männern imd Söhnen mit derselben 
Zähigkeit im Kampf um den politischen Sieg. 
Und doch Wussten wir alle, dass die politi- 
sche Macht, die wir erkämpfen wollten, nur 
die Plattform sein konnte zur Erreichung 
der nationalsozialistischen Revolution lies 
Geistes und der Seele, die die Umwertung 
aller Werte ermöglichte — vor allem die 
Verwirklichung der Volksgemeinschaft — und 
zur Erkenntnis der Bluts- und Kulturverbun- 
denheit aller deutscheu Menschen führen soll. 
Wir versuchten damals in der kleinen Gemein- 
schaft, die wir waren, bei unseren Frauen 
die Schlacken der vergangenen Zeit hinweg- 
zuräumen, nationalsozialistisches Gedanken- 
gut in ihnen zu befestigen und sie ihrer hohen 
Aufgaben als Blutsträgerinnen des Volkes und 
Hüterinnen der deutschen Kultur bewusst zu 
machen. So hatten wir, als die grosse Auf- 
gabe an uns herantrat, schon einen kleinen, 
aber bewährten Stamm NS-Frauen, die be- 
reit waren, die Erziehung zu nationalsoziali- 
stischem Denken und Handeln durchzufüh- 
ren, Leider war es nur ein kleiner Teil des 
deutschen Frauengeschiechtes. Andere Wege 
mussten also gesucht werden. Die Frauen 
der Verbände im Deutschen Frauenwerk sties- 
sen zu uns; aber auch sie bildeten nur einen 
kleinen Teil im Volke. In der Kampfzeit ka- 
men die Frauen freiwillig und bereit zur 
Mitarbeit; aber an diejenigen Frauen heran- 
zukommen, die heute noch — ob bewusst 
oder unbewusst — fernstehen, ist wesentlich 
schwerer. Und doch müssen wir versuchen, 
die Idee des Nationalsozialismus in die Her- 

zen der deutschen Mütter zu pflanzen oder 
wenigstens ein Samenkorn zu legen, das eines 
Tages in der Familie aufgehen soll. Dazu 
soll und wird uns der Reichsmütterdienst 
helfen. Durch Propaganda gewinnen wir 
leicht die Frauen für unsere Mütterschul- 
lehrgänge, und unsere Kurse langen oft nicht 
aus, so dass manche Frauen auf spätere Teil- 
nahme vertröstet werden müssen. Wir gehen 
bei unseren Kursen nicht aus von grossen 
Uebergeordncten: dem Volke oder der Na- 
tion — sondern wir beginnen bei ihrem klei- 
nen Ich, ihrer kleinen Welt, der ,,Welt der 
Frau", wie sie der Führer in Nürnberg 
nannte. Und das sind Familie, Heim und 
Kind. Zunächst nur darauf bedacht, prakti- 
sches Wissen heimzutragen, kommen die 
Frauen gern zu unseren Kursen. Sei es nun 
ein Koch-, Näh-, Säuglings- oder Erzie- 
hungskursus. Immer muss die Mütterschullei- 
teriii versuchen, nationalsozialistische Gedan- 
kengänge wie einen roten Faden hindurch- 
laufen zu lassen. Andererseits muss sie Mit- 
lerin nationalsozialistischer Lebenshaltung sein, 
um den Frauen die Möglichkeit zu weisen, 
das Leben ihrer kleinen Welt glücklich zu 
gestalten. 

Die Mütterlichkeit, die das Wesen der 
Frau ausmacht, lässt sie auch schnell zum 
Erleben der Gemeinschaft kommen. Das Ge- 
meinschaftserlebnis ist auch hier das Grosse, 
tias all' das Gute in unseren Frauen weckt 
— und das Oute, das diesem Gemeinschafts- 
erleben entspringt, das ist der praktische So- 
zialismus. Dies ist der ideelle Gewinn des 
Reichsmütterdienstes für das Volksganze; 
aber auch der praktische ist nicht hoch ge- 
nug zu werten. Ueber die Familie hinweg 
helfen wir dem Volke, machen wir die deut- 
sche Mutter bereit, ihre Pflicht an Volk und 
Nation zu erfüllen. Unser Hans Schemm 
sagte einige Stunden vor seinem Tode in 
Coburg zu uns: „Hier liegt die grosse Auf- 
gabe der deutschen Frau verankert; man 
muss von einem Kreis zum anderen weiter- 
schreiten: vom Ich zur Familie, von der Fa- 
milie zum Volk." — Und darum helft alle 
miti an diesem Werk, damit dennaleinsf 
Deutschland in J^otzeiten ein starkes und be- 
wusstes Muttergeschlecht finde! 

Der grosse Osterbesucb 

Von Jo Hanns Rösler 

Bruno Bauer sah sich ein wenig in der 
Wohnung um und sagte: 

,,Ostern kommen Lennemanns zu uns auf 
Besuch." 

,,Was? Dein Chef?" 
,,Ja", sagte Bruno. 
Die Frau drehte sich wie ein Kreisel. 
,,Dass du mir das jetzt erst sagst!", rief 

sie aufgeregt, ,,in fünf Tagen ist Ostern I Wie 
sieht die Wohnung aus! Was ich da noch 
alles zu tun habe! Wie soll ich denn nur 
fertig werden?" 

„Du wirst schon fertig werden", sagte 
Bruno getrost. 

So sind die Männer! 
Und es begann in Bruno Bauers Wohnung 

ein Gro 
Bauers 
Spinnweben, putzte die Fenster, wusch die 
Gardinen, scheuerte den Fussboden, klopfte 
die Teppiche, wischte Staub, leerte den Pa- 
pierkorb aus, kehrte den Korridor, putzte 
dasi Silber, polierte das Kr/stall, schmierte 
die Ttiren, überzog die Betten, kurz, sie 
machte gründlich sauber. Von früh bis 
abendg arbeitete sie, denn es gab viel zu 
tun in der kleinen Wohnung, zumal Frau 
Bauer alle die Jahre zuvor eine gewisse Ge- 

tendweisse Tischdecke, sogar ein blühender 
Blumenstock stand darauf. 

Und dann begann Frau Bruno Bauer das 
Ostermahl zu bereiten. Sie kaufte ein. Mehl, 
Speck, Butter, Eier, Rosinen, Mandeln, 
Zucker und Zitronat. Sie erstand auf dem 
Markt Obst, Salat, rote Rüben, Spinat, Sel- 
lerie, Tomaten und ÖTe erste Gurke. "Sie! 
brachte einen Korb Suppenknochen nach 
Hause, einen frischen Fisch und eine fette 
Henne. Sogar für Käse, Pumpernickel, Bre- 
zeln und Radieschen sorgte sie. Und dann 
begann sie zu backen. Das Haus duftete 
wie beim Zuckerbäcker. Sie buk einen Napf- 
kuchen, einen Apfelstrudel, einen Osterstriezel, 
einen Quarkkuchen, einen Streuselkuchen, eine 
Mokkakremetorte, inid kleine, lustige Bäcke- 
reien. Sie kochte Kompotte, Apfelnuis und 
eine treffliche Suppe. Sie quirlte Mayon- 
naisen zur Vorspeise und Weinchaudeau zum 
Nachtisch. Sie briet eine saftige Lende und 
das Huhn. Auf den Tisch stellte sie das gute 
Geschirr, legte die silbernen Bestecks aus 
ihrer Ausstattung, die Servietten waren gefal- 
tet in Schwanform, eine Kunst, die Frau 
Bauer einst in der Kochschule gelernt und als 
langjährige Hausfrau beinahe vergessen hatte. 
Und als alles fertig war und sie noch ein- 
mal im neuen Sonntagskleid, ordentlich fri- 
siert, alles zufrieden überblickte, erhob sich 
Bruno Bauer aus dem Sessel und sagte: 

,,Nun werden Müllers bald kommen." 
„Wer??" 
„Müllers." 
„Ich denke, Lennemanns kommen?', sagte 

die Frau und begann vor Aufregung zu 
zittern, „ich denke, dein Chef kommt mit sei- 
ner Frau?" 

Bruno lächelte: 
„Nein. Müllers kommen. Unser Geschäfts- 

diener mit seiner Frau." 
Die Frau liess sich schwer in einen Sessel 

fallen. 
„Aber deswegen hätte ich mir doch nicht 

die Umstände und die viele Arbeit gemacht, 
Bruno?" 

Bruno sah seine Frau lieb an. 
„Das wusste ich, Käthe", . sagte er, ,,und 

deswegen log ich, dass Lennemanns kommen 
würden. Aber ist dein Standpunkt nicht 
falsch? Sieh, Lennemanns sind reiche Leute 
und können Ostern so festlich begehen wie 
sie wollen. Aber Müllers sind arm und wenn 
sie eingeladen werden, so macht man mit ih- 
nen keine Umstände. Entweder weil flie 
Leute, zu denen sie kommen, auch arm sind, 
oder weil — wie man so schön sagt — es 
sich .wegen Müllers nicht lohnt. Ist es nicht 
richtiger, Müllers ein wirklich schönes Oster- 
fest zu bereiten, au einem geschmückten 

Scheiben können nur die Leute hereinschauen. 
Wenn aber die vornehmen Lennemanns zu 
Besuch kamen, der Chef mit Frau persön- 
lich, dann musste alles von unterst zu oberst 
gekehrt werden, fremde Frauen haben oft so 
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sie sonst nicht essen, mit einer guten Flasche 
Wein, den sie sonst nicht trinken, als Lenne- 
manns einen Tag zu bieten, vi-ie sie ihn im- 
mer haben?" 

„Aber es wäre doch für uns eine Ehre ge- 
wesen, Lennemanns zu Ostern als Gast zu 
haben." 

Bruno lächelte: „Müllers zu verwöhnen 
ist für uns die höhere Ehre." 

Ein salomonisches Urteil 
Ein weiser Richter, ein gerechter Rich- 

terl! Unwillkürlich wird man an diesen 
Ausruf des Shylock in Shakespeares Lust- 
spiel „Der Kaufmann von Venedig" erinnert, 
wenn man von der Strafverhandhmg hört, die 
sich in einem kleinen Städtchen ereignete. 

Erscheint da vor dem Kadi ein bieder 
ausschauender Handwerker, um eine Straf- 
anzeige gegen einen seiner Mitbürger anzu- 
bringen, mit dem er bei Ueberreichung sei- 
ner Rechnung in Streit geraten sei, der statt 
Bezahlung mit einer Ohrfeige für ihn geen- 
det Jiabe. 

Der Richter gab diesem Begehren statt 
und nach kurzer Zeit wurden beide Parteien 
vor den Richterstuhl geladen. Bei Beginn 
der Verhandlung macht der Richter pflicht- 
und gewohnheitsmässig den Vorschlag, dass 
die Parteien sich einigen sollen — dergestalt, 
dass der „handfeste Beleidiger" Abbitte 
leiste und zwanzig Mark in die Armenkasse 
des Städtchens zahle. 

Bei diesem Vorschlag sprang der „biedere" 
Handwerker auf und schrie: ,,Warum in die 
Armenkasse?!? Mich hat er beleidigt, mir 
muss er zahlen!!" 

Bestürzt über den Ausgang seines Ver- 
gleichsversuches lehnt der Richter weitere 
Verhandlungen in dieser Richtung ab und 
verkündet nach kurzer Ueberlegung folgen- 
des Urteil: 

Zwar ist der Kläger formell beleidigt- 
worden, doch hat er durch sein Ansinnen^ 
ihm dafür zwanzig Mark zu zahlen, und 
diese Busse nicht der Annenkasse zukommen 
zu lassen, einen derartigen Mangel an sitt- 
lichem Empfinden gezeigt, dass er sich durch 
die Ohrfeige unmöglich beleidigt fülilen 
konnte. Der Angeklagte wird daher freige- 
sprochen ! 

Ein weiser Richter, ein gerechter Richter! 

mütlichkeit liebte, die ihr ein zerbrochener 
Blumentopf gab, und ein liegengelassener 
Kamm auf dem Klavier erhöhte. Eine Woh- 
nung muss bewohnt aussehen, war ihre Mei- Tisch mit vielen und köstlichen Speisen, die 
nung, und durch blankgeputzte Fenster- 

bei LEBENSMITTELVERGIFTUNGEN, BRECH- 
DURCHFÀLLEN und Magen-Darmstörungen 
im ' àllgemeinen, bringt rasch und sicher 
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Der neue TELEFUNKEN-SUPER 
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Ein Meisterwerk dir deutsches Rundfuukindustrie 
Vorführung und Verkauf: 

Companhia Brasileira de Electricidade 
SIEMENS-SCHUCKERT S/A. 
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Jardim Viennense Tremembé 
Säo Paulos schönster Ausflugsort Auto-Estrada 

(Autofcus Largo SSo Bsnto bis zur Tür) 
Deutsche Familienpension , . , ^ 
Wiener Küche, gepfl. Weine, J®"®" "OnntaB ab 
Aotarctica Chopps, Erfri- 3 Ulli Wieuei 
schungen, Kaffee u. Kuchen Schrammelquartett 

DAS TICK-TACK DER UHR 

AM BETT KLINGT SO LAUT' 

WIE EINE GLOCKE 

Unc/ c/ie Schlaflosigkeit, 
jenes schreckliche Ge- 
spenst, macht die Nächte 
unerträglich lang. 

Eine Tablette des harni' 
losen Beruhigungsmittels 
ADALINA bewirkt sofort 
einen natürlichen und 
erquickenden Schlaf. 

RESTAURANT 

"ÄO PINGÜIM" 

Inhaber: Heinrich Hilkbrecht 

DAS FAMILIENLOKAL S. PAULOS 
• • • 

• • • 

Sonn- «nd Festtags von Í2 —2 Uhr Matinee 

Täglich von 7 — ( Uhr 
Könstlerfconzert 

BADSHALTARTIKEL 
reichhaltigstes Lager, vorteilhafte Preise 

Ausserdem Werkzeuge aller Art 
PINSEL, BORSTEN, PRIMÜSHO- 
CHER etc. - eiRTENGERlTE 

FREDERICO WITTE 
RUA SEMINÁRIO 81 

(Nahe der Post) — Tel. 4-4163 

2)eiitgcbe Scbule flDoóca^Bra:^ 

Scbulfest 
Sonnabcnb, twn 9. tioti (> lti)c abciiix^ an 

3: rt it 3 

SonntaD, bcii 10. Sölai, »ou ä Uf)v uadjin. on 
(öartcnfcft 

SJorfü^rmigen ber ©cfjiiler, íprciâteiieín, £(í)ícíj= 
ftanb, @cfjioníüfc[)c Süniiernftubc, Confcitnrin (<3cr= 
iiinnin iifin. 91[ienbã ®i§&cincf(eii, ©vc5ttil'tiitcn= 

Stelltet 

Das grösste und modernste 
deutsche Auischnillgfsihäfr 

Sânto Amckro 
FRANZ SCHLECK MANN 
Rua Anhangabahú Nr. 12 
Telefon-Nummer: 4-2017 

Verkauf! nur 
Erzeugnisse vom Frlgorifico 
Santo Amaro der Firma 

ALEXANDER EDER & CIA. 

Sfine Bfitunj: „Sciitidtt iorüen" 

„Thinner - Sunclear - Vulcão" 
gibt die beáten Arbeitsresultate! Niederlage: 
Casa Barbosa, Deutsches Farbengeschãíí 
Av. Rangel Peálana, 2057 Tel. 9-1290 
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íteUaa, fem 8. Hlai {^56. 5 

tOer mac^tí SattfluJs KaMosScôe? 
2)io parifct gcitung „(Stingoire" mac()t, einem 

üctic!;l bor „^cutfdien íüoáienfdíau" jufoige, '.w 
tcteffanto finttiülluiigen über bie Dotgängc, bie 
fiei} iii paris nadj ber Hebe bcs beutfcíien Heicfjí« 
fanjlcrs f^itíer atti 7. ItTärs aBgefpiett Fiabeii. 
€5 tíeigt ba: 3)eu ganjen Sonntagnadiniittag ar^ 
beitcto poftminifter ÍHanbet, ber jict} in ein Büro 
bes miniftcrpräftbeiifen jurucfgejogen tiatte, ait 
bcr 2iebe, bie feine Sienjlfietlen am 2l6enb burd) 
ben Hunbfiuif oerbreiten foliten. Um Uf>r 
Herfas ber iTIinifterpräfibent Sarraut cor bein lITi^ 
troplion, bas ficiê' >'0'^ lOelt, bie Cr« 
flärungen, bie fein poft^ unb «Tetegrafenniinifter 
rcbigii-rt fiatte. €r tat «s mit einer aufgeregteit 
Stiiiinie, bie »ot[ Don Drotjungen war, mit jener 
fubfranjofifdicn Betonung, bie ben einfadiften 5äU 
jcn einen unerwarteten Confati uerfeit;!. J)a5 
Stcnogrannn ber Hebe würbe um Uf;r bcr 
preffe ü6erget)cu. Um 2\ Utir lie^ bie „2(gcnce 
fHuias" eine erfte Heftififation burdigel;en, bie 
iid) auf HOO Reiten erftrecfte. 3f!t folgte um 
22,15 Ufir eine sweite oon 50 unb um 23 Uf;r 
eine britte »on 65 geiteii. 3n alten ^eifungs' 
brucfcroien non paris, in benen bereits ber ur« 
fprüngtidie Cei-t ge'fefet war, füfifte man fid) ju- 
g(eid) betrogen unb beiuftigt. Der itjefrebaftcur 
einet ber größten Eagesseitungen »on paris rief 
aus: „tüenn bas eine überlegte unb abgewogene 
Hebe fein folf, pou ber Krieg ober ^rieben ab» 
flängen tanii, fo fragt man fidj, wie woljl bie 
anbeten ausfetien werben t" 

UTanbet tiatte bie Derbreifung ber Hebe »on 
Sartaut íti cngliféer, italienifdier unb fpanifdier 
SptadK »orgefetien. Die Sowjetunion wuf 
be »ergeffen, wal^fdieinlid?, weit bani ber 
befonberen ^ürforge einjetner ZUinijier bie ur« 
fptungiidic Hebe auf getjeimen Wegen bring(id) 
nai) Zltosfau übermittelt würbe. 

So weit ber Beridtt bes „(Stingoire". — 3^) 
mödjte liier bie Catfadie feflftelien, bag es alfo 
ein 3ube war, ber eine Hebe »on Eiödijler 
politifdier Bebeutung nidjt nur für unfer franjöfi« 
fdjes yolf, fonbern für ganj (Europa abgefogt 
Ijat, eine Hebe, an ber Krieg ober ^rieben tjing, 

tt)er ift nun biefer ZTIanbet^Hottifdiilb? 3(m 
23. 3anuar \93ß braditc bie fiearft»3«i'i"'g 
„Itcw rjori Jlmetican" einen 2Irtife(, in bem 
fio UTanbcl»HotI)ídii[b, ben „mvfterY man of Trance" 
nannte unb itjn als ben ausfiditsreidiilen Jinniärter 
auf ben Ulinifterpräfibentenfeffet ^tiinfteidis be- 
Seidjncte. Bereits am \2. rto»ember \935 brücfte 
bie Leitung „£es (Suêpes" bie gteidje Befütd;= 
tung aus. Sie fdtrieb: „©tine »iel (Seräufd; ju 
mad;en, aber eingefdifoffen in bie Hegierung £a^ 
»at, arbeitet Ulanbel in ber 2irt eines XfíauU 
wuífes, um feine eigene i£rtiebung Hlinifter» 
präfibenten »orjubereiten." 

(Seorges ílTanbel war ber eigentlidje 2Tiadier 
bes Kabinetts Sarraut, bas watirfdjcinlid! oijne 
bcffen rDinfetjüge übertiaupt nidit jujtanbe ge» 
fommen wäre. £r ift augenblidlid) ZUinifler für 
bas poft« unb Celegrafenwefen im Kabinett Sat- 
taut. Seine erfte <Eat nad) feinem fiinjug in 
bie franjSfifdje Hegierung war bie Verausgabe 
einer lOotittätigfeits^Briefmatte ju^ 
gunften'bcr jübifdien imigrante n ous 
Deutfdjtanb^ 3n feinem HTiniflerium £iat er 
eine ganje Jinjafil arifdjer iranjofen entiaffen 
unb burd! 3uben erfefet. <2t ift I^odigrabfreimau» 
rer im 33. (Srab bes „23'nai'B'rit£!»®rbens". 

Unb ein foldjer iranjofe iji b«t Dctfaffer «inet 
Hebe, bie im Hlamen bes ftansSfifdjen Dolfes 
getjalten würbe, unb »on ber in ^oliem ZTlaße 
ber europSifdje Stieben abiiingl 

gewartet, unb wir finb übetjeugt, wir fönnten 
graue fjaare friegen, wenn wir weiter warten wolt» 
tcn. Dem febergewanbten „geiftlidjen Sdiriftteiter" 
bes Datüanblattes nur nodj bie diriftlidje (£f 
mafinung, bag es einen bebeutenb befferen <£in» 
btucf madit, wenn jeber »ot feinet eigenen Ot 
fefirt. 

• 
Stotiftif bis Welt{u&ent«itts 

IXadi einet »om wiffenfdiaftiidien Seftefät bes 
„3ibbitdien wiffenfdiaftiidien 3nftitufs" foeben »et' 
öffonftiditen Sfatiftif beträgt bie ber 3«&f" 
auf bcr ganjcn firbe Jlnfang \93f): \ß2'J:0 000. 
Danad) Ijat fid) in ben lefeten 3«£!" 3«!;«« 
galiü bcr 3ubcu in bcr lüett um \ 300 000, 
bas ift um über 8,7 »i^, ertiöfit. Hunb \0 000 000 
(über (Í0 »rV) alter 3ubcn leben in Europa, tunb 
5 000 000 (über 30 »Ii) in Jlmcrifa, mcl)t als 
500 000 (übet 5 »fj) in Jlficn. 3n Iluftralien 
gibt es etwa 30 000 3ubcn. Swci Drittel alter 
3ubeu leben in brei Staaten: in US31 (•í »IiSO 000), 
üi polen (3 \ 50 000) unb in Sowjetruglanb 
(3 080 000). Über eine Ulitlion 3uben leben nod; 
in Humänien, über je ^00 000 in fiebjetin Staa» 
ten (ju benen aud; (Öfterreidi mit runb 000 
3uben jälilt), bie 5ufammen ^5 000 000 ober ^2 
»f; ber gefamten 3ubeniieit erfaffen. Die abfolute 
gabt bcr 3uben ift überall geftiegen, ausgenom. 
men in Deutfdilanb, Õftcrreidi, Ungarn, 3talien, 
ber Sdiweij unb bcr Cürfei. 

• 
0tciun66teiéi20 Kriege 

„XPenn es nur nad^ franjofifdien Itlinifterrcben 
ginge", fo fdireibt bie „aSg^Hlieinfront", „fo 
gäbe es fein friebtidjeres üolf als ^ranfreid?. 

l'eiber »erjeidinet bie (Sefdiidite etwas anbete 
iratfadicn. 

Dteiunbbteigig Kriege allein feit bem fiebselintcn 
3atitliunbcrt fiat 5ranfreidi gefülirt 5u bem an=^ 

geblidien gweci ber „Sidierfieit", in IDaiirlieit 
aber ju bem gweã, ben König »on Stanfreid) 
an bie Dotfiettfdjaft in <2utopa, ja, in b«c IDelt 
ju bringen: 

Krieg ^6^8—^6^8: Der DreigigjätirigeKrieg 
2. Krieg \ 635—^ 659: Krieg gegen Spanien 
3. Krieg \667—^668: Deoofutionsfrieg gegen bie 

fpanifdien iCieberlanbe 
1(. Krieg H672—\678/79: Krieg gegen íjolíonb 
5. Krieg \682—\683: íEütfenfrieg gegen öjlet» 

teid} 
6. Krieg H683: Krieg gegen bie fpanifdien itie» 

berlanbe 
7. Krieg ^688—^697: Haubtrieg gegen Deutfdi« 

lanb 
8. Krieg ^70\—\7\^: Spanifdier firbfolgefrieg 
9- Krieg \7\^—\720: Krieg gegen Spanien 

^0. Krieg ^733—H735: Krieg wegen ber potni« 
fd;en Erbfolge 
Krieg H7i(0—\7'(;8; (ftfterreidiifdier Erbfolge» 
frieg 

\2. Krieg \756—\763: Sicbenjäliriger Krieg ur.b 
See- unb Kolonialfrieg gegen fingtanb. 

^3. Krieg ^768: Cürfentrieg gegen Huglanb 
Krieg 1^778—\779: Bayetifdier Êrbfolgefrieg 

Hfj. Krieg ^778—1,783: Jlmerifanifdier Unabliän» 
gigfcitsfricg 

\6. Krieg \792—\797: Koalitions-'Ktieg 
^7. Krieg \ 793—\ 802: Krieg gegen <£nglanb 
\8. Krieg ^797: l'iapolcon gegen Denebig 
\9. Krieg \ 798—^ 799: ijpebition nad) iig^pten 

Krieg gegen bie Cürfei 
20. Krieg \ 799—^ 802: 2. Koatitions»Krieg 
2\. Krieg ^803: Krieg gegen €ngfanb 
22. Krieg H805: 3. Koalitions»Krieg 
23. Krieg 1.806: Krieg jwifdien 5ranfreidi uitb 

pteugen 
2^. Krieg 1[808: Spanifdie üoifsetliebung 
25. Krieg \808; Krieg gegen (Bfterreii^ 
26. Krieg H8\2: Krieg gegen Huglanb 
27. Krieg H8\3—\8H: "Europa gegen itapoleon 
28. Krieg H8\5: Krieg jwifdien Sranfreidi unb ber 

€uropäifdien Koalition 
29. Krieg \ 828—^ 829: Huffifdi'Orfifdier Krieg 
30. Krieg \ 833—\ 839: Belgifdi»£;ottänb. Krieg 
3\. Krieg: 1.85'^—H.856: Der Ktimfrieg gegen 

Huglanb 

32. Krieg ^859: Krieg Sranlteldis unb 3tali«n« 
gegen (Bjlerrei^ 

33. Krieg \870—\87U Krieg ^ranfreidis gegen 
Dentfditanb. 

Diefe 2luffleltung aus b«ni Bud} ber ©efdiidite 
fietjt fid] etwas anbers an, als bie bem fdilediten 
(ßcbäditnis bes ftansSfifdien 2lu§efiminijlets 5(anbin 
entnommene Darftetlung, bie Sraníreidi »iermat in 
einem überfallen wiffen will." 

Itu Bunfens 125. (Seburistag 

2tm 3). lITätj jätirte fid; jum \25. Ulale bcr (55e> 
burtstag bes berütimten Cliemifers Bunfen, ber 
\8i(\ 3U (55öttingen geboten würbe. Heben fei 
ncn reidien ^orfdiungsergebniffen auf ben »erfdiic- 
benen (ßebieten ber Cliemie ift er »ot altem burd) 
ben »on ilim fonftruierten unb nad; iljm benannten 
Bunfenbrenner betannt geworben, ber lieute über» 
all 5U finben ift. (£s ift ein (Sasbrennet mit nidit 
Icuditenber, felit lieiget 5iamme, bei bem burd) 
eine bcfonbere Konftruftion etwa fünfmal fo »icl 
Cuft wie ®as in bas Hotir ftrömt. — Hobert 
Bunfen ftarb nad; einem arbeitsreidien leben \899 
in i^eibelbetg, nadibem er an »ieten Uniocrfi- 
täten profeffuten innegeliabt liatle. 

ZoverUgkeit 

Sprsamkeit 

tDicJet eintttöl 6et 
Das mit fo »iel (Seift gelabene ®tgan bes 

Datifans, bas uns nait feiner berütimten Cfirifl» 
baum»Kampagne »om Dejember »ergangenen 301!* 
res nod) in guter €tinnetung ftefit, fül^tt fid) als 
rOeltblatt »on internattonaler Bebeutung ebenfalls 
»eranlaßt, jut £orarno»5ragc Stellung ju netimen. 
unb fd)nuift einen bteifpalfigen Ceitartifel über 
bie „ijeiligfeit. unb Unnerlefetidjfeit" ber Derträge 
jufanmien, ■ bie wiebet einmal »on Deutfditanb ge«^ 
brod)cn wotben finb. <2s tolint fid) witflid) nidjt, 
auf bie l)odigeiftigcu Jlusfütirungen, bie nadi €r» 
flärung ber fiacas „in ben politifdien unb bi» 
plomatifdKii Kreifen Horns großen «inbrucE ge^ 
madit tiaben", näl)er cinjugeiten. benn wir tiaben 
unfern tärgtid)en Haum für widitigere Dinge nö» 
tig. «Eine 5rage möditen wir nur nod) ftellen: 
IDie »erliält fid) ber „®ffer»atotc Homano" 3U 
ben „Pertragsbrüdien" bes Kirdienftaates Heu» 
(Öflcrteid», ben bod; ber Patifan äiemlid) einbeutig 
an ber £eine tiat? IDie »ertiält fid) biefes „of-- 
fisiettc ®tgan" ju ben Zniltiarbenbetrügercien jü« 
bifdicr Sdiiebet, burd) bie bas fatl)olifdie öfter» 
reidiifdie Polf um feine lefeten Sparpfennige be- 
trogen wirb? — U?ir I)aben bisfier »ergeblid) auf 
bie einbrndspolte Stellungnalime bes „®fferpatore" 

Zwei Eigenschaften, welch« der OPEL 4- und 6*Zylinder 
in hervorragendem Masse besitzt. Der OPEL-Wagen bietet 
Ihnen, was Sie nur an guten Eigenschaften von einem 
Automobil erwarten und verlangen können : widerstands- 
fähiges, wissenschaftlich ausgesuchtes Material: elektrische 
Anlagen System ..Bosch"; die besten Schwingachsen; Federn 
von erstklassigem Chromnickelstahl; Vierradbremsen ; vor- 
zügliche Bezüge der bequemen Sitzplätze; feinste Ausfüh- 
rungen aller Bestandteile und vornehmste Linienführung. 
Was Sparsamkeit anbelangt, gibt es keinen Wagen in 
dieser Preislage, welcher mit einem OPEL 4- und 6-Zylinder 
in Wettbewerb treten könnte. 

Verlängert Sie eine Vorführung ohne Kaufeivãng 
und beobachten Sie die ihnen gezeigten Voszüge. 

THEODOR WILLE & CIA.. LTDA. 
laroe dalOiTldof 2 - Tel. 2'8S» • 8. PanU - Ar. Kto Braico 7*111 - Tel. 23-5874 - Rio 



Jteitag, íicn 8. ÍITai Ittorgen 

Bauer und Städter 

(Fortsetzung der Artikelreihe) 

Gespräch zwischen einem Volksdeutschen, der noch ausser- 
halb unserer Reihen steht, und einem Arbeitskameraden 

A: Acti, lieber Freund, da sehen wir uns 
ja schon wieder. Wir können ja nun gleich 
unser letzthin geführtes Gespräch fortsetzen. 
Zwar habe ich — das muss ich dir leideif 
gestehen — schon wieder etwas zum An- 
haken gefunden. Letzthin las ich einen Auf- 
satz) über das Thema „Bauer und Städter" 
im einer deutschen Zeitung, und was darin 
geschrieben stand, kam mir reichlich phanta- 
stisch vor. 

B: Nur mal nicht immer gleich so hastig, 
alter Freund, wenn du was verurteilst, musst 
du doch wenigstens auch sagen, was dir 
nicht gefällt an der Sache. 

A: Ja, das will ich dir nun gerne besor- 
gen. Zunächst, wie schon gesagt, kommt mir 
die ganze Angelegenheit eben etwas reich- 
lich phantastisch vor. Stadt und Land, Hand 
in Hand, heisst es da so schön. Aber, lieber 
Junge, wir wollen doch ehrlich sein. Und da 
müssen wir doch feststellen, dass die Interes- 
sen eines Städters sich grundsätzlich von de- 
nen des Landmenschen unterscheiden. Der 
Bauer produziert die Verbrauchsgüter, die 
der Städter täglich benötigt. Und der Städter 
schafft Luxus- und Gebrauchsartikel, die der 
Bauer wieder benötigt. Und beide haben na- 
türlich ein Interesse daran, zu Höchstpreisen 
zu verkaufen imd zu Niedrigstpreisen einzu- 
kaufen. Wie willst du nun diese ganz na- 
türlichen Gegensätze unter einen Hut brin- 
gen? 

B: Ja, ich will sie nicht nur unter einen 
Hut bringen, lieber Freund, sondern das 
neue Deutschland hat sie schon unter einen 
Hut gebracht! Wir sprachen doch kürzlich 
über den Sinn der Volksgemeinschaft. Nun, 
Bauer wie Städter, sie gehören der Volksge- 
meinschaft an und das Interesse dieser Volks- 
gemeinschaft steht über jedem Einzelinteresse, 
also auch über den Interessen eines Bauern 
— oder Städter-Standes — aber — neben- 
bei gesagt — in deinem eigenen netten An- 
griff hast 'du dir eigentlich schon die Ant- 
wort auf deine Fragen gegeben. Du sagtest 
doch, der Bauer schaffe das, was der Städter 
verbrauche und umgekehrt. Nun, damit 
sagtest du auch; dass der eine von dem an- 
dern abhängig ist. Denn ohne Bauer kann 
rein wirtschaftlich gesehen der Städter nicht 
sein, und ohne Städter ist der Bauer in 
unserer Zeit niclit mehr möglich. Jahrzehn- 
telang hatten beide Teile des deutschen Vol- 
kes vergessen, dass sie zusammen gehören, 
tind dass ihr Dasein von einander abhängig 
ist. Aber' die grösste Notzeit der letzten 
Jahre hat Deutschland gelehrt, dass es nur 
die Gemeinschaft des gesamten Volkes gibt. 
Aber ich will dir ja auch noch eine ganz 
exakte Antwort auf deine Fragen geben: 

Du hast vielleicht schon in vielen Zeitun- 
gen von einer Zwangswirtschaft in Deutsch- 
land gelesen, von Mindest- und Höchstprei- 
sen. Und du hast vielleicht auch — genau 
wie so viele andere in der Welt — die ar- 
men Deutschen bedauert, die so unter Ketten 
stölinen müssen. Nun, diese Ketten sind für 
alle die, die sie tragen, sehr leicht, denn erst 
diese Ketten ermöglichen ein geordnetes Le- 
ben in Deutschland. 

Jegliche Spekulation mit den Gütern, die 
dem Arbeitsmenschen in Deutschland — und 
das ist der Bauer wie Arbeiter — zum Le- 
ben notwendig sind, ist unterbunden. Essen 
und Trinken, Kleider und Wohnung,' sie 
sind unabhängig geworden von Börsengeset- 
zen. Sie werden heute in ihrer Preishöhe al- 

lein noch von dem Grundsatz beherrscht: 
Jeder deuischc Mensch hat das Recht, von 
seiner Arbeit zu leben! 

Und das „Leben" wird heute etwas anders 
betrachtet in Deutschland als einst. Es heisst 
nicht mehr „Essen, trinken, schlafen", son- 
dern es heisst „im Leben des Volkes ste- 
hen". Jeder deutsche Mensch nimmt heute 
am geistigen und kulturellen Leben seiner Na- 
tion teil, er hat als Deutscher das unbedingte 
Recht darauf, seine Heimat kennen zu ler- 
nen, kurzum, jeder in Deutschland darf sich 
heute das erlauben, was man einst ,,Luxus" 
nannte. Und nun wollen wir wieder zu 
unserem Verhältnis Städter und Bauer zu- 
rückkehren. Siehst du, lieber Freund, du 
hast; die Frage rein wirtschaftlich aufge- 
fasst, und zwar wirtschaftlich im Bezug auf 
den einzelnen Menschen, und bei dieser Fra- 
gestellung hast du ganz vergessen, dass im 
neuen Deutschland ein Gegensatz zwischen 
dem arbeitenden Menschen der Stadt und 
des Landes nicht mehr vorhanden sein kann, 
da sie beide in der Front des schaffenden 
Deutschlands, nämlich in der deutschen Ar- 
beitsfront, stehen. 

A: Ja, alter Junge, das ist ja nun alles 
schön und gut. Aber glaubst du denn nun 
wirklich daran, dass alle diese schönen 
Worte nun auch tatsächlich stimmen, das 
heisst, dass der deutsche Mensch in der Hei- 
mat auch dementsprechend handelt? 

B: Nun werde mir mal nicht zu persön- 
lich ! Du willst mich doch wohl nicht zum 
Lügner stempeln, wenn ich doch nicht daran 
glauben würde, hätte ich dir's doch nicht 
gesagt. Aber dir altem Zweifler muss man 
ja immer noch extra ein's draufgeben. Also, 
du liest doch die Zeitung immer so auf- 
merksam, allem Anschein nach aber behältst 
du immer die Sachen im Gedächtnis, die dir 
neuen Grund zum „Anhaken" geben, denn 
sonst hättest du doch eigentlich etwas von 
dem neuen Geist merken müssen. Was ist 
denn das Winterhilfswerk, was ist die Land- 
hilfe, was ist der Arbeitsdienst denn anderes, 
als eine Bestätigung dessen, was ich sagte. 
Stelle dir doch einmal vor, dass man Vor 
zehn Jahren in Deutschland einem jungen 
Menschen aus der Stadt gesagt hätte: „Geh' 
aufs Land und arbeite dort". Und ihm als 
Lohn den Dank des Volkes versichert hätte. 
Oder stelle dir einmal den Bauern vor,, dem 
man vor zehn Jahren zugemutet hätte, kranke, 
erholungsbedürftige Stadtmenschen auf sei- 
nen Hof zu nehmen, und wieder nur um den 
Dank des Volkes willen. Was glaubst du 
wohl, was man dir vor zehn Jahren auf der- 
artige Zumutungen entgegnet hätte? Ein rie- 
siges Gelächter wäre dir mindestens beschert 
gewesen. Aber heute ist das alles Tatsache 
geworden, Bauer und Städter sehen heute in 
der Tat etwas, was sie verbindet, und dies 
ist die Liebe zum Volkstum und der Lebens- 
wille der deutschen Nation. Was du jedoch 
in deinem Angriff vergessen hast, ist, was 
heute das Land mit seinen Deutschen für 
Deutschland bedeutet. Darüber aber ein an- 
deres Mal. denn heute habe ich lijeine Zeit 
mehr. Also dann auf Wiedersehen, alter 
Zweifler. 

A: Auf Wiedersehen. Anmeckern kann er 
einen immer ganz nett, er glaubt wohl, ich 
würde das nicht merken, das nächste Mal 
werde ich mich aber besser vorsehen. 

— Lz — 

Keine Lässigkeit in kleinen Dingen! 

Der deutsche Gruss - so oder so 

Vor noch nicht langer Zeit las icli in 
einer nationalsozialistischen Beamtenzeitiuig eig- 
nen ebenso interessanten wie aktuellen Ar- 
tikel. Der Verfasser machte mit beissender 
Ironiq zwei grundverschiedene Volkstypen 
miteinander bekannt. Er stellte vor: dem al- 
ten, einfachen, anspruchslosen SA-Mann, dem 
stillen Kämpfer aus der Werdezeit der Be- 
wegung den heutigen, den „moclernen", 
den _ „kultivierten" -Nationalsozialisten! Dem 
anspruchslosen iKämpfer djen >,Herrn" 
Parteigenossen! 

Mit vollem Recht forderte der Verfasser 
nachdrücklichst energische Bekämpfung die- 
ser „Kulturbestrebung" innerhalb der Partei. 

„Wir kennen nur eins im neuen Deutsch- 
land: Volks- oder Parteigenossen, deutsche 
Männer und Frauen, die aber jederzeit be- 
reit sind, das Letzte und Höchste für ihre 
Ueberzeugung zu opfern! Wir kennen keine 
„Herrn" Parteigenossen! Das verbitten wir 
uns genau so, wie es sich unser Führer 
Adolf Hitler verbitten würde, wollte man 
ihn „mein Herr Führer" anreden". — So- 

weit der Schreiber in der erwähnten Zeit- 
schrift. 

Und wir im Saarland? Wir haben nicht 
nur ,,Herrn" Parteigeno'ssen, wir haben noch 
etwas ganz anderes. Etwas, das sein „Erfin- 
der" sich patentieren lassen könnte, wenn — 
eben die alten Parteigenossen nicht wären. 

Grüsst da ein junger, hübscher Mann 
eine • ebenso junge und noch hübschere 
„Dame" im Brustton innerster Ueberzeugung 
mit dem deiutschen Gruss: „Heil Hitler" und 
— „deckelt"!!! — Zieht, devot lächelnd, 
mit vollendeter Salonverbeugung seinen 
grauen Kamelhaar-Hut! Man denke: Heil 
Hitler, mit Hutschwenkung I Mir blieb ;die 
Spucke weg. Ich sah nicht mehr den Kava- 
lier, nicht mehr den eleganten Haar-Hut. 
Ich sah nur noch im Geiste in Lebensgrösse 
jenes arme Höckertier, das sein Leben im 
iieissen Wüstensand verhauchen musste, um 
diesem Zeitgenossen die Kopfbedeckung zu 
liefern, mit der er nun hier den deutschen 
Gruss verschandelt! 

Dass zum deutschen Gruss, zu unserem 

glaubensstarken „Heil Hitler" der erhobene 
Arm gehört, ohne Hutschwenkung und ohne 
Verbcugtnig, das scheinen nach meiner Beob- 
achtung wirklich noch nicht alle zu wissen. 
Jawohl! Ohne Verbeugung und ohne Hut- 
schwenkung! Mit erhobener Hand! So wird 
gegrüsst, mein ,,verehrter Herr'" Parteige- 
nosse! Sogar — „Damen" gegenüber!! 

Unsere deutschen Frauen und Mädchen 
werden diesen „barbarischen Schönheitsfeh- 
ler" gern übersehen und die offene, zum 
Gruss erhobene Hand von Herzen gern dem 
schleimig-heuchlerischen „Küss die Hand", 
demi mit mehr oder weniger Kopf- und 
Augenverrenkung verbundenen Hutschwen- 
ken, vorziehen. Ganz bestimmt! So „kultur- 
rückständig" sind unsere deutschen Frauen! 

Noch eine andere „Spielart" des deut- 
schen Grusses, die man leider auch beob- 
achten kann, sei erwähnt. Ausführung so: 

mit linker Hand den Hut ziehen, die Rechtte 
schön steil erhoben, leichtes Neigen des 
Kopfes: süss säuseln „Heil Hitler". Ueber 
diese Abart noch ein Wort zu verlieren, er- 
übrigt sich. Ein reissender Strom führt 
eben auch sehr viel Schlamm und Treibholz 
mit, das aber früher oder später als „Strand- 
gut" irgendwo hängen bleibt. Alles in allem: 
die alten Nationalsozialisten lassen sich den 
mit Blut, mit kostbarem deutschen Blut er- 
kauften deutschen Gruss nicht verschandeln. 
Sie wachen eifersüchtig darüber, dass alles, 
was die schweren Kampfjahre überdauert 
hat, dass alles, was nur irgendwie Bezug auf 
unseren Führer hat, von niemand und nir- 
gendwo — verwässert wird! — 

Darum Kampf dem alten Trott und der 
gefährlichen Gleichgültigkeit in kleinen Din- 
gen, dann werden uns auch die grossen Auf- 
gaben immer gewappnet fiaden. {—x) 

2)enk6cbrift 3um l. /Ißai 
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Unsere Auffassung vom Kapitalmarkt 

Die Arbelt schafft das Kapital 

Das Reich reguliert die Verwendung der sicii auf dem Kapitalmarkt sammelnden 

Gelder 
Ansichten sind vertreten und Behauptun- 

gen aufgestellt worden, nach denen die Kon- 
versionen dieses Jahres dem Kapitalmarkt 
schädlich wären, weil die Einnahmeminde- 
rung der Wertpapierbesitzer eine nicht mehr 
so starke Ansammlung von Sparkapitalien wie 
früher zur Folge habe. Der Einwand, dass 
die bei den Schuldnern durch die Zinsfusser- 
mäjsigung herbeigeführte geringere Schulden- 
last diese Beeinträchtigung der Spargelder 
ausgleichen könnte, insofern als sie das, was 
sie bisher in Form des erhöhten Zinses den 
Gläubigern gegeben hätten, nunmehr unmit- 
telbar einsparen könnten und damit den Ka- 
pitalmarkt befruchteten, wird damit zurück- 
gewiesen, dass die Schuldner ohnehin niciit 
als Sparer im eigentlichen Sinne in Betraclit 
kämen, vielmehr ihre nunmehr weniger an 
Zinsen ausgegebenen Gelder in der Wirt- 
schaft in Gestalt des Mehrverbrauches arbei- 
ten Hessen. 

Diese Meinungen sind richtig. Aber sie se- 
hen den Kapitalmarkt dabei von der Warte 
eines für sich allein funktionierenden und für 
sich allein daseinsberechtigten an. Es ist dies 
die Auffassung, die mit. der nationalsoziali- 
stischen vom neuen Sinn des Kapitalmarktes 
nicht mehr übereinstimmt und daher abzu- 
lehnen ist. Diese Ablehnung braucht keine 
grundsätzliche zu sein, sie ist vielmehr be- 
gründet in der Wandlung, die unsere Wirt- 
schaft letzthin unter nationalsozialistischer 
Führung durchmachen musste. Wir müssen 
daher dem Kapitalmarkt heute eine andere 
Aufgabe als früher stellen. 

Die Funktionen des Kapitalmarktes der 
vornationaislozialistischen Zeit bestanden darin, 
Ueberschüsse aus der Wirtschaft anzusam- 
meln und sie mit diesen weiter auszubauen. 
Ueberschuss war dabei das, was übrig blieb, 
nachdem der normale Lebensbedarf gedeckt 
war. In strikter Befolgung dieses Grundsat- 
zes musste es zur Rationalisierung der Jahre 
1930/32 kommen. Sie war nämlich die un- 
ausbleibliche Folge, weil man die Grenzen 
für den Wirtschaftsausbau nicht erkannt hatte. 
Die vom Kapitalmarkt für den Ausbau der 
Wirtschaft abgeschöpften Gelder brachten 
also im Laufe der Zeit das Gegenteil des 
Gewollten: Stillegung von Betrieben und Frei- 
setzung von Arbeitskräften. Der Kapital- 
markt ersparte Arbeitskräfte. Diese erspar- 
ten Arbeitskräfte, die Arbeitslosen, wurden 
„gehortete Arbeit". 

Heute ist die Periode einer unnatürlichen 
Wirtschaftsexpansion überwunden. Das be- 
weist die Unveränderlichkeit der Arbeiter- 
platzkapazität. Deren Ausnutzung beweist 
gleichzeitig, dass noch für Millionen Arbei- 
ter Platz ist. Wir haben noch einen Ueber- 
schuss an Arbeitsplätzen, womit allerdings 

nicht gesagt sein soll, dass der in Bausch 
und Bogen zu verurteilen wäre. Ein Volk wie 
das deutsche muss gegebenenfalls in der 
Lage sein, seine Produktion mit einem 
Schlage! bis auf den letzten durch Vorhan- 
densein von Arbeitsplätzen geschaffenen Platz 
auszunutzen. Das ist vielfach verlüinnt wor- 
den, und hat zu dem Schlagwort von der 
„Ueberkapazität der Industrie" geführt, das 
nirgends unpassender gewesen ist als bei der 
Rüstungsindustrie. 

Aber das braucht nicht zu besagen, dass 
heute ein noch weiterer Ausbau bereits be- 
stehender Arbeitsgelegenheiten vertreten wer- 
den müsstc. Soll Kapital Arbeit schaffen, 
und das ist nun einmal nationalsozialistische 
Lehre, dann muss zunächst einmal die Ar- 
beit da sein, die ihrerseits Umsatzsteigerung 
und Einkommensvermehrung bringt. Wir müs- 
sen also dafür sorgen, dass in den Kapital- 
markt nur das kommt, was nach Erfüllung 
der wirtschaftsbelebenden Momente übrig 
bleibt. Und diese Momente sind auf einen 
Nenner gebracht die Arbeitsbeschaffungsmass- 
nahmen. Wie das geschieht, kann nicht sche- 
matisch bestimmt werden. In der augenblick- 
lichen Zeit ist das Reich selbst die Aus- 
gleichsstelle. Es nimmt den Kapitalmarkt „so- 
fort" in Anspruch, das heisst, wenn er aus- 
giebig genug ist. Und es tut dies nicht zur 
Abdeckung von Schulden, sondern zur Ver- 
gebung und Vermittlung neuer Arbeit. 

Damit reguliert das Reich den Verwen- 
dungszweck der auf dem Kapitalmarkt sich 
ansammelnden Gelder. Es sorgt dafür, dass 
nicht neue und erweiterte Betriebe entste- 
hen, es steckt die Gelder auf dem Umwege 
über die öffentliche Arbeitsbeschaffung in 
Betriebe hinein, die schon bestehen, um sie 
zur Produktionsausnutzung anzuhalten und 
damit am Ende des Geldkreislaufes Einkom- 
menssteigerung und sich daraus ergebend 
neue Kapitalien zu erreichen. Insoweit ist es 
also gleichgültig, ob das bisherige Volumen 
des Kapitalmarktes als eine konstante oder 
sich ausweitende Grösse infolge der Konver- 
sion zunächst nicht mehr erreicht wird. st. 

Der Mensch soll arbeiten, aber nicht wie 
ein Lasttier, das unter seiner Bürde in den 
Schlaf sinkt und nach der notdürftigsten Er- 
holung der erschöpften Kraft zum Tragen 
derselben Bürde wieder aufgestört wird. Er 
soll angstlos, mit Lust und mit Freudigkeit 
arbeiten und Zeit übrig behalten, seinen 
Geist und sein Auge zum Himmel zu erhe- 
ben, zu dessen Anblick er gebildet ist. 

Johann Goitlieb Fichte. 
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ínschatt 

Glaube — Deutscbland! 

wií Wefett Tnö als Sen ijö^punfi in 6er (Bf» 
fc^li^te bee p«ulifi«ner ©«utfc^iums tejei^twit 
nittf|en. 

E>ic Mniprai^it 6es Z«s(s, Me an an&etet 
Stdic n)8tlHc^ »ftäfftntlii^t «t)ttt6en, tefuntelen 
firttl un& cinôeuíia »icfcn = Willen ä«« «imein» 
(liiafi, unô $ut ftieMii^n gufammenatteit alter 
»öHifi^n iin^eilen, un6 naten gleii^jeirtg Si^l' 
(c^nur für bàs lüollen «n6 Sitetin eines eins 
Ijcitlidj sefü^tisn X)eut(c^tums. Sowol^l tie giuni» 
lefcnôen Jí«sfü^tuhô<n 6es ftellperlretenSen (ar.&es« 
gtuppeitleliers, pg. Spanaus, »ie Sie ausgejeic^s 
neic portU3i«(j(^ Segrügunöfanfprai^ »on i^etrn 
Dr. Bufii, un5 ôas mariige S^ltt|n>ott nnferes 
ííei(^s»etíteíets, fietiitalfonfnl 5r. Speifer, wuts 
6;tt mit tiwr Jlntcilnaime un6 einem 5J<ifall auf« 
äiitommen, 6a| »ir all; jit^jr fein Wnnen, &ie 
Jíufôaten, &ie no^ »or unferer öJemeinf^ft lie» 
gen, in fttrjer ge« ju tewältigen. 

Benfen wir 6atan, in «tet(^ umfaffenôer UJeife 
aud; i"ie ^afilianifc^ íCagespreífè üter 6i«fe Sie» 
(enlnnSgebunö berf^Jele un& wie ftarf &er ^efuc^ 

(rajilianifc^r Se^8r6en« «n6 tnilitätoerfreltr »ar, 
Me mit Sreu&e unö Eingabe 6is in 6Ie fpäten 
}t(en&ftun&en am St'ertag 6et t>eutf<^n teil« 
nahmen, jo fe^en wir au<^ &arln «inen 33en>ei5 
für 6ie tDür6iiUHa, 6ie »rafillen 6em ^9<^fJen 
ieutfi^en Seiertag juteil »er&en läfet. 

Denfen wir ôaran, wie unfere üolfsgenojfett 
aus 6en entfernteften Oororten mit Khi& unft 
Kegel auf fiun&entangen Jlnmarf<^wegen ju 6ie» 
fem 5eft famtn, ítíü^ un6 ©pfer nic^t f^ueii6, 
jo wifien wir, wie tief 5tr (Se&ante 6er grofen 
einigen (Semeinf^aft tVurjel gefi^lögen ^at. 

J(c^tun6jwan3lgtaufen6 Voltsge» 
nojfen waren «)etfammelt, un6 jie 
alle nehmen 6as gre|e CtleBnis 6es 
großen lages mit fi<^ in 6en Jlll» 
tag, als ilnfporn jur wetteren ®e» 
meinf^aftsar&ett, 61« uns immer 
fefter 5ujammen6in6eK |9ll für all« 

Seit! t"-. 
ausf^nitt 6er Seftwiefe mtt 6em »lid auf 6ie «emeinfi^tstif^, an &eiicn bie Seutfiien Si» 
tciet>e. iöfiter ttn6 (gefolgftiiaften, Stun^ien beftec KaTnera&fi;«ft o«i:6táá;tírt. 

den 

üor 6em Sefte. — 5iaucntiän&f finS am IDorf, um bic nafjtfiaftc (Sruitbiatjc füc 
firlcbniffc öes Eagcs ju, jcfiaffcti:. oinc £rt>{cniuppc. Sic auá; bem arößtcn Itiatfrialiftcii 51I 
Jeinem 2?eci;t pertiolí. 

aehiei 

iEunici- fiiiiJ 3U bcit ijomciiitainoii íri-MÜtinujcii aufiiiaV-fd^iorf. 

(Saitä fcefonbn's fei auáj auf blc ^tänbe bov 
©(vmpta»l?erttetung unb bít Ktanfenfaffo bcs 
Deutfdicn l^ilfsw.i-fs I^ingcmlcfcn, bie au bcc 2tus» 
ftcKung bctiUigt waríu, uiu füc tlitc 3[uf9abeu 
uiib Siele JU uH'rbeu. Der Staub öer Hcidjs» 

1 baljnjcnttatc fiU- bm ©eutfdjeu Hcifepcrfetir, bic 
befanutlidi mit bcr tüerbuug für bie ©[yiupifdien 
Spiele beauftcaat ift, jeigte eiu fdjöues Zllobelt 
bec fiingautjitünuc bes Scidisfportfclbes utib uui» 
faugrcidjes, aufdioutidjes Bilbnmtecial, bas bie 
Sebcutuug bes grogeu beutfdjeu Sportjatjres ciu» 

_y«igndf {diilbertc. Sic Kranfeufaffe eermittelte 
burd} iljreu Jlusfunftsftäub iiot uub Jlusfunft in 

atteu fragen iiicer l^itfstatigteit uub btadite eine 
Hcilic ausgeseidineter lüetbefdirlfteu juc Derteiluug, 
bie einen überjeugeuben iJeweis für bie erfolg» 
ircidic 2ttbeit geben, bie bisl;et gelciftet würbe. 
2(ud; auf bicfe ©tgauifatiou fauti bas Dcutfdj' 
tiuu mit Hedit ftotj fein, uub weuu wir auä 
beu aufgcfütirten Statiftifeu eutnel)men, bag bie 
(ßefamtlciftuugcu ber Kaffe feit il^reui Seftefjen fid) 
auf 21 \ (Eontos belaufen, fo bürftc biefe ein» 
jigc gatil'wotil aiid) beu bis Ijcute 2lbfeitsftelienbeu 
5U bei Jiufidjt befefiren, bdg biefe ©rgduifation 
iu eiuct für t)iefige Begriff« eihVig bafte^enben 
lOcife für bie Belange ber (ßefanitlieit tatig ij». 
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beseitigt 

promptiind sicher 

ííôltttftí> Sôoffcr GlftifcfjCMb 

ba^ belietite CXunlität^^cotiutt bec 

^(nt)i|(ii I])(it|(fc ° Üiio ii(^(iii(ítD 
snua btt aítfmíbcga 74 = S^cf. 23=4771 

^cKwesíer 

Vera 

. i)i a3ei-Itn.gc;)rüft 

empfiehlt jic^für^riiiat= 
unb SÓoí^enpftege. — 

;iRua;^cÍía ©iníra 201 
Telefon :■ 4=5290 = . 

Pensioii HaÉorp 

Sito iie Suneiro 

'Séütfdje-fíücfjc 

SlngeueÇmfter ítiifeutl^alt 
öuc^ in bcr íjcigeti 

Itua aan&. ASiendea 84 
• SCchfon: 25^898 

St r m ^^6 é t e G b t v 

Zweimal 9. ißovember / Jfdeörlcb Jßftftebarb i 

^úttjét)cç=2?0cl}fsfcfiúb ' Detrag 5ianj itadjf., <Sinf>fj., ZUüiidien, \935. 3n Sucfifonu 'ju beftelfen 
tw ji&oc beutfiiich Buáilíanblung oöcr Mrcft beim Deirlag. , . 

(\5. 5orffeöung.-).", 

Sicl'jt Xiorft einen Zliann ftetjen int illonben» 
fd;ein. ' ll"iie einen 5d]ccen|cf)nitt gegen weiße lücl" 
fen. Die' lyxatc ffafievn • im X\?inb.' llnbetoeg» 
lidv Uli? ein Stein, fo ffetjt bei' 21iann intb 
|Tdn't~ür\'i'' Sadi luib ynfdi jnni i^-Ken Cnrni- 
fenfter pon T3i\inu»eíCi ; ' 

lüie ei'. ' 
3ft • ivie ein Jtad;itrianbfer. £in 5on;icniüdv^ 

tigci- in tiefer .^infterniä. £in ^aitenber. Sin 
3rrei!tiev. £in £in fertaffenei- nn = 
tev tanfenö ffinnnerntien Steinen. 

(Seilt Hinb in niiid;igeni Sdjein. (Rel^t mit 
offenen Jtugen, ofine 311 feljen. (ßeljt iioriitiei.' 
am anbern,- ol^ie ií;i'. 511 fpiifen. ®i)i'»-V3n-.fi''l' 
(en, wie fie il)ii anftaaen,' bie großen Jtugen 
bes Spufgenoífêiu 

ítun ift' er »eg, bec 5d;erenfdinift. Derffogen 
ber ítadítfput. Spuf wie et felBer. €in íielíes 
liegt jwifdien ben (ßräfetn, wo et geftanben, er, 
ber 5rembe. £in gettel ift's, fierausgetiffen, wie 
entflogen einem unadjtfam in bie tLafdie geftecften 
JlTetfbudj, ober — iicrft jucft anf — aditfam - 
[jiiigelegt 'an biefeit Stein am "J^ain, ipo • alf» 
morgenblidf- fie iiorülwrfommt —• fier 

, liorft- niinmt ben gettct auf unb gebt beim. 
Sit?t lunge, fange nod; in ber ltad7t, wie fo 
oft'-.nad; biefen (Sängen' quätenber fiinfamfeit. -- 
5treid;f ben 3etfe( gfatt auf" bet piatte bes J[r>- 
bcití-tiídjes. Irauert über il)m'. t')b, gowifj fennt 
er bicfe " jacFige Sdirift. 2?ein[>oIb, Jtriioiunft. . . 
Sjia^ig: ■ ein (Sobidff ift's - waí foKt' es audj 
anbe'rs- - fein uon biefeni 3trburd;biewelt? -£iii 
(Rebid;t, unb . i . auf fie. 

T>u fdjfäfft uitb, alle £ngc( laufdien, 
weint.füg'bein T>uft butefjs <í5immer webt; 

' jjin traumft - unb alte Hätter raufdyit',. 
.. J . niu íPafóè, wi'ii bas 21iard;en get)t, ' 

; wetítt alte Stimmen fd;u'eigen, 
C wen» ; rtucb bie l"iad!tiga[[ iierftummt, 

weni'i miibe' rott bem Sefinfudjtsreigen - 
. ■ fem' (ZIflein meljt am i^aiitc fummt — 

• . ;tjci§. bu, bu _^otbe liötiigiiine, ^ 
aitf £iebesf[ügeiu jart unb fad)t, 
fliegft (5üte fdienfenb, Qimmeisminnc, 
<ß[ücf fpenbeitb burdi bie tiefe Jftadit. 

33ir i[t bie ganje lOeit ju/eigeii, 
fein £eib, bas bir »erborgen blieb; 
unb ebtfnrditst)oIi unb tief pcthelgen 
fid> bie, bie e? ins <£leitb trieb. 
Senn wi(bet war fein Eeib auf €ibeit 
unb blutiger fein ZITarterrab, 
als einer Ciebc' langfam ÍDetben 
unb eines iierjens Kreusespfab.. 
Hub alie, bie im cRIücfe ttjronen, 
ocrbiillen fdjantbaft ibr (Sefid^t. 
iienn beinen taufenb £iebestronen, 
gleidjt all ifjt (Slücf auf Srben nidit. 

ICartteniberg bat ibu. r>erfdiwinben ielie"> ben 
fobenblit auf bem Kopf, ben Knotenftoef in bet 
ixinb. 5(?it bem Streifbeginn unb bem Isafen.« 
gcbid;t b^ibcn fie fidj äuget ju Cifdi uid)t mcbr 
gcfpridYn; man läujt tiebeneinanber bet, jeber 
mit anbercn Sorgen befradjtet. 

iiorft beiigt fid; aus beut ^enfter" unb blicft 
[jinter ibm b''r- Stille, ringsum.- 05olben t]ängen 
bie erfteti ^IXMfdjen ant cOftfiintmel. IPeim bie 
Sonne üb,~r bie i>unftwanb 'im ®ften fiegt,- wirb 
fic unebcr ein anbetes ' £eben auf £iebenwortb 
feben; * altgewobntt i^nbe. tperbea beute jum er^ 
ftcnnial triebet in ben Ställen unb auf ben 5eU 
born u^irten; ber Streif ift überall im Kreife 
5nfamniengebrod;en, unb bie Hotbilfe, bie für 
Dieb unb JlcFer geforgt lunite, am 
Sonnlagmorgen, Jlbjd;ieb nehmen. 

nad;benflid> trenbet fid) Ijorft ins ,iinnnet 511- 
rürf. Jias l'ilb fiüfabetb l'ramwcbes ift rom 

ßinfritiiria 

Aeltcstes und ' Nachm. und abends 

vornehmstes Haus gutes Konzert 

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

So fd;webt mein CeibV. mit .'meinet-.Siebe 
Ilod) über . allem €rbcnfein, 
intb tfär' idj Dater (Sott, fo grübe 
id) tief ins fiiiumclsblau Ijinein,- 
unb fdirieb mit - Steriten in bas Dunfel 
bas £ieb oon beiner 21Iärd;enpract;t; 
ntit beiner. 2lugeit (Solbgefitnfel . 
glübt' idj's in jebe Srbennadit: t 
7)u bift bie Ciebe, bift bie Sonite, 
T)u bift ber lefete Sinn im Sein-. 
Jlu bift bie Denns unb 21Tabóinie — 
Ifen bu begnábeft, bet ift rein. . 

. Jíoinljotb, Jlrrenrufts' T)id}tfunft • oettonneit? 
«Tagein, tagaus fdiibeigt fdjott feine. JlTufe, ge^ 

rabe als ob mit ben weitigen IDodjen Sonnen^ 
fdiein iit biefem fonberbären 3''bi-' bes €fenb5 
aud) feine Kraft werflogen fei.. ^ Sttotdjt in bent 
trüben unb unbeftänbigen Jlprilwetfer biefes Spitts 
fcmmers burd; bie 5tui;. 

2tud) Ijeute ift et oot bem allgemeinon firiviadien 
ans bem ftilten Ijof gefdjlidion, unb "i"" fjorft 

üifd) am Belt iicrfdnvunben, feit jener; ,.,í3eipniit;, 
feinstrübung" fo nennt er bas - - unter ben 
yirfen. 

i'iun fiftt er unten int 3(tb.nts3Ímnter*Tfnb""brâfí 
terl in ben i^üdjern, nberred;iiot bie Summen, bie 
ibn bei Streif unb bie 'ted>nifd)e Itotliilfe gefoftet 
bat, unb greift bann ju ben Briefen u'ib DriicF- 
fad]en, bie geftern liegen geblieben finb, tix-gen 
ber Hefprediungen mit ben surücffebrenben alten 
tSutsarbeitern. i>et Ilbfdjieb von ben jungen Ceu^ 
teu bet Hotíiilfe foll bí»t<í. tn'rä »mb.- fdinterjlos 
erfolgen; benn bie Itotliilfe wirb oon ben ein-- 
gefeffeneu 2ttbeiteni fdjcet angefcbcn. 

IDieber fid) eine Kluft- iiertieft swifdjen jioei 
ilTenfdjenfebiditen; oft genug ift's ju ,'5ufammen>' 
ftögen jwifdien Kommunifton unb Jlrbeitenben auf 
ben gelbem gefommen; bod} je tiiíbr 'í.%tt fliefit, 
um fo üppiger feimt bie l^agfadt b(is 3"ben 
iTtoßner. 

inandjmal Iiött er eine' bann'enbe Stimme. £ei« 
benfdiaftlid), abpefiaeft. IDortc, bic. .wie (Sejdjoffe 
in bie IDeite fliegen. Sdiqut njitteii ijinein in 

jUiei iwingeube Ilugcn, fdjarf unb traurig jugleid; 
. . ben beutfdyn 21ien)d;en, ben wir weiter ju- 

fammenfügen wollen ju einer uujertrennlidjen Sd;icf> 
falsgenieinfdxtft..." 

£rinnerung aus illüncben. friiuterung aus 
íoI;war5en íEagen. Derfnüpft mit Hamen unb Ha^» 
men unb Hamen. Iiöllmeffer unb feine sertretene 
Xonji unb fein ferfd^illener armer .^ranjl. llnb 
ba fteigen fie triebet l;erauf; bet rerrücfte Bauer 
piters binti-r bem iSeifterpflug - bet Karl 
finbi'igfeit, fd'änbdd; perffümmelt, mit ausgeftodie? 
uin ilugen ber Ixins Bramwebe, fein einjigot 
.^reunb, bet ,^rit? Kun-,e, bet fröl;Iid;e Ixbein* 
länber, ber iv-inrid) Steffan, ber iEräumer - 
ber gute (Solt.'rmann ■ tpie eitt 5ilm ift's, loie 
e-n granfiger 5ilm . . . 

Seil 21(ündyn aber ift ibm matid;mat ein neuer 
Jilante übet, ben IDeg gelaufen:, liitler. (£r. 5er-. 
martert fein íMtn; war bas ber JlTann im Bräu- 
fcller? T>er toberube, ber (Slübenbe, ber 2Uit- 
reiiieube? T)er pbantaft ron ber „un.ierttennli-- 
dvn beulfdyn Sdjieffalsgemeinfdjaft"? Seit iiier- 
jebn Cageu bejieljt er jefit auef; bas nationalfojiali- 
ftifdje Blatt, ben „Doltifdieu Beobaditer", unb itim 
fdieint, als ob biefer Zliann witflid) auf beni 
rechten IDege fei. „(Slülienbe Datcrlanbstiebe" — 

;„(SefunbHng im irirtfdiaftlidíen íebett" — „Kteus'' 
5ug • gegen 3"&o" • • • 

3ft biefer X^itler ber Bcrufcine, ber übet ben 
Strom >bes Ijaffes bie große Srncfe fdjlägt, auf 
beten illitte fid; eitblid; wieber bie beuffd;en Btü» 
bet bie l'iänbe 511 gemeinfamem Jlufbau reid;en? 

€in (Sebanfe, 511 groß -- ju fdjön - - unb; 
3n fpät. , 

* 

3nbes inanbert 2ieinbolb Jlriienrnft 3u.nfd;en ScFevn 
inib IDiefen über 2\aine unb burd; IDälber. I1id-t 
eine ^eile ift mebr aus feinet 5eber gefloffen 
— feit jener Had;t, ba er iiorft an fid; ivr- 
übersieben jab wie ein ■ (Sefpenft - feit jener 
Had;t, ba fie bfibe oor e i n e ni 5enfter geftanben, 
ba fic beibe einer 5rau il;re ftumnte £iebe 
bargebtad;t. 

2ieinbolb Jlrnenruft t;at'í binuntergebiffen. Xiat's 
abgeirürgt, 's ift einmal gewefen. 2lns. Unb 
ti\Mnt er bod; nod; einmal in ftiller Stunbe auf bie 
JibYtbmen tief in ber nnmbeu Bruft laufd;t, bann 
finb 'es bie JUivlbuten, bie einberfd[reifen ifie ge-- 
panjerte liitter, tt>ie trufeige Krieger. ®ber aud; 
iine pertpegene £anbsfned;te im oetloreiien i)au^ 
feit, 's ift if;m tfar geworben, bem r>ctwotrcnen 
Unb r>etwunfd5etten IDolfenwanbeter Heinfjolb Jfr« 
nenrnft: Ijeut ift fein« Seit incfif füc leid;fe 
Knuft int IDetteripirbcl bet ^«ilfwenbc.. IDef;« 

Deutsches Farbenhaus 
Henrique Züelilk.e & Cla. 
S.Paulo, R.ChristovamCölombol-,Tel.2-0671-, 

Alleiniger Vertrieb der bekannten 
TEMPEROL-FABRIKATE 

(Lacke, - Oelfarben - Laekfarbèn) 
Reichhalt. Sottini. ip ^ Piiisefrr, .Ptintfarben, ßelen, 
Schablonen und Sonstigen-'-MaletbedarJsartikolnv 

. Âllestesdçiitscl\és Pamllienlokal 

Âõf^âijGÍsçanp 

Bürgerliche Käc6fe-:G«fg:^flegte Gcträixfce 
Roa Libero Bâ!Íi*ró 2é fön } 2-4281. . . 

Bar^RestanraÉ^^ictoija'' 
Rio de Janeiro . ■' Ii® de Março 

J Gute deutsche onti ín^rnatíoiiale Küche 

Brahma 3cBopp - Geöffnet bis'? üfaf abends 
WILLY HARDT 

"AINEORMADORA." 
;pREpiO PIRAPlflNGUy - Roa B6a Vista Nr. 25 

salas :'IW—i02 ■ 
Rechiisausjcün|te,,vetei(}igte Uebersetzer, Einreiseerlaub- 
nis, .:,Üarl» idea^dàdíer Konítralrte alter Art, Steueraage- 
fege^beiten sowie sämtliche Angelegenheiten nlit den 
Behörden. — Persönliche Angelegenheiten von 5—7 Uhr. 

HaüÉafféfaíioiieh^^^^ 

kislbesoíideK das lâstíae. 

Guter Miltao.- und Abendtiscli. 

Mcn Milliiocli; Féijoá 

Der Wirt: 

Georg Hleslnger. 

Caixa post. 
, 94 G. OpitE 

T elefon 
2-6483 

Vereinsabzeichen 
■ in-Gold — Silber — Metall 

Claus & WIllichL Llda. 
Rua Formosa 46-A - São Paulo. 

; CoAteilairia Alleiaâ 

moderne Bäckerei 

Piana Plincesa \iM l 
.Telefon! 5.5&2S,- 

Will\elm Beurschigens 

empfiehlt seioe ff. Torfen, 
Kuchen aller Art, tägl. fr. 
S:hwari- und Kommisbrot, 
sowie westf^l. Pumpernickel 

- Keine unberecHíigíe 

Bevorzugung 

bedeutet es, wenn in allen guten "Lebens' 
mittelgeschäften die Marke „ScIlllO 
Amaro" verkauft wird. Aus aller-, 
bestem Material, von deutschen Fachleu- 
ten in modernst eingerichteter Fabrik 
erzeugt, ist die Marke „Sanlo 
Amaro" unerreichbar in Wurst- und 
Fleischwaren, sowie in kaltem Aufschnitt. 

Zeit, 

Geld und Arbeit 

wird erspart, wenn die Erledigung aller Geld- 
angelegenheiten der Bank übei tragen wird. 

Wir stellen Ihnen unsere gesamte moderne 
Organisation für die EINZIEHUNG von 

DUPLICATAS. 
WECHSELN, 
HYPOTHEKEN-ZINSEN 
MIETEN usw., 

sowie in allen bankgeschäftlichen Ange- 
legenheiten zur Verfügung. 

BancoAllemão 

Transatlantíco 

Rua 15 de Novembro 38 
Caixa Poálal 2822 Telefon 2-4151 
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Baumwoll- 

Flanelle 

Prüfen Sie unsere Preise und vergleichen Sie 
an Hand von Mustern die Qualitäten! 

FLANELLE 
in weiss von 1$800 bis 7$200 
in farbig von 2$400 bis 5$200 
in Fantasie .... von 23400 b's 4$800 
gestreift von 2$900 b's 3$700 

Mit Kinderbildern bedruckte Ffanelle für Kin- 
derpyjamas, Meter 3$300 .... 3$400 
Pikee, dezent gemustert a. färb. Grund, 3$300 

Casa M^emcke 

S. Paulo, Rua Libero Badaró 36 
SanlOS, Rua João Pessoa 45/47 

Bromberg & Cia. 

Maschinen 
und Stähle 
von KRUPP 
Oele der SUN 
OIL COMP. - 
Philadelphia Frä- 
ser» Bohrer und Ge- windeschneid-Werfc- 
zeugc V. R. STOCK, 
Berlin - Packungen und 
Dampfarma'.urcn -Metall* 
und Holzsägen Marke 
»HUNDEKOPF' - Uder- 
und Gummitreibriemen Marke 
,FISCH' und .BULLDOG' - 
Artikel lür Galvanopíaitik - 
Schleifscheiben Marke ,ALE- 
GRIT' - Kugellager »FISCH'- 
Schmirgelpapiet und-Leinen Marke 
, ALEGRIT' und ,RUBY» - Mühlen - 
Hacken Marke ,AGUIA'u.,COLONO' 
- Aexte »COLLINS' - Weinbergspritzen - 
Kleineisenwaren, Werkzeuge aller Art - 
Fellen Marke , TOTENKOPF' - Arsenik 
Schweinfurter Grün - Bleiarsenik - Farben- 
Leinöl - Sanitäre Artikel - Fittings - Galva- 
nisierte EisemöFt:n - Draht ieder Art - Well- 
bleche - Verzinkte und schwarze Bleche - Ptluge 
»RUD. SACK' • Landwirtschaftliche und Acker- 
baugeräte • Bienenzuchtgeräte - AmeisentötmascH- 
nen Marke ,COLONO' - Ameisengift Marke .CO- 
LONO' - Elektrische Motoren -Dynamos - Isolierbaad 
Marke »BULLDOG' • Elektrisches Material im allge- 
meinen - Maschinen und Zubehörteile für 
Gewerbe - Deutsches Setzmaterial von SCHELTEK « 
GIESECKE - Maschinen im aligemeinen für jegUchet 
Gewerbe und jede Industrie - Schreib- und Rechenmaschinen. 

Raa Ilor. de Abren 67 

São Paulo 

Caixa postal 756 

Telefon 2-5718 

tíi -OTTO" Dieselmotoren für Rohölbetrieb V-/ I I 

Gasolinmotoren für Gasolin, Petroleum "OTTO" 
und nationalen Alkohol 

"OTTO" Maschinen für Sägereien und Tischler W 1 1 W 

"OTTO" Werkzeugmaschinen aller Art Vy 1 1 V-/ 

Eismaschinen, Maschinen für Speiseeis, 
Kühlschränke für Schliditereien, 
Milchhandlungen, Reálaurants etc. V-' 1 I 

Komplette Anlagen für Dampfwäsche- <«^XXO" 
reien, Dampfküchen V-/ 1 1 

Verlangen Sie Offetten bei; 

Sociedade de Motores Deutz 

Otto Legitimo Ltda. 

Rua Florcncio de Abreu 134 — Tel. 4-2346 
SAO PAULO. 

SIcH persönlich Uberzeugen! 
von den Grundbedingungen für eine erfolgreiche Sied- 
lung, wie iructatDare Bodenveihältnisse - oQnslioe 
Verkehrswege - einwandfreie Besitztitel - aesun' 
des Klima - ebenes, stelnireles Gelände ~ ausoe- 
zelchnete Wasserverhältnisse - ist bei der Wahl des 
Siedlungsgebietes <lle PfUcW des LandwIrISi 

Die cia> de Terras Norte do Paraná gibt zn Be- 
siditigungszweckcn freie Hin- und Rückfahrt von Ouri- 
nhos an. Ausser Londrina sind audi bereits NeU'Danzifl 
und Roiandla an die Eisenbahnlinie der Cia. Ferroviaria 
S. Paulo-Paraná angesdilossen, so dass die beiden Stadt- 
plätze immer mehr zu Handeiszentren ihrer Kolonien 
werden. — NeU-DattZlO, Stadtplatz der gleichnanii- 
gen Kolonie, weist neben verschiedenen Läden bereits 
deutsche Schule, Kirche, Hotels auf und hat Wasserlei- 
tung. — Roiandla, vor einem Jahre gegründet, iál Mit- 
telpunkt der Kolonie Roland. d'c schon 'oh über 200 
deutschen Familien besiedelt ist. Als, das neue Koloni- 
sationszentrum zählt es schon zirka 60 Häuser, Hotels, 
deutsche Schule, Kompaniebüro usw. 

Mehr als 2600 Landwirte haben sich angekauft. — 
Neue Gebiete werden erschlossen, 

ÂrapOnOaS wurde als neuer Stadtplatz in 16 km 
Entfernung von Rolandia gegründet. 

Nähere Auskünfte durch 

Cia. de Terras Norte do Paraná 
die grösste Kolonisationsgesellschaft Südamerikas 

SAO PAULO; Rua 3 de Dezembro 48, 2, Caixa 2771, 
oder im Hauptbüro LONDRINA, Estado Paraná, E. F. 

S. Paulo—Paraná. 

im ganzen 

Land ••• 

MALZBIER 

Malzbict ist bekanntlich ein 
alkoholarmes, leicht gesüsstes 
Getränk, reich an Vitaminen 

Es leistet weitvolle Dienste 
zur Verdauung aller Speisen. 

Malzbier sollte daher auf 
keinem Tisch fehlen. 

MALZBIER 

ist ein Produkt der 

Brahma 

wcid\- lüicrn5Ünici;o inüffcu »ori»cticn im flirren« 
icn ICliiwcn, im toticn Cobcn, im ftict>cut)cn 
Stnibcl aufiruditoii&cr lüettcn. 

r^cutc tcartct IDalliali. 

ift Sic Stunbc ticr Barben, bic Öcn unU 
itit Barrit in bio bec 5d;itbc brüKcii 
- • öon Spieß in ber Scfjiücrtfauft, bcu fetten» 
oerfdimiebeten Sturniftoß ooran. i^cut ift Jlufs 
bnid) bes Doifes. fjcut ftelit ber Stamm, ftumm 
auf bet fteinigeu lüalftatt. Fieut giit nur nod; 
Kampfruf. €in £utt;cr ber Didjtfunft, ein pre» 
biger in üaterlanbsiiebern. So bentt Jieinfiolb 
Kroenrud] unb getjt mit großen Sdiritten juin 
(SutsEjof 5ucücf. 

Dort finben fid; fdjon bie £eute äufanwen; 
jcber trägt feinen Huctfact; ber 2ttitei[ung5füf;rer 
fpridit nod) mit bem (Sutstierrn. 

„3d; reite mit Bis Sergtcalbe", fagt Ijorjl. 
„Bie Surfdien con iHoßner treiben fid) nod) 
überall tierum. Sie Iiaben not mir einigen He» 
fpett unb tvijfen, baß idj nidjt fd^erse." 

Ihm Iieißt's; (ßruppenfotonne; otine Critt gelit's 
jujifrijen ien (Sutsgebäuben tiin jnr Canbftraße. 
Die beiben [efeten (Sruppen finb Stubenten, aus 
Seriin, aus Ceipsig, unb aus 3ena, iüerfftu&en- 
ten, bie fidj itire Kofiegiengetber oecbienen unb 
bem Dateríanb in biefen tollen 3al!ren tielfen, 
tpo fie fönnen, ats Arbeiter unb Orbnungsieim» 
linge. Dodj jum Sdituß trippeln »ier ÍTlabet; 
eine DoifsfdiuKetirerin aus bem Hufirgebiet unb 
brei Sd)reibmafd)hienfräutein. Don Jlprit bis ®f» 
tobet leben alljätjrlidi metirere arme, bfeidifüditige 
Stabtmäbet auf bent <5ut. 

:tm Hanbe bet iCanbftraße wirb furj geijalten 
unb liorft galoppiert poraus, um bas (ßelänbe 
mit §en Jlugeit abäufudien unb beu Ctupp ber 
tedjnifdien itottiilfe gegen Überrafdiungen burdj 
feinblidie Konnnuniftenbanben ju fidiern. 

J)odj überalt webt tiefe Stille; nur bie .(gtocfen 
ftingen tierüber. (£r laufdjt jurüd; jcfet fingt 
bie Zliarfditotonne. «Es ift ein altes Stubenfen» 
rieb, bas er felber in oergangenen 3aliren oft 
gcfungen t;atte. 
iß|fl< " 'i 

jdj 30g Iiinaus jur ÍITufenftabt, 
Cranf mand} ein Sd^öpplein ins Kollett; 
Sang mandj ein £ieb(ein jum Dioat — 
® acabemia! 

'-■Iii '< ■ _ 

Unb all bie .grauen ftols unb fdjlant, 
Sic laufditen meinem Saitenfpiel, 
unb lieiße £iebe war ilir i)anf. 
0 acabAnia! , 

Innncv nätjcr fommen bie Stimmen; nun uer» 
mag er fdjon bas girpen bet (Sitarrenfaiten 5U 
unferfd>cibcn. 

Dodt eine ift's, bie weint um midj... 

3ft nidjt alles um iEjn tjer nur ein wüfter 
Craum? Ciegt ba nid;t fiinter ilim bie IHufeni 
ftabt Böttingen unb winft ba lüdjt oor itim 
bas liiciborf Bonenben mit feinem CanjbobeTt 
im freien unb barüber bie ftolje alte pleffe? 
Jiriictt nidit ber Stürmer fein fjaar? Unb sielit 
fid) nidil bas bunte Í3anb über feine Bruft? 

... X)od> iliren Hing nerfefete id) — 
0 acabemia! 

„iiallo, i^orft!" liört er bie Stinmie 2(roenruft5 
llintec fidf. £r fielit fid) um. Ser nid^ter weift 
ins freie £anb. Hedjts ooraus erlebt fid) ein 
geringer fjügel: ber Sdjwebentjügel iieißt er im 
217unbi; ber £anbleutc, »eil bort ein tt)anberpre» 
biger im Steißigjalirigen Krieg bas bebrücfte arme 
Dolt äum Jiurdjlialten unb sunt lüiberftanb an» 
gefeuert i[aben folt, unb mau fiatte ujolil 
(Sebiiditnis biefer £eiben einen 5inbling auf bie 
Kuppe gewälst unb niit römifdjen Ziffern bas 
3ot!r bes weftfälifdien Sriebens eingemeißelt. 

3efet f;at ber ürupp aufgefiolt, í^orft fpringt 
aus bem Sattel. 

„Siel> ba — eine üolfäi^etfammlung luiter freiem 
^immet." 

iTiißtrauifd) nmftert I^orft beu Sdiwebenliügel, 
ber pou »ielleietit jweit^unbert ZTienfdien umlagert 
ift. Der .^ülirer l^ebt bie i^anb unb ber Crupp 
ilält. 

„Das ift Cim Kröger unb feine (Semeinbe", 
erflärt Jlrpenruft, als er l^orfts 23lict benterft. 
„nidits pon politif! — Cim Kröger tiült Bibel» 
porträge 1" 

liorft ninnnt fein ©er beim Sügel. 3" 
bcn gefefet lints um ftapfen bie jungen Bnr» 
fdien in Sdilaugenlinie auf fdimalem ielbpfab 
ilinter iijm sunt Sd;webenftein. Jllte iliänner 

* unb -irauen, permifdjt mit 3ungpolf, liegen, ftetjen 
unb bocfen im Kreis um beu Stein; einige Bauern» 
mäbdien lialten Siegen am Stricf unb weiter 
hinten fnabbern Küf[e am €rlengebüfd}. 

liocl? oben auf bem Stein eine Ijolie iSeftalt, 
barbduptig unb mit langem, walleuben fjaur, pon 
bem man nidjt weiß, ift es blonb ober grau, 
lüanberjoppe, Kuieliofe, Kuotenftocf. 3'" Knopf» 
lodi bet Brufftafd;e bas fdiwars^ipciße Banbd;en 
bes i£ifernen Kreuses. ííur mit einem flüditi- 
gen Blicf läßt er bie fdiatfen liugen über bie 
nenen Jlnfömntlinge gleiten. 

„ü?enn il)r aud; nur aus iteugier fonunt, 
iiauptfadje ift, itir feib ba! Ejören unb perftelien, 
and) wenn ilir 5einbe feib. Das IPort jum 
5rcuub ift ein perlorenes lOort, aber bas IPort 
jum 5einb wirb gefegnet." 

Das ift eine fonberbare prebigt; tior)t blicft 
iirpenruft perwunbert an. 

„Soll ein perrücFter Jlrdjitett fein aus Jlrnftabt, 
fagt man. Unb ba in Deutfdilanb nidit melir 
gebaut wirb, fo ift er arbeitslos unb äieljt wie 
einer pon ber Ijeilsai-mee im £anb f)erum", fagt 
Jlvuenruft leife. Unb als läfe bet llTann auf bem 
Stein in £jorfts f^erjen, fpringt feine Stimme 
Poll gegen if^n an. 

„■£s ift gut, ipenn ilir end; über midi per» 
wunbert: Denn id) bin nidit iiier, "um eudi nadj 
bom JlTaule jn reben. £ure i^äufer follen leer 
ftetjen, wenn id; liier bin. Denn idi will eudi 
pon lieut unb morgen reben — Pon ben Dingen 
rings um uns unb in uns — unb nidit Pon 
Dapib ober £ots Cöditern! 3ft's nidit genug, 
baß ilire Utenfel beute unter luis iliren Scfiabbes 
fdimafeon, bicf unb fett, als lebenbe Derbredier 
unb Betrüget? «Itiriftus trieb bie iüudierer unb 
iOed;fler. aus bem Cempel — warum bulben 
wir nodi lieut, nadi jweitanfenb 3afiren, bie 
Ifudietet unb iüedifler lutter uns?" 

(*5enuu-mcl bet Suftimnumg. 
„Feiglinge feib ilir allefamt. Feiglinge! 3di 

tomme ju eud) unb lieile eure iiäube, unb ilir 
gellt in bie Stabt unb fauft pom 3uben! fiure 
iiofen finb pom 3'>ben, weil fie billiget liefern, 
als bie anftänbigen itiriften, benn biefe i^ofen 
ftantmen aus betrügerifdien pleiten; eure Kleiber 
finb pom 3uben; eure Leitungen finb Pom 3"= 
beu; eure Kientöppe finb pom 3uöen: eure (5e» 
fefee finb Pom 3uben; eure líedite finb Pom 
3ubcu! (Sebt nur adit, baß nidit audi eure 
Kinbet unb Sütel Pom 3u&en finb; benn eure 

der Name, so die Qualitäl!   
Verlangen Sie von Ihrem Liefe- 
ranten stets nur diese Marke. 

.••••••• 'Wl© 

Tafel-Bntter „Sublime 

Deutsche Batterlabrik Th. Bergander - ai.Bar.deLimeira288,Tel.4-0620 

IVeiber unb Cöditer fdiicft ilir in bie Stabt in 
ben Dienft jum 3»ben!" 

„®llo!" brunnnt porn eine grobe Stinnne. „Die 
Stabtlierren alle miteinanber!" 

„£5 • ftelit im Calnmb: iure itiriftentöditer 
finb ipie Dieii für ben 3»ben. lüarum foll er 
fie nidit nefimen tpie Oielj unb ifir Blut ftinfenb 
madien? Sieben mal fieben mal fieben 3>-^bre 
werbet ilir 3"''enfinber jeugen, elie in bem Blute 
eurer döditer unb finfelinnen unb Urenfeliimen bas 
3ubengift perbrannt ift. UXirum. läßt man eudi 
gellen in bas Dunfel unb in bie Sdjanbe? Die 
£et!re 3"öas ift lOortbrud} unb £üge; bie £etire 
Ctirifti ift: 30 
ift unwalir geworben unb eure Sdiwüre finb 
Sdiwäten unb fiitcrbeulen. 31)^ 
rer perraten unb in bie Kneditfdiaft gefdiicft, unb 
eure Brüber betrogen unb Pon liinten erftodien. 
€in ®dife tennet feinen lierrn, unb ein fifel bie 
Krippe feines X^errn; aber ilir feib ffldifen oliiu' 
fjerreu unb werbet feine fifel otine Krippe, baß 
iiir barben werbet unb ben Kot feget für bie, 
bie falfdieu Ztomcn tragen unb eudi fdiänben 
unb tnediten. 3f!t" werbet eure Scfer perlieren 
an bie mit ben bieten £ippeu unb platten 5üßen: 
unb ilir werbet eure unetfalirenen (Eöditer 5ur 
i^uretei an fie geben, auf baß ilit eure tiungrigen 
ZlTäulec ftopft. 3n eure paläfte werben fie 3ie.= 
íien unb fidi bort breit madien mit (Sefditei. 
3n ben Stäbteu ipotinen fie bort, wo bas pfla» 
fter toftbar ift unb bie tjeimlidien Dirnen gelien 
ju ihrer '£uft; fie Iiaben ilite I^äufer au ben 
breiten unb ptofeigen Dämmen Pon Sobom unb 
ö5omorra. Sie ftinfen faul in ben feibencn Bet» 
ten unb bölinen übet eudi unb eure Brut, weil 
ilir unt £umpen für eure Blöße unb um i^troli 
für eure liarten £ager betteln mußt! fiure lüa» 
renliäufer finb 5reubenliäufer ~ Crauet über bie 
beutfdien lITäbdien, benn i^ungerftraßen finb fdilüpf» 
rige Straßen; tLugenb, bie fatt ift, ift feine !Eu» 
genb; aber £after, bas fatt ift, ift 3ubenlaftet. 
3Í!r Sdiadieret aber perwndiett eure fiier, eure 
Butter unb euer IlTelil an bie ^^eid^■n ber Stabt. 
lUarum laßt ilir £anbtatten bie armen Stein-^ 
siegen Iiungern? lüeil bie Stäbter Demofraten, 
Sosialiften unb Konnnuniften finb? ®li, ibt 
Kinbstöpfe! IPer finb benn biefe Demofraten, 
Sosialiften unb Komnumiften? Kennt ilir nidit 
bie Hamen iliret .'Çütirer unb Derfülirer? £cft 
ibt nid;t ilire (ßiftblätter? IlTertt ibt benn uidit, 
baß fie mit ilireu .{d^^mloteu Sdianbmäutern nur 
Paß fäcn ipollen jwifdien £anb unb Stabt, um 
eudi einseln ju re.'berben? IDet fdiicft benn, ob 
iflt iüeislieitssäline, bie Kommnniftenliorben über 



5rcU<*g. í>«n 8. ZTTai \^Z6. t>e«tf^í ílíotôftt 

Deutsche Handwerbcr 

3itrfj(irb ^rötttngcr 
@betftciiiící)íeiíerei. 9íua 
Stuiier Sülebo 8=31 — 
Síelefün; 4-1083 

Soão 
ÍVíemV«cvct, SwftoHotwn, 
SReoiltr. SRcp, Ö. "taunS it, 
6fg. .— Sftua Slíonf. 51ínffa= 
Inqua 6. Selcfou: 7=2211 

aaßaltcr ®ntnc 
2Ir(§iteftnr u. SBauöüco. 
9íua Sibero Sabacó 46, 
2°, @.4. Sei.: 2=3758 

«Pg. «Wlaifcl 
5»líilerarbcitctt oUet 3(t:t. 
Spcäialität: ©pritjinalcrei. 
31., S)r. 3:6omaâ be Sinia 441 
(ftü§er9l.öonita).2:cI.7=3329 

Soijciiercvntciftcr. Ueber= 
nimmt alle gaáiarMten. — 
ßabetigcfc^äft u. SBcrtítiitten: 
9í.®oníolai;ãoll0.3^el.4=1725 

^•vans sBôêiwrtlb 
®ttuunternc^incr. - 9ío. 
Qurucé 53. — ©aija 
poftaí 3920. 

Oito 5Hc^bcr 
SDcfortttionêmaíer. 9íiia 
©omingo be 9Jíorac§ 17, 
STelcfou: 7=4076 

ííamittêfi 
JÇnftrumenten', 9)lotoren= ii. 
ÒJlafcôinenreparnturcn. 9íun 
Silueira 23lartin§ 15=31. — 
Selefon: 2=5337.  

g-tcbertco ^oWjotu 

Qualitâtê = SJlôbeí iinb 
®eíorationcn. gi. eftabos 
Uníbog 2134. -SEel. 8=2540. 

^Jg. aJlrtK 9ieid)cl 
®ttucr= «nb SBaffetWcIlen 
Gifcnonbulation, ^aavarbei» 
ten jeber SIrt. — S3. S)íari= 
anua, 9í. Qof. Slnt. Socltiu 37 

XrtUcr .^eilig 
S3auuntemeí)iner. 9íua 
Siiniiacú 31. — U3ilía 
aitarianua. 

aSSilíi) Gemattet; 
■Gleltr. Çci&roaíícrappQvate, 
(£jtjQuftür=S3eiitilQtoi"en. — 
íRita ÍBiScmíbe be $arna= 
fjijtia 507. Selefon: 9=0081 

^eintrid) 8u^ 
®eutíc^e @c^itf)mQ(í)crei 
9{ua ©ta;(5p|igenta 184 
STcíefon: 4=3897 

«urjlflff & S-il^o 
SömiijcfcEjäft. ©pcâ- Sítibu= 
ftrieaningen. Dilta gloreucio 
be ?tbreit 125. ©aija voftal 
2519. Xclefon: 4=0011. 

Sotgc Síommamt 
Seutfc^e (Scf)neiberci. ©roRc 
SíuároaBl iu nat. u. auSlanb; 
©toffcu. Sargo ©ta. (Spl^igcs 
nta 12, ober ©onf. ©eniwnia 

Krankenkasse des Dentschen Hilfswerks 
São Paulo 

Mit Zweigstellen in Araraquara, Campinas, Cayeiras, Jundiahy, 
Rio Claro, Santos, Santo Amaro, Santo André und S. Caetano. 
Eingetragener Verein .. 

Vergesst nicht die Zukunft eurer Kinder! 
Wir helfen euch, wenn ihre Gesundheit in Gefahr ist. Allein drei der bekanntesten 
und erfolgreichsten Kinderärzte haben uns ihre Mitarbeit zugesagt und stehen 
zu^eurer Verfügung. Bei einem Monatsbeitrag von nur Rs. 121000 seid ihr mit 

' . euren Kindern bis zu 16 Jahren unterstützungsberechtigt. 
Tretet noch heute unserer Kasse bei! 

Anmeldungen■ nehmen an: Geschäftsstelle, Rua Cons. Nebias 363, Tel. 4-5174 
sowie Herr H. T h o m s e n. Rua Libero Badaró 46, 2. Stock, Saal 6, und die 
Zwèigíiellen : Araràquara, bei Herrn Jorge Preeg, Rua 9 de Julho 159. 

Campinas, bei Hrn. Ludwig Roels, R. Bernardino de Campos 890. 
Cayeiras, bei Frau V. Perzina. 
Jundiahy, bei Herrn Karl Friedrich, Rua Prudente de Moraes 130. 
Rio Claro, bei Herrn Ernál Fischer, Rua 4, Nr. 34. 
Sto. Amaro, bei Herrn Alfred Rentschier, R. Cap. Thiago Luz 132, 
Santo André, bei Hrn. Paul Richard, Rua das Manções 19. 
São Caetano, bei Herrn H. A. Linhart. Johannes Keller-Schule. 
Santos, GesÁãftsstelle, Rua do Commercio 50. 

Mitglied des V. D. V. 

ÄRZTETAFEL 

Dr. Mario de Fiori 
Spezlalarzl fUr allgemeine Chirurgie 

Sprechst.: 2—5 Uhr nachm., Sonnabends: 1—3. 
Rua Bar&o de liapellnlnga 63 — Tel. 4-0038 

Chirurg und Augenarzt 

Tlmbó 

bei Blumenau 

DrMNick 

Facharzt 

für innere Krankheiten. 
Sprechstunden täglich V. I4-J7Uhr 
RuaLíberoBadaró52, Tçl. 2 3371 
Ptívatwobnung t Telefon 8-2263 

Dr. Q. d'Andrade 
Diplomiert Univerftität Berlin 

Spezialist für Haut-, Harn- 
u. Crzschlechts-Krankheiten. 
Kons.: Rua São Bento 36, 5, St. 
Tel.; 2-3443. Von JO—12 und 
3^7 Uhr. Sonnabend! nur von 
10--1 Uhr. — Spricht Dentsch! 

Dr. Eiicli Uler-Carioba 
Frauenheilkunde und Geburtshilfe 
Röntgenstrahlen — Diathermie 

Ultraviolettstrahlen 
Kons.: R. Aurora 1018 von 2-4>30 
Uhr. Tel. 4-6898. Wohnung: Rua 
Groenlandia Nr. 72. Tel. 8-l48t 

PR.G.BUSCfl 
Diplome d. Universitäten München 

und Rio de Janeiro« 
Konxult«: R. Xav. de Toledo8-A, 
App. 9» Tel. 4-3884. Sprechst.: 
tägl. 3 bis 6.30» San;stag 12,30 
bis 3,30 Uhr. Chirurgie, Frauen- 
leid.» innere Medizin» Haut~ u. Ge- 
schlechts*KrAnkheiten. ultra-viol. 
Strahlen» (künstl. Höhensonne) u. 
Röntgenuntersuchungen. - Woh- 
nung: Teleph. 7-3007» Alameda 

Rocha Azevedo It. 

Df.i;.CHiii!iTorr[i 

Spezialarzt 
Innere Krankheiten 

Speziell Magen-, Darm- 
und Bronchialleiden. 

Praça Republica 8 
JO—n.30 und 4-6 Uhr. 

2)eut0cbc 

die ãlteále Apotheke São 
Paulos führt nur erS- 
klass. Medikamente bei 

mäßigsten Preisen. 
Boticaao Veado d'Ouio 

Conrado Melcher & Cia. 
Rua São Bento, 23 

Telefon 2-1639 

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

Zalinârs&í Dr. C. LIGER 
AnatomisdieGebisse, Brücken. Stiftzähne u. Kronen 
Die Arbeiten werden mit den besten ausländi.cchen 
Materialien ausgeführt. — Sprechstunden: von 8—12 
u. 14- ISUhr. R,Barãodeltapetininga220.Tel.4-2655 

M 

Slutflmnt, Êtíiliõpíuiiíi, 

8i|ii)li|cpptilien lies - 

i^erjenS, ítê SUpnS 

unli kr Siemen 

Dr. med. Falk's 

Tinct, ferri comp. Falk 
nach Dr. Schüßler's 

Grundsätzen. 
Ein unter Verwendung von 
physiologischen Salzen in 
homöopathischer Verdün- 
nung und Südwein herge- 
stelltes Kräfligungs- und 
appetitanregendes Mittel. — 
Ausgezeichnete Bekömm- 
lichkeit. Vorzüglicher Ge- 
schmack. Prompte Wirkung. 
— Von Ärzten und Patien- 
ten glänzend begutachtet. 
Ausführliche Sonderschrift 
nebál Auszug von Gut- 
achten auf Wunsch zur 

Verfügung. 
Original-Flasche lOJOOO, 

für Porto und Verpackung 
2$000 mehr. 

iiimar 
Laboratorio de Homeo- 
pathia e Biochimica. Rua 
Rodrigo Silva 16, S. Paulo 

Nr. le-A 

Roa Inliangabalilí 
werden Sie mit allen Deli- 

katessen, Wofstwaren, 
Butter, div. (^alitäten Brot, 

erstklassij; bedient 

Gerda H. Krug ZAHN&RZTIN 

SAO PAULO, Praça Ramos de Azevedo 18, 8. Stock, 

Sprechátunden von 7—11.30 und von 13.30 18 Uhr 

Dres. LeKteldund Coellio 

Dr. Walter Hoop 
RèchtsonwKlle 

São Paulo, Rua Libero Badaró Nr. 30, 
Telef.: 2-0804 - 2. Stock, Zim. 11 - 16 - Postfach 444 

HOTEL 

Tagespreis 15$000 — 20$000 

Dein Hoiel 

Fließendes Wasser und 
Telephon in allen Zimmern 

S.PIUIlO,U[{|oraiisanM 

esq. R. Visconde Rio Branco 

iianb, um Streif ju prcbigcu utiö €tntcn ju 
iionuctitcu uiib 13aucrninägbc ju betören unt> eudj 
:iu (Sro^nätorii unb (Scofjtiuittei'u dou plattfügcu 
5U luaclieii. pöfclt mir euren Derftanö ein mit 
frommer Unbadit per bem auserwäfjlten üolf! 
ijäiujt euer i^im in beit Haudi, auf baß itir 
fcfjlaft, ipeiii'. bie ieoi unb Kof[n, unb bie 21m». 
najfe, bie ■ pannis^Xielplianbs, bie l?btfifcf>i[bs unb 
bie (.Çílbfdíiniebs, bie 5i"eubenttia[ unb bie ©ppen» 
lieimeii ;im Jluto fonnneit, um ben líebbaái ju 
faffieren!" 

£ine [ausgesogene IDoge coti 13eifal(. SEim 
Kröger Ijebt beibc i^änbe.. 

„lüeiit beneu, bié vor ber uerfagen! — 
IV^oIk über bie Sdilappèn unb Uequeinen, welic 
über bie 5i'Í9ín unb €itfertigen! i^ört auf mei» 
ne StinnniJ Die lITeere tun fid), auf unb bic 
l^nlfane fptedien;" 3"^" »erfinfen unb 
crftelien; bie €rbfruftc äerrei§t unb bie Stäbtc 
serbredien unb perbrennen. Pergegt nidjt eure 
.^einbe, bag iljr itinen bie Strafe -fdjenfet! lOenn 
ihr ffavt feib, ift nodj genug, ju »ergeben 
unb 5u cergeffen! ®ott ber Ijert judt in 21Tit(eib 
mit miferer tiefen Bitternis. ,€5 ift genug!' fagt 
ber iKrr. — ^lanmicn loerben äüngeln au; eurer 
Sdiolfe.. wenn fie blutsrein bleibt. Betet otjne 
Unterlag; I^err, nertcirre unfere ^cinbel llnb ber 
i^rr wii'b euer ißebet erliören, wenn itir reinen 
r^rsens feib!" 

Dorficfjtig fdjicft ijorft feine Itugen runb int 
"Kreife; er fürd^tet, ba§ irgenbeiner ladje — bod7 
alte [längen tiefernft an ben £ippeu bes Spre^» 
cl;er5; bie (Sefiditer fdjeinen bteidj v>or firregung. 
Don bem ZITann auf bem Stein gei^t eine fon- 
bcrbare Kraft aus; feine Kugeii gtänjen auf bie 
l;örer [lernieber, unb it>enn er fid; ber Sonne 
Smoenbet, fo fprüijen bic Jtugen auf luie fiüffis 
gcs 

iiager unb tnodiig ift bas [ange, fdimale tSSc^ 
fidit, bie £ippen [iegen bünn unb btag unter ber 
fülinen itafe. Tias' alfo ift Cim Kröger, ber 
Cobetnbe, .ber niobernc propfiet; unb er (iat iltn 
nodj nidit- einmai gefannt, obg(eid) er Ijerr biefes 
Bobens ift. 3i''5 [ädieriidi? €r »![[ fy'U 
fen unb beffern, teimt a((c Kunft unb lOiffens 
fdjaft, fd;möfert in a[[en Büdjern — aber in 
bem Budie bes einfad;en üoifes, bas offen »or 
feinen BlicEen iiegt, ift et ein 5rembiing. 

Klar ift i[;m: biefer lüanberprebiger ift feine 
Jlusnalime, bie man iint einem Jldjfeljudfen ab- 
tun barf; er ift bie 5nidlt feiner Umgebung, eine 
pfianje, gewad^fen auf bern Boben biefes Doi» 
fes. bebrücfte Doif, bas nod) ftart ge« 
nug 311 einer Jinfgabc ift, gebiert aus eigenem 

Sd;oj3 unter lOefien unb Sdjmetjen feinen Be» 
freier; fo ift aud; biefer fonberbate Uienfdj nidits 
anberes ais ein Kinb biefer ÍTÍenge, bie iijm 
[aufdjt. 

Tiorft fütiit fid) non einem bumpfen Druct be^- 
freit. H>cnn biefer 2tiann foidierart 5U bem ein»' 
fadien üoif reben barf, fo müffen feine lüorte 
in biefen Seeien bod) ein fidjo finben. Itur Oer» 
rücfte ueriadit man, unb nur proptieten, bic jU 
frül; tommen, werben gefteniigt. Deshalb nutzte 
aud) itiriftns am Kreuj enben, weil er für bie 
Sclbftfudit ber ZUeufdilieit 3alirtaufenbe ju früt) 
gcfonnnen war. Der Jtstet bort auf bem Steine, 
fcnnnt ber jur redjten Scifi' 3Í' Ö^it 
3UC ilat ? 

a\-mi bem aber fo ift: 3ft benn ber 5cuer» 
robner aus JlTüiid;en -- wie lieifit er bodi? JIIj, 
iiitler — unb ein Ojfterreidier ift er — ja, 
tonunl bcnn. bas, was er als Sd^laditruf in bie 
Uiajfc fdjieubert, womit er bie Straße aufwühlt 
unb bie SpieiV't fdirecft, ja, fonnnt beim bas nidit 
audj 3ur red;tcn .S'-'i''' 

d;eli (Sreujen: eine unsertreimlidje Sdiicffalsgemein» 
fd;aft — ob arm, ob reidi, ob i)crr, ob Kned^t, 
ob Ulann, ob lüeib. Online Unterfd;ieb: beutfd], 
nur beutfd), nid)t5 als beutfdj. 

3ebt bebt Sin Kröger feine mäd;tige Stinnne. 
„üerfludjt ift bie iiatib, bie jid) unrein 5U 

ßott erbebt! !fie wollt il)r frei tivrben »on 
ben Kriegstnediten unb Perfolgern, wenn eure 
eigene lüolinung fd^mufeig ift mit enrem lüillen? 
lUie wollt ihr gegen fiifen fäntpfen, wenn euer 
.'Çlcifd! faulig ift uon beneu, bie unter eud) wu« 
djern unb betrugen unb webrt ilpien nidit? 3d) 
felje euer Heid) in 'oer 5erne, unb es ift jwie^ 
geteilt, iluf ber Seite ber ilreue glänjt ber lüeg 
in ber Sonne, unb iljr iperbet gewaltig fein, 
ilber auf ber Seite bes Derrats liegt bie l"Cad)t, 
unb idj Ijöre bas Sdjreien unb gäljnetlappern 
ier Pcvfluditen. Heinlieit ift euer (Sebot; treibt 
uid;i Sdiad]er mit eurer Seele unb mit euren 
Ceibern! Deslialb fage id} eudr: gellt in bie gro» 
pe Stabt, ilir iSrbärmlidien, unb fudit ein í^aus 
obue 3uben, eine partei oline 3"ben. Unb bann 

Verlangen Sie ausdrilckllcli Bei grösserer Abnahme PreisnachÍAss ! 

Prima Tafelbutter „A S T R A 
von' der ãlteáten deutschen hier beálehenden Butterfabrik ISqIIcIi fflSCll hergeáiellt. 
Fabrica de Manteiga „ASTRA" Herm. Koester, Rua Paula Souza 29 — Telephon 4-3589 

Unb er Iiört wieber biefc bannenbe Stimme 
mit bem fiibbeutfdien Klang, bic ifire Worte wie 
cQefdioffe in ben branbenben Saal fdiiegt: 

„rcidil um JlTanbat: unb Zninifterfeffel tämp» 
fen wir, fonbern um ben beutfdien Ulenfdien, 
ben wir wieber jufannnenfügcn wollen unb werben 
3U einer unjcrtrennlidien Sdiicífalsgemcinfdiaft!" 

£s wirb Jiell in Borft. €r blictt fidi unt. 
3ft froh, bafi et tiier ift. Sielit bie fiageren, 
ncrforgten (Scfiditer ; - bie iierliuselten alten IDeib» 
lein unb bie feften grauen unb fd}matcn UTäbel, 
bie fnodjigcn Gilten unb bie recFenliaften Burfdien; 
fielit fie alle unb freut fid), ba§ fie oon feinem 
Blute finb ... eine unsertrennlidie Sdiicffalsgemein» 
fd;aft. Smpfinbet es wie ein (Sefdienf. £in 
cÇefnlil, wie er es nod) nie empfunben — fpürt 
jum erftenmal bas jjemeinfame Banb einer ebien 
Ziaffe ... eine unscrtrennlidie Sdiicffatsgemeuifdiaft, 
(Einmal nur Ijat ilin ber Kaufdi ber aufammen^f 
.geliörigfeit, bes Derbunbenfeins, gepacft; bas war 
Jluguft I9\i, bei Kriegsausbnidi: Haufdi ber 
íjeimat. iiout unb liier ift's nodj etEjabener unb 
boiliger: ííanfdi bes gfeidieu Blutes. 

llVit übet bie gemeinfame Sdjolle Iiinaus, liö- 
lier als allo räuinlidien Begriffe unb willfürli- 

laufcljt barauf, was eudi im Ejersen fpridit. Di » 
nad) gellet ju ben ITiännern, bic eudi füllten, 
bie eure liänben tialten, bie 
endi »erfdiadiern an ben 5iinb. €ure (5eiv)alt» 
babet finb initten aus ber befdinittenen Sippe, 
unb ber, ber euer (Solb eintreibt, ift ein 3«bc 
ans frembem £anb. pfui über endj! £ernt noin 
Dieli, benn es ift pernünftiger als ilir! Die 
Kräbcn wätilen 3um eine Krälie; bie 
iPoIfe einen IDoIf, bic (Sänfe einen (Santer; bie 
Bienen eine Biene. Der Deutfdic wälilt fidj ben 
3ubcn ju feinem lierren! Sinb unter ben pielen 
IlTillionen (ßermanen wirtiidi nidit 3eiin, fauber 
unb fing genug, bas Dolf 3U regieren? pfui 
über eudi! ©ieidi lüansen finb bic 3uben über 
Deutfdilanb unb werben es freffen mit fjaut^ unb 
iiaat. Kein Stein wirb melir beutfd) fein; fein 
2lcler ineijt otine ginsbarfeit! Ifle beiden benn 
bie neuen Ijcrtcn auf euern enteigneten (Sutern? 
— ■ iie? — 3^1 will's eud) fagen: (ßinsburg, 
».Qolbfdintieb, £epien, 5teubentíial — unb faufenb 
anbete aus bem alten 5d;ad;erubel aus 3<^r'>i'''f'"' 
iiabt itir <2ntman'nten wirtlid) nod] bie fred;e 
Stirn, 311 flagen über inißwad)s unb Kriegsnot, 
über Bebtücfung imb ruigelfdjlag? Derftebt ÜH" 

immer nod) nidit, u^aruin ^einb unb llot im 
£anb- baufen? Perftebt ilit jefet, warum eure 
IPeiber an Jiliein unb Hutir cogelfrei finb? — 
üerftebt iflt j e fe t bic Sdiwarse Sdimadi? — Der» 
ftefit ibr j e t, warum eure Brüber unb Sdiwe» 
ftern mit Kinb unb Kegel ausgetrieben werben 
aus iliren iiaufern unb il)ren Stäbten 5U 
taufenben unb aber 
unb baß man ilite iiabe ben 5c2i"ben gibt? 
üerfttlit ilir j e (51, warum man eure Ulännet 
in bie Kerfet wirft unb ilirc Ifeibet unter bic 
Sd)wat3en legt? Perftebt il)r j e I31, ibt Deut» 
fdien? ®li, idi fage eudi: eure Sdianbe wirb 
ausgebrannt werben mit allen flammen ber fjölle, 
bis bag eure Sünbeii gefreffen finb mit Stumpf 
unb Stiel! Unb es wirb feine (Snabe fein, fic 
fäme benn pon eudi felbcr luib mit cudi felber!" 

Drolienb liebt Gm Kröger ben ftarfen Stocf 
unb fdiüttelt ilin wie einen Speer über ben Köp» 
feil ber ftumm laufdienben üerfammlung; bann 
ftögt er ibii neben bcm 5inbiing in bic Ifiefc, 
ftüfet fid; auf ilin mit beiben .häuften unb fpringt 
llinab. liorfts crfter (Sebanfc ift, 5U itiin 3U 
gellen unb ilim bie iianb 5U fd)iitteln — aber 
fein ,5u6 ftocft. . • 

*. 
Pon ber Seite tier, bie ilim butd; ben Stein 

porbecfi gewefen, tritt eine fd;lanfe 5raucngeftatt 
auf Ciin Kröger 3u — filifabetl). 

Sie fielit il;n an unb wirb rot wie Blut. 
£r 3Íttert, bag feine iiänbe beben. Springt 

in ben Sattel unb liacft feinem cRaul bie Sporen 
in bie il>eid)en. 

€r fliebt, flielit... por fid; felber. 
* 

(5enfefeung folgt.) 

3^ will t)om CcBeii »ti^ls mel)r triffen! 
Sic brand;en ilonofosfaii, mein lieber 5reuub! 

5tifd;en Sic bie £cbeiistätigfeit 3fT'<'í itetpen» 
3ellcn mit íEonofosfan auf unb Sie werben 
ZTIeinung übers £cbcn änberii. CEonofosfan ift 
ein f;od;wertiges, organifdics pbospliorpräparat unb 
por allen Dingen: íEonofosfan ift ein Bayern 
(gr3cugui5! 

Rio de Janeiro 

FAMILIENLOKAL 

mit bestem Orchester 

DANÚBIO AZUL 

Av. Hern de Si 34 - Tel. 22-1354 
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CONDOR-FLUGDIENST 

Luffposf, Personen- und Frachfbef örderuns 

POST- 

Ll 

Nach dem Norden bis Belém u. Europa 
jeden- Donnerstag; um 9 30 Uhr 

Nach dem Süden bis Santiago do Chile 
jeden Sonnabend um 5 Uhr 

Nach dem Süden bis Porto Alegre 
jeden Montag u. Donnerstag, 6 Uhr 

Nach Matto Grosso und Bolivien 
jeden Sonnabend um 5 Uhr 

Syndicato Condor Ltda. — Succursal São Paulo 
Rua Alvates Penteado 8 

Telephon 2-7919 Telegrammadresse: „AERONAUTA" 

I 

da America do Syl 
Rua Alvares Penteado 17 (Ecke Rua Quitanda) 

São Paulo 
Caixa Postal 2885 

Filialen In Brasilien: 
Rio de Janeiro, Rua da AKandega 5 
Santos, Rua 15 de Novembro 114 

Zentrale: 
Deutsch-Südamerikanische Bank A. G. 
Berlin 8, Mohrenstrasse 20-21 

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

Rua Victoria 
São Paulo 

icpimt 
4-4561 
Emil Russigf 
■■■■■■■■ 

Stadt MÜNCHEN 
R«a Libefo Badaro Í2B Tel. 2-0865 

Bar und Restaurant 

FfühstUckstfach 2$500 
BRAHMA-CHOPP 

Jeden Abend von 8-12Künsllerlconzeri 

SOCIEDADE TECHNICA ^ 

BREMENSIS 

LTDA. 
Sãõ Paulo - Rua Florencio de Abreu 139 
CuiUyba - Praça Generoso Marques 20 

Maschinen u. Werkzeuge 
fhOT Mtticill*« utuS Holxbeorbeüun?. Elektrisch« Schweiss* 

Pumpsa ''WvIm*'* Fetterloescher "Mlnimax"« Schleif- 
•dMÜMO rOvoxo". "AIpliM" ßlaehle. Eleklrowerkzeuge "Fein". Lcradwlrtichoftlich« Maschinen. 

Graphische Maschinen 
lèâor AtL Maschiaea fuer Papienrerarbeitung und Earlonna* 
genindustrie« Druckerei-Materialien. "IniertYpe" Setzmaschinen. 
Vertrieb der Erseugniaae der Schriftgiesserel "FuntYmod". 

Modem« Reparaturwerlnioetlen. 

Elektro Materialien 
GrOCfisS«« Lager aller InatallalionsartikeL Draehfe, Kabel Moto> 
r«a* Draomoa. SchaltoppaKde. Elektrische HoiuhalisattikeL 

Beleuchtangsglaes«r. LampeiL 

Feld- u. Eisenbahmnaterial 
Alleinverkauf der Erzeugnisse der Orensteia & Koppel A. G. 

..pi«s«lmotorlokomotiy«n. Strassen walzen, Bagger. Grosser Stock 
▼0B F«Idbohamol«xial und schwerea Schienen. 

Clichê Fabrik 
AiüetypUlt &rlchoel3img«a, Mehrfarbea-Clichés in hoechsler 
Vollendung* Galvonos. ^ereo«. Entwuerfe, Zeichnungen. Re< 

fuachea« PhotolUhos* Groesste Anstalt Südamerikas. 

Schweslerfirma 
SpezlalHaua fuer graphiche Maschinen 

C. FUHRST & CIA. 
LTDA. 

fiio de laneiró • Rua Tenente Possolo 15-25 
& Pernambuco - Porto Alegre a. 

Die beste MUch in São Paulo 

S. A. 

I Pâbrica de Producios 

1 Alimeniicios "VIG O R" 

9 ' Rua Joaquim Carlos (78 
1 Tel.: 9-2J6I, 9-2162, 9-2J63 

Dtulscbe FäilierEi id cbEmiscIic WasMill 

„Saxonia" 

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

Farben - Lacke - Pinsel 

und alle übrigen Bedarfsartikel 

für Hausanstrich und Dekoration 

n QI Icr&Ebcl,B. JeiéBonlIaciom 

Kiitkücksnlifcn 

tÍDiiElnillfin! V) i 

Deuische Uhrmacherei 

Raa S. Bento 62,1. St., Saal lOm H>use Casa Ipanema) 

H.S.D.G. 

Hambutg-Söiliinerikanisclie Diinpfscliiahrts-Oeseilschaft 

Seit 65 Jahren regelmässiger Südamerikadienst. 

Monie Olivia 

fährt am 13. Mai nach: Rio, Lag Palmas, Lissabon, 
Vigo, und Hamburg. 

C£ip Norle 

fährt am 15. Mai nach Montevideo und Buenos Aires 

Dampfer Nach 
Rio da Prata Nach Europa 

Monte Ollvla 
Espana 
Madrid 
Cap Norle 
Monte Pascoal 
Antonio Delflno 

J5. Mai 
20. Mai 
28. Mai 

13. Mai 
20. Mai 
26. Mai 

2. Juni 
10. Juni 
16. luni 

Besondere Ermässigungen für Touristen 
und Besucher der XI. Olympiade, Berlin - 1936. 

steiUn wir von «tllen Orten 
Europas nsch Brasilien aua* 

GENERAIJ^GENTEN: 

THEODOR WILLE & CIA. LTDÂ. 
São Paulo — Santos — Rio — Victoria 

rj5 

...AÍ80 Sprach Tonico Underberg: 

Eines Elefanten Ruecken 
Traegt die schwersten Lasten leicht. 
"Underberg" bei Magendruecken 
Ist an Wirkung unerreicht. 
"Underberg» und Elefant: 
Ihre Kraefte sind bekannt. 

I Underberg gibt Appetit-Und besorgt Verdauung mit j 

H>eutdcbe Bpotbehf 

Siiliitiig 

Ißua libeto 33adató 45-B 
jsao Paulo «tuei. 2«44e8 

Bar Allemâo 
Indíanopolis 
Av. Jandyta Í Í 

ÄLTESTES DEUTSCHES 
Famlllenlokal 

Wilhelm Mettens. 

»Miclimlic' 

Rua Triumpho 3 
Telefon: 4-2189 

Dcutsdie Küche, Tagespreis 
8-12$ — In nãÁáler Nähe 
der Luz- u.Sorocab.-Station. 

Besitzer • Willi. Ruf. 

Hotel und Pension 

Baden-Baden 
deutsches, bürgerliches Haus 
Rua Florencio de Abreu 63 

Telefons 2-4929. 
Grosse, schöne Zimmer, gute 
Küche / Tagespr.! Rs. 10$— 
>2$ t Monatswelse billiger. 

pboto„Scbmli)t" 
ihxrt SBranb 

íRua Slurora 186 (antigo 32) 
»Slmateurarèeitcíi 
SergröBerungen 

3íuéíunft in aUen gadfifragcn 
SBeriauf oon ^ß^otoapparatcn 

Stelefon 4^6068 

CASA LITORAL 
Rua General Osorio 152. 

Tel. 4-1293 
Feinfte WurSwaren, Butter, 
Käse, Delikatessen aller Art. 

Sämtliche Backzutaten. 
Lieferung frei Haus. 

Rua Aurora Nr. 135 

Aelteslos deulschei Mülieihaus 
Grosse Inswahl in kompl. 
Zimmern u. Einzelmöbeln. 
Audi TAUSCH und KAUF 
von gebraucht.Möbelstücken 

I- H. Weiss llachf.(C.liahi]aiin) 
@00 5)3auio 

SParquc Slnl^angaBal^u 28 
SScforgung t)on Sü^ern 
unb Seitfc^riftcn jeber 
Sirt in íürâeftcr grift. 
Stets ©ingänge o, Slcu^etten 
SBcfteá SSu^Iager am Spícè«- 

Santa Ephigenia 69 Praça Patriarcha 6 
Tel. 4-4446 Tel. 2-8332 

Damen- und Kinderwäsche 

Bettwäsche — Pyjamas 

♦♦♦♦ 
Grosse Auswahl 

In eigenen Werkstätten hergestellt 

Pelromâx OrHlz^in 

Gasolin-Lampen Alkohol-Lampen 

sind 

Qu a 11 täts- 
Erzeugnlsse 

der 

Ehfich & Graetz AG. 

Unverbindliche Vor- 
führung un4 Kataloge 
mit Abbildungen er- 
halten Sie in folgen- 
den Fabrikslagern t 

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

und 

LEO VOOS - Rio <ie Janeiro 
Rua São Pedro Nr. 90, 1.o andar 

Der angenehmste Familienaufenthalt 
ist immer noch in der alten 

Confeitaria GERMANIA 
Largo Sta. Ephigenia 14. Tel. s 4-7800 

Der Deul$cl\e im Ausland 
soll nicht nur im Charakter, sondern auch in der Klei- 
dung repräsentieren. Deshalbe ein schnittiger ANZUG 
von der Maasschneiderei 

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

Rua Ypiranga 103 (Ecke Rua Sla. Ephigenia] Talafon; 4-OEOI 



jSteüag, ben 8. Hloi \^56. 18 

Jliis ler 

iOrt^vu))^ <Säo ^aulo 

Ort«griH)í»ent»crfammIuMiifl: 
2Í d) t u u fl : greitag, ben 22. SDlai, 20.30 U^r, im 
SeittfcCjeu SurnDeretn, 9lua 9íitgufta S^ír. 3. 

3cnen(eitev6eft)te(^ung: 
®icnêtag, ben 12. SJlat, 19 UÇr, im SBaítBuvg= 

5nu§. 

3eUen= uni ®Io(fíeitcr=^MlH«9; 
®ieiigtag, ben 19. SUÍoi, 19.30 U^r, im 2Bart6uvfl= 

IjoiiS. 
Stmtêleiterbeftjretíôttttfl: 

Qeíkn^ unb Sôloíleiter, ®icnêtag, ben 19. üülni, 
20.30 im 3Bart6urgí)au§. 

SeUentierfitmtnIungen: 
3eUe ^atbitn 3(merictt, ®ienêtag, ben 12, 9J!ai, 

20,30 .U§r, im SBartBurgÇauê (auênaÇmêroeife). 
3elíe SWitte I., SBÍod 1-8; fnlít auâ. 
3elíe SWitíe III., S[)loóca=a3raâ, Sreitag, ben 8. 

SJÍai, 20.30 Ufir, im 2BartBurgf)aui?. 
3í«e Sant'SWnnu, ÍJreitag, ben 8. 9Jíai, 20.30 

U§r, in ber Sar Sriangulo, ©Çora 3Jleninu. 
3eKen=®cl^ulunflátt6«nbc 

S^ma: SRafíençolitifc^e ©rgiel^ung be§ beütfd^en 
SBoííeê. — íPg. SieÊI 
Belle Sttíbim 3tmerico, fällt ouê. 
3eUe aWitte I., ©locE 1—8, smittraod), ben 27. 

9Jlai, 20.30 n|r, tm ®artBurglöau§. 
3cße aJíitte II., saiocí 11-18, 9}littrooá), ben 20. 

SÍUai, 20.30 U|ir, im SSartburgl&ouê. 
3elle Snitte III., 2Jloóca=Sraâ, fättt mè. 
3ene Sant'9(nna, greitag, ben 15. SJÍai, 20.30 

tn ber SBar Sriangulo, Eéovn SUenino. 
3elíe Söida SDÍarianita, 93íontag, ben 18. ®íai, 

20.30, Ul^r. im ©anie fflíertenã, 3í"bÍQnopoIiã. 
astort 'S. èaetam, SJiontag, ben ,25. 8Jlai. 
3elle ©O^ciwö, Sel[en= unb ©c^ulungêaBenb': 

nm 9. aiJai. SSeginn lS.30 Schulung Beginnt 
19.30 ll^r., Bei ißg. Äraelj. 9ln ber ®(i)ulung 
iönnen ©äfte teilnel^men. 
23. 3)iai — .3cíí£"'^a"'"'i^f'íl'>ftêa6enb, Bei SPg. 
3:vae{j. Seginn 18.30 ll^r. ©djlnß 21 HÇr. ©iiftc 

fötnien teilnehmen. 
^ilm^St^enbe: 

1. ^utic^c QJockteUnttgen jitv &(t)mviabc 
3. e-cöo ber $ctinat — 3. 5'eil 

13. !). Sjíittmoií), 3:nmfaal ber äjilln 93larianna= 
©i^ule. ®ie üöerBnng üBernimml Seite 
SJlitte I. 

16. 5. ©onnaBenb, Santa Elara. 
17. 5. ©onntng, @nnt'9lnna (©rt mirb nüd)Bctannt= 

gegeBen). 
19. 6. èienêtag, Sitrnerfdjaft uon 1890. ®ie SSer^ 

Bung übernimmt Seile SUittell. 
20. 5. SOiittraodö, 9Jlo0ca=®raä. ®ie SBerbung üBer= 

nimmt SJlitte III. 
22. 5. greitag, OrtSgruppennerfannnlung. 
23. 5. ©onnaBenb, ©aal SJiertens — .^"ö'oiiopoliä. 

®ie SBerBung üBernimmt Seite 33ilta 9)la= 
rianna. 

24. 5. ©onntag, ©eutfc^e ©c^nte, ©anto Simoro. 
®ie SBerBnng üBerniitmit Seite S3iIIn 
rianna. 

28. 5. ®onnerâtag, ®eutfi^e ©if)ute, Slua 01inba. 
®ie SBerBung üBernimmt Seite Í?. Stmerica. 

^tlmabettb in $äo ©aetnno 
»,3«8enb etleöt bie ^imat" 

27. 5. 93littiD0d), im ®eutfcf)=a3rafilianifd)en @port= 
üerein. ®ie SBerBnng üBernimmt S3Iocf ©. 
©aetono. 

iöegtnn aller 9tBenbe 20 ll^r. 

^ilttto^enb be^ $«tttf(^=58rof. ^ugenbtitt))^ 

f,SMôeni> eríeW bie J^imat" 
21, 5. ®onnerêtag, in ber Sgra. 

(Sur ®e(fung ber Untoften finbet eine ©amm= 
lung ftatt). 

tnirb geBeten, fid) fdineEftenã 
Bei ber D@.=Seitung im SBartBurg^auê ju melbeu. 

£)ttôdm|):pe g^m^ina^: 
Silltgemeine SKitglieberpflid^toerfammlung am erften 

ffliontag jeben S)ionot§ im ©aale ber „Soncorbia". 
3elie fê^onceição; ©d^uIungSaBenb jeben britten 

Sülontag bafelBft. 
3elle ^ttta ©c^uIungêaBenb jeben aroeiten 

Söiontag bafelBft. 
3eIIe SRio ©iaro: ipftic^tcerfammlung om erften 

$onnerêtag jeben 9Jlonat§; ©pred^aBenbe an je= 
bem roeiteren ®onner§taQ im ©eutfdjen S3erein 
SRio ©laro. Söeginn 20 Ul^r. 

3eUe ©fltiota: ©prec^aBenbe jeben ä>ueiteu u. t)ier= 
ten ®ienâtag im äJionat Bei ißa. SBrüdner, SSitIa 
Simericana. 

3eHe ^unbio^^: Sßflic^toerfammtung jeben gmeiten 
©onnaBenb im SDlonat. — ©c^uIungãaBenb jeben 
üierten ©onnaBenb im SJlonat Bei Sßg. ©räffig, 
3iua SPrubente be SJloraeã 124. 

3clte StoHtt (SwroiJa: SPflic^toerfammlung jeben 
erften ®ienâtag u. ©pred^aBenb am testen ®ien§= 
tag jeben SJlonatS. 

* 

StU^^ntnft SRiteirão ißreto: ipftii^tuerfanunlung 
am erften SJlittroodö; ©pred^aBenb am britten 3Jlitt= 
rooc^ jeben fflionatS im ©aale ber ®eutfc^en 
©d^ule, 9lua ©onçafoeã ®ia§ 29, Seginn 20 Ul^r. 

©lort ältaraquacas ipflic^tnerfammlung jeben er= 
ften ©onnaBenb im SDionat. - ©pred^aBenb 
jeben britten ©onnaBenb Bei SPg. íTern, Sina 9 
be ^ul^o 101. 

©loif ®tttanbni»(i! SPftid^toerfammlung jeben legten 
©onnaBenb be§ SJlonatS, 20 U^r, Síua ©er» 
gipe 55. 

®twí5Rio spwto: ißflii^toerfammlung, am 1. ©onn= 
aBenb unb ©pred&aBenb am 3. ©onnaBenb jeben 
aJlonatS, Bei Sßa. Sllfreb Sftid^ter, ípraça ÍRio 
Söranco 17. 

* 
iC)rtôâr«í>í>e ß^uritifa» 

®ienft|>tott für SMonat SRoi s 
3eHe B, SKittrooc^, ben 13. 33iai, geltenabenb. 
3ene A, greitag, ben 15. 33lai, SelteuaBenb. 
greitag, ben 22. 3Jiai —Süorauêfic^tlidje Drt§grup= 
penpftid)tDerfammIung antäßlid) be§ SÔefuc^eâ beã 
Óanbeêgruppenleiterã íPg. o. ©offel (3:ag mirb noti^ 
BefanntgegeBen). 
3elle B, aUittrood), ben 27. 3Jlai, SIodaBenb. 
3elte C, greitog. ben 29. SJÍat, SBIodaBenb. 

Scntíde MeitiSpHitinfiliift 

SttSpiipe 0. ißaulo = 315.680 Solo 239, 1.6to(I 

®íe ©prec^ftunben finb jeben íííBenb außer ©onn= 
aBenbê oon 18—20 Utjr. ©BenfaUâ für ©tctlentier» 
mittiung. 

3eltenl>erfammlttnöen im aWonot aWoi: 
3ene Siöetbabe, greitog, ben 8. 9Jíai, 20.30 UÇr, 

in ber Sgra. 
'3elte S!>loóctt=®r(Jâ, ©onnaBenb, ben 9. Slíai, 20.30 

UÇr, in ber ©d)ule. 
3eHe <Sattta ©íJftiflenia, ®onnerâtag, ben 14. 2Jloi, 

in ber SííütIi=Sar. 
3etíe SWitíe, greitag, ben 15. ®íai, 20.30 U^r, im 

SBartBurgí)auê. 
3elle ®ilía SWariann«, ©onnaBenb, ben 10. ®lai, 

20.30 UÇr, in ber ©d^ule. 
3elle Sarbint 3lnterica, OTontag, ben 18. 93lai, 

20.30 llÇr, im Surnoerein. 
■Santo 3tttbré, om 12. SJlai, 20.30 U^r. 

* 
3ímtêtta(terbcf^)recl)n«fl, ffllittmoc^, ben 13. Síai' 

20.30 U^r. (S8 müffen nlte 9tmt§ioaIter anrae= 
fenb fein. ^ 

3eHetttt)aUerbcfí)reií^nnfl, ®onnerêtag, ben 28.93lai, 
20. U^r, im @efc^âft§âimmer. 

Setr: ©emeinfc^aftêfttÇrt nad^ @anto^. 
9ím ©onntag, ben 17. SJlai, finbet eine @emein= 

fdjaftêfalrt ber 3elle Si^erbabe nac^ ©antoS ftatt. 
®er ga^rpreiã §in unb gurüd Beträgt 918. SSftDO. 

^ingu fommen 3íá. $800 ãonb in ©antoê. 
SIBfaÇrt aB ©ftação ba Cuj: 6.00 Ú^r. 
ÍIntunft an : 20.19 
Sttie StrBeitálameraben ber Seile toerben geBeten, 

fic^ mit i^ren gamitien an biefer ga^rt au Beteili= 
gen. 3:n SInBetrodjt beâ Bittigen ißreifeä ift eä 
rooíil jebem Sit. mijgli^, an biefer teilgune^» 
men. Verpflegung Bringt fid^ jeber Stf. felBft mit. 

9irBeit§tameraben, roelc^e fd)on am ©amStog, 
ben 10. 3Jlai, fahren roollen, melben fic^ âroeág ^aÇr» 
Preisermäßigung unb Sefd^affung ber Unteriunft 
(im ®9I.=.Çeim) red)tâeitig. 

<SS loirb geBeten, alle Slnmelbungen mit S3or= 
auêaa^lung Bei Sit. ®. ipöHner in ber @ef^äft§= 
ftette Bis greitag, ben 15. SJlai, oorjune^men. 

Deutf(|e 3ltlieii§i|etnetnf(|iift SrtSgtujiiie 0iiiitog 
9{ckit^i)Ian für ben änonot Sötai 1936 

8. Sliai, 20 U^r: UeBunglaBenb ber © i n g f dj o r 
im ©luB (Sermania. 

9. ajlai, 20.15 Ui^r: ber gangen C)rtö= 
gru^e (ipflic^tferfamwlnng) im ®3t=§cim; 
Scripte ber Slmtãroalter über i^re 3Ir&eit§ge= 
Biete. — Sit. SHütler fpric^t üBer bie Drganifation 
ber UeBungêfirma „^Bereinigte SBeriftätten für 
.Ç)anbnierí unb Siunftf;onbroer!" — Seja^Iung ber 
2Jlai=a3eiträge. 

10. ffllai, 8 U§r: g^reiiottiger SírBeitêbienft im ®8I= 
§eim — ßeitung : Sti. Stifreb ®ud)mannn. 

11. 2)iai, 20.30 U^r; IteBungáaBenb ber girma 
©c^ittuá & (£o., ÊluB Oermanio. 

12. SJlai, 20.15 ll|r: UeBungêabenb für Sßortugie» 
fifdi im ®9t=§eim. 

13. 3)iai, 20.15 Il^r: Söeltanfc^aulicöer ©c^ulungã= 
uortrag oon Sit. SRiemer; „Unfer ©lauBe an 
®eutfd)lanb". 

14. 93tai, 20.15 U^r: lleBxmgâaBenb für ©nglifc^ 
im ®9i=$eim. 

15. ffliai, 20 U6r; HeBungSoBenb ber ©ingfd^ar 
im SluB ©ermania. 

17. SiRai, 7.50 U§r: SCreffen Bei ber SíBfaÇrtftene 
ber Sandja nad) ©uarujá im $afen für eine 
SBanbecung na(^ ber $raia bo ííomBo; Sabc= 
gelegen^eit unb Queltraaffer bort oor^onben. 
äiüdfaBrt uon ©uarujá um 17 ober 18 llfjr. — 
^üljrung: Stf. ®r. ©d)utlje, GuBatão. 

IikitSgemeiiifiliift 

kt iKiitfj^en im 

Ii 

@i)rt»iöftttttben Sölittrooc^g oon 2—6 U^r nad^mit= 
tag§, Slnmelbungen roerben augerbem entgegen« 
genommen in ber íhronícnlaffe beê ®eutfd^en ^ilfä« 
roeríã oon 9—5 U§r, alleâ im SBartBurg^auS, Kua 
©onf. SteBiaê 363. 

Unfere 3»fi6neibe= unb 9lâÇhttfe finben jeben 
ajlittrood^ nadimittagS uon 2—4 U§t unb aBenbê 6—8 
Ul^r unb 7—9 U^r im SBartBurg^iauS ftott. Sin« 
melbungen bortfelBft. 

^ecfammtungeni 
3eße i^nt'^tnna, Slodnad^mittag, am 11. ffliai, 

Don 14—16 U§r. ®eutfd|c ©d^ulc. 
3ene Satbint Stmetica, Slodtnad^mittag, am 11. 

SKai, uon 15—17 U§i, 3lua Dáear greire 218. 
3eHe SSiUa SRarianna, SBIod I, SBlodnadimittag, 

am 14. 9Jiai, uon 14 Bis 16 Il^r, 9lua Çum« 
Berto 1°, 69a. 

3etle äRitte, Slocf I, Slodnad^mittag, om 14, SDiai, 
Don 15—17 Ulör, im SBartBurg^auS. 
SSlod II, ffllodabenb, am 14. SJlai, oon 20—22 
U^r, SRua Siurora 186. 

* 
Stm ajiuttertag, ©onntag, ben 10 SiJiai, nadl« 

mittags 3 Ul^r, finbet eine geier in bem ©aale ber 
©efellfd^aft ©etmania, SRua ®om .^ofé be SSarroS 
296, ftatt, 3u roeld^er mir alle unfere 3Jl i t g l i e« 
ber Çeralid^ft einlaben. 

®ie SJlitgliebSiarte 9lr. 61, raelc^e auf ben 9la« 
men Stnita lautet, erllören mir hiermit als 
ungültig. 

Gunnar Gunnarsson „Nordi- 
scher Schicksalssedanke** 

fetmiitidie 

lletdnipiigin IBtafiiieii 

a)rtf0nip|>( S. ponlo 

U-Boofsfallen 
Von Fregattenkapitän a. D. Jakob Reh- 

der. Mit 12 Abbildungen und Skizzen. J. F. 
Lehmanns Verlag. 1935. Geheftet Mk. 3.20, 
Leinwand Mk. 4.20. — Eines der interes- 
santesten Kapitel vom Kampfe zur See wäh- 
rend des Weltkrieges, das bisher zwar auf 
englischer, aber noch nicht auf deutscher Seite 
dargestellt wurde. U-Bootsfallen waren jene 
bewaffneten Fahrzeuge, die unter der Maske 
harmloser Handelsdampfer oder Fischereifahr- 
zeuge unsere U-Boote herankommen Hessen, 
um sie auf möglichst nahe Entfernung zu 
vernichten. Nicht immer ist es auf Seiten un- 
serer Gegner so korrekt hergegangen, wie 
man es bei einem Kampf zwischen Angehö- 
rigen zivilisierter Nationen erwarten muss. 
Diese Fälle jedoch sind, wie der Verfas- 
ser schreibt, eine Ausnahme geblieben. Reh- 
der gibt in seinem Buch, besonders auf Grund 
englischer Quellen, eine packende Uebersicht 
der Entwicklung der U-Bootsfallen, ihrer 
Erfolge und ihrer Niederlagen. Besonders 
spannend sind die Schilderungen der Kämpfe 
zwischen den geheimnisvollen Fallen und den 
U-Booten, bei denen auf beiden Seiten mit 
bewunderungswürdigem Schneid und grosser 
Zähigkeit gefochten wurde. Eine grosse An- 
zahl einzelner Gefechte, die teilweise erst 
nach Kriegsende Aufschluss ütfer das Schick- 
sal nicht wieder zurückgekehrter U-Boote 
gaben, kommen dabei in packender Weise 
zur Darstellung. Namentlich in der ersten 
Zeit haben sie verhältnismässig viele ausge- 
sprochene Ueberraschungserfolge gehabt, wäh- 
rend im letzten Kriegsjahr ihre Erfolge trotz 
sehr viel grösseren Einsatzes und allergröss- 
ter Anstrengungen bedeutungslos waren. Das 
Buch wird jeder Fachmann lesen müssen, 
aber auch jeder Freund kühner Seefahrt und 
mutigen Draufgängertums wird von diesen 
eigenartigen Schilderungen gefesselt werden. 
Die interessanten Bilder und Skizzen, die in 
Deutschland bisher noch nicht veröffentlicht 
wurden, helfen mit, den Schleier zu lüften, 
der lange über diesem Kapitel des Seekrie- 
ges gelegen hat. 

Eine Rede. Kartoniert 80 Pfg. Albert Lan- 
gen/Georg Müller Verlag, München 1936. 
— Niemand ist berufener, aus der in Island 
heute noch lebendigen altnordischen Ueber- 
lieferung heraus den eigentlichen Sinn der 
germanischen Schicksalsauffassung und deren 
Wert und Geltung für unser gegenwärtiges 
Zeitalter zu ergründen, als Gunnar Gunnars- 
son, der grosse isländische Dichter, dessen 
zahlreiche Werke in Deutschland weithin be- 
kannt geworden sind. In seiner tiefgreifenden 
Deutung zeigt Gunnarsson, gestützt auf den 
sehr klar und anschaulich durchgeführten 
Vergleich mit dem Fatum der Römer und der 
Moira der Griechen, wie das germanische 
Denken die Auffassung vom Schicksal verin- 
nerlicht und das Schicksal zum fruchtbaren 
und schöpferischen Gesetz erhebt, in dem Le- 
ben und Unendlichkeit von Grund aus be- 
schlossen sind. Seine eingehende sprachliche 
und ideenmässige Untersuchung führt zu der 
klaren Erkenntnis, dass das Schicksal als das 
höchste gestaltende Gesetz den Menschen un- 
ausweichlich zur Erfüllung seiner Pflicht 
und zur Verantwortung vor dem Leben 
zwingt. Nur wenn der Mensch sein Schick- 
sal von innen heraus bejaht und mit ihm 
ganz übereinstimmt, wird er des Glückes und 
damit zugleich auch der Ehre teilhaftig, nur 
dann hat er, im Nachruhm Ewigkeit erlan- 
gend, Anteil an dem immerwährenden Le- 
ben, an der Vergangenheit, Gegenwart und 
Zukunft umschliessenden Schöpfung, für die 
der Tod nur die ehrenvolle Hingabe ist an 
den wahren Dienst des Lebens. Empört er 
sich jedoch wider sein Schicksal und ver- 
sucht die Zukunft nach seinem eigenen Gut- 
dünken zu gestalten, so gibt es ihn der Ver- 
nichtung preis: ein Verräter an der Gemein- 
schaft, wird er dann ausgestossen aus der 
Ordnung des schaffenden Lebens und ver- 
fällt, ohnmächtig, ehrlos und unfruchtbar, 
dem einzigen wirklichen, kein neues Leben 
mehr zeugenden Tod. Zusammenfassend 
kommt Gunnarsson zu dem Schluss, dass sich 
im Schicksal eine wirkende Kraft offenbart, 
die über Leben und Tod der Menschen ent- 
scheidet. „Jeder Mensch, jedes Volk" — lehrt 
die nordische Schicksalsafiffassung — „trägt 
zu jeder Zeit sein Schicksal lebendig und 
schöpfungsträchtig oder untergangsreif in 
sich". Ein gewaltiges Oedankenwerk hat 
Gunnarsson damit aufgerichtet, eine germani- 
sche Ethik im weitesten und tiefsten Sinne, 
die zur Besinnung mahnt und die gerade 
heute Jür unser Volk an der Schwelle einer 
weltgeschichtlichen Wende richtungweisende 
Bedeutung hat. 

$((lgem. Slmtätvatterpfammentunft 
im ®ienftraum, greitag, ben 8. 2Jiai, 20 Ul^t. 
®ie SlmtSmatter merben aufgeforbert, befttmmt unb 
pünitlidj ãu erfcBeinen. 

9nitg(iebcr=$f(ic^tt)erfamtnlung: 
greitag, ben 15. StUai, 20.30 ll^r, itorgo i^ag«- 

fanbii 20. Slmoefen^eit atter ffbn. unerläSli(^. Um 
pünttlidjcS @rfd)einen rotrb gebeten. - Sintritt nur 
gegen DiadjioeiS ber SJlitgliebfd^aft. 

3el(cnabettbe: 
3ene Snbiano))oIi$, ®ienStog, ben 12. SDiai. 
3eHe Snoóca^^cag, 9Rittroo(^, ben 13. 9Jlat. 
3eIIe 0tabt, gemeinfam mit 9)íoóca«S3raâ. 
3elfc 9}il(a äRorianna, fiel&e näi^fte golge. 

3elten:'Si^n(uttg^6enbc: 3. SBod^e im SJlai. ®cr 
Sag mirb am Seltcnabenb beianntgegeben. 

« 
Ortêõm|)})e SRio be Soneiro; .geben a)Httrood&, 

©prec^aBenb im §eim, aB 20 Il^r. Selleuabenbe 
fie^e Stnfd^lag §eim. 

* 
Stü^tmnlt Snaná, ©amStag, ben 9. 3Rai 

„ iSorocaiHt, Sufammenlunft jebe SBoi^e 
,, <Santi>d><S.93tcente, erfter ©onntag im 

3Jlonat. 
,, 58, ^tigonte, ®onnerStag, ben 14.9)Jai 
„ 92ict^vo9, SRittrooc^, ben 13. SRat. 

Senftefolge füt Jen 12, «lai 1936, 
Huf3eid)en: pHp 2, H80 filocYclos 

(DtYm).na»5a"farc imi> Jtnfagc. 
Kin&erfunf ron (Cicfel Simons, Kafpcrtc» 

ütjcatcr: Die brci IDünfije, 2. Sdilaraffcntanb. 
2. Doffsgcfang unb bcutfd;es Cieb; 2lu5 

bcutfdjcn (Sauen, Potpourri bcutfdjer Dotfstieber 
mit polYbor»©tdjcftcr, 3n>ci Ceilc; 2.- ^d) fag 
auf einem Stein, aus tDalter oon ber Dogetoeiöc, 
gcfungcn oon De. fjans 3oad)im, Bariton; 3, 
3)et Cinbenfdjmieb, Ijiftorifdics Dolfslteb um ^'^90. 

3. pfcifcrforps ber ©rtsgruppc iuritvba. 
Ccidite ZtTufit: t. lOalser-potpourri aus 

bein Confitin ^,Iier ÍOatserfricg"; 2. 2ln ber Do» 
nau, u)cnn ber 2X>cin btütjt, aus bem Confilm 
„Der lOcitserftieg"; 3. Htjeintönberpotpoutri mit 
fflrd)cfter unb (Sefang, jwei Ccite. 

2l£>fage unb ^ynmen. 

S>etttf>^e 0anto Slttbré 

^onnaBenb, ben 9. 1936 

^oytthnnii ülcttttiktii \ 'Hilft III 

ITATIAYA Visconde de Mauâ 

Gesunder Ferienaufenthalt im Gebirge bei deutscher 
Familie — Reiten, Baden im Oebirgsfluss, Spazier- 
gänge, Anschrift; Aug. Frech, Pensão Maua, 
Visconde de Mauá, via Rezende, E.F.C.B. 

attfi^Iicffetib iörtH Stt íicr @eí)ttlc 

9(nfang 20,30 U^t; 

SSotfianb 

Dcutscbes ILebcnömittelöescbMt 

^remembé r/'Lf»"""' 

Xargo &a Setação 6 Xiefetung frei f>an0 

llliniiiiii'i||i'niiiiiiiniii'uiiiiiiiiM||niii|iiiiiM||i'iiiiiiiiii'iiirNiiiiiiiiM||i'uiiiiiiii'i||i'iiiiiiiiiniii'ii^^^ 


