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/Insclpreiß 

iaebce ttn& ScbrUtleiter: 9tto B, 
tbcrani) 

JtWu 

tisterpräsidenf Goga gegen die Juden. - Ein Land sdittffeli die jUdisdien Nutz- 

nießer ab. - Ein neuer autoritärer Staat in Europa. 

Ivopa I^at um öcu 3''I?tc5tPccíiícI eine tieinc 
LHccrafd;img erlebt: in 2!-umänien wuröc ganj 
['•faffungsmäßiij unö oBjne einen 5'iiitenfc[)ug eine 
1 ohiiion bet nationalen Staatsiräfte geftartef 
lici^t?'' äunt 53ebauecn ber 3uöen unb Koin^ 

tíften, tiidjt nur in Humänien. Die Hetl)e 
lia Feiertage mu§te aber erft toiebec in ben 

Titjnten ITiarfcbfdititf bcr Mittage bes neuen 
l(iccs miinben, um uns an ijanb 3at;[reid)cr 

unb Cefegrammelbungen ein ungefäE)res Öilb 
ber po[iti(d]cn Jtiisunrtung bes (Scfdieiiens 

Jieidi König, Catots II. geben. 
5enn obgleid) Catol II. eben ber fraft (einer 

|burt angeftaminte König ber Rumänen ift, tritt 
Riefen für fein £anb enifd]eibenbe.n Cagen 

j^eftalt eines anbeten JTiannes «)ud;tig unb 
'ub in bas poUtifdie Hantpcnüdjt — ®c« 
■ ® 0 g a , ber £eiter ber djrriftlidifoäiateu 

Rumänien ben Humanen" tautet fein 
f^vnb er fdjeint nad} feinen erften Der« 

ò^-Sud) feinesmegs gefonnen, aud] mir 
pSreit ücm biefer ftoren (£infte([ung ab' 

r^a' ^ ^ 
r Ijatte faum bas bei ben [efe^en lyaljlen 

l/a!TTinberE)eit gebliebene Hegierungsfteuer aus 
p,^^änbeii Catarescus übernommen, als aud} 

Jf einige ber erften Sofortmagnatimen feines 
F'granmis íüirfungsfraft erljielfen: Ziie brei gro» 

i^ufareftcr (Reifungen „Cupta", „Dimineata" unb 
Ç^tbepcrul", alle in jübifdien l^anben, würben um» 
geljenb rierbofen. T)ie Secötferung ber i^aupt» ' 

ftabt »urbe etioos nercös unb ftaunte — es 
£)anbe[te fidj immerfjin un: bie größten unb be» 
fannteften „2Tieinung5"»S[ätfer bes £anbes ijör« 
te aber baim balb näfiere ©njetljeiten über be^ 
üorfteI)enbe Hcgicrungsmafnaijmen, bie nadj un» 
ferer ilTetimng burdjaus reootutionären, bas tjeigt 
aiirfiid} ftaatsunwälsenben nationalen, fojiaten wie 
toirtfdiaftlidien Cbacafter tragen. 

Danad) wirb bie Hegieriuig (Soga, unabtiän« 
gig üon irgenbwetdjen i'Ceuwalilen, mit ber Durd]» 
fü[;ruiig bes Programms ber dj r i ft [ i d) e f o 31 a » 
teu Jlrbeiterpartei begiimen. Xiiefes pro» 
gramm würbe con bem jweiteu Ceiter ber par» 
tei, bem Ijcute SUäEirigen profeffor Cuja, ber 
in Deutfdifanb ftubiert Ijat, ausgearbeitet unb ift 
eiiibeutig fapitaliften» wie jubcnfeinbfidi. €5 be» 
fjanbelt rorbringüd; wirtfdiaftlidje unb fojiale 5ra» 
gen uiib gerjt »011 bem (Srunbfaß aus, ba§ tTt 
einem Eanbe, beffen €iuwo£)nerfdiaft ju t)ier 
5ünfte[n aus Sauern befteEjt, junädift ber Canb» 
beuölterung geholfen werben muffe. Da bie lüiri» 
fdjaft aber ma§geblid} bou 3uben bef)errfdff wirb, 

- in 
illinifterpröfibent l'Soga J.ncm ' cncÍijC^íir;-{preffe. 
oertreter fürs ncfd) ber ^Hacffetiriiabme.'erftact«,' 
[eben in Rumänien uuiir bér''ifSiSíitííonert/éV- 
nölferung. anberttiatb ITiiirionen 3uben, bie fid) 
aud) 5U iierren ber Jiauptfäditidjften inbuftrielten 
iieidjtümer, bes €ifcnl)ütten» unb Bergwetfswc» 
feus fowie ber <£rbö[que[[en gemadft Ejaben. 

, Ztad) -amtiidien Pertauibarungen wirb bie 

Unb nun — ab ber Bart! Unb bas fo rafdj, 
ba§ feine geit melir für bie Regelung ber im 
„Sd;wei§e bes 2{ngcfid]ts" erworbenen Sanffon» 
ten blieb, gefdiweige für bie Vorbereitung ber 
notwenbigen. (Sreuelpropaganba feitens ber iiajje» 
genoffen in lltosfau, präg, i'Cewyorf, paris. 

3nbefíeu mag illinifterpräfibent (Soga über bas 
Jlusbteiben ber Sd]reie an bas „lüeltgewiffen" 
nid;t beimruEjigt fein. Diefe Sdjreie werben fom» 
men - - wutfdjitaubenb, E)a§erfü[it, geifernb, bro» 
I^enb, boyfottforbernb. Sie 5am 3)icffteins unb 
Samuel Untermyers in USJJ werben jid; bou 
präfibent Hoofecelt nid^t bas iOort oerbieten laf» 
fen. . . Sie feigen iEjre ^eKe in (Suropa immer 
melir fortfdiwinmien. t)er alte (Erbteil £utopa ift 
im &wad]en begriffen. i)eutfd]tanb, 3ta[ien, Spa» 
nien, Portugal, Humänien . . . wenn bas fo weifet 
gei)t? J)ie IDettbrüber, ob getarnt ober unge« 

tarnt, werben fidj jum U?otf metben. Jtud; im 
5al[ Humänien. t)enn ©oga unb feine Kameraben 
[laben sufanunen mit ben 3ubcn aud; ben iüelf. 
boifdjewismus jum 5einb. Die grunbtegenbe Um- 
ftellung ber 3r"ien» imb 2[u§cnpo[iiif Humänieiis 
trifft niemanben fctjwerer a[s bie roten Kteml» 
beEjerrfdier, benen bas [efete Cod) nadi 21Üffe[» 
europa cerfiopft würbe. 

IDoIjin fid) bie jübifdi^bolfdywiftifdjen (Emigtan^ 
ten aus Humänien wenben, ift jurjeit nodj nidjt 
3U überfetjen. Die butgarifdje, bie jugo)lawifd;e, 
ungarifd-ie, türfifdje unb etwas fanfter bie u'iener 
unb präget Hegierung, Ejaben teiis tiare, fei[s 
milbe 2ib[c[!nung5er[affe tierausgegeben ober [ant 
werben [äffen. ZITan I-jat fcbtießtid; fdjon genug 
Í7anbe[s[oute com Stamme 3ícací. . . unb bann 
bie po[iHfd]c Unjurerläffigfeit biefer (Emigranten, 
{[jtc wittfd]oftlid;e Konturrenj, 

ihre ungezügelte Hetze^gagên die 

jüdische Beteiligung am Wirfsdiafts- 

leben einschneidend beschränkt. 

Iwurben bereits bie an 3uben erteitten Kon» 
pnen für ben 3iu5fd]ant aífoEiotifcíjet (ßetränfe 

niiiitig crftärt; ber Derfauf üon 21ionopo[» 
lfe[n einfd;[ie§[icb Cabai' ift ben 3«^«« unter» 

a([e €inbütgerungcu non 2(usiänbern feit 
It ^929 tüerben einer genauen prü» 
Ig unterjogen, um alle geitgenoffen mit un» 

gefeyid) erworbenen Í3ürgetred]:en fefÍ5uftcf[en unb 
bie (Sefet^perle^er abjufdjieben. Die jübifdte §u» 

I wanberung fo(l gäujlidf unterbunben werben, lüie 
' bas Hcgierungsblaft „Curentut" ba5u nod) fidjreibt, 

wirb bie He'gierung burd; befoiibere firläffe auid; 
ben (Erwerb oon £anbgütern fowie anberem un» 
beweglidjen Vermögen burd) 3uöen t)erl)inbern. 

Ueber bie jufünftige augenpoliftfdje 
H i d; t u n g ber 2iegietung (Soga wirb befannt, 
ba§ Humänien rion ben eitlen unb inljaltlofen 

1 Staatslebren, (womit fidjertidi bie Dolfsfront»De» 
Imofratien in erfter £inie gemeint finb) abgeben 
lunb wirflidifeifsnalje (ßebanf'engänge üertreien wirb 

eine flate unb íraftoolle íjalfung gegenüber 
ler Haffenfrage unb bie autoritäre Staatsfübrung 
aerben (Ecfpfeiler iljrer Sinftellung fein. 

So I)at alfo ber Sdjlüffel für bie £âfung ber 
rumäuifd;en 3'i'"-'i'- "nb Jlußenpolitif allein in 
ber folgetidifigen unb mutigen Seantwortung bcr 
3ube.nfrage gelegen. Sie ift, wie überall auf ber 
lüelt, wo Stationen unter ben wüEjlenben 2in» 
griffen ber überftaallidicn HTädite 3U jerfalleii 
brolien, aud; bort im frud]tboren Sd)wcmntlanb 
an ben Karpatlien fdjon lange erfannt worben. 
Scbon üon 3af)t unb Cag ijatfe ber oben ge» 
naimte prof. Jl. (£. Cusa bie fofortige £öfung 
ber 3ubenfrage in ber ^^eitung „Curentul" wie 
folgt geforbert: 

3n ber 3""«"P<5[itif muffe man barangefien, 
bie (Süter, bie »on ben 3uben mit Befdilag be» 
legt würben, wie ben 53oben, bie IDälber unb 
bie UnfetTlebmungen, bie freien Berufe, biepreffe 
unb bie Kultur wieber 3urücf3ucrobern. 31t 
Jlujjenpolitit uni§ folgeriditig ntif ben Staaten 
Sufannnengearbeitet merben, bie bie gleidjen Be» 
lange .gegen bas 3ubcntum 5H fd)üi;en tjätten 
unb bie batait arbeiteten, bas' 3'ibcntum-aus iE;» 
rer 21lifte ausjufcbeiben unb es in Uganba, in 
Ulabagasfat ober anberswo fe§t)aff 3U mad^en. 

■■ jefit foofcC inenfcf^liebe 
nicfjf- riic^r "311. 

Denn legten (Enbes gibt bie eine Üerorbnung 
bes rumäntfdien Jlrbeitsminifters »ieien geitgenoffen 
in Europa unb auf ber gansen UJett 3U benfen. 
Jds in Deutfdjlanb bie Hürnbetger (Sefe^e 3um 
Sdiut? bes beutfdfen Blutes erlaffen würben, ba 
fjat man bie Deutf(i)en fut3eri)anb bes Haffen» 
waEjns oerbäcfifigt, unb „uralte 3'iftfu'ionen" fonn» 
tett imb wollten bie. unbartnEiet3Ígen „Heu£;eiben", 
bie in Deuffefjlanb regierten, nidjt oerfteEjen. 

2tber benft nuiv nun- .•svittif folgenbe ITtelbung 
aus Bufareft: „Kc!" >be oarf eine (CEiriftiu 
unter »ier3Íg 3aí)ren' ó/üjâftigen"': pie Jlrbeits» 
rermittíungsbüros l;abeii entfpred^eiibe 2ínweifun» 
gen erfjalten. Diefe ,^J^naE;me ift barauf 3U» 
rüífsufülircn, bag rumäaijdie ■3liben in jaíilreiçben 
5ällen 2Tiäbdicn elngeftellt Ijaben', Wii fie -Irãnj 
bem Htäbd)en£)anbel 3u3ufü[ítcn." " 

3ebcnfa[ls befteíjt bie Catfadie, bag 3uben 
ais HTäbdjenljänbtet in oielcn £änbern ber íbelt, 
3. B. in Sübamerifa, audj in Humänien i[it tal» 
mubtreues Haffeunwefen trieben. U?enn ber ru» 

' 

nu"niicbe Staat fiär ooh' 'bf^n ' 
fiten befreien will, nmßte er ben 3uben mit 
Zllaßnalimen fonnnen, bie feinen faulen üergleid; 
offen laffen, fonbent gan3 reinen Cifdj madien. 
(Einige bie aus rumänifdjer Quelle ftam» 
men, folteu Ijiet 3ur Crlänterung biefes inner» 
ftaatlidien Heinigungsproseffes bienen. 

Unter ber ^tage „U)ie werben wir bie 3'it"'ii 
ÍOS?" [lafte bie „Deutfdje (Eagespoft" in £3erno» 
wig aus ber „porunca üremii" nor langere.r 
öeit einen Jluffafe übernommen, in weldicm forg» 
faltig sufammengeftelltes ftatiftifdies HTaterial ben 
ungeijeureu (Einflug 3ubas auf allen (gebieten 
bes öffenflidien £ebens aufbecft. €s wirb ein 
Dergleid; über bie ^atjl ber in oerfciiiebenen Be» 
3itfen üorfjanbenen Kitdjen unb Synagogen an^ 
geftellt. 3n Begarabien 3. B. fanb man in ber 
Stabt ©rljeim \7 Synagogen unb 2 d^riftlidie 
Kitd;en, in Eigijina 25 Synagogen unb 7 Kit« 
dien, in €binct Synagogen, 2 jübifd]e Sd;u= 
len un.b nur 2 djriftlidie Kirdien, in fjofin 23 
Synagogen imb 'i?: diriftlidje Kirdjen. 

(Stell beleudjtet wirb bie Detjubuitg ber Bufo» 
winer Stäbte: in Habauti finbet man 

sechzehn Synagogen und drei christliche 

Kirchen. 

Die Grenze der Duldsamkeit von selten 

Rumäniens ist längst überschritten. 

lt>ir lebiit in einer latenten Heuolution. Die 
,5tage ift „„0 allein: lüirb ber Kampf 
gegen bas _;iöcntnm auf gefe^licbem U?ege burd;» 
gefül]rt wetbc.i fönnen ober wirb es 3U einet 
Heiiolution gegen bie ausbeutenbe 3"&íiiídiaft fom» 
mett. 

Diefe (e^te .^ragc (Cusas ift, wie fctjon iftnlei» 
tenb betont, uon bcu fulirenben JITännern'^feiner 
Partei unb ilim felbft in bewunbernswêrt falt» 
blütiger U?cife prattifii) unb fdinell /beantwortet 

worben. Unb ba3n unbelaftet »on ben „Iiumanen" 
Begleiterfdieimmgen ber fransöfifdien „HTufterreoo» 
lution" t)on ^789, baf? bie HTeute ber inter» 
nationalen U.\'ltbcglücfcr noel; nid]t ben red}ten 
Con 5unt 3lufBeulen fanb. U)ie war bie rumä» 
nifdie politif biefen £euten nod; not fursem fo 
redjt nadi iljter itafe! Bufareft im Sdilepptau 
.franfreidis als 5(ugpla^ unb Jlufmarfdigebiet für 
bie brüberlidie Sowjetarmee ... U)as fonnte -man 
fid} in ftrategifdier Bejieiiung mc[)r wünfd}cn? 

Seilt intereffant ift bie Statiftif ber „porunca 
Dremii" über ben 3ai}lcnmä§igen jübifdien Be» 
cölFerungsanteil in ben größeren rumänifdien Stäb» 
ten. i£s werben babei amtlidie ^ä[}lungen ange» 
füljrt. Bufareft bat bei einer (Sefamtbecölternng 
pon tunb 800 000 finwolinern über 200 000 
3ttben, uon benen ein (Stogteil erft in ben le^» 
ten 3a(iten aus éalisien unb Deutfdilanb ein» 
gewciubert ift. 

3" 3'>ÍÍV. öer iiauptftabt ber molbauifdien 5ür» 
ftentümer, belaufe fid} ber jübifdie Becolferungs» 
anteil auf 57 v^. Cernauti, ber Sife ber Bufo» 
winer griediifdjen (£t3bisfums, t}abe naci} ber lefe» 
len amflidien ^äl)iung 65 836 eiiriftlid}e (Einwoli» 
net gegen 57 060 3uben. 2lrab jäiile 29 5^6 
3uben unb ^7 6^6 Humanen. Die rumänifd^e 
íEageí3eitimg teilt in Perbinbung mit bet J?eröf» 
fen(lid;ung biefer Statiftifen mit, bag auf bie 
Hunbfrage „ifie werben wir bie 3ui'en los?" tag» 
[idj 300—400 Jlntworten bei ber Hebaftion ein» 
laufen. Das Blatt £)offt, in abfebbarer ,§eit 
über ■ \00 000 Jlnfwotten aus ben Hei£}en bes 

rumänifdien üolfes 3U erliatten, fo bag man an 
bie Peröffentlidiung eines Bud}es benfen föune, 
bas eine tatfädilidie Dolfsabftimmung bes Humä-= 
nentums für feine Befreiung oon jübifd}cm (Ein» 
flug barftellen foll. 

Kad} bcr Hegienmgsübernatime burdi ©ctaoian 
(Soga ift nunmcEir eine Polfsabftimnumg 3ur £ö» 
fung ber 3«i'fnf>^age in iiumänien bii'fällig ge- 
worben. Der frifdic TOinb, ber licute in Hunuu. 
nien weEit, wirb bcftimmt aud? nod} an anberen 
Stetten ber ü)e[t 3U oerfpüten fein. Dor aílem 
in ben Balfanlänbern unb im mi(tcleuropiäifd;en 
Donaubecfen. 

Keine nod} fo fpifefinbige Berid;terffattung wirb 
an bet überall wad}fenben (Eotfadie porbciföimcn, 
bag bas 3''[?c \938, wie wir fdion mcbrfad; 
betonten, bie Dölfet 3U flarcn politifdien »Ent» 
fdieibungen 3wingcn wirb, bie bann fclbftperftänb» 
lid} aud} bie politifdien fronten nod} mefir als 
im ucrgangeneu 3'>[!r(: fläten werben. 

Die neue rumänifdie Hegierung b^Jt fd]on nad} 
wenigen (lagen iEires Beftebei's bewiefen, bag 
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SteUag, 5eit 7. 

■r 
Prcffeficridftccftaf^ 

üífifdií öi'fu'igsfdirctbcr, bic fid; gegen öic neue 
Hcgiccimg unbcgriinbcfe üctbädjfiguiigcn uiib 2(n- 
griffe erlaubten, »ur&en oE^nc weifcccs bes Can» 
bes rciwiefen: Jiumanien uninfdit nidit meljr fein 
eigenes Canb nnö bie llmmelt nnr burd} bie l^riife 
ber oöei- iEjret Sölblinge ju fetjen. 

3n-!roifdKn gefit ber Ctneuermigsprcijefi im £an® 

be unaufEialfjBJ^jrwärts, unb es ift Beftiininf 
fein IDi^, foi^ßt/ für paris unb £onbou eine 
burd'aus ctnftEidfte JingetcgenEieit, t»ctin an biefen 
Steilen erftärt toirb, ba§" Jittjuba beim Dötfcr» 
bunb einen gct^arnifdifen proteft gegen bie ru« 
indnifdie iJegiening einlegen will. Da üitcrbings 
»ären biefe protefte audj jn treuen i^änben an 
ber rid;figen Stelle untcrgebrad;t... ep. 

„SdiQfft onftöndige ßecle!" 

tiiit {»er (Befü^Ispctfitfi^uttg! 
£s gibt ein pljyfifdx'S iSefefe, bas leiber un^ 

bcfannt unii unbeaditet geblieben ift bis auf ben 
lieutigen Cag; bas (Sefefe ber feelifdjeu 3(bnufeung! 
;iud) ber 5rönimfte getit nur einmal in ber IDc» 
d)c 3ur prcbigt in bie Kirdjc. Í3?ürbe er ge» 
jWiingen, es täglidj ober ftünblidj ju tun, wäre 
in iurjer f''i" religiöfes 33ebürfnis jerftört 
unb erfdjopft. Singft bu einmal im 
feierlid) groger (Selegentjeit. „Dcutfdjlanb über al» 
les", bleibt es bir immer Jluffdjojung unb €r» 
fiebung. Singft öu es bei jebetn Sdjluct am 
Stammtifdj ober bei jebcr j»beliebigen ^eier unb 
(^ufanmienfunft, t»irb es bir julefet jum leeren 
Ceicrfaftengeräufd), bei bem bu nidjts meiir emp« 
finbeft ober bu gerätft auf bie J(usflnd;t, es 
äu parobieten. 

i£benfo gebt es mit allen großen (Sebanfen, 
®efüEjlen unb iüorten, bie bir juerft einmal (Er« 
teurfjtung, Steigerung über bid} felbft ju einem 
ijöl^ereu bebeuten. OBerabe ber tieutfdje .oerträgt 
es am roenigften, ba§ bas, was il^m innerlidj 
am lieiligfteu ift, immer wieber im Jllltag bei 
jeber platten, niditigen (SclegenE)éit breit unb 
felbftgefällig, inomöglid; mit fd]ielcnbcm Seiten^' 
blict auf bie ,5uilörer unb auf bie „perewigenbc" 
Kamera, ausppfaunt wirb wie eine ganj neue 
Êntbecfung. IDeim ber Deutfdje 3. 23. einen 21Tan» 
tel jur iüinterliilfe ftiftet, will er nidit, am weo 
nigften aus unberufenem JTiunbe, fiören, ba§ „(Se« 
meinnufe cor fiigennufe" geE;f, ober bag bas nun 
ber „feelifdie Umbrudj" fei. lOcnn «r einen Jluf» 
marfd) mitmadjt, will er nidjt Ijötcn, ba§ er 
fid) öamit jur „fjelbifdjen Sebensauffaffung" be» 

fenne. H?at;re J^elben ftellcn fidj felbft feine 
öenfuren "aus, am wenigften ooc anberen. íDenn 
er fein perfonal ober feine fjausgeíjilfin als Zllen« 
fdjen bcE;anbclt unb würbigt, will er nidit, bag 
man il^m lobenb unb tjerablaffenb auf bie Sdjul« 
ter flopft: „So ift's brao fosial!" £rft jefef 
Ijabt it;r bas gelernt!" — Jld) nein — ber an« 
ftänbige J)cutfd}e, ber gottlob jalilreidier ift, als 
man benft, braucht fo etwas nidit, benn für 
ilin finb biefe 2)inge feit jeljer felbftDerftönblidi. 

Unb bie bie — ganj gleid), aus wel« 
djer Sdiidit — ilire Crauringe ober ifire Utir 
für anbere fpenbet ober itire Söline bem Datev 
lanbe opferte, will nidjt, bag fie unjälilige 2Tiale 
als bas „oocbilblidie alte iTiütterdien" ober als 
„ticroifdie 5tau" in iDort unb Silb »eröffentlidit 
wirb. 2)as ift cöllig unbeutfdje (SefütilsDer<= 
fitfdiung, bic sulefet alles anbere als corbilblid) 
wirft. £s gibt einen nod} feilt weit oerbreiteten 
Stolä, ber, was er iSbles tut, niemals für bie 
preffe unb pliotograpliie tut. 3^1" 5U beleibigen 
unb totjutrampeln, ift gefät;rlidi. T>as eble (Se« 
füljl, bie feelifdie Srtiebung, fann man nidjt 
nadi Belieben organifieren unb abblafen, nod) 
piel weniger jwangsweife unter Drucf erseugen. 
Sonft tritt bas (Sefefe ber JJbnufeung fetjr rafdj 
in €rfcfieinung. Sas watjre Dolf liat ein fefir 
feines (Sefüljl wiber (SefütilstEieoter unb (Sefülils« 
tierfitfdiung. IDas man fdion im 5ilt'i ablefint, 
lelint man nod; metir in ber íüirflidifeit ab. 

9Iuã bem auSflejeidöneten unb lefen§= 
roerten iöudj „(Sdiafft anftänbige fferle" 
Don ®r. ©rieft fíii^n, erfrfjtenen im Söer= 
lag SCfjeobor 3!Beid)er, Scrlin^ßeipäig. 

Sc^/Syôidjtiijffc ber 9®ò(^e". 

30. Der. '— Nacii dem ,,Völkischen Be- 
obachter" verfügt das Deutsciie Reich gegen-, 
wärtig über einen Betrag von 250 Millionen 
Reichsmark zur Gewährung von Ehestands- 
darlehen und Unterstützungen an kinderreiche 
Familien. Ab 1. April 1938 werden jeweils 
die Beträge von 10 Reichsmark monatlich 
für das dritte und vierte Kind und 20 Reichs- 
mark für das fünfte und jedes weitere Kind 
allen Familienvätern gewährt, deren Brutto- 
lohn oder Gehalt den Betrag von 7200 Reichs- 
mark im Jahre nicht übersteigt. 

Der Oberbefehlshaber der argentinischen 
Luftwaffe, General Armando Verdaguer, traf 
mit seiner Familie zu einem mehrmonatigen 
Besuch in Deutschland ein. 

Der holländische Prinzgemahl Bernhard ist 
von seiner schweren Verletzung beim Kraft- 
vvagenunfall im Herbst soweit gesundet, dass 
er nach Schloss Soestdijk zur Erholung rei- 
sen kann, wohin sich auch Prinzessin Juliane 
begeben hat, um dort Mitte Januar ihre Nie- 
derliunft zu erwarten. 

31. Dez. — In seinem "Neüjahrsaufruf an 
das deutsche Volk stellte der Führer für 
das Jahr 1938 folgende innerpolitische For- 
derung auf: Vertiefung der nationalsozialisti- 
schen Schulung, Erziehung und Festigung der 
nationalsozialistischen Organisation, stärkste 
Verwirklichung des Vierjahresplanes und Pfle- 
ge der Wehrmacht, „denn der Staat ist nur 
dann stark, wenn wir unserem Volke in Zei- 
ten, die so voller Unruhe sind, den wertvol- 
len Frieden erhalten können." 

Reichsminister Dr. Goebbels sprach am 
Silvesterabend 1937 über alle deutschen Sen- 
der über die Innen- und Aussenpolitik der 
letzten Jahre. Er sagte dabei u. a.: „Niemand 
auf der Welt wird es jetzt wagen, uns zu 
überfallen. Der Spaziergang nach Berlin, von 
dem man früher so häufig mit grösster Leich- 
tigkeit gesprochen hat, wird jetzt an unseren 
Grenzen zu Ende sein." 

Baidur von Schirach, der Führer der deut- 
schen Jugend, bezeichnete in seiner Neujahrs- 
botschaft das neue Jahr als „Das Jahr der 
V^erständigung unter den Nationen". 

In der Zeit vom 18. Februar bis 6. März 
wird in Berlin die grosse Internationale Au- 
tomobilausstellung in noch weit grösserem 
Rahmen als alle bisherigen Ausstellungen statt- 
finden. 

1. Jan. — Im Rundfunksender des Völ- 
kerbundes in Genf sprach zum Jahreswechsel 
der Ministerpräsident der Südafrikanischen 
Union, General Smuts, der sich zum eifrigen 
Verteidiger der Genfer Einrichtung empor- 
vvarf. 

Der holländische Ministerpräsident Colijn 
hat in einer bekannten französischen Zeit- 
schrift starke Bedenken über die Zukunft des 
Völkerbundes geäussert. 

Nach Meldungen aus Warschau soll Mos- 
kau hinter dem letzten grossen Streik des 
Pariser Verkehrsgewerbes gestanden haben; 

die französische Regierung sollte gezwungen 
werden, wieder in lebhaftere Beziehungen zu 
Sowjetrussland zu treten und die spanische 
Nichteinmischungspolitik aufzugeben; 

2. Jan. — Wie die englische Zeitung 
-.^-f^ews Chronicle" meldet, haben internatio- 

nale f Geldstock von 
I } M.illiãrclé" Pfund StejTlihg 

' geg:cn alle judenfeindlichen Staaten "einen Fi-: 
nanzangriff leinzuleiten. Das Schlachtfeld für- ,- 
dieseh' Feláziig sollen die Weltbörsen .sein. 
Die „Feind"-Staaten Judas, die zugleich auf 
allen möglichen Wegen boykottiert werden 
müssen, sind Deutschland, Polen, Rumänien, 
Ungarn und Oesterreich. (Die Nichtanfüh- 
rung Italiens ist jedenfalls nur ein Versehen 
der betr. Telegrammstelle. D. Schriftl.) 

Nach Meldungen aus Moskau wird Stalin 
demnächst einen neuen Titel als Staatsober- 
haupt der Sowjetunion erhalten; in Frage 
kommen, wahrscheinlich „Führer der Völker 
der russischen Sowjets" oder „Erster Bür- 
ger" der Sowjetunion. 

Die Kämpfe um die spanische Stadt Te- 
ruel haben auch um ■ den Jahreswechsel un- 
vermindert heftig-, fortgedauert. Den natio- 
nalen Truppen, die den heldenmütigen Ver- 
teidigern zu Hilfe Kamen, ist die Besetzung 

der Stadt wieder gelungen; die Roten haben 
erhebliche Verluste an Menschen und Kriegs- 
werkzeugen zu verzeichnen. 

Bei den Kämpfen um Teruel, die übrigens 
inmitten schwerer Schneestürme durchgeführt 
wurden, fanden auch ein englischer und zwei 
amerikanische Sonderberichterstatter durch 
Einschlag einer rotspanischen Granate in ihrem 
Beobachtungsauto den Tod. 

3. Jan. — Der brasilianische Botschafter 
in Berlin, Muniz de Aragão, erklärte bei ei- 
ner Unterredung mit dem „Berliner Tage- 
blatt" u. a., dass der brasilianische Handel 
mit Deutschland von 104 Millionen Reichs- 
mark im Jahre 1932 auf 244 Millionen Reichs- 
mark im Jahr 1936 gestiegen sei. Höchste 
Anerkennung zollte der Botschafter den Lei- 
stungen des Condor-Syndikats sowie den ge- 
>yaltigen Eindrücken, die der letzte Partei- 
tag in Nürnberg bei ihm hinterlassen hat. 

In einer Befrachtung des „Berliner Lo- 
kalanzeigers" über die Wirtschaftslage in den 
Vereinigen Staaten heisst es u. a.: „In den 
Vereinigten Staaten gibt es keinen Mangel 
an irgendwelchen Rohstoffen. Alles hat Ame- 
rika im Ueberfluss. Der Raum, der der ame- 
rikanischen Bevölkerung zur Verfügung steht, 
ist 17mal so gross wie der, über den das 

■ Reich Adolf Hitlers verfügt. Das demokrati- 
sche Amerika sieht sich zur Jahreswende ei- 
ner Lage gegenüber, die leicht dazu führen 
kann, dass die 11 Millionen Arbeitslosen eine 
sehr ernste Gefahr für den inneren Frieden 
dieses Landes werden. Und der Weltfriede 
ist immer nur bedroht von Nationen, denen 
es nicht gelingt, den Frieden im Innern zu 
sichern." 

4. Jan. — Die deutsche Kraftwagenindu- 
strie ist im Jahre 1937 um weitere 1,2 Mil- 
liarden Reichsmark gestiegen. In Deutschland 
gibt es zurzeit 1,1 Millionen Personenkraft- 
wagen, 1,3 Millionen Motorräder und 330.000 
Lastkraftwagen, so dass Deutschland bezüg- 
lich der Motorisierung hinter den Vereinig- 
ten Staaten, Grossbritannien und Frankreich 
an vierter Stelle steht. 

Die englische Funkwerbung in arabischer 
Sprache hat seitens Italiens eine scharfe Erwi- 
derung und gleichfalls eine verstärkte Sende- 
folge in Arabisch zur Folge gehabt; man 
spricht bereits von einem ,,Wellenkrieg" zwi- 
schen beiden Ländern. 

5. Jan. — Conde Ernesto Pereira Car- 
neiro, einer der einflussreichsten Wirtschafts- 
führer Brasiliens und Präsident des Condor- 
Syndikats, erklärte bei seinem Deutschland- 
besuch vor Berliner Pressevertretern, dass 
das brasilianische Vertrauen in die deutschen 
Junkersmaschinen sehr gross sei und dass 
Brasilien gleichfalls auf die Wiedereröffnung 
der Zeppelinverbindung zwischen Europa und 
Südamerika warte. 

Nach Meldungen aus Jerusalem herrscht 
im ganzen Lande immer noch eine ungeheure 
politische Spannung; die Erdölleitung wurde 
erneut angebohrt und in Brand gesteckt. Zwei 

;WÕrdeii:^;í',."^ I 
. .. .Vom-.; ostasiatischen Kr.,'gsschauplatz wird 
die Besetzung'.der Stadt üchu-Fu gemeldet; 
sie ist der Geburtsort von Konfutse, des Grün- 
ders der chinesischen Religion. 

Die Kältewelle in Südosteuropa wird wahr- 
scheinlich den Rekordwinter 1928-29 noch 
übertreffen: in Ungarn werden Temperaturen 
bis zu 28 Grad Kälte gemessen. Der Platten- 
see an der Grenze zwischen Oesterreich und 
Ungarn weist eine 18 cm starke Eisdecke auf. 

Nach Berichten aus Valencia haben die 
rotspanischen Truppen wieder erhebliche Ver- 
stärkungen erhalten und eine Umzinglung 
durch die Nationalisten abgewehrt. Die Kämp- 
fe um Teruel werden trotz grimmiger Kälte 
fortgesetzt — man spricht von der grössten 
Schlacht des ganzen spanischen Krieges. 

flbfditaDsgcuf} aus Sonta Cothücina an Das 

,,Sdiuirchiif Dautrdilanö". 

Traumschnell waren die Tage des Schul- 
schiffbesuches enteilt. Am 27. Dezember vor- 
mittags 10 Uhr war Sammelappell im Ver- 
einsbund: Kapitän Sieck trat vor seine 66 
strammen „blauen Jungen" und brachte den 
Joinvillenser Gastgebern herzliche Worte des 
Dankes dar. Unser Ak Fritz Kölling gab da- 
rauf in seiner bekannten humorvollen Art 
dem Abschied die richtige Wende, der übri- 
gens dann noch kein endgültiger sein sollte. 
Für den 30. Dezember gab nämlich Herr 
Kapitän Sieck in liebenswürdiger Weise vor- 
nehmlich den Gastgebern Gelegenheit zu ei- 
nem Besuch an Bord des Schulschiffes. Von 
dieser Einladung machten etwa 100 Volks- 
genossen freudigst Gebrauch imd begaben sich 
teils mit dem Babitonga, teils mit der Bahn 
nach São Francisco, um an Bord der „Deutscli- 
land" den Zauber der Segelschiffromantik zu 
erleben; die Reichsdeutschen aber sicher auch 
mit dem beglückenden Gefühl, dort wieder 
einmal ein Stück Heimat betreten zu dürfen. 

Und wie wir dort alle aufgenommen wur- 
den! Bei Kuchen, Schokolade, Musik und 
Tanz herrschte bald eine sprühend-jugendliche 
Lustigkeit. Es waren Stunden unwiederbring- 
licher Freude, die viel zu rasch verrannen. 
Schon senkte sich die Sonne im Westen ge- 
gen die blauen Berge der Serra und unser 
,,Babitonga", der in seinem langen Dasein 
viele deutsche Schiffsbesuche miterlebt hatte, 
legte bei, pfiff kurz und hart und tat so, 
wie das vernünftige Alter, wenn Jugend nicht 
über Unabänderlichkeiten des Lebens hinweg- 
kommen will. Nun musste Abschied genom- 
men werden. 

Viel weisse Tücher flattern und werden 
kleiner und kleiner; der vveisse Rumpf, die 
Masten und Rahen werden formlos im sin- 
kenden Abend, aber in unäern Alltag hinein 

nehmen wir den Besuch des Schulschiffes 
„Deutschland" als ein schönes Erlebnis. 

In der Morgenfrühe des 3. Januar 1938 
schallen Befehle über Deck; es herrscht ein 
reges Treiben. Segel gesetzt und Anker ge- 
lichtet! Seemann ahoi! Eine leichte Brise 
nimmt die „Deutschland" hinaus auf den wel- 
tenverbindenden Ozean; sie will heim nach 
Deutschland. 

Tausend herzliche Wünsche begleiten Sie, 
Herr Kapitän Sieck, Offiziere und Ihre blauen 
Jungen und Sie alle fühlen sicher unsern Auf- 
trag, dass Sie die Heimat grüssen und von 
uns hier draussen viel erzählen sollen; aber 
nicht nur von der Grossartigkeit der brasi- 
lianischen Küsfenlandschaft im allgemeinen, 
nicht nur von dem Getriebe des Welthafens 
Santos, der von Brasiliens Geltung im inter- 
nationalen Handel kündet; Sie sollen einmal 
ganz im besonderen erzählen von der stillen 
Bucht von São Francisco, und dass dahinter 
nach den blauen Bergen zu eine ausgedehnte, 
schöne Stadt inmitten weiten Bauernlandes 
liegt, das vor 87 Jahren deutschen Einwan- 
derern vom brasilianischen Kaiser Dom Pe- 
dro II. zur Besiedlung anvertraut wurde und 
welches sie als treue Bürger unter unsägli- 
chen Opfern und angeborenem deutschen 
Fleiss aus einer undurchdringlichen Wildnis 
zum blühenden Garten geschaffen haben. Er- 
zählt, dass diese deutschen Siedler auch in 
der heute lebenden dritten und vierten Gene- 
ration die deutsche Muttersprache noch nicht 
verlernt haben, erzählt, dass auch hier über- 
all die Weihnachtsbäume brannten, erzählt, 
dass Euch diese Stadt in ihrer baulichen Ge- 
staltung und mit ihren blumenbestandenen 
Gärten in den zwei Tagen Eures Besuches 
wie ein ,,Daheim" erschien, erzählt in Deutsch- 
land viel von Joinville. Ir. 

ESl 

Serlüiifrtc Scfülle eine® junscn Idimc^ 

3rgenbwann piept es mandimal bei fonft jtmrd; 
»ernünftigen jungen teuten beutjdiet: Hutes > 
J3rafilien. Unb wenn fie bie beutjVv 'spra 
nodi fo ausgejeidinet beljertfdien, tag man J 
fen jungen Ceuten, bie unfete Í3erufs!ameta 
finb, 5ur Creue gegenüber ilirer iJtu-tterfprai 
bem firbgut ifjrec Jlfinen, wirflidj bie unein 
fdiränfte Zldihing sollen fann — irgenbwann 
itgenbwie oetfogt einmal bie gldsflare Der?» 
unb bie meifterliafte öeliei'tfdiuni ber (Seban 
Unb biefe geiftigen 5c¥3Ünbungenrãugetn fidi ö 
aud) _^an3 logifd) in itgeubweldieti Jlnfseidinuni 
(£s weift bantt beifpielsweife cin\ fonft bucd) 
bereditigter unb aus einet bcftinimten (geifi 
iialtiuig bes Detfaffets gefdiaffcnet geitungs' 
fafe plöfelid} einen berattig blütienben Slöb! 
auf, bag man — wir bejieljen uns mit 
Anleitung auf einen 2luffaö im „Kompag 
imr mit fdimunjelnber «Erinnerung an unfeten 
weifen pliilofoptien lOilfietm Sufd; feftftcllen 

Jlnbrerfeits bemertt man biefes 
imc mit tiefem f^erjeleib. 
Jld) man will audj fiier fdion wicber 
nidit fo wie bie (ßeiftlidifeit! 

3)as ftetit fo im „patec ^ilucius" ui, 
natürlid; mit bem Stubenten ber Hedite, 
nacbfolgenben Säfee in ber genannten fatlicl 
Leitung fdjrieb, an fid} nidits ju tun. 

3mmertiin fragen wir alle unfete Cefe 
fid) über bie engen fteunbfdiaftlid)cn Bes 
gen in ber potitif, Kultur, UJiffenfdiaft unb 
fdiaft jwifdien Btafilien unb bem nationalfo 
fdieu ^eutfdilanb fid)erlid) flaret finb, als 
Iiunbertfünfsigprojentig ieutfdibtafilianifdiet 
fdireibét, was berattige ihmmilieiten eigentlij 
swecfen. lüit finb uns batübet feEjt flai 
äiditeu aber aus nafieliegenben (Stünben a 
fruditbare 2lusfptad)en mit Üeuten, bic wi 
rot Kampfesfteube übertriefenbe fmigtan 
flöten: 

„Es fragt sich aber, wie es überhaupl 
kommen kann, dass man uns unsere 
landsliebe und unsere Heimattreue 
feit. Schuld daran kann nur das Vc 
der Parteiorgane der NSDAP haben, 
jetzt das eingetreten, was wir vor Jahi^ 
phezeit haben. „Wir sollen jetzt die 
auslöffeln, die uns die Partei pin^h^ 

-f^t_ HO« -ats.iJ'i^-arynichfein. wF tnöl 
ten hi^liusdrücklich feststellen, dass T 
deutschbrasilianische Element schon seit jl 
und Tag einen verbissenen Kampf gegen a] 
Gleichschaltung und Landesentfremuungsi 
strebungen der NSDAP ganz allein und 
auf sich gestellt geführt hat. Die Brasilia 
anderer Ethnie sind der Meinung, dassL 
von uns vertretene Ansicht von der Hai 
masse der Brasilianer germanischer Etil 
nicht geteilt wird. Wir stellen ihrer Auff, 
sung nach nur eine unbedeutende MinderlJ 
dar. Der grosse Teil, glaubt man, werdj 
parteideutschem Sinne erzogen, trage das F 
ne Hemd und grüsse zur jeden passenderi 
unpassenden Gelegenheit mit „Heil LJ 
imd doch ist das Gegenteil der Fall 

T)et Brafilianet beutfd;cn Blutes ftub. j^ 
gans genau, wie et in feinen weiteren 
ntngen übet „Ifationalifierung" unter Ii 
auf bas fattiolifdie „Dolfsblatt" in porto 
unb ben „Urwalbsboten" aus Blumenau, 
bag bie beutfd)ftämmigcn Koloniften feit <il 
tionen an ilitet beutfdien 2ttt, iliren be 
Sitten unb iljrer Sptadic feftgetjalten babeJ 
bag mou fie bamats unb feitlict nidit ineEitui 
nidit weniger iliret Creue gegenüber Btafili| 
Berböditigte, als tieute. (£t weig gan3 genc 
bag öie Partei in ben t>iet 3<'Í!tcn i^res 
fteliens auf bie Seutfdibrafilianet feinen <£inflj 
genommen liat unb nitgenbs »etfudit liat, fie tf!i| 
tüatiltieimat 3U entfremben. £t weig, bag 
nidit bie Sdnilb bet pattei ift, bag in salittoá 
beutfdien Kolonien, bie feit befteE;' 
(Sottfeibanf immer nod) bas uroäterlidie €rbg 
in .filiten gebalten wirb. €r beftötigt felbft, 
fdion immer bas Zltigtrauen gegenübet ben beutfj 
ftömmigen JITeufd^n in Brafilien beftanben ijatf 
lange beoot bie partei bie Derbinbung 3wif| 
Jluslanbsl^eutfdien unb bem nationalfosialiftijf 
Seutfdilanb, swifdien Brafilien unb Deutfdil 
im Sinne ber oben genannten Besieliungen Bei 
ftellte. 

IPic finb übetseugt, bog bet beseidinete JfuffJ 
tatfädilid) nur einen Keil swifdien De>tl'd!lar| 
unb Brafilien treiben follte, unb swat '"dit 3u| 
itufeen bes einen ober anbeten Canb'S — foil 
bern jum (SebeiEjen bet biefen Kattoí«tn g^^ifíl 
überftaatlidier ZTiädite — ba es jfifdien beibo 
Itationen feine Jtusfpradie übet iie gebanflidio 
gwangsfonftruftionen unb bie foiitifdie (SefülilJ 
Dctlagerung bes jugenblidien beutfdiblütigen Ilul 
fafefditeibets gibt. 

3m übrigen ift bie Jlbfioit ber fjinfermännJ 
bei 3luffafefditeibets 3u ffjt, um aud) nid)t 1 
bet g?idiictteften Catnung fofott entlarot ju t»el 
ben. 
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präfi&ent pcUx Il<ja6e 65 <*!'• — 
priifi&ent b«r ZJcidjsmufiffammcr, petct iíaabe, 
feierte am 27. itocembec feinen 65. (SeBucts» 
tag. — Unfer öiR) jeigt bie neueftc 2(ufnal)mc 
üon prof. petcr Haabe. 

Z)et JDeil^na^fsmtmn 6eim Süßtet. 

Jhtf (£in[abung bes dEiefs &et KanjCei bes 5ü£!t«5, Heidjsteiter BouEjteir, trafen fici} bie 2Tiitat6citer 
unb 2tngefte[[ten biefer 3)ienftffel[c ju einer gemeinfamen iDeitjnaditsfetet im i^aus ber itieger. — 

£;ier ü6etreici)t ber lüeifinacfifsmann bem einen riefigen Cebfuájen. 

íOelttclotô Hs ínoton!<t6fa;^tcts £mft ^Çcttnc. — 
íüetfreforbinEiaber firnft fjenne errang am 28. Xlo» 
cember ben atfotuten JDettreforb unb çt3Íctfc mit 
einet 500»ccm»BiT!lö bie bisfier unerreicE^te (St' 
fdjwinbigfeit Bon 279.503 Sfunbeníiíomcter. 

£ i n f 5 : 

Uei ergäbe nmct 6iit 
6« £ufhJ»affe. — 2Im iCooember übergab ber 
©bcrbefetitsEjaber ber Cuftwaffe, (ßeneraloberft ®ö= 
ring, im ^liegertiorft (Safow bei Bertin an bie Hc" 
gimenter ber Cuftwaffe "íiõ neue Salinen. — Unfer 
Bilb jeigt (Seneratoberft (55öring cor ber .^abnen» 
fompanie. 

i < 

2Í e cf) t s : 

(Ein neues 6eutf(^cs (Srolpetk^rsflugjiug. — Die 
^ocfe^lüulf^ilugjeugtticrfe tjaben ein neues riernio^ 
torige? (Srogrertebriflugseug „£onbor" gefdioffen. í)íc 
21Tafdiine bietet in grogen ^luggafträumen bequem plafe 
für 26 perfonen unb entujicfelt eine iicdiftgefcfiujinbig« 
feit »on 375 5timbenfi[ometer. 

Cor6 auf ôcm (Dbctfals&erô. — 3n Be. 
gfcitung bes Zicidjsaugenminifters v. IteuratE; traf 
Corb.präfibent JEjaíifaj ju einem fimpfang burcfj 
ben 5üliret auf bem ©berfatjberg ein. — Corb 
fjatifar (lints) unb 5t«i£!fri^ f- iteurati). 

nu5oIf fpr<t^ tt>i€Ô<t am Ít>eil^a^tsalbíit{». 

Dct Stettoertreter bes pEirers, Heidisminiftec Hubolf Ejeg, fprad) aucij in biefem 3a£!i:« 
fjeitigabenb über bie beutfdjen Senber ju ben Deutfdien in aller lüett. 

Deutf^lon&s Kolomalptoniete unb OJer!. — 
6uftati rtad)figa[ »ar einer ber bebeutenbften beut^ 
{diel Ufrifaforfdicr, ber bis \885 in Cogo 
unb Kamerun tpeitte unb bort bie beutfdje flagge 
qíÊtê 

ÍÍ e d) 15 i 

StaatsBcfUi^ 6cs itliniftetpräfiienien (Bcrinj in ^ams 
bürg. — Unfer Bitb jeigt (Söring im (Sefprädj mit 
bem „Jlaiwebcr", einem befannten i'jatnburgct ©ri» 
ginal, ber bem 21(inifterpräfibenten einen ed^ten iiam« 
burger 2la[ überreidjt. 

£ i n f 5 : 

Seftauffü^nmg im Scutfiä^en ©pem^aus anläglii^ Jet 
^a^testagung 6er ííSsKuUutgemetníe uüb bet HS® 
„Kraft Mtr(^ ^«n fran» 
jöfifdien Botfd^aftcr in Berlin im (Sefprädi mit 3)r. íu^. 

cm 



Jwitag, {»«n 7. l" 2>íuif^t 

btci ®5eaiiöatnpfccti íjaben beuffdic JtcBeifer ©ibrat» 
tat gefeficn iiiib öic aftifanifdjc Kiiftc, &ct lüitn« 
pe[ bcr nS^ißcmciiifdiaft flatterte cor ®can «nb 
Jltgicr. J(n Sardinien wor&ct ging &ic Hctfc iiad) 
íteapct, wo pompcji unb öic jauberEiaftc 3'iífl 
£aptt befudjt tourbcii. 

cc Urlaub lint, fo ftcljen für itiii in ottcu ®aucti 
ijuiibertc oon bereit, bie itiu in bie fd;ön» 
ftcii Zicifegebiete bringen. 

€s gibt in X)eutfd}[ant> Ijeute fanm inel)r ein 
Bat» ober einen Kurort, in i>en nidjt bie Kbi-^ 
güge .fai;ren, unb bie ZlusCänber, öie ber IDeg 

neuen 5d;iffe ber 2.t5=(Semeinfdiaft „Kraft burd; 
5reube", bie eigens für blefe auf ben 
J^amburger iOerften gebaut roerbcn unb bie 25 000 
Eonnen groß finb, fertig fein unb ats »eitere 
®ro§[ciftungen bes Britten Heidjes in ber 
be öeugnis eon bem ccnftEiaften Sosiatismus 
Deutfdjtanbs abfegen. 

Don alten Cinridjtungen bes neuen - Deutfdilanb 
bat bie lt5=®enieinfdjaft „Kraft burd) ^renbe" 
in ber übrigen lOelt üieKeidit bos ftärffte €d]0 
gefunben. 3)as mag baran tiegen, ba§ bie Cei« 
ftiuigen biefer Untergtieberung ber 2)eutfd}en JJr« 
beitsfront, bie im Dcrfaufe weniger 

Bie Sdiiffe bleiben ben ^anjen lüinter im 
ZlTittefmeer. Regelmäßig bringen Kb^^gng« beut» 
fdje iirbeiterurtauber über bie Jtipen nadi (Se» 
ima unb Denebig; bort befteigen fie bie Dampfer 

Jlrbeiter als tDettreifenbe — bas gibt es nur 
in Deutfditaiib. X>as ift bie öcrwirftidjung eines 
Crciumes, ben bie Sosiaiiften feit 3otlt3eE)ntcn 

(Blüdli^c Jltbeiter, &ic für 6te foftenlofe S«^tt máí 3taltcn werben, 

3U einer jefjntagigen ilmfatjrt imd) 3f''iicn. iie träumten, unb ber non ben JlTarfiften fo 
feilen bie Kolumbusftabt (55enua, befudjen iteapel ats CocFmittel mißbraudit tcurbe. ^ 

füEirt fie weitet an ber gtied;ifd)en 3"ífí Korfu 
rorbei in bas teisoolle Küftengebiet 3"3i^íf<^tt'ií"5: 
bann getjt es übet bie bfaue Jtbria nadj üene» 
big, wo bie 5d)iffsteife iEjr £nbe finbet. Bort 
icarten fdjon neue Hrtauber, bie nun bie 
umgefelirt i^on Denebig nad) (Senua madion. 

n<sn Sei- - ..ayi {lie »^f6e 
Snxíttjiúi ^a^tc „SoäialifHf^ 

^a6cit nic^t «iite einäige UtltmBsretfí für Oiffifi^« 
Jitbcitet fcrtiggebtiJi^t. fiet ilatioitalfojials 
lismus fc^ufen eine Ciitri^tung, «it i>et ílíinioneit 
5(^affcní>e Jíitteil ^abm, uití» Wc aus 6cm Ccben 
bes bcttifc^eit JttSeitcts ^eui« nii^t m«^r tDcgjUä 
frcnfen ift. 

uniiergleiditidje írfoígstutcc aufweifen, fo beutlid) ins 2íeid} füljrt, jätiten es ju i£;ten intereffan» 
inie faum etwas anbetes bie 5orge bes Britten teften Êríebniffen, bag fie am ilEjein ober am 
iieidies um ben ilrbeitet bofumentierte. gum »ei- Bobenfee, auf Borfum ober Hügen, in ben 2llpen 
tcren ift ber (ßrunb oljne gweifet barin ju fud;en, ober im fjarj ober fonftwo mit beutfdien J(t« 
baß bic //Kraft butdj 5reube"íUr[aubsreifen über beiterurCaubern jufamnicngetroffen finb. 

2(l[cin in biefem lOinter \^ö7/öS werben 
3 0 0 0 0 b c u t f d^ e J( r b e i t e r aus atten 
(Sauen bas firtebnis einer fotdjen 3tnlicn» 
reife tjabcn. itädiftes 3ntji" Sic 5iib[ 
nod) erl^eblidi gefteigert, ba bie itadifrage un» 
gebouer grojj ift. Bann werben and) bie erften 

5o ift es auf bem (Sebiet bes lltfaubs, fo 
ift es audj auf unjätjtigen anbeten (Sebietcu, 
unb wer fidj barüber nod) (Sebanfen mad^en will, 
wo bas „parabies ber Jtrbeiter" ift, ber mag 
nur bie feften Catfadjen einanber gegenüberftetten. 

ílíit „Kraft &ut«^ 5rc«i>c" na(^ ítortfígen. — t>ie Utlaubic genielcn 6!« 

t>atütct hinaus i^at „Ktaft 6utc^ «'"c 
ganjc flotte »oit fd^önm, gto^c» UcBetfeebamps 
fern jut Uctfiigung, &ic ftäitbig mit Jltbeifctn 
iÇoi^Jeereifen uitíítne^mctt. Ucbet etití ílíiUioit 
fugten mit Wefíit Si^iffcn We Stot&f« 
na^ ííott»>cgcit utií> «tieíteit 6ic gtolatlisttt 
5Íotí>e. Ifc^ntmifíníí ma^tíit 5ltl<mtiít«iftn nad^ 
Eifíaboit, Jlía^etta un6 jtt ^en Jtjoten. 

Unb in biefem 3'*^!'^® Kb^^^fotte tunb 
um IPefteutopa ins iTlittetmccr gefatitín. ^uf 

bie (Stensen Bcutfd}[anbs l^inausgeljen unb mit 
ibncn ben 2tus[änbetn ein Stüct praftifdjer ita» 
tionatfojialismus cot 2(ugen gefüEirt wirb. 

Barübet fann öie iPelt nid^t tiinweggeEjen; ber 
beutfdie 21tbeitet ijat fjeute einen iebensftanbarb, 
ber iiod; 3U feinet unb bei feinem Dolfe 
ba war. <£t geflt tegetmägig in bie ©per, er 
fieijt in ben Ct;catern tjodjwertige 3nÍ3enierungen 
pon Sdjoufpielen, et treibt Sport alter Jtrten — 
midi íífittn, Cenniä, (ßolf, 5fi uf»,, unb winn ,Kraft butä} träniert ni^t mir im Sommer — ^i«t «in ftö^li^r Sfiiuisuj, 
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Fvvie Ackerbauern Iffi Érbhofgesetz. Kö- 
(t ist beides, Scholle und Sprache. 

fubr 

|is dem Persischen hatte sich der Eng- 
Wort und Begriff Pajdschama geholt, 

Ihte es ein als Pyjama, und sprach es 
l^ama. Der Deutsche war so glücklich, 

^n England beziehen zu dürfen, und wer 
^licht sprach, war ungebildet. Schlafanzug 

läre zu deutsch gewesen. 
Aus dem Englischen durften wir so frei 

sein, die Kautsch zu beziehen, — schreib 
Couch. Keine deutsche Frau durfte wagen, 
Ruhebett zu sagen, ohne sich lächerlich zu 
machen. — 

Wir wehren uns gegen die Einfuhr, den 
Import überflüssiger Fremdwaren: Holz,.;Eier, 
Butter, Wein sollen auf deutschem Boden 
künftig gewachsen, sein. Der Deutsche kauft 
deutsche Ware. 

Nur in der Sprache nicht. Da bevorzugt 
er fremde Ware, führt immer neue ein, ob- 
wohl wir rigene gute haben, und vergreift 
sich an fremdem Wortgut. 

Hier klafft eine Lücke. Der Deutsche ist 
mit Recht empfindlich gegen Störung, Durch- 
kreuzung, Hintertreibung von Gedanken und 
Grundsätzen, das Deutschtum zu beleben, zu 
vertiefen, zu' verinnerlichen. Ist es nicht — 
'Sabotage, wenn gerade die Zunge, die jeder 
Deutsche im Munde fragt, sich immer mit 

jneuen Auslandwörtern herumzuschlagen hat? 
Folgerichtig wäre, dass in Deutschland 

Line reine deutsche Sprache geführt, dass ent- 
behrliche fremde Wörter ausgemerzt und 

ranzösisch den Franzosen, Englisch den Eng- 
ländern überlassen würde, — soweit es sich 
in der deutschen Sprache herumtreibt. 

Die Einfuhr fremder Wörter sollte mit 
Zoll belegt werden I 

IDerstanben ? 

Ein Ausländer kam nach Deutschland und 
fragte an einer Auskunftstelle: 

,,Wohin ich mich wende, höre ich das 
Wort Apparat und kann es nicht verstehen. 
Es scheint nicht deutsch. — Bitte, was ist 
ein Apparat?" 

Dies fragte er am Fernsprecher. 
„Ja," sagte die Auskunft, „so rasch geht 

das nicht. Ich werde nachsehen." 
Und sie schlug einen Wälzer auf. 

Äm Sonm 

Zum zweiten Male im Laufe des Winter- 
hilfswerks 1937-38 werden die Volksgenos- 
sen in São Paulo von mir, dem allseits an- 
erkannten und geschätzten hauptamtlichen 
WHW-Helfer Eintopf, an diesem Sonntag 
(9. Januar) zur erfolgreichen Mitarbeit ein- 
geladen. Jede Frau,, jeder Mann, jedes Kind, 
alle Kameraden und Freunde, die sich zur Ge- 
meinschaft der Deutschen im Ausland zäh- 
len, können laut nachstehendem Plan ihren 
guten Willen in eine noch bessere Tat umset- 
zen. Ich erwarte euch also pünktlich und 

lintopfessen! 

hoffe, dass ihr in weit grösseren Mengen als 
im NoVember erscheinen werdet bei: 

Ortsgruppe Nord im Deutschen Sportklub 
Canindé. Bond 49 ab Largo São Bento bis 
zur Endstation. — Essen ab 11 Uhr. 

Ortsgruppe Ost in der Deutschen Schule 
Moóca-Braz, Rua João Caetano 101. — Es- 
sen ab 11 Uhr. 

Ortsgruppe Süd im Saale Mertens, Indiano- 
polis. Essen ab 11.30 Uhr. (Löffel mitbrin- 

Ortsgruppe West in der Gesellschaft Ger- 
mania. Essen ab 12 Uhr. 

„Der Eintopfsonntag ist ein Ehrentag der 
deutschen Nation, und jeder, der sich davor 
drückt, ist ein charakterloser Schädling an 
unserem Volke. Wir glauben, dass wir durch 
so sichtbare Demonstrationen das Gewissen 
unseres Volkes immer wieder aufrütteln und 
jedem einzelnen immer wieder zum Bewusst- 
sein bringen: Du sollst dich als ein Volks- 
genosse fühlen und du sollst Opfer bringen. 
Wir wollen der ganzen Welt und unserem 

Volke zeigen, dass wir Deutsche das Wort 
Gemeinschaft nicht als leere Phrase auffas- 
sen, sondern dass es für uns wirklich eine 
innere Verpflichtung enthält. Das ist unser 
Krieg 1 Wir sind im grössten Eroberungsfeld- 
zug der Welt begriffen, nämlich, wir erobern 
uns unser deutsches Volk..." 

O 
(Adolf Hitler bei der Eröffnung des Win- 

terhilfswerks 1935-36 am 9. Oktober 1935.) 

zukünftig, — wohin gehen in Deutschland 
Ausländer, um gut deutsche Sprache zu ler- 
nen? Bitte mir sagen, und in England bekannt 
machen. Gute Werbe für Reise. 

Wir in England nicht haben deutsche Wör- 
ter aiif Speisenkarte. Deutsche können gut 
englisch lernen in Essen bei uns, kommen zu 
uns. London nicht so schön als Berlin, aber 
echt englisch gesprochen. 

Alles richtig. 
William Buxkin. 

Einst 

Es gab deutsche Wörter, die zum eisernen 
Bestand gehörten bei Volksrednern, vielleicht, 
weil sie ein bisschen knallten, wie Element, 
vehement, Sakrament. 

Eines war evident. — Einleuchtend, au- 
genfällig uniriss nicht so bündig. Das an- 
dere war eminent. Gewaltig, ungemein wäre 
zu schlicht gewesen, wir konnten eminent nicht 
missen. Noch kennen wir den Titel Emi- 
nenz, — wie ja alles Ueberragende einst un- 
möglich deutsch, nur lateinisch angesprochen 
werden durfte: Magnifizenz, Exzellenz. 

Das dritte Wort war prominent. Es war 
unentbehrlich. Die Prominenten hätten sich 
bedankt, nur „Hervorragende, Köpfe, Spit- 
zen, Geister" genannt zu werden. Prominent 
war viel evidenter, es war eminent prominent. 

iDeutschland war Lateinland. 

®as Einbeltswort 

Es ist schon vielss besser geworden. 
Das Einheitswçrt für den Vorgesetzten war 

einmal Schef. Es war französisch, vom la- 
teinischen Caput, Kopf. 

Wenn es ein Bankfräulein sagte, so war 
es der Bankleiter. Wanns die Frau Wirtin 
sagte, so meinte sie den Koch. Gebrauchte 
es der Arzt, so wars der Oberarzt. Der Zei- 
tungsmann meinte den Hauptschriftleiter, der 
Beamte den Amtsvorstand, der Zuckerbäk- 
ker, der Klempnerlehrling den Meister. Al- 
les war Schef. Es gab Schefingeniöre, Schei- 
piloten, Schefkaminfeger, Schefsteinklopfer, — 
Schef, Schef. Bloss keine Köpfe, Häupter, 
Erz- und Obermeister. Jeder Deutsche war 
ae» groorene Schef. 

Wir dürfen um das Wort Führer dankbar 
sein. 
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T>ei' ficbcnjäEjngc £;ccbert {Ll]cimtc3cf Begab fidj auf 
bcn fjciligcn See bei Serliii, um einige Í5[e§£!ü£;nef, 
öie eingefroren tt>aren, 3u befreien. Das €is brad) 
aber, unb bec fleine ijerbert cerfanf in ben 51«" 
ten. feft nad; ittinuten getang es einem an» 
tnoEinenben ZHanne, ben S« retten, itad; 
breiftünbiger unermüblidier Jlrbeit ift es ber 
iDe[]t gelungen, ben {[einen Cierfreunb ins Eeben 
jurücfäurufen. Jier iEicrfcfjufeDerein bereitete i£;m 
burdj Bcfdierung non Spieífadjen ein frenbiges 
lüeit)nad)tsfeft int paut^iRerEjarbsSfiff. 

^cfui^ Jt&olf iÇiílcts in btt iapmttf^cn ^otfi^aft jum bcs JtnHfomtttiíMt=5t6tommítts. — 
2lnlä§Iid; bes 3a[jrestages bes Jlntifominfetn«2lbfommens ceranftattete ber japanifd}e Botfdjafter in Ber» 
iin, ®raf OTuffiafoji, einen £mpfang, an bem aud) Jlbotf fjitler teitnaEjm. .Unfer Silb jeigt bie 8e« 
grügung bes 5ül|rcts burdj (Sraf ZTtufliafoji in ber Boi|d;aft. (Sanj tinfs i?eidis[eiter Jíofenberg unb 
im fjintergrunb 2ieidisjugcnbfii£)ter Botbnr n. Sdjirad}, Stoatsfefretär Cammers (Ijinier bem japani- 
id]cn i?otfd!after), baneben 5taotsfefretär unb ItTinifterpräfibent (Seneratoberft (Soring. 

3a^inutif ftkti «Tofima tOa^nets 100. ««6utís= 

taçj. — ;ini 19. Í)e5eniber beging Öayreuft) mit 

einer großen 21iorgenfeier ben (00. ifieburfstag 

feiner €E)Knbürgerin Cofima iUagner. 3n ber 

!l?anbel!ial(e ber £ubir>ig»Sicbett«,^effba[le lourbe 

eine Hüfte con ,frau iofima iüagner entbüflt. 

Itnfer i?i[b jeigt ^rau íofima lüagner mit 

rem 5obn Siegfrieb in Bavrenlb. 

£ i n f 5 : 

Sunt ^efuc^ £ot& ^alifaj' in Setiin. — Don (infs 

iiadi red]ts: £orb«präjibent fjalifar- unb Heidtsaufjen» 

minifter 5rEir. r. Iteuratb bei ber Jtbfabrt aus J.5er- 

[in 5um fflberfaljberg. 

Ii e d; t s : •• 

ílíeiffetwetíc 6<í t^üringif^^cn Spt«ln)atcnin6ufttic. — 

Unfer Bilb jeigt „iiänfet unb Bretel" mit ber fiere. 
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Seettos, 6en z. 3<trawt 1&3S 

Ze&Mbmde^ 4üi' 

,,IoÖe$iietöchtec" am ßucfücftenDamm 

Ein ßopitel ooni&en „Juöenoecfolgungen" in DeutídilonD 

„Utter^attpt ift jd olles ^eute oetju^ci. ltn= 
fete Simte fht6 ht allem lefeeniig, witfer ®ctft 
tcgteti &ie tDelt. Wir ftitJ 6ie %tcen; 6emt, 
was ^eutc ílíai^í ift, ift uttfms ®eiftcs KittJ. 
a)ii finJ ni^t mc^t (ms5Utrei&eit, wir ^aUn 
6ie Haffen 6uti(^fe^t, »erf(^än&ct, 6ie Kraft gcs 
ßrcidjcn, alles tnür^e, faul uiti» morfi^ gema^i 
mit unferer a6seftan5>etteit Kultur. Unfer (Seift 
ift ni(^i me^r ausäurotteii." So fd^rieb &er 3u6e 
Kurt ÍTÍUíenjí* feitiem SU|^i „Z>et 

gion." 
ílíit 3vnif(^et ©ffen^eit ííitplít mit itiefcn 03oi= 

teit ein ^u&e fel6ft 6as iftiterfte iOefeit Í»e5 3u= 
frenlums. „U)ir i^aöen fcie Kaffem ôuic^fe^t, wts 
f^än&et, i>ie Kraft gebrcx^ítt..Seutlic^er lägt 
fi;^ 6er uni^eiloolle (Hinflug &es 3u{>«tttiimä auf 
6ic gefamte Kultur un6 »öllifi^e Kraft i»er jinis 
lifierten iXationeit ni(^t umriigeit. Uni» &0(^, ein 
leil &et fölfer &elte6t noe^ immer, 6ie klugen 
»or 6em 3u&enproblem ju »erfülle|eit, ja, fii^ 
3um SOj^walter i^rer lotengräter ju m<j(i^-en. Jluss 
länöifc^e, insbefcn&ítíe angelfäi^fifc^e Siituitgen in= 
fycn immer wieder ôie itTärjc^m »Ott angetlic^en 
3u{>enpetfol3un$e»t in Dcutfi^Ianfe iur^ We Hos 
tationsmafic^inen, um an We JCtäiten&rilfen i^rer 
SEefer ju appellierin un> Stimmuit^ jegen t»eutfd^= 
lan6 31t moj^en. tDie es mm mit ôen „^uíens 
»etfolgungen" in ?>«utfid^laii5 in tüirfli^íeit 6es 
ftellt ift, fei in Mefem Jtuffa^ in fnapptn gügen 
{•arseftellt. 

* 

U?cnn CS waljr ift, rcas öic austänbifctic ptcffc 
fdircibt, &a§ bcn 3wi>cn in 3)eutfct;[anb nidit nur 
jcbi K)irtfdiaftlid?e Betätigung genommen roocben 

^i, jtplicfn öag-fi? 'Pcrfctgt un& gcliifet würben, 
bann finb bic 3«í'íti cntwcbcc bas bümniftc ober 
bas inutigftc Dolf. Das bümrnftc, wenn fic in 
cinctn £anb bleiben, öas nidjts non iEincn wiffen 
will unb il^ncn feine friftcnjgrunbtage bietet. Das 
mutigftc aber, wenn fie trofe aller Derfolgungcn 
in Deutfdilanb nusf^arren. Die Jlnnabme, bie 3u<= 
bcn feien ein mutiges Dolf, bücftc atierbings 
feiner ernftbaftcn probe ftanbt)a[ten; es liegen 
ju riete entgegengefefete Beroeife not. Bleibt nodi 
bie fogenannte „gefellfdiaftUdie Diffamierung". £en» 
ten wir erft einmal unfere Büdc nadj (Englanb, 
wo 3uben in nidit gerabe unbebeutenber 
leben. So feljr ber 3ubc bas wirtfcijafttidie £c« 
ben finálanbs bctictrfd]t, fo wenig gelingt es ilim, 
in bie englifdie „Society" cinjubringen. ©n un» 
fiditbarer Sd)u(5wall, cor (Senerationen errid)tct, 
unb beute nad; wie cor oorbanben, oerwelirt es 
beni 3uö«ii> als g[eid)geaditctcs (ßlieb an beni 
gefcltfdjaftUdien £ebcn inglanbs teitjunelimen. Sludi 
materieller Befit; cermag biefen Sdfufewall nidit 
3U fprcngeii. tt>cnn es einjelnen 3u&ci' gelungen 
ift, eine gcfe[lfd)aftlid)c Stellung ju erlangen, fo 
befagt bies nidits. 3m großen unb gansen ge« 
niegt ber 3«^« €iig[anb fein gefellfdiaftlidies 
2lnfel]cn. Die „gefellfdiaftlidic Diffamierung" ber 
3ubcn, bie englifdje Leitungen Dcutfdflanb uor» 
werfen, fann ebenfogut für finglanb felbft in 
Jlnwenbung gebradjt werben. 

2UläU fdiled]t fdjeint es ben 3uben in Deutfd]« 
lanb bodj nid}t ju gel;en, fönnte' man fid) bod| 

( il^r Derbleiben in fo groger 3abt anfonften nidit 
erflären. Dag es bie 3ubcn mefjr baju brängt, 
bie öft(td]en (ßljcttos als Deutfdjlanb ju oerlafe 
ien, mag jebem flar werben, ber einen Blic! 
in bie 3uí'í"r'iertet öftlicber Stäbte geworfen Ijat. 
gerluniptc tSeftalten in fpecfigen Kaftanen, in 
fdimutjftarrenben Straßen ftreuuenbe Ijunbe, jauä 
fenbe IDeiber t>ot baufälligen £jäufetn bilben eine 
bcutUcbe ^'■s £ebcnsftanbarbs ber oft» 
lidien 3uben. Ucbcratl, wo 3ut'iii auf engem 
Hauni unter fid) leben, licrrfdjt Sdjnm^ unb ^er» 
lumptljeit. rtuc bort, wo fie untertaucben fönnen 
in einer frembcn Haffe, gelingt es iljnen, fjodisu» 
fommen, weil fic eine groge iäljigfcit befi(;en: 
frembc 2trbeitsfräftc für iljrc gwecFe 
a u s 3 u n u c n ! 
. Die llnfäljigfeit aber, felbft aufbaucnbc 2ltbeit 
3U Iciften, begegnete unfercm Sonbcrberid;terftatter 
Kurt (5 a Y c r »älirenb feinet Heife bürdj bic 
jübifd]en Sieblungen in paläftina auf Sd^ritt unb 
íEritt. Darüber ift in auslänbijd;en rtus 
nat;cliegenbcn (Srünben atierbings nidjts ju lefcn. 
Umfomclir aber über bie „£eiben" ber 3"^«« i'i 
Dcutfdflanb. 

Oon (BerÇart (Brüninger 

€s fcbcint, als Ijätten bie auslänbifdicn gei« 
iungen feine Korrefponbenten in Deutfdilanb, bie 
gewoljnt unb fätjig finb, bie Dinge im £id)t ber 
Catfaclien ju befcljcn, fonft fönnten nidjt immer 
wicbcr bie u n f 0 d? l i d) ft c n 2TÍ c l b u n g e n iij^ 
ren lüeg in bie ÍDelt net)mcn, um bort leid]t ju 
beeinftuffcnbe (Semütcr in fünftlidien Jlufrutir 3U 
pcrjeben. Ifir fönnen bcn Urljebern biefer (Sc« 
rüdite imr bcn Hat geben, an einem Sonnabcnb 
über bcn Berliner K u r f ü r ft e n b a m m 5U bum« 
mein unb bort mit offenen Jlugen bas watirc 
(Sefid^t ber angeblidien 3ubenricrfot» 
g u n g e n ju ftubicrcn. Jim Sonnabcnb ift bic 
bcitc ®elcgcnl]cit, benn: ber Sonnabcnb ift ber 
Sabbat ber 3ubeu unb ber Kurfürftenbannn ift 
ber íErcffpunft ber jübifdicn Bcoolfcrung Ber^» 
lins. 

3u bcni quirlcnben (Scwinnnel, bas fidt bcn 
Kurfürftenbamm auf» unb abfdjicbt, treiben un» 
oerfennbar jübifdic (Sefid}tcr an bem Beobadjter 
uorbci, eines hinter bcm anbern, jabllos, faft in 
ber ílícbrbcit. 2tusgel)ungert, in abgcrijfcncr Klei« 
bung? 3m (Segenteil, elegante, läffige Snobs 
âwifdjcn feiften Ifcingefiditcrn, aufgebonnertc 3ü' 
binnen in teuren Uml^üllungen. Unb wer nodi 
meljr feljcn will t>on ber „2lrmut" ber 3"ben, 
ber gelic in eine jübifcbe Bar, wo pomabifierte 
3uben mit com Sd]wi^cn etwas elegifdi ver- 
beulter Bembbruft fid) nad; fiebernbcn ilTufifflän« 
gen ausfdilicglidi bcm Canse wibmen, fo als 
gäbe es feine 3ubcnr>erfolgungen. 3" tiefen Klub» 
fcffcln figcn (Sefdjäftsjuben unb tätigen ungeftört 
it)rc 21bid;lüffe. 

Unb wir gcljcn weiter, betradjtcn uns bie 5ir» 
mcnfdiilber in bcn cornclimcn (Befd]äftsftra§cn unb 
wir ftellen feft, ba§ bie jübifd]cn (Scfdiäfte bic 
bellften £iditreftamcn unb bie teuerften Jluslagen 
l)abcn. 3" mandjen Strafen fdieint es faum 
mögltd;, einen fiinfauf 3U tätigen, wenn man 
nidit in ein jübifdjes (5efd}äft gef;cn will. 

Jl6et es fin6 bc^c^ Se^nlaufenòt »on 3uéen 
au«gcJ»an6ett? (5iwi|, einige JEm«fen& 
ien Berlin »erlaffen, «6et 60i^ niiä^t eine fo 
grofe Sa^l, wie }n(m »ielleid^t anjwite^men a<s 
neigt wäre. 3m ^aíju 1936 Jeifpielsweife fin& 
12 094 aus Berlin pet3ogen. Mm 
je&c»^ nii^t eine ju grofe ^Ciide" «ntftei^en ju 
lajfen, (in& 7X27 3u6itt jug«3og«n. »on 
&en tPeggejogenen gingen nid^t «Ite etwa ins Jtwss 
lan6, nein, 2494 3tt6cn fonnten fi^ «nf^einíní» 
oon 6em „»fr^agten" Seutfi^IanS nid^t trennen, 
frenn fie fud^ien fi(^ «in«tt tOo^nfi^ in einem 
&er feeutf^en (Baue. X>er JlbwaniierungsüBerfi^ul 
ift aTfó nií^t fe^r wefentlic^, ttni» man Jarf iess 
^alb wo^l annehmen, 5a| ôie 3u&en in J>eutf^a 
lan5 nii^t fo „»erfolgt" t»>et&eit, wie ôie auslöns 
bifíí^c preffe i^ren Cefern mit grofem 5tufwait& 
an í)r«áerfi(^wâtje meisjumad^en »erfud^t. „lEoixss 
oerä^ter" ^a6en wir nod^ leinen unter Jen 3u6en 
getroffen. ®6 noi^ ein ^M&e in ?)eutfc^lan6 wä= 
te, wenn i^r £e6eit 6eí>toí^ wütJe? 

Die abgcwanbcrtcn 3ubcn Ijattcn faft burdjwcg 
triftige (Srünbc, fid) einer autoritären unb auf 
faubcre (Scfd)äftsprattiten bcbad)tc Hcgierung ju 
cntäielicn. üon bcn im 3''tire \()56 ausgcwanbcr» 
teil 3uben waren allein 7000 otine Beruf. 5ür 
berufslofc i£jiftcn3cn l)at ber neue Staat allerbings 
feinen Haum. 

Zlbcr bie in Berlin verbliebenen 3"^«" wok' 
neu bod) fidjer in finftcrcn (SE;ettos? fjalten wir 
nmfd)au: bie Dillcngcgcnb bcs Besirfes JDilmers« 
borf weiftt nid)t weniger als elf t)om 
£j u n b c r t feiner Êiríwolincr als K 0 n f c f f i 0 n s» 
jubcn aus. ÍDir betonen: Konfcffionsjuben! Die 
3«bcn, bic fid) aus „äi»ccfmägigfcitsgrünben" tau« 
fen liegen, finb leibcr nod) nid)t 3U er» 
f a f f c n. 3m gcfanitcn Berliner IDcftcu unb Süb» 
weftcn, alfo qoo, Kurfürftenbannn, Sd)öncberg unb 
tDilmcrsborf, ber als IPolingegenb bemittelter Krei» 
fe 3U gelten bat, woljncn runb 60 000 (Slaubcns» 
juben, bas finb über <^0 uf) aller in Berlin 
lebenbcn (Slaubcnsjuben. 

Ejcutc nod), im 3<'iltc' \357, ift bas Ber» 
liner i)anbelsgewctbc. wcitgebcnb in jübifcben i^än» 
ben. 3" gewiffcn afabemifcben Berufen ift bas 
Bilb nicbt anbcrs. (Srcifen wir einmal 3um Ber» 
liner Jlcrjtenerseidjnis ber Kranfenfaffen: Dicrsig 
com £;unbert ber Berliner 2ter3te finb Haffe» 
juben ! (Einige ärstlicbc Spezialgebiete werben 
pon 3uben be£ietrfd)t: Don J,?9 5ad)är3ten für 
iraucnleibcn unb (Seburtstiilfc finb 62 3"i'«n> 
Bon 70. Hernenärstcu 36 unb unter 27 Spejialiftcn 
für ZTiagenleibcn bcfinben fid) —■ 23 (breiunb« 
Swanjig) ' 

Allerbings aus bem fulturcllen £eben 
bcs beutfd)en Dolfes würben bie 3"^«" bereits 
cor 3ai)rcn ausgcfdjaltct. Dies war meljr als 
notweijbig! 3Í!r jerfefeenbes Creiben liafte fd)on 
alljn lange mit ben lieiligftcn (Sütern ber Kation 
Sdiadier getrieben. Der 3u^e ift r)on itatur 
aus ein 5cinb jcber nationalen Kraftentfaltung. 
Unb ganj abgefet)cn oon bcn raffifd)cn unb dia» 
rattcrlici)cn £igcnid)aften, bie ben 3uben ju un» 
ferem fd)limmften 5einb fteinpeln, beftelit eine 3'i« 
tcrnationale ber 3ubcn, bereu 2lrbeit in ber Be» 
fämpfung bcs cigenftaatlidicn £ebcns ber Ha» 
tioncn beftel|t. Dafür finb fprccbcnbe Bcifpiele 
aus ber jüngften 3fit »orlianbcn. iüir fcnncn 
bic ncucftc Kampftaftif bes internationalen 3"' 
bentums; Durd) jübifcbcs Kapital fünftlicb grog 
aufgcjogcnc p r 0 3 c f f c ju politifdien i)ct;aftionen 
ausjunufecn. lt>ir erinnern mir an ben Kairoer 
3ubenpro3cg, an ben Zltorbproseg gegen Daoib 
5tanffurter, bcn jübifdicn UTörbcr íDilbclm (Suft» 
loffs, unb an ben erft fürjlid) mit einer 
rücfwcifung ber jübifdicn Z1Tad)cnfd)aften cnbenben 
Berner 3ubenpt05c§. 3» allen biefen proseffen 
ticrfud)ti bas internationale 3ubentum, bie 3"fi'5 
5U einer Dirne ber politifd)cn polcmif ju erniebri» 
gen. 

2lud) auslänbifdicn Krcifcn war (Sclegcnlicit ge» 
geben, fid) an iianb bicfcr projcffe über bas 
unfieilüolle íDirfcn ber jübifdicn 3"lernationale ju 

llillL 

unterriííiten. lOcim fic es nid)t ober imr jum 
Ccil getan l)abcn, fo ift bas nidit bie Sdiulb 
Dcutfd)lanbs. Unb wenn Deutfd)lanb in ber 3""= 
benfragc feine Dogel»Strau§»potitif, wie fic an« 
fdicinenb in bcmofratifd)en £änbern fo beliebt ift, 
3U treiben gewillt ift, fo fonn man uns bas 
nicbt cerbenfen. IDir l)aben bic 3uben nid)t ge» 
rufen! lOir waren einige 3''br3ctinte lang nur 
3U fcbwad) unb 3U fursfidjtig, um fic fernjulialten. 
Dies ift aber fein (Srunb, nun, ba wir bcn 5eb» 
ler ccfannt Ijabcn, iljn nidit 3U forrigieren. 

3m übrigen bürfte es aud) im Jluslanb be» 
fannt fein, bag ben 3ubcn in Dcutfd)Ianb ibr 
eigenes fulturcllcs £eben gcwälirleiftet wirb. £s 
gibt jübifdic Leitungen unb jübifdic Kulturbünbe, 
in bcnen bic 3ubcn il)te eigene „Kultur" unter 
Beweis ftellen fönnen. 

Itienn bas 2luslanb immer nod) von 3 u b c n - 
11 c r f 0 1 g u n g c n , iiiclleid;t äljnlid) ben ibri • 
ftenncrfolgungcn 3ur i'Jcros, fptid;t, fo fann 
man nur barüber läd)cln. Die Hürnbcrger (Sc» 
fe^e, ocrbürgcn, bag bas bcutfdic Polt nie wie» 
ber unter jübifdies 3od) fonnnt. Sic bcbcutcn 
eine fd]arfe Crcnnung, an ber fid) nid}t beuteln 
lägt, baben aber mit „üerfolgungcn" nichts ju 
tun. Illlcrbings, bic (Trennung bcs jübifd)cn Haffe» 
frembförpers com bcutfd)en Dolf wirb mit eiferner 
Konfecittcnj burd)gcfüEirt. Darüber mit bcm Jlus» 
lanb 3U bisfutieren, wäre nöllig mügig. 

UTögen auslântiifd)c Kreife bie 3"&en in Deutfd)» 
lanb mit ber Dornenfrone unDcrf(i)uIbeten £cibcns 
auf bcm iiaupt barftcllcn; eines ÍLages werben 
fie am eigenen £eibe »erfpüren, bag fic para» 
fiten Unterf(i)lupf im pcl3 ber bcmofratifd)en DicF» 
fclügfcit gewährt babcn . . . 

(„Stuttgarter i'í5»Kuricr".) 

Chctitus fiic Dolenclo? 

Der Dean »on (Eantcrbury, befannt unb be» 
rüiäitigt burd; feine offenfier3Ígcn Sympatbicn für 
bie fpanifcben Bolfd)ewiften, hat in ber perfon 
bes belgifcben Bolfiiiewiften üanhumbccf einen 
trofe ber Dcrfcbicbcnlieit ber Konfeffionssugcliörig» 
feit würbigen Crabanten gcfunbcn. 2luf einer fonr» 
muniftifd)cn' (!) Kunbgebung erbrciftete fid) biefer 
f)crr, bic Derfannnlung mit ber JTiacbridit 3U 
übcrrafd)en, bag (Eliriftus, wenn er beute 
ivicbcrfcliren würbe, fidi auf bie Seite ber fpa» 
nifcbcn „üolfsfront" fdilagen würbe. Die fom» 
muniftifclien Derfammluugsteilnetimer brauditcit eine 
U)eilc, um fi(i; con biefer frcubigcn Kunbc, bie 
ihnen ber fjerr üanhumbecF mitteilte, 3u erholen, 
unb begrügten bann mit frcnctifdicm Bcifallsgc» 
fchrei (Ehriftus als neuen (8 e n 0 f f e n in ih» 
ren Heihen. 

itad) ber ZTieinung bcs Katbolifen iJanbumbecf 
alfo würbe ihriftus mit bencn fein, bie in wiber» 

lichftcr lUeifc feinen Itanien bcfdjnmfjcn, feine £cb» 
rc fvftcmatifd) ausrotten, feine (Släubigen martern 
unb feine Kirchen in Schutt unb 2lfd)e legen. 
ZTTan mügte bcn famofen Dcrfammlungsrebncr ron 
Brüffcl einmal naci) bem £erro be los 
31 n g e 1 c s führen, jener Jlnhohe, bie fid) etwa 
brci Kilometer cor ITTabrib erhebt unb h^uteTgi 
nationalem Bcjiß ift. Pielleid)! würben'ihtrr^äng 
fid)ts bcs abgefchlagenen ihriftushauptes unb ber 
mit Dynamit 3erftörtcn 5igurengruppe bod) einige 
Bcbenfen fommen, ob nun ber Stifter bes Cbri» 
ftcntums fo ohne weiteres als Zllittäufer Valencias 
angcfprochcn werben fann. 

Behauptungen biefer 2lrt finb gemeinfte (S 01 
t c s l ä ft e r u n g e n , bie fid) befonbers angenehm 
in bcm JlTunbe eines ZTicnfchcn ausnehmen, ber 
ein treuer Sohn ber römifd)»fatholifd)en Kirdic 
3U fein vorgibt. Hidit Danhumbecf — Dan r)um» 
bug mügte er hi^ißcn! —3T— 

„Die Rote Hcmee 

toicD thce Pfecite om Rhein tcänhen" 

Ub. — lüelidic Jluswüchfe bie bolfdiewiftifche 
ijcfepfydiofc in ^ufammenhang mit ben Dorbe» 
rcitungen ber fogenannten IDahl 3um ©bcrftcn 
Hat ber Sowjetunion seitigt, bafür ift bic Hebe 
bes Sowjctliteratcn S(i)olo(i)ow ein neuer Be» 
weis, ber in iXowotfchcrfaff jum Kanbibaten auf» 
gcftellt würbe. 3" cmer íüahlverfammlung, bie 
natürlich in (Segenwart amtlid)cr Der» 
t r e t c r cor fid) ging, — fefete fid) Scholochow 
ein übrigesmal mit bem Chema bes Kampfes 
gegen ben 5af(d)ismus auseinanbcr. Dabei führte 
er gefdiiiditlid}C parallelen an unb erflärte mit 

Pathos, bag bie rote 2lrmee «inen Sufammenftog 
mit ben 5aid)iftcn nid)t fürchte. Die roten íErup» 
pcn würben in einem foldjen 5alle unaufhaltfam 
porgehcn, „bis bic toten Donfofafen bie 
iTiöglichfeit hätten, ihre pfcrbe am 
Hhein JU tränfen". 

Dag ber 3ubalt ber Hebe Sd)olochows von 
amtliiiier bolfd)ewiftifd)er Seite weiter gebilligt wirb, 
geht aus ber Catfache h<^rvor, bag fic in ber 
ZTEosfauer „prawba" vom l. Descmbct ii937 ab» 
gebrucft würbe. 

Die (iittwkkluita kr Kolonialrinche 
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X>ie 5htn&ett, pcttiäumtcit, 

1 [<^e(t:t ni(^t: mfäuttitcit. 
I * tut einmal gor ni<^t5 ^egimt 

Äßtx. ilCXITlvOC^ llrtm :;::r:::rt,r - 
r ^V' Jit6«it ^ct! Uni» »cittr gef^fft! 

Nimm dir Zeii! 

In fcilicin Cau&c i>cr lUcIt txnrb fo gcar&citot 
uiie iiu iiationaífojialiftiícíjcn Deulfiilaiib. 3cbcr 
i)o;i uns iricb t>on biefcm Ecmpo mittjcriffcii, 
niib ol^c cf fidj iiccficljt, gerät er ins Í7cfeen. 

itictjfä 5d;rccFIidioi-cs als ein gcficfeter ZlTcnfd!, 
bei- feine 2?uljc melir i'ennt, fic aiid} gar nicfit 
ntetir cctragen tann unb — toas öas Sdjiinmifte 
ift — fic oud) feinen Zlütntcnfdjeii nimmt. 

Pief (53cl]e^e gefd)ieW ofine (Srunb. Tiie 21tcn^ 
fd]en fommen fid^ in itireni Gfet Ijaufig äußerft 
roidjtig «or, jimxilen and) ats 21Tiictycer, unb 
merfen gai: nidjt, ba§ fie fid; unb anbcrçn ben 
größten 5d|aben jufügen, baß fic uerfíadjen ober 
abftumpfen unb altes ieinc, ,§arte unb Stifte 
unter itire altju gefdiaftigcn ^üßc treten. IDicoiet 
freie "•''itô finnlos ricrfan: 3'n Knffeefiaus 
ober Kino, am Stanuntifdj, 6eim öunnnel ober 
im müßigen (Scfpräd;, unb tiintcrtjcr regt man 
fid} auf, baji man wieber „ju nid;ts getonunen 
ift"! 

lUir alte niiffen, wie ungemütüd) es in einem 
IViustiall ift, in bem eine nernöfe unb über»' 
arbeitete Zliuttcr ot^ne Haft unb i?uEj Iierumwirt» 
fdiaftet. itienumb fann fid) bort lootjt unb £}ei» 
mifd? fiiiilen. 3ft bas notn:>cnbig? 3<ij fannte 
eine 5rau mit üier Kinbcrn, einem gciftig an» 
fprud;snot[en ZlTann unb wenig (ßetb — bie 
batte immer Seit: für l^iumen, für Cierc, für 
5reunbe unb für JITitnumfdjen in Itot! Unb baraus 
feljcn »»ir — Seit I; a b c n i ft fein H c «= 

Mui 

„Mut zum Glüci<" nenne icii zunächst ein- 
mal das fröhliche Bejahen alles Schönen im 
Leben, das dankbare und uneingeschränkte 
linnelunen angenehmer Tatsachen und gu- 
ér^Clesch^Iííiisse. Merkwürdigerweise sind 

wir mehr geneigt, traurige Ereignisse als 
Schicksalsfügung hinzunehmen, als fröhliche. 
Schau mal in dein eigenes Herz, oder erin- 
tiere dich an Bekannte und Freunde, wie sie 
sich bei solchen Gelegenheiten zu verhalten 
pflegen! 

Ist nicht immer ein leiser Zweifel, eine 
IJngläubigkeit bei der Hand, die das Glück 
einschränken soll? Wagt man sich restlos 
einem grösseren Glückszufall hinzugeben, ohne 
dass die Furcht auftaucht, es müsste nun 
unbedingt etwas Unangenehmes als Ausgleich 
folgen? Wie selten finden wir Menschen, 
die unbefangen und voll Glauben an die 
guten Seiten des Lebens sich freuen, und, 
wohl mit tiefer Dankbarkeit gegen das Ge- 
schick, aber furchtlos, ein Glück entgegen- 
nehmen; die von diesem Glück aus an ihrem 
Leben vveiterbauen in der Hoffnung, dass bald 
weitere Glücksfälle folgen werden. Wie sel- 
ten hört man auf die üblichen Fragen nach 
Gesundheit und Wohlergehen die Antwort: 
,,Denken Sie, ich habe ganz unerwartet eine 
sehr gute Stellung bekommen! Gesundheitlich 
geht es mir glänzend. Jetzt gehe ich daran, 
mir ein kleines Haus mit Garten zu erwerben, 
und dann wird auch bald noch der eigene 
kleine Wagen kommen!" 

Wer wagt noch, so olme Vorbehalt in 
Glückssachen zu sprechen? Sehr viel häufi- 
ger dagegen hören wir etwa folgendes; „Ja, 
ich habe wohl eine nette Stellung bekommen, 
so lange wie es gut geht, natürlich! Gesund- 
heitlich? Doch, da geht's mir auch einiger- 
massen (unberufen toi, toi, toi!). Was mei- 
nen Zukunftsplan, ein eigenes Häuschen, an- 
belangt? Ach, darüber sollte man nicht zu 
früh reden, sonst wird womöglich nichts da- 
raus I Ebenso das kommende Auto, man darf 
in diesem Leben nie vorher etwas ausrech- 
nen, es kommt ja doch immer was dazwi- 
schen !" 

Ist dieses nicht die landesübliche Art zu 
reden? immer wieder hört man diese, nicht 
von froher Zuversicht, sondern von tanten- 
haftem Aberglauben durchsetzten Redewendun- 
gen, Und es sind nicht nur die Redewendun- 
gen, sondern der ganze Mensch ist durch- 
setzt von diesen Zweifeln, Ich muss dabei 
immer an das schöne Grimmsche Märchen 
von der ,,klugen Else" denken. Die kluge 
Else sitzt im Keller, mit ihrem Weinkrug in 
der Hand, den sie füllen wollte, und weint 
und jammert, bis das ganze Haus zusammen- 
läuft. Der Grund ihres grossen Kummers 
iber liegt weit in der Zukunft: sie stellt 
ich vor, wie schrecklich es doch wäre, wenn 
iner der Deckenbalken, später mal, wenn sie 

erst Kinder hätte, womöglich sich lösen könn- 
te, und eines dabei vielleicht zu Schaden kä- 
me, Wie so viele Märchen, ist auch dieses 
prächtig aus dem Leben gegriffen. Es wim- 
melt um uns von ,.klugen Elsen", wenn wir 
mal darauf achten. 

Und dabei kann man stets im Leben die 
entgegengesetzte Erfahrung machen, nämlich, 
dass Gleiches auch Gleiches anzieht, dass 

dfencfcmpct, fonbetn eine Seelen» 
b a (t u n 9 ! 

Unfere Jlltuorbcrn roarcn niet ipcifcr, als lüir 
gcmeintiin annebmcn. 3in bunfelften lüintcr feier» 
ten fic bas 5eft bes £icf)tcs. Die gan3C Seit 
ber jiuötf HauEjnäditc bebeutete für fic eine geit 
innerer Sinfclir unb rufiiger ÍBcfinnung auf fidj 
felbft. Sie waren ja ftberfjaupt roortfarg, nn» 
fere Jttinen — um bic 3ntf6ftí5 aber 
»nrbc es in itiren i^öfen unb i>änfcrn feilt 
ftiil. (£rft wenn ber Cag ber S o n n e n lo c n b c 
gefommen ipar unb mit i[)ni burdj bie lücnbnng 
jum £idjt bie (Seiv>i§[)cit neuen Ccbens, bann 
brad} ein ungelicnrer 3nB®t tos. 

3)cr lange- tuib graue itcbetointer fjat bie 
Zlícnfdjen bes i'Corbeni ju lüanbcrern jipifdien 
5»ci Hielten gemadjt. Süblidje Pölfer, bic in 
einer ^üile uon Sonne leben, fonntcn bas 5eft 
bes Cidjtcs tweber fdjaffen nodi fo tief :)erfte£icn 
tcie tt)ir. 

2nöditen wir öodj einmal alles fjcfeen laffen, 
uns bcfinnen nnb ftill werben. i£s tut unfcrem 
inneren ZHenfdjen wabdid) not. Dann wirb fid) 
gons oon fclbft uicles in unfcrem Eeben orb» 
neu, was »erwocreu fdiicn, »icles, was uns quäl» 
te, wirb feinen StadjcC oerlieren. 

riab' Seit! (gewinne Jtbftanb 5U ben Dingen, 
unb fdiöpfe aus bem tDeifjnadjtsfrieben Kraft 
5U neuer 21rbeit. 

2(. u. S d; c c l c. 

Glück 

also „Glück" magnetisch ,,Glück" herbeizie- 
hen muss, dass aber ständige innere Zwei- 
fel nur zweifelhafte Ergebnisse hervorbringen 
f<önnen. Der Fröhliche und Mutige trägt nun 
doch mal in allen Lebenslagen den Sieg da- 
von : ein anderer mag noch so tüchtig, arbeit- 
sam oder gewissenhaft sein. Darum ist es not- 
wendig, sich diesen Mut zum Fröhlichsein, 
zum Optimismus, zum „Glück" wieder zu er- 
obern. 

Ursprünglich liegt dieser Mut ja in unse- 
rer Natur, Das Kind besitzt ihn immer. Es 
kennt noch keine Furcht, ehe nicht die Er- 
wachsenen sie ihm beibringen. Soweit es ge- 
sund ist, hat es eine -stliöne Portion körper- 
lichen und geistigen Mutes als Anlage mit- 
bekommen. Nun ist es unsere Aufgabe, die- 
sen unbekümmerten Mut in rechte Bahnen 
zu lenken, damit das Kind sich und ande- 
ren durch seinen „Uebermut" .keinen Scha- 
den zufügt. Hier ist aber auch der Zeitpunkt, 
in dem die Eindämmung des ,,Uebermutes" 
übertrieben wird und dadurch eher zu einem 
,,Untermut" führt; wo besorgte Mütter die 
körperliche und geistige Furcht vor allem 
Möglichen in den Kindern zu sehr verstärken, 
oder wo sie ihre im Leben gemachten bösen 
Erfahrungen schon früh auf die jungen Men- 
schen übertragen, und ihnen dadurch die Un- 
befangenheit des Erlebens nehmen. Das alles 
sind wohl begreifliche, aber doch recht fol- 
genschwere Erziehungsfehler, 

Was die übermässige Eindämmung des 
„körperlichen" Mutes anbelangt, so ist sie 
schon in den letzten Jahren sehr in ihre na- 
türlichen Schranken zurückgewiesen. Wenn 
wirklich noch im Elternhaus aus falscher Vor- 
sicht in dieser Beziehung gesündigt wird, 
die verstärkte Leibeserziehung schon bei HJ 
und BDM schafft den nötigen Ausgleich, Die 
Erziehung zum körperlichen Mut wird be- 
stimmt auch allmählich auf die seelische und 
geistige Haltung abfärben. Und doch müss- 
ten wir noch mehr versuchen, viele kleine 
Gedankensünden in uns und unseren Kin- 
dern auszurotten; Gedanken, die uns in Fleisch 
und Blut übergegangen sind, und' die den uns 
so notwendigen ,,Mut zum Glück" beeinträch- 
tigen wollen. 

Wir hören z, B, von frühester Jugend an 
die Mär vom Vogel, den abends die Katz' 
holt, weil er morgens schon gesungen hat; 
wir hören, dass wir den Tag nicht vor dem 
Abend loben sollen, weil vielleicht doch noch 
was Böses kommen und geschehen kann; und 
wir lernen auch, dass Hoffen und Harren 
manchen zum Narren macht, 

Natürlich besteht das Leben aus einem 
Auf und Ab des Geschehens: es gibt nicht 
nur Glück oder nur Unglück, Man sollte aber 
während einer Glückswelle nicht schon imrrier 
auf eine Unglückswelle warten und sich durch 
die beständige Furcht vor irgendetwas jeg- 
lichen Genuss schmälern. Würden wir die 
Zeit der ,.positiven" Lebensströme, die uns 
beschieden ist, nur restlos geniessen, so wür- 
den wir auch den ,,negativen" Strömen viel 
besser gewachsen sein. Und . , , ich bin über- 
zeugt, dass wir durch unser Lebensbejahen, 
durch unseren Glauben an das Gute, auch 
die Glückswellen verlängern können I Damit 
ist einer unehrlichen Schönfärberei noch lan- 
ge nicht das Wort geredet. 

Ausser den Sprichwörtern gibt es noch 
so eine Reihe von Dingen im täglichen Le- 
ben, die, nach Aussage des Volksmundes, da- 
zu angetan sind, den Widerspruchsgeist des 
Schicksals herauszufordern. Erdreistet man 
sich, am Frühstückstisch schon irgendwelche 
Luftschlösser zu bauen oder rechnet man aus, 
was einem im Laufe des Tages wohl Nettes 
begegnen könnte, so ist es schon schlecht be- 
stellt mit den Glücksaussichten; begegnet ei- 
nem aber dann auch noch eine alte Frau, wenn 
man aus dem Haus tritt, und sei sie noch 
so nett, oder läuft einem gar eine unschul- 
dige Katze über den Weg, so wird das Un- 
glück keineswegs verfehlen, uns aufzusuchen. 
Welch ein Unsinn, und welch ungünstige Be- 
einflussung des Tagesablaufs durch solche Re- 
dereien! Wir müssen mit unseren Gedanken 
energisch gegen Dinge ankämpfen, die, ob- 
gleich wir sie belächeln, uns doch des öfte- 
ren unbewusst beeinflussen, mehr als wir an- 
nehmen. Es wäre viel klüger, die Gründe 
für das Misslingen eines Planes oder für das 
Danebenglücken einer einfachen Alltagsbe- 
schäftigung immer in uns selbst zu suchen, 
anstatt unschuldige Zufälle dafür verantwort- 
lich zu machen. Wir sind es, die zum gröss- 
ifen Teil Glück und Unglück selbst bestim- 
men, freilich als Werkzeuge einer höheren 
Macht, die in uns wirksam ist, und die weit 
über den kleinlichen Dingen des Aberglau- 
bens steht, wie sie uns noch ab und an be- 
unruhigen. 

Also singen wir getrost des Morgens, es 
gib\ keine bessere Gewähr für einen günsti- 

Dass Säuglinge mit einem Lockenköpf- 
chen das Licht der Welt erblicken, soll gar 
nicht einmal so selten sein, aber wenn einer 
behaupten wollte, es gäbe intelligente Babys, 
die schon wenige Tage nach ihrer Geburt ganz 
munter reden könnten, so würden wir es nicht 
einmal glauben, auch wenn diese Wunder- 
meldung aus dem Land der unbegrenzten 
Möglichkeiten käme. Und doch ist ein sol- 
cher Fall verbürgt. Nicht in Amerika, son- 
dern in Deutschland ist das jüngst passiert, 
und zwar in einem bergischen Industriestädt- 
chen, unweit von Köln, 

In diesem Städtchen ist die Gattin des Be- 
triebsführers einer grossen Fabrik bekannt 
durch ihre Liebe zu den Kindern, Schon vor 
wenigen Jahrzehnten, als .das Werk noch in 
seinen Anfängen stak, war es Sitte, dass je- 
der Werkangehörige, der Vater eines Kindes 
geworden war, dieses freudige Ereignis im 
Direktionsbüro nur zu melden brauchte, um 
von der fürsorgenden Fabrikherrin mit den 
besten Glückwünschen ein Paket in die Hand 
gedrückt zu bekommen, das eine vollständige 
Babyausstattung enthielt. An diesem schönen 
Brauch wurde auch festgehalten, als aus der 
kleinen Fabrik längst ein weltbekanntes Werk 
geworden war mit Tausenden von Arbeitern, 
nur dass die Stiftung später in ein Geldge- 
schenk umgewandelt wurde. 

Da geschah es nun dieser Tage, dass ein 
Werksangehöriger dringend Geld brauchte. Er 

gen Ablauf des Tages! Verachten wir nicht 
die so netten und nützlichen Luftschlösser. 
Man darf nicht vergessen, dass nichts auf 
der Welt besteht, was nicht vorher schon in 
Gedanken da war. Die Art unserer Gedan- 
ken ist ausschlaggebend für unser Tun. Nur 
darf das ,,Gedankenschloss" nicht „Luft-- 
schloss" bleiben, sondern muss durch Aus- 
dauer, Fleiss und Energie in die Wirklichkeit 
gezwungen werden. Wie haben es denn die 
grossen Erfinder und Entdecker gemacht, wie 
die Künstler und Staatsmänner, die für uns 
Unfassbares, Unvorstellbares leisteten? Nie- 
mals wären grosse Werke entstanden, wenn 
ihnen nicht Oedankengebilde vorausgegangen 
wären, die wahrscheinlich den Schöpfern selbst 
im Anfang phantastisch vorgekommen sind. 
Die Gedanken dieser begnadeten Menschen 
spielten mit irgendwelchen Lieblingsideen; mit 
einer von Dampf getriebenen Maschine viel- 
leicht, mit einer drahtlosen Verbindung zwi- 
schen den Erdteilen, mit einem lenkbaren 
Luftschiff; sie beschäftigten sich mit einem 
Serum zur Heilung kranker Menschen, mit 
einem wundervollen Bauwerk oder auch mit 
einem neu zu schaffenden Reich! Diese schöp- 
ferischen Gedanken aber, verbunden mit gros- 
sem Können, Fleiss und Energie und . , . mit 
unbeirrbarem Glauben an das Gelingen, ha- 
ben einzig und allein die Menschheit weiter- 
gebracht. 

Ich glaube nicht einmal, dass diese gros- 
sen Männer viel eigene Zweifel haben nieder- 
kämpfen müssen; sie waren völlig überzeugt 
von ihrer Sendung; aber sie hatten den er- 
bitterten Kampf mit den. Zweifeln ihrer Mit- 
menschen, ihrer Mitarbeiter und natürlich mit 
dem Material selbst auszufechten. Wie sie 
diese Kämpfe, allen Gewalten zum Trotz, 
durchhielten, wie ihr Glaube sie stärkte, da- 
von sollten wir des öfteren lesen oder hören, 
um zu lernen, was Selbstvertrauen heisst und 
was , ,Mut • zum Glück" bedeutet. Nur ein 
Bruchteil jener Zuversicht würde uns, in un- 
serem bescheideneren Lebenskreise und bei 
unseren kleinen Aufgaben, schon unendlich viel 
nützen. 

Alle beliebten Aussprüche aber, wie: „Ich 
kann das oder jenes niemals erreichen! Wa- 
rüm sollte mir das gerade glücken! Für 
mich ist solch ein Glück ja doch nicht be- 
stimmt!" und dergleichen sollten ganz aus 
unserem Sprachschatz verschwindei^ Dafür 
wollen wir lieber das schöne Wort ,flR;m 
tigen hilft Gott" zu unserem Wahlspruch ma- 
chen, und an Stelle des Aberglaubens den 
Glauben an alles Schöne, Gute und Frohe 
im Leben setzen, eben den Mut zum "Glück! 

Gertrud Zinv.nermann 

überlegte hin und her und kam auf den Ein- 
fall. eine kleine „Anleihe" bei der Säuglings- 
stiftung der Fabrik aufzunehmen. Dazu aller- 
dings brauchte er ein Neugeborenes, aber 
darüber machte sich der Mann nicht viel Oe- 
danken, Wenn es nur in der Liste stand, dass 
er Vater geworden war, das genügte schon, 
später wollte er dann schon selbst seinen 
Streich eingestehen und das Geschenk zurück- 
zahlen. Die Fabrikherrin hatte Humor und 
Verständnis für ihre Leute, das wusste er. 
Also ging er hin und meldete dem Büro ei- 
nen Neuankömmling, ,,Brav, brav, wieder mal 
Papa geworden," meinte schmunzelnd der 
Buchhalter, schrieb den Namen des glückli- 
chen Vaters in die Liste und zählte ihm 
fünf blanke Geldstücke auf den Tisch, 

Alles wäre gut gegangen, wenn die alte 
Dame sich nicht so sehr gefreut hätte, dass 
ein Mann, dessen Vater schon in der Fabrik 
gearbeitet hatte, so eifrig für den Kinderse- 
gen sorgte. Bei ihm wollte sie einmal eine 
Ausnahme machen und der kinderfreudigen 
Familie einen Besuch abstatten und ihr noch 
em Extrageschenk zukommen lassen. Diese 
Nachricht brachte nicht geringe Aufregung 
in das Siedlingshäuschen. Die ,,Wöchnerin"', 
die eben noch im Garten gearbeitet hatte, Hess 
Schaufel und Hacke in Stich und kroch schleu- 
nigst ins Bett, der zweieinhalbjährige Bub 
des Ehepaares folgte weinend hinterdrein, dem 
es gar nicht behagte, dass er plötzlich aus 
seinem Spiel gerissen wurde, ,,Schön ruhig 
sein!" sagte die Mutter noch und steckte ihn 
unter die Decke, da trat auch schon die wür- 
dige Dame mit leisem Schritt ins Zimmer und 
breitete die schönen Geschenke auf dem Bett 
der Mutter aus, ,,'Und wo ist das Baby„" frag- 
te sie. ,,Pst, es schläft. . ,!" kam es aus dem 
Munde der ,,Wöchnerin", Da lüftete die Be- 
sucherin selbst ganz vorsichtig die Decke, 
goldene Locken wurden sichtbar. ,,Ein herzi- 
ges Kind," flüsterte die Dame, ,,so viel Haare 
schon. Und wie heisst das Kleine?" Ehe die 
Mutter die Lippen öffnen konnte, kam es 
unter der Decke hervor: ,,Ich heissen Thu- 
nes!" Man kann es uns ersparen, die langen 
Gesichter, die es im ersten Augenblick gab, 
zu schildern. Aber wie gesagt, die Besucherin 
hatte Humor, und sagt selbst, noch nie in 
ihrem Leben so gelacht zu haben, als ange- 
sichts dieses sprechenden Säuglings, der mun- 
ter aus dem Bett seiner Mutter kroch , , , 
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„O liätt' ich auf acht Tag' ihn nur ge- 
fangen", wünscht sich und ihrem allzu un- 
beständigen Liebsten in Shakespeares Lust- 
spiel „Verlorene Liebesmüh" die schnippische 
Rosaline: 
,,Er sollte kriechen, wedeln, betteln, bangen, 
Nach Stund' und Zeit und Wink' sich dreh'n 

und wenden." 
In jenem alten Spottlied vom kleinen Mann 

und der grossen Frau, das gleichsam die Er- 
füllung eines solchen Begehrens verkündet, 
hat denn auch — wienerisch gesprochen - 
das ,,Siemandl", das Sie-Männchen, der Pan- 
toffeiiield, nichts als häusliche Pflichten und 
keinerlei persönliche Rechte. Kleiner Mann 
muss Stuben fegen, kleiner Mann muss Kin- 
der wiegen .. . 

So ein Siemandl hat kürzlich in einer tra- 
gikomischen Gerichtsverhandlung vor dem 
Kreisgericht Steyr gestanden. „Von Wüchse 
klein und schmächtig", wie Scheffels be- 
rühmter Perkeo, pflegte er mit seiner gros- 
,6en Frau und den drei Sprösslingen — er 
selbst musste den Kinderwagen schieben 
die österreichischen Länder zu durchwandern 
und um milde Gaben zu heischen. Nun hat 
das Siemandl das ausgesprochene Pech, ge- 
nau so zu heissen wie ein von der Wiener 
Polizei durch Steckbrief gesuchter Schwer- 
verbrecher. Kein Wunder, dass ein Gendarm 
auf der Landstrasse beim Durchmustern des 
Ausweises einen guten Fang zu machen glaub- 
te und kurzerhand das Siemandl verhaften 
wollte. Da aber wurde nicht nur das Weib, 
sondern auch das Männchen „zur Hyäne". 
Von der Frau gehetzt, kletterte der kleine 
Mann an dem Gendarmen in die Höhe tnid 
zerkratzte ihm das Gesicht — was dann eine 
Anklage und eine Strafe von sechs Wochen 
schweren Kerkers zur Folge hatte. 

Solche Erscheinungen gibt es nun durch- 
aus nicht nur bei den Menschen, die Na- 
tur hat auch im Tierreiche manche deradezu 
grotesken ,,Siemandl" geschaffen und die selt- 
samsten Ehepartner zusammengeführt. Ganz 
allgemein sind bei Fischen, Fröschen und 
Schlangen die Männchen kleiner als die Weib- 
chen: das Männchen des Aals beispielsweise 
ist nicht einmal halb so lang wie das Weib- 
chen. Bei einer tropischen Kreuzspinne ist 
daj!-^Veibchçn 12mal so lang und 1356mal 
so schwer wie das Männchen! Bei unsern 
Sackträger-Faltern (Psyche) ist das Männ- 
chen ein winziger Schmetterling, das Weib- 
chen dagegen eine unförmige Wurmgestalt, 
I5mal länger und lOmal dicker als „er". 
Die Gatten, vergleicht de Gourniont etwas 
ungalant aber treffend, stehen zueinander im 
Qrössenverhältnis von Hahn und Kuh. 

Die köstlichsten Siemandl im Tierreich sind 
wohl die Männchen der sogenannten Lauf- 
hühnchen Hinterindiens und der Urwälder 
Britisch-Guyanas. Bei den Laufhühnchen sind 
die Weibchen entgegen der allgemeinen Vo- 
gelweise nicht nur grösser als die Männ- 
chen, sondern auch die bunter gefärbten und 
reicher geschmückten Vö^gel; sie sind zudem 
die bei weitem besseren Sänger. Mit süssem' 
und lieblichem Sirenengesang lockt, wie Beebe 
das launig vom sogenannten Tinamu Guya- 
nas schildert, die Schöne das Männchen her- 
an. Das hockt sich dann, wie- bezaubert, auf 
einem Baumstamm nieder und schaut sich 
aus dieser Loge das zierlich hüpfende Trip- 
pelschritt-Ballett des werbenden Weibchens 
mit an. Hat die Henne das Siemandl endlich 
betört, so ergibt es sich willenlos und wie 
hypnotisiert ihrem Verlangen und hat damit 
künftige Vaterpflichten übernommen. 

Eines Tages beschert ihm dann die Gat- 
tin ein rubinrot schillerndes Ei, das der Hahn 
auszubrüten hat. Drei volle Wochen sitzt 
er allein im Nest; dann schlüpft der Spröss- 
ling aus dem Ei, trocknet alsbald seine Dau- 
nen am Gefieder des Vaters und leistet ihm 
Gesellschaft. Glücklicherweise kann das Kük- 
ken schon nach wenigen Stunden sich selber 
das Futter beschaffen, aber der Vater muss 
doch noch lange auf das Kind Obacht jre- 
ben. Das Kleine ist noch nicht erwachsen, 
da beglückt die kokette Mutter den braven 
Vater von neuem mit einem Pfand ihrer Lie- 
be. Wieder brütet das Männchen unverdros- 
sen. Selbst zum drittenmal kann sich die Ge- 
schichte wiederholen, und so passen gewiss 
aut kein anderes Geschöpf jene lustig-ernsten 
Verse Wilhelm Büschs vom Vater-Werden und 
Vater-Seiii so ganz und gar, wie auf Jas 
Laufhuhn-Männchen! Kein Wunder, dass der 
durch Erfahrung gewitzte Hahn, wenn nach 
Jahresfrist wieder einmal ein Weibchen sich 
ihm lockend naht, zunächst in stoischer Ruhe 
den Zauber mitanhört und niitansieht. Aber 
schliesslich erliegt er immer wieder jener 
unwiderstehlichen Naturgewalt. 

Im Magen der kaum erst errungenen Gat- 
tin zu enden, vor Liebe buchstäblich gefres- 
sen zu werden, ist das unabänderliche Schick- 
sal des Siemandls der sogenannten Gottesan- 
beterin. Diese blutgierige Fangheuschrecke, 
die ihren frommen Namen den in der Hal- 
tung eines inbrünstigen Beters gleisnerisch 
vorgestreckten, mit zahlreichen Enterhaken be- 
wehrten und so zu Fangwerkzeugen umgebil- 
deten Vorderbeinen verdankt, ist in Wirtlich- 
keit mit der berüchtigten Eisernen Jungfrau 
mittelalterlicher Folterkammern zu verglei- 
chen. Mit krampfhaft zitternden Flügeln macht 
der schmächtige Bräutigam der viel grösseren 
und robusteren Auserkorenen die schüchterne 

Liebeserklärung. Sie wendet ihm zunächst 
kaum das spitze Lärvchen zu. Schliesslich 
aber willigt sie durch irgendein Zeichen in 
die Werbung und lässt sich, völlig ungerührt, 
die Liebkosungen des Gatten gefallen. Mit 
einem Male aber dreht sie blitzschnell den 
langen Hals nach ihm zurück,, ^nackt ihn mit 
ihren Enterhaken am Nacken und beisst ihn 
tot oder sichelt ihm gar mit jähem, wuch- 
tigem Schlage der gezähnten Greifzange 
gleich den Kopf ab. Mit offensichtlichem 
TSehagen knabbert die Kannibalin alsbald das 
sozusagen auf dem Altar der Liebe gefal- 
lene Opfer gemächlich auf, bis von dem 
Männchen nichts mehr übrig ist als die un- 
verdaulichen Flügel. 

Nicht ganz so märtyrerhaft wie bei der 
Gottesanbeterin, aber auch noch zur Genüge 
pantoffelheldmässig, ist das Eheschicksal der 
Männchen mancher Fische. Da lebt im Ti- 
úerias-See in Palästina der rrilt einer recTit 
leichtsinnigen Gattin gestrafte Chromis. So- 
bald die Kinder aus den Eiern geschlüpft 
sind, weiss er sie nicht besser zu behüten^ 
als dass er sie im — Maule beherbergt. 
Dort wachsen sie heran und verursachen dem 
braven Vater allmählich eine höchst schmerz- 
hafte Maulsperre: er kann während dieser 
ganzen Zeit keinerlei Nahrung zu sich neh- 
men und magert zum Skelett ab. Ob die- 
ser rührenden, pantoffelheldischen Fürsorge 
hat die Wissenschaft dem Chrimis den ehren- 
den Beinamen eines ,,pater familias" (Fami- 
lienvaters) bewilligt. Dieselben Kindesmutter- 
pflichten müssen die Wels-Männchen der Gat- 
tung Arius verrichten — keine leichte Auf- 
gabe, wénn man sich vorstellt, dass bei einer 
grossen Welsart des Rio Grande in Brasi- 
lien jedes einzelne der vielen hundert Eier 
etwa so gross wie eine Murmel (2 Zenti- 
meter im Durchmesser) ist. 

In den Fli'issen Neu-Guineas hat man vor 
einigen Jahrzehnten einen halbmeterlangen, 
barschähnlichen Fisch entdeckt, bei dem das 
Mäimchen schon von Natur „gehörnt" ist. 
Unter dieses mitten auf der "Stirn sitzende 
Horn klemmt ihm eines Tages das Weib- 
chen den mit feinen Fäden zum Paket ge- 
bündelten Laich, und der Gatte muss damit 
herumschwimmen, bis die Jungen aus den 
Eiern schlüpfen. Dass die Pantoffelhelden' 
von Seepferdchen- und Seenadel-Männchen der 
Gattin sogar die Mühe der ,,andern Umstän- 
de" abnehmen, dass das Weibchen, ohne auch 
nur einen Augenblick zu zögern, die Eier 
in den an der Bauchseite des Männchens 
belegenen Beutel als naturgegebenen Brut- 
schrank ablegt, ist wohl jedem bekannt. Ob 
diese Siemandl sich das gern oder ungern 
gefallen lassen, wird man wohl kaum ergrün- 

Erika ist zum Krämer einkaufen gegan- 
gen. „Was kostets?" fragt sie. 

Der Krämer ist ein Schwerenöter und Eri- 
ka ein hübsches Mädchen. 

Also lächelt der Krämer: 
,,Einen Kuss." 
„Schön," meint die Erika. „Oma kommt 

morgen vorbei und bezahlt." 
« 

In der Rechenstunde stellte der Lehrer 
folgende Aufgabe: 

,,Ein reicher Alann hinterlässt bei seinem 
Tode 50.000 Mark Vermögen. Davon soll 
ein Fünftel seinem Sohn, ein Sechstel seiner 
Tochter, ein Siebentel seiner Frau und der 
Rest einer milden Stiftung zufallen. Was hat 
jeder der Erben?" 

Meldet sich Fritzchen: 
„Einen Rechtsanwalt, Herr Lehrer." 

* 
Als der Schaffner des D-Zuges feststellte, 

dass der Schotte schon eine lange Reise ohne 
Fahrkarte gemacht hatte, wurde er so wü- 
tend, dass er dessen Koffer nahm und ihn 
aus dem Abteilfenster w arf — über das Brük- 
kengeländer in einen Fhiss. 

,,Mörder," schrie der Schotte. ,,Sie ha- 
ben meinen einzigen Sohn ertränkt!" 

* 
Butterbluhm ist Dichter. 
Kürzlicji hat er ein Gedicht an eine Zei- 

tung geschickt. Es trug den Titel ,.Warum 
lebe ich noch?" 

Zwei 'Tage später kam das Gedicht zu- 
rück mit der lakonischen Antwort des Schrift- 
leiters: 

„Weil Sie so vorsichtig waren, Ihr Ge- 
dicht mit der Post zu senden." 

* 
Der Dicke sass am Weintisch. Eine Maske 

tanzte vorüber. 
,,Setz dich auf mein Knie, Kleines I" brüll- 

te der Dicke vergnügt. 
„Ich kann nicjitl Weil auf deinen Knien 

schon dein Bauch sitzt." 
* 

„Weshalb hat man denn die dunklen Teer- 
ringe um die K'iefernstämme gezogen?" frag- 
te eine Grosstädterin den alten Revierför- 
ster. 

Mit todernstem Gesicht antwortete der: 

den können. Wohl aber hat jüngst Miss Flo- 
rence Slater bei einer nordamerikanischen 
Wasserwanze beobachtet, wie sich das Sie- 
mandl sozusagen bis zum Letzten gegen sol- 
che Erniedrigung seiner männlichen Würde 
wehrt. In stundenlangem Jagen fängt das 
robuste Weibchen mit List und Tücke den 
bedauernswerten kleinen Mann und bepackt 
ihm den ganzen Rücken und die Flügel mit 
ihren 75—80 Eiern. Auf dem Blatte einer 
Wasserpflanze völlig ermattet und in Ver- 
zweiflung hockend, muss er dann sein Schick- 
sal und die Last der ziemlich grossen Eier 
tragen. 

Noch viele Beispiele einer solchen ,,ver- 
kehrten Welt ' Hessen sich hier aus dem Tier- 
reiche anfüiiren. Man braucht nur etwa an 
die Stechmücken zu erinnern, bei denen die 
derberen Weibchen Blutsauger sind, die viel 
schmächtigeren Männchen sich hingegen nur 
von Pflanzensäften nähren, ja, bei der Kürze 
ihres Daseins häufig überhaupt keine Nah- 
rung zu sich nehmen. 'Welche (vom Stand- 
punkt menschlicher Moral) entwürdigende 
Rolle die waffenlosen, zu keiner nützlichen 
Arbeit fähigen Männchen in den amazonen- 
haften Insektenstaaten (Bienen, Ameisen usw.) 
spielen, weiss jeder. Ist uns doch das weib- 
liche Wort ,,Drohne" für das Bienen-Männ- 
chen geradezu Bezeichnung und Begriff für 
einen unnützen Müssiggänger geworden! 

„Grösse" gibt sich nun nicht immer und 
allein nur durch Körperlänge kund: sie kann 
sich auch in geistiger Ueberlegenheit aus- 
drücken. Bei vielen herdenbildenden Säuge- 
tieren wird ausserhalb der Brunstzeit ein al- 
tes, offenbar mit besonderen geistigen Eigen- 
schaften begabtes Weibchen als unbestrittener 
und unumschränkter Führer der Herde aner- 
kannt. Solche „grossen Frauen" sind Beherr- 
scher der Herden bei Hirschen und Gem- 
sen, vielen Antilopenarten, den Wildziegen und 
Wildschafen, vor allem aber auch bei den 
Elefanten. Bei allen diesen Tieren leben die 
älteren Männchen zwischen den Brunstzeiten 
einzeln oder in kleineren Rudeln für sich. 
Wollen sie sich aber doch einmal der Herde 
aus irgendwelchem Grunde anschliessen, so 
werden sie fast stets von der Gesamtheit ab- 
gewiesen und davongejagt. Die alte Elefan- 
tenkuh hat das mühevolle Amt, die Herde 
zu führen und für ihre Sicherheit zu sorgen; 
sie gönnt sich daher kaum die allernötigste 
Ruhe. Dafür fordert sie aber und geniesst 
auch bedingungslosen Gehorsam aller Mit- 
glieder der Herde ... 

Kleiner Mann und grosse Frau — ist es 
schliesslich nicht wie eine seltsame Laune 
der Natur, dass im Lebensalter des Reifens 
bei uns Menschen die Mädchen durchweg 
grösser und schwerer sind als die Knaben, 
dass es bei uns Menschen um das 14. Le- 
bensjahr überhaupt nur „kleine Männer" und 
,,grosse Frauen" gibt? drahn. 

,,Damit man Ober- und Unterkiefer unter- 
scheiden kann." 

* 
Ein Indianer filmte in Hollywood. Einer 

der Stars wollte gern ein bisschen liebens- 
würdig gegen den „armen Wilden" sein und 
fragte ihn: „Na, wie gefällt Ihnen unsere 
Stadt?" 

„Danke, recht gut," sagte der Indianer, 
,,und sagen Sie mir, wie gefällt Ihnen unser 
Land?" 

* 
Plim übernachtet in einèm Dorfgastliof. 

Stellt abends seine dreckigen Stiefel vpr die 
Tür und staunt nicht wenig, als er sie mor- 
gens im gleichen Zustand wieder hereinnimmt. 
— ,,Sagen Sie mal," kauft er sich den Knecht, 
der gleichzeitig den Hausburschen macht, ,,was 
ilieinen Sie wohl, warum ich meine Schuhe 
vor die Tür gestellt habe?" 

,,Ja," meint der treuherzig, „darüber ha- 
ben wir uns auch schon den Kopp zerbrochen, 
aber ick hab gleich gesagt, dass Sie wohl 
besuffe waren heut nacht." 

*. 
Baby wird gebadet, und Lore, Nachbars 

vierjähriges Töchterlein, wohnt dem feierli- 
chen Akt mit jenem brennenden Interesse bei, 
das kleine Mädchen von jeher solchen Din- 
gen entgegenbringen. Uebrigens .ist sie nicht 
allein gekommen, sondern in Begleitung ihrer 
einarmigen, einäugigen und auch sonst noch 
ziemlich arg mitgenommenen Puppe Christel. 

Geraume Zeit ist Lore wortlos in den An- 
blick des rosigen Menschleins versunken. Dann 
fragt sie plötzlich: 

„Wie lange habt ihr eigentlich das Baby 
schon?" 

,,Drei Monate," lächelte die Mutter. 
Lore staunt: „Da habt ihr's aber gut ge- 

halten!" 
* 

Der Töpfermeister Lehmann war bei Ho- 
fe sehr beliebt, und selbst Wilhelm I. war 
sehr mit ihm zufrieden, so dass er ihn eines 
Tages bat, ihm einen Wunsch zu nennen. Der 
alte Meister war sehr verlegen, endlich kam 
es zögernd über sejine Lippen: „Ach, Maje- 
stät, meine Frau möchte so furchtbar gern 
einen Hofball mitmachen!" 

Es erinnert etwas an das Märchen vom 
Fischer und seiner Frau; vielleicht mochte 

auch der Kaiser sich daran erinnert fühlen, 
jedenfalls lachte er dem Meister zu und sagte: 
,,Den Wunsch wollen wir ihr erfüllen!" 

Endlich kam der von der Frau Töpfer- 
meister so heiss ersehnte Tag heran. Als 
eine der ersten rauschte sie in den fast noch 
leeren Saal, bis sie plötzlich vor einer sehr 
stattlichen Dame stand, die sich mit vollen- 
deter Höflichkeit und einem liebenswürdigen 
Lächeln vor ihr neigte und ihren Namen 
nannte: „Frau von Tepper-Laski." 

Die Frau Töpfermeister, auf die die un- 
gewohnte Pracht doch irgendwie beklemmend 
wirkte, strahlte auf, als fielen ihr ein Dut- 
zend Mühlsteine vom Herzen und verbeugte 
sich vor der vermeintlichen Kollegenfrau mit 
glücklichstem Lächeln: ,,Frau von Töpper 
Lehmann!" 

* 
Beim Spiel auf der Landungsbrücke fiel 

ein kleiner schottischer Junge ins Meer. Ein 
Alatrose sprang nach und rettete ihn unter 
Gefahr des eigenen Lebens. Völlig erschöpft 
und fast bewiisstlos erreichte er mit dem 
Knaben das Ufer. 

Zehn Minuten später kommt der Vater 
des Knaben und fragt: 

„Sind Sie der Mann, der meinen Charly 
aus dem Wasser gerettet hat?" 

,,Ja!" sagte der Alatrose und wollte je- 
den weiteren Dank überlegen abwehren. 

,,Well!" sagte der Schotte, ,,aber wo ist 
seine Mütze?" ♦ 

Erster Holzfäller: ,,Mensch, gestern habe 
ich doch wirklich eins von diesen Stinktie- 
ren, einen wundervollen Skunks, gefangen!" 

Zweiter Holzfäller: ,,Und wo bewahrst 
du ihn auf?" 

Erster Holzfäller: ,,ln der Hütte, in einer 
Kiste unter dem Bett!" 

Zweiter Holzfäller: ,,Mensch, bei dem Ge- 
stank?!" 

Erster Holzfäller: „Gott, er wird sich dran 
gewöhnen . . ." 

* 
Der kleine Sachse geht mit Frl. Eulalia 

im Mondenschein spazieren. Die Stimmung ist 
zart bis lyrisch. 

Plötzlich meint, der Sachse: „Zu gom'sch. 
D'r Mond, d'r sieht aus wie 'n Eierguchen." 

,,Aber," fühlt sich da Frl. Eulalia im In- 
nersten verletzt, „jetzt zerstören Sie die schö- 
ne Stimmung mit Ihrer prosai^hen Bemer- 
kung." JÊÊHÊg^âmí^ 

,,Nn wieso denn?" ist da der Sachse er- 
staunt. ,,Essen Sie nicht auch gerne Eier- 
guchen?" 

* 
In der Nähe von Ruhpolding im bayri- 

schen Hochland gingen zwei Sommerfriscli- 
lerinnen spazieren. Es waren zwei ältere Fräu- 
lein, und das Laufen ging natürlich nicht 
mehr so wie in jungen Jahren. 

Sie hatten aber trotzdem einen kleinen 
Berg bis zur halben Höhe erstiegen. Nun 
wurde ihnen die Mühe fast zuviel, um bis 
zum Gipfel weiterzusteigen. Doch oben hätte 
man natürlich eine herrliche Aussicht bis weit 
ins Land hinein. Sicherlich würde sich die 
Mühe lohnen. Da kam ja ein . Bergler mit 
grünem Hütli und Lederhose daher. Der wuss- 
te Bescheid. Den musste man fragen, bevor 
man weiterstieg. 

,,Entschuldigen Sie bitte, Herr — — Herr 
— — Gebirgler, ist da oben irgendein Berg- 
haus, wo man etwas zu essen und zu trin- 
ken bekommt?" 

,,Na freili, a schöns Bergrestaura is ja 
drobn!" 

,,So, so! Ja, und sagen Sie uns bitte noch, 
haben wir da oben auch einige Aussicht?" 

Da schaute der Gebirgler die beiden äl- 
teren Fräulein von oben bis unten an und 
meinte: ,,0 mei, do schaut's schlecht aus! 
Lauter Ehepaar sin drobn. Bloss drei Ledi- 
ge, und die habn alle scho ihm Schatz!" 

* 
Ein Professor hatte seinen Schirm im Ho- 

telzimmer stehenlassen und kehrte, als er sei- 
nen Verlust entdeckte, schnell zurück. AHtt- 
lerweile war das Zimmer an ein junges Paar 
abgegeben worden, welches sich auf der Hoch- 
zeitsreise befand. Der Professor wollte ge- 
rade klopfen, als er folgendes Zwiegespräch 
zu hören bekam: 

Er: „Wem gehören denn diese herrlichen 
Augen?" 

Sie: ,,Dir, mein Schatz!" 
Er; „Und wem gehört dieses süsse Müud- 

chen?'-' 
Sie: ,,Dir, mein Schatz!" 
Als es in dieser Tonart noch einige Zeit 

weiterging, klopfte der Professor kurz ent- 
schlossen an und sagte: ,,Weim Sie an einen 
Regenschirm kommen, der gehört mir." 

DER MEISTER DER KURVE»' 
IMPORT: 

P. BUCKUP & CIA / SÃO PAULO 

lieiteces ous ollec íBeli 
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Oittttb um ben Mpfel 

Don Çan5 €rmati. 

im wahrsten Sinne des Wortes; 
geschmackvoll die Stoffe; 
gediegen die Verarbeitung; 

hervorragend 
der Sitz — 

zeitgemaess 
der Preis — 

und entgegenkommende Zahlungsweise! 

"KENNER 

J^uaJioBenho.SI 
flvJ^aß^el PeAa na. 1565 
SANTOS. RUA GENERAL GAMARA 15 

lim 

T>cr iU'fcI, tatchiifcf} ÍITalns gctiaimt, aus tur 
öcc iJofascemjaftmuj picus, in mcEjrctcii 

buut>crt Jli'tcii über fiuropa uiib Jlfien octbreifof, 
eines ber ältcften "Kulturgcifädifc! 

So loeit öie ®eIcEicfamfeif öcs Cerifoiis . . . 
5ic lu'i-cät uns iinntcrtiin einige öefonöei-t^cifen: 

IDenn n!lc anberen unfetet miö Itätjrpflan» 
5cn erft )'pät, auiiirenb bes lefefen bei 
uns Iieinüfcli iiuu'ben, fo ift bei- Stpfetbauin beteiis 
5ur öteinjcit im (Sebiet bes beutfci)cn Dotfes bei» 
niifd) gctDefen. Unö wenn es bamals »olit aucT) 
feine befonbeten „Delifafe§»5orten" gab, man uei'» 
fpeifte jum Kadjtifdj mit nidjt minberem üergnü» 
gen aud; ben „llc»2(pfe[". 

Um bie fjeimat biefes „llf»2(pfels" ftreiten fidj 
nun nalüclid] bie Cänbet. Die lüiffenfdjaft fud]! 
fie im öricnt, am ijang bes Kaufafus, in bcn 
Cälern perfiens, auf ben £bcnen ÍEiinas . .. 

Hub ptinius, ber betüljmfe Ziömct, ber Don 23 
bis <9 einfad} alfes tpugte, gibt an: 

Sic Ijeimat bes Jtpfels ift im (Eal bes i'Jilftuffes 
äu fudien! 

Sod) ben enbgiitfigen Beweis bleibt er uns 
fd;ulbig — u)ie aud) feine jüngeren Koliegen ber 
Itaturfunbc... " 

* 

5eft fteljt [ebiglidj, bag unfer (ieber Ilpfcl fd'on 
im britten "ot ö«i'tw"öe non 
ben Babytoiiiern als (Sartengewädjs angebaut u>ur» 
be, baß fdjon bie (Stiedfen bie fjärte feines Stamm» 
liolses ju fdjäfeeu wußten, bag fdjou bie ägyptifdien 
Herste mit ' „3lpfe[silce" furiertett. .. 

3'ii übrigen ftanö ber 2(pfel bei fingen Ceuten 
in loenig gutem Jlnfeljen: 

Der 2(pfet tiatte jurict auf bem (Sewiffen! 

iOir erinnern uns bes Jwifdienfatts ans ber 
g'ried;ifdien (Sefdjidjte. fdiöneii paris 
fam ber geflügelte i5öttcrbote mit ben iPorten: 

„Cege bie 5ucdit oor mir ab, paris. Die (Söttin» 
neu fonuneu ju bir als iljrem Sdjiebsridjter. Did} 
Ejaben fie- geujär^It 3ur £ntfdjeibung, weldie con 
ibnen breien bie fdjönfte fei. 2iuf, paris! 
befieEíIt bir, bid} bem Jüdjteramt nidjt 5U ent« 
jieEyn!" 

lüorauf paris cor bie brei (Sötlinncii trat unb 
bie ebelfte unb fd^önfte baburdi ausseidjncte, baß 
er iEir einen 2lpfef juroarf . .. 

IDorcmf bie beiben anberen (Söttinneii Jiadje 
fdiworen unb einen fdjrecftidien Krieg ansetteEten, 
ber uns unter ben: Itamen ber „iErojanifdje" be» 
faimt ift. 

<ln altem war ber Jlpfet fdjuEb, ber nad; ber 
griediifdien Sage burd) €ris, bie (Böttin ber gwie» 
trad]t, in bie iüeEt getommen war . . . 

* 
Jludj anberes folt ber JipfeE uerfdiuEbet Ejaben. 

<£r Eoctte in üppiger Heife uom Baum ber £r» 
fenntnis, bie böfe SdjEangc pries feinen ÍDoE)£ge<- 
fdjmact, £r>a Eieß fidj t>erfüE;ren, unb felbft JEbam 
foftete »on ber oerboteneu 5rud}t. . . 

Der 2Epfet ber Derfud]ung ift für baEb aEEe DöEfer 
fdio:i eine fteE)enbe Hebensart geworben. 

öu Unredjtü! 
IHag ber JEpfeE gemäß ber griednfdjen Sage 

ben Untergang Crojas E]erbcigefü£)rt Ejaben, mag 
er in ber norbifdjen ZIIytEioEogie fdjuEbig fein für 
ben <Êí}e5WÍft mandjec (Sötterpaare — für ben 
Süubenfall ber ZITenfcEjEieit barf man iE]n nidjt 
iieraniwortEidj modjeu! 

J^idjt anbers Ejeißt es in ber I^eiEigen Sdirift: 

dacU gflßUtfacUi 
NU Kuftkc hat mv* ei doch Ii dct Hand, dtn Stuhl der Kindcz ra rcftln. Geben Sb 
auch Ihrem Kii.de Kufeke. Der Erfolg wird nicht ausbleiben. Sie ipaien MOhe, 
Sorge und G-.^d und werden viel Freude an dem Gedeihen Ihrei Kindej erleben. 

Dod; rom Baum ber firfenntnis foEEft bu nidjt 
effen, benn wcEdj Ülages bu bapon iffeft, wirft bu 
bes lEobes fterben! 

Unb burd; bie ßteratur uieEer 3aEirEiunberfe 
bEieben biefe lüorte unentftelEt. (ScEieinuiispoEE unb 
unertannt broEjfe ber Saum ber Sünbe... 

i2s waren bie uoEfstümEidien firjaE^Eer bes fpa« 
ten UlittcEaEtecs, es waren not aEEem bie 21TaEer, 
bie bas UnbarftoEEbare biefer BibeEoerfc rerbeut» 
£id]en uiußten: 

Die ZTTaEer maditen aus ber mytEjifdjen 
ber £rfennlnis jenen „;ibams»;ipfeE", ber ju Un- 
red;t nun neben ber SdjEange an aEEem fd^uEb ge» 
wefen fein foEEte ... 

♦ 
Die Ejiftorifdie DoEfsfunbe Ejat aud) biefen öor» 

gang einigermaßen auftEaren tonnen. 3" fämtEidieu 
KuEluren, orientaEifdien, griediifdien, afiatifd;cn unb 
norbifd]en ift ber JEpfcE ein SymboE ber £iebe! €in 
Simibilb ber ^rudjtbarfeit! 

UraEte Qlefte ber Babytonicr erjoEiEcn, baß öer 
(ßenuß uon JEepfeEu Ciebe errege. 3iTi griediifdjen 
Sagcnfreir fdimüden JEepfeE bie fdjöne Demeter, 
bie iSöttin bes Srbenfegens. Dor 3'>lKf!iiiit'crten 
erjäEiEen beutfdje Sprüdje unb Eieber »on ber 
geEieimnisDoEEen Kraft bes lEpfeEs. Das paar, 
bas il)n gemeinfam ißt, wirb-fid} nie meEjr treu» 
neu fönnen. lOec Ciebe fudjt, ber foEE bcn Hamen 
bes (SeEiebten in bie fjaut bes 2EpfcEs rifeeu unb 
ben ÍEpfcE bann »ergraben. Unb Eängft benor bie 
£inbe jum Saume alEer Ciebenben geworben war, 
ba war es .ber JEpfeEbaum, unter weErfjem bas 
DerEobnis ftattfanb . .. 

Unb nun cerftefien wir biefe feEtfamen Segen- 
ben uom JEpfcE bes paris unb bes parabiefes: 

UrfprüngEid} waren beibe tuir gefieimnisrioEEe, gar 
niciit uciEjer getennseidincte SymboEe gewefen. Unb 
erft ein geitaEter, bas fuEtuceEE fd)on aufgeEocFert 
war, cntfEeibete ifin biefer (SeEjeinmiffe. 

®tt(i)cr t« gtöfftct; SCuStua^l! 

Ilcnlfit Suimüliiiis ß. §ii|iiinii 
S. Paulo, R,ua Conselheiro Chrisplnlano 2-A 
gegenüber dem General-Quartier, Ecke Largo 

Paysandd, nächst Ufa-Palast 

ENDE 

Der deuiscKe 

Hochleistnngs - Empfänger 
für Kurz- und Längwellen 

la allen Teilen erstklassige deutscbe Werkmannsatbeit 
Bis heule unUberlrolfene Klangsctiönhelt 1 

Alleinvertreter und Importeure 1 
Keppler & Sieger 

Lgo. Paysandu 110 (Loja) - S. Paulo - Telefon 4-7690 
Vertreter für Paraná : Hans G. Kreisel 

Curllyba, Caixa postal 373 

Der ideale 

Die beste Milch in São Paulo 

S. A. 

Pâbricâ de Producios 

Alimeniicios "VIG O R" 

R«a Joaquim Caí los Í78 
Tel. I 9-2Í6J, 9-2162, 9-2J63 

Dres.Lelifeldund Coeltio 
Dr. Waller Hoop 

R^clitsanwSlte 
São Paulo, Rua Libero Badaró Nr. 30, 

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

ßinfac^ - fidjer - fporfani 
0 E; n e 3: r e i B r i c ni e n! 

Söcriottf: 

SijiniítéÊittvStliii. 
9lua ^))iranga dir. 386 

Säo $aulo 

Bar Allemäo 
INDIANOPOLIS 

Avenida Jandyra N. 11 
ÄLTESTES DEUTSCHES 
Pamlllcnlokal 
Sonntags ab 1 Uhr Tanz 

Wilhelm Mertens. 

Familienpension 

CDRSCHMANN 
RuaFIorenclo de Abreu 

133, Sobr. (bei Bahnhof) 
Telephon : 4-4094 

HOTEL 

Tagespreis 15$—20$000 

Dein Holel 

Fliessendes Wasser und 
Telef. in allen Zimmern 

S.PIIOLO,LaroiiPa|ii;iiiilli 
Ecke R. Visc. Rio Branco 

Officinas^ 

Santa Ephigenia 271 
Tel. 4-4446 

Praça Patriarcha 6 
Tel. 2-8332 

Damen- und Kinderwäsche 

Bettwäsche — Pyjamas 

♦♦♦♦ 
Grosse Auswahl 

In eigenen U^erkstãtten hergestellt 

Uhren 

ünd Reparatüren 

Deulsclie Uhrmaclierei 

Bna S.Bento 484,1.St., Saal 1 (über Casa Leite) 
— . s.^ i 

Dr. Alvaro Klein, Rechtsanwalt 
Uebernimmt alle Zivil-, Handels- und Kri- 
minalrechtsangelegenheiten, Naclilassenschaf- 
ten, Ruf-Passagen, Naturalisationen usw. 

Rua São Bento 45, 5.o > Tel. 2-7500 - São Paulo 

ssm 

Maschinen 
und Stähle 
von KRUPP 
Ode der SUN 
OIL COMP. - 
Phüadelphia-Frä- 
ser, Bohrer und Ge* 
windeschneld-Werk» 
zeuge V. R. STOCK, 
Berlin • Packungen und 
Dampf armaturen «Metan- 
und Holzsägen Marke 
.HUNDEKOPF^ - Lede*- 
undGummitreibriemen Marke 
,FISCH' und 3ULLDOG' - 
Artikel für Galvanoplastik - 
Schleifscheiben Marke »ALE- 
GRIT' - Kugellager ,FISCH'- 
Schmirgelpapier und*Leinen Marke 
»ALEGRIT* und ,RUBY, - MÜUen - 
Hackeh Marke ,AGUIA'u.,COLONO' 
- Aexte ,COX.LINS' - Weinbergspritzen - 
Kleineisenwaren» Werkzeuge aller Art - 
Feilen Marke ^TpTENKOPF' - Arsenik 
Schweinfurter Grün - Bleiarsenik - Farben - 
Leinöl - Sanitäre Artikel - Fittings - Galva- 
nisierte Eisenröhren - Draht {eder Art - Well- 
bleche - Verzinkte und schwarze Blecbe - Pflüge 
,RUD, SACK' - Landwirtschaftliche und Acker- 
baugeräte - Bienenzuchtgeräte - Ameisentötmaschl- 
nen Marke »COLONO' - Ameiseng^ft Marke »CO- 
LONO' - Elektrische Motoren -Dynamos - Isolierband 
Marke ,BULLDOG' - Elektrisches Material im allge- 
meinen - Maschinen und Zubehörteile für das graphische 
Gewerbe - Deutsches Setzmaterial von SCHELTER & 
GIESBCKE - Maschinen im allgemeinen für jegliches 
Gewerbe und jede Industrie » Schreib-und Rechenmaschinen. 

Avenida Tlradentes 32 

São Paulo 

Caixa postal 756 

Telefon 4-4708 
bis 4-4713 

Meitarla GBRNUIU 
ist immer noch das alte und bekannte 

deutsche Familienlokal 

Largo Sta. Ephigenia J4. Tel.: 4-7800 

"§oíeí uníi 

Éefíaiirant 
Rua Victoria 186 — Tel. 4-4561 

São Paulo Inh.: Emil Russig 

Ältestes deulsclies Pamlllenlokal 

AoFrandscano 
Bürgerliche Küche - Gutgepflegte Getränke 

Rua Libero Badaró 26 - Telefon i 2-428 J 
São Paulo 

SOCIEDADE TECHNICA 

BREMENSIS 
LTDA. 

São Paulo - Rua Florencio de Abreu N® 139 
Curityba - Praça Generoso Marques N® 20 

Maschinen u. Werkzeuge 
fuer Mefoll-, Blech- und Holzbearbeitung. Elektrische Schweiss- 
maschinen. Pumpen "Weise", Feuerloescher "Minimax". Schleif- 
scheiben "Oroxo", "Alpine" Staehle, Elektrowerkzeuge "Fein". 

Landwirtschoftliche Maschinen. 

Graphische Maschinen 
ieder ArL Maschinen fuer Papierverarbeitung und Eartonna- 
geninduslrie, Druckerei-Maieriallen, "InlertYPo" Setzmaschinen. 
Vertrieb der Erzeugnisse der Schriftgiesserei "FualYmod**. 

Moderne Reparaturwerkstaetlen. 

Elektro Maierialien 
Groesstes Leger aller Installationsartikel Draehle. Kabel Moto- 
ren, Dynamos. Schallapparaie, Dekirische Hauahallsartikel 

Beleuchlungsglaeaer. Lampen. 

Feld- u. Eisenbahnmaierial 
Alleinverkauf der Erzeugnisse der Orensiein & Koppel A G. 
Dieselmoiorlokomotiven. Strassenwalzen, Bagger. Grosser Stock 

von Feldbahnmaterial und schweren Schienen. 

Clichê Fabrik 
Auioiypien. Slrichaelzungen. Mehrfarben-Clichés in hoechsler 
Vollendung, ^ —— Entwuerfe. Zeichnungen, Re- 

tuschen, Photolilhos, Groessle Ansialt Südamerikas. 

Schwesierfirma 
Spezialhaus fuer graphiche Maschinen 

C. FUHRST & CIA. 
LTDA. 

Rio de Janeiro - Rua Tenente Possolo N» 15-25 
Pernambuco - Porto Alegre 

cm 1 10 11 12 13 14 15 unesp'' 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 
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nenen (Stnrntlftteínen 

f^elromax Itãpid 

sind mit Schnell-ZÜnduilg vetsehen, 
ohne Alkohol-Vofheizung «nd brennen 

sowohl Gasolin wie auch Petroleum 

Erstklassige deutsche 
Qualitätsware der 

Ehrich & Graeiz Ä. G* 

Berlin SO 36 

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

Ausführlichen Katalog mit Abbildungen und Preisen, auch über Peíromax- 
Hãngelampen, -Tischlampen und die weltbekannten Gfaetzln-Alkohol- 

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

Rua Capt. Salomao 98 (alte N°. 18) • 
Agentur und Lager in Rio: LEO VOOS, Rio de Janeiro 

Rua São Pedro 106, 3° andar 

GONDOR 

FLUGDIENST 

Wer sein Geld stets in der 

Tasche trägt, gibt es aus* 

Legen Sie jeden Monat nur 
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(8. Fortsetzung) 

Alles oben am Berg blieb stumm. Ohne 
Beifall oder Tadel. Martin fegte sich ärger- 
lich das Haar aus dem Gesicht, warf den 
Stecken wütend der Scheibe nach und ging 
in die Reihe der Burschen zurück, die zum 
Sclieibenschlagen angetreten waren. Kurz wag- 
te er Mathis anzuschauen; der aber ging 
nicht zum Bock hin, wie es der zufälligen 
Aufstellung entsprechen müsste. Er schämte 
sich und verkroch sich aus dem Feuerschein 
in den Hintergrund, wo die Nacht die Blässe 
verbarg, die auf seinem Gesicht lag, nach 
diesem Fingerzeig des Reb- und Berggeistes. 

Da traten die andern Burschen ans Fen- 
ster. Wer es auch war; der Bollinger, der 
Himmelflug, der Gangwisch, der Bierstoss, 
alle Hessen sie den Ring in stattlichem Bo- 
gen durch die Luft schiessen, bald kreisför- 
mig, bald geradeaus, aber immer, dass es 
weit hinab ging ins Tal, leuchtend und bren- 
nend und viel tiefer als die Ringe der Bat- 
zenberger drüben. 

Und zehnmal hintereinander wurde das 
Sprüchlein gesagt, wie man es hielt von al- 
tersher: 
Schibi, Schibo, 
wem soll denn die Schiebe go? 
Die Schiebe fährt übern Rhi, 
die Schiebe ist feurig wie Wü, 
sie soll fahren rechts, sie soll fahren links: 
Sie soll dem Joseph und der Katharina fähren. 

Jauchzer und dreifaches Juchhe erfüllten 
den Abend nach jedwedem Spruch; die Lust 
wuchs in den H immel. 

Martin und Mathis waren verschwunden. 
Immer wieder hiess es: Sie soll den Jo- 

seph und die Katharina fahreh. 
Wie nun das Ungewöhnliche geschah, dass 

der Knecht des Mörderhofes des Mörderhof- 
bauern Tochter leise in die Arme nahm und 
an sich drückte, und so das schöne Paar 
mitten unter den jungen Leuten stand, da 
vergass ein jeder seine eigene Liebschaft, und 
seinen eigenen Anteil an dem nächtlichen Fe- 

— Die Buchausgabe ist zu beziehen durch 
Caixa Postal 2256. 

ste: Joseph, der Knecht und die vom Mör- 
ocrhof waren der Mittelpunkt. Alle wünsch- 
ten den beiden Glück, jiibelten und schnalz- 
ten, dass die auf dem fiatzenberg aufhörten 
mit Scheibenschlagen und hinüberhorchten zum 
Kircliberg, was dort wohl geschehen. 

Der Knecht und die Bauerntochter I Kein 
Knecht! Ein tüchtiger Bursche und ganzer 
Kerl! 

Der Mörderhofbauer konnte nicht spre- 
chen; stunnn sah er hinüber und schien fast 
gerührt. 

So erfüllte sich der heimliche und hei- 
mische Kult des weihevollen Spieles. 

Da plötzlich Lärm, Redegewirr, Stimmen 
vom Dorf her. 

Mit Fackeln kamen Leute herauf, noch 
nicht zu erkennen. 

Der Jubel oben verstummte. 
Die Burschen sahen sich fragend an. Man 

vermutete. Man munkelte. Die Maidli ta- 
ten sich hinter dem Feuer zusammen und flü- 
sterten leise. 

Was war geschehen? 
Es tappte herauf auf der winterlichen 

Erde des engen Wegs wie von hundert Schrit- 
ten. 'Der Holzstoss, fast zur Erde schon her- 
abgebrannt, knisterte noch immer, obgleich 
niemand mehr die Glut schürte. Dann zerfiel 
er langsam in glühende Asche. 

Drüben vom Batzenberg flogen noch die 
brennenden Scheiben zu Tal. Das Schnecken- 
tal lag düster und märchenhaft. 
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Wie es nun so zauberhell herging da 
oben, zwischen Brombeeren und Reben, zwi- 
schen Buchen und Birken, wie alle um das 
eine Paar standen und wussten, dass die 
meisten Grossbauern unten schelten und pol- 
tern würden, müssten sie dies Bild erblicken, 
— da wollte es zugleich auch so aussehen, 
als spiegle sich in dieser hohen Handlung 
der Wille der kommenden Zeit. 

Der Brand von Breisach, tlie Kanonade 
von Lörrach, genug Brände der Zerstörung 
hatte man in den letzten Jahren erlebt, hier 
ciiese t euer una «er Jubel rings bekundeten 
einzig und allein den Willen der alemanni- 
schen Menschen zum Frieden und ihr Be- 
ketmtnis zur Kraft. 
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Auf dem Kirchberg blieb alles still. 
,,Ist unter euch ein Joseph Marder?" 
Eine tiefe Männerstimme fragte. Dunkle, 

uniformierte Gestalten wurden sichtbar und 
hoben sich vom Himmel ab. Keiner aber 
war drunter vom Dorf, ausser Weisslämmle, 
der unwillig führte. Die Burschen wurden 
nun grob, scharten sich schützend um Josepii, 
keiner aber wollte ein Wort sagen. 

Nochmals fragte dieselbe Stimme, jetzt 
rauh und scharf: „Ist unter euch der Joseph 
Marder aus Kirchhofen, der Knecht vom Mör- 
derhof?" 

,Da trat Martin Knöbel vor: „Der Mar- 
der Joseph ist der Knecht meines Vaters, und 
dort steht er!" 

Die Männer gingen • auf Joseph zu. Es 
waren Landjäger und Gendarmen. Der eine 
von ihnen legte dem Joseph die Hand auf 
die breite Schulter und hiess ihn mitkommen. 
Der machte mit der Schulter einen Ruck nach 
hinten, um die Hand des andern abzuschütteln, 
und sagte, er. wollte schon nach Kirchhofen 
folgen, wenn er auch nicht wüsste, warum. 

Aber anrühren Hesse er sich nicht. Er wäre 
kein Lump. 

„Nicht nach Kirchhofen, nach Freiburg 
müsst Ihr mit," entgegnete der eine der Land- 
jäger. 

,,Nicht nach Kirchhofen? Ja, was liab ich 
denn verbrochen?" 

,,Weiss nicht, Ist Befehl. Werdet es schon 
sehen und schmecken." 

Indem Joseph noch fragte und staunte unil 
dann widerwillig mit hinunterging ins Tal, 
trat Martin Knöbel aus dem Kreis der Bur- 
schen, lachte bös und sagte laut vor sich hin: 
„Gott verdamm mich!" 

Dann schritt er den Judasweg hinab. Und 
kein Gewissen sprach zu ihm, dass er den 
Joseph verraten. In seiner Brust wucherten 
böse Gedanken. Nun würde er doch Bauer 
werden auf dem Mörderhof! Euch hole der 
Teufel, Teufelsbrut! 

Martin eilte dem Mathis nach, der es 
oben bei dem munteren Völklein nicht mehr 
ausgehalten hatte und soeben den Hohlweg 
hinabging, der zwischen den Reben zur Ebene 
führte. 

Er holte den Jungbauern ein, legte ihm 
den Arm auf die Schulter und krächzte, noch 
atemlos von dem eilenden Gang: ,,.Mathis, 
kannst zufrieden sein; der Joseph kehrt nim- 
mer heim! Du kriegst die Kathrin und ich 
den Mörderhof!" 

Wie der Martin sich höllisch freute, er- 
schrak er doch, als er in des andern Augen 
sah. Der war nämlichjgar nicht gewillt, Ge- 
nosse seiner bösen Pläne zu werden. 

„Mathis," krähte er, „sei nicht dumm! 
Bist doch ein gescherter Bauer! Wirst in 
Freiburg bezeugen müssen, dass der Joseph 
den Napoleon gelästert und bedroht. Sei nicht 
dumm, wir haben den Knecht nicht umsonst 
angezeigt, den hergelaufenen, roten Fuchs. 
Der kriegt nimmer die Kathrin und den Hof, 
wie es der Vater will; den Hof krieg ich 
und die Kathrin kriegst du. Sei nicht dumm. 
Mathis!" 

In Mathis Brust kämpften Gut und Bös 
miteinander. 
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Martin, der Joseph hat mir nichts ge- 
tan!" erwiderte er. 

„Hast du gelogen, als du vom Krautgar- 
ten erzählt hast?" 

,.Martin, ich mache nicht mit! Icii habe 
Ehre im Leib." 

,,Verrätst mich?" Martin bekam einen sie- 
denclheissen Kopf vor Wut. 

,,Martini" 
,,Was willst?" 
Beide blieben stehen. 
Mathis schaute weit in die Ebene. Ob- 

gleich es Nacht war, glaubte Martin einen 
stillen Glanz zu erkennen in dem gutmütigen 
Hauerngesicht des jungen Wursthorn. 

Oer sagte ganz leise: „Martin, ich habe 
heute Nacht die Mutter Gottes von Kirchho- 
fen gesellen!" 

Still und fromm stand Mathis auf dem 
Hügel. 

Da lachte Martin laut, dass das Echo höh- 
nend herüberkam von der dunklen Bergwand: 
,,Oelt, auf dem Marienbrunnen, als du vom 
Saufen kamst!" 

,,Nein, leibhaftig!" beteuerte Mathis, „und 
ich bin der Wursthorn Mathis aus Amprin- 
ge]i und ich hab's dir gesagt!" 

Martin wurde ungeduldig: ,,Machst also 
nicht mit? Verrätst also deinen Freund?" 

,.lch verrate deij. Joseph nicht!" 
,,Hältst es mit dem hergelaufenen Knecht? 

Du, des Rechnershofbauern Brudersohn, des 
Metzgerhofbauern Sohn? Ich sag dir, Mathis, 
das Kätherle wird nimmer dein!" 

,,Martin! Martin! Versuch mich nicht! Ich 
möchte nicht das Kätherle, wenn ich Gott 
verlier! Der Joseph hat mir nichts getan." 

,,Dann hol dich der Satan!" brüllte Mar- 
tin und Hess den Mathis allein. 

Der aber blieb stehen, atmete tief und 
schwer: da fiel sein Blick auf ein einsames 
Bild des Gekreuzigten, das am Wegrand 
stand. Mathis nahm seine Mütze ab und be- 
kreuzigte sich vor Gott. 

Vom Batzenberg klang noch immer der 
Lärm des Festes bis tief in die Nacht hinein. 
Dann wurde es still und stiller. Nur Gott 
hatte noch sein Lichtlein an. 

Der Himmel verband allsehend und all- 
wissend Kirchbèrg und Batzenberg. 

Da stand Mathis Wursthorn auf, dankte 

99 Sublime" 

die beste Tafelbutter 

Theodor Bergander 
AI, Barão Limeira 117, Telefon 4-0620 

semem Herrgott und schritt hinab nach Kirch- 
fiofen, 

Auen Katharina war still heimgegangen 
und weinte in ihrer Kammer. 

20: 
Die alte Eis 

Ein nächtliches Gewitter jagte über den 
Himmel. 

Blitze zuckten zur Erde und schlugen ein. 
Dumpfer Donner brüllte im Gebirge. 
Die Bäume streckten ihre Zweige hilflos 

gen Himmel. 
Regen prasselte auf schlammige Wege. 
Ein einsamer Wanderer eilte durch die 

furchtbare Nacht Der Regen peitschte in 
dicken Strähnen sein Haar und sein Gesicht. 
Der Schmutz der Strasse spritzte ihm auf 
Hosen und Schuhwerk. 

Niemand war sonst unterwegs. Es schien, 
als wollte die Welt untergehen. Die Bau- 
ern beteten in ihren Stuben um guten Ver- 
lauf des Wetters. 

Der einsame Mensch aber kümmerte sich 
nicht um Gott noch um Wetter und spähte 
Blitzen und Donner zum Trotz weder nach 
Hütte nocli Scheuer. 

Zwei Stunden ging sein Weg. Er über- 
schritt den Bettlerpfad, der am Waldrand 
entlang lief, und bog in den Ampringer 
Grund. Sein Herz klopfte voll Unruhe und 
friedloser Not. Martin Knöbel war's, cles Knö- 
belbauern Sohn, der böse und siedende Sa- 
tan, in Wahrheit des Teufels Sohn, der drum 
des Teufels, seines echten Vaters, Gesang 
in diesem Unwetter nicht fürchtete. Er suchte 
die arte Kräuterfrau auf, die ihm einst das 
Leben gerettet. 

Schon bei seiner Geburt hatte der Mar- 
tin widerspenstig Eltern und Helfern Mühe 
imd Not bereitet. Da der Balg nicht aus 
dem Mutterleib wollte, hatte man in letzter 
Stunde die alte Eis geholt, das halbnärri- 
scne C/eib aus dem Hexeriloch. Die hat das 
Kind mit -Zaubersprüchen glücklich zur Welt 
gebracht, aber die unselige Mutter, die Mar- 
garetha Eichin aus Pfaffenweiler, hat dabei 
ihr Leben lassen müssen. Das war vielleicht 
gut so, sie hätte sonst nur ihre liebe Not 
gehabt mit dem ungeratenen Sohn. 

Zum Dank für die glückliche Hilfe der 
Waldfrau wurde sie des Erstgeborenen Gotte. 
Aus einem Gefühl seltsamer Dankbarkeit, die 
dem Kind der Margaretha Eichin sonst fremd 
war, weilte Martin oft bei der Kräuterfrau 
und holte sich Rat zu allerhand Teufelsplä- 
nen. 

Im Dorf aber ging das Gerede, die alte 
Eis wäre das Schicksal des Mörderhofes. 
Würde ihr Befinden schlecht, dann müsste 
auch' der Hof leiden. 

Blitze erleuchteten noch immer Berg und 
Tal. 

Martin ging durch den Wald. Giftpilze 
standen da herum mit scharlachroten Mänteln 
zwischen bleichem Moos. Nattern hausten im 
Gebüsch und gelbgefleckte Salamander la- 
gen auf dem Weg, die steif und tmbeweg- 
lich mit ihren dicken Augen umherglotzten. 

Vor weltverlassener Hütte hielt der nächt- 
liche Wanderer. Es war eine der alten, halb- 
zerfallenen Köhlerhütten, die im Hexengrund 
standen, versteckt zwischen bemoostem Stein- 
werk. Rings reckten sich uralte, moosbehan- 
gene Baumriesen gen ''Himmel, bleich wie 
der Tod. 

An diesem Ort war's, wie der Volksmund 
sagt, nicht ganz geheuer. Scheu umging das 
Volk diesen unheimlichen Ort. Nur der Jä- 
ger und die 'Holzknechte verirrten sich dort- 
hin. Die glaubten nicht an Teufel und nicht 
an Hexen. 

In der Hütte hauste ärmlich die alte Eis 
mit ihrem Kater, dem gelbäugigen, und ande- 
rem Teufelsgetier. Sie vyar die Urenkelin ei- 
ner Hexe, die Viehseuche und Missernte, Ha- 
gel und Blitz.schlag in des Land i^ebracht 
hatte. Vor Jahren wurde 'diese unten im Tal 
auf der Hexenmatte verbrannt. Das Tal hat 
von ihr den Namen bekommen. 

Da kauerte der Hexe Urenkelin, die alte 
Eis, vor flackerndem Feuer^ schlug Funken 
mit einem geschälten Eichenbengel und freute 
sich an dem Spiel der Glut. Zusammenge- 
schrumpft und spinnengleich war ihre Unge- 
stalt, Kleider und Mensclienleib schier eins. 
Ihr Kopf sass auf dürrem, knorrigem und 
knotigem Hals. Sie war eingehüllt in muffige, 
fettige Tücher. Die Haarzotteln hingen ihr 
strähnig über Schulter und Schemel. 

Auf einem morschen Brett an der Wand 
lagen heilsame und giftige Kräuter für Mensch 
und Vieh. Auch eine Springvvurzel lag dabei. 

Als Martin eintrat, leuchtete etwas in der 
Waldfrau Augen. Die alte Eis umarmte mit 
kicherndem Lachen den Ankömmling und 
strich ihm über seine nassen Haare. 

'„Was willst von der Hexe, du Hexensohn? 
Denke, die Welt ist reif und meine Träume 
sind wild. Es gibt viel Krieg und Seuche 
bald aiif Erden." 

„FTas't's aus dem Feuer gelesen oder aus 
dem Gedärm der Tiere, Gotte? Aber du bist 
ifeine Hexe, sag nicht immer sol Für mich 
nicht, wohl vielleicht für die anderen Men- 
schen. Hast mich ja vom Mutterleib befreit!" 

„Du bist mein Sohn, Martin." 
„Du bist meine Mutter, seit ich meine 

leibliche Mutter verlor. Die Menschen draus- 
sen sind schlecht, drücken uns arg aufs Herz. 
Und was ich auch will und tue, zum Teufel, 
sie schelten mich drum!" 

„Was willst du, Martin? Bist wieder in 
Not? Sag mir's! Ich will dir helfen, Martin. 
Ich lese Sorgen aus deinem düsteren Blick." 

,,Ja, Gotte, so ist's! Schwere Sorgen quä- 
len mich." 

Die Alte wackelte mit ihrem russigen, 
verrunzelten Kopf: „Red dir von Seel und 
Leib, was dich drückt. Kräuter und Salben 
stehen dort auf dem Brett. Krankheit und 
Not vertreiben sie rasch. Wenn's sein muss, 
bringen sie den Tod. Rede, Martin!" 

„Es geht um den Hof, Gotte. Der Vater 
will mir den Hof nicht geben. Will ihn der 
Sdiwester geben, die eine andre Mutter hat, 
und dem Knecht, der Schwester und Gut mir 
stehlen will. Das duld ich nicht. Ich bin 
der Erb! Mein ist das Gut! Mir geschieht 
Unrecht, Eis! Hilf mir Gotte beim Satan, 
wenn du's kannst!" 

Und das Kräuterweib krümelte und sto- 
cherte im Feuerhaufen herum, dass es hell 
aufflackerte und Funken stoben. Sie ver- 
brannte das Aas von Kröten und Molchen 
und den Staub von Moos und giftigen Pflan- 
zen, und murmelte geheimnisvolle Zauber- 
sprüche. Sie schob dann einen schwarzen Topf 
auf den russigen Herd und rührte im zischen- 
den Gebräu mit einem Mistelzweig. 

Plötzlich hob die alte Eis das Haupt, blick- 
te mit trüben, triefenden Augen Martin an, 
kicherte leise und schnurrte: „Brauchst dich 
nicht fürchten, Martin, der Hof wird nimmer 
dem Knecht. Der Hof wird dein, Martin, 
wenn du nicht zögerst und hin ins Münster- 
tal eilst zu den Stollen und Silberlöcheni. 
Martin, der Hof wird dein, wenn du tust, 
was ich sage!" 

,,Ich dank dir, Gotte!" rief der Ratsu- 
chende, nahm rasch der Alten Hand, drückte 
sie in neuer Hoffnung und verliess die rau- 
chende Hütte. 

Draussen nahm ihn die Nacht in ihre 
feuchten Arme. Auf einem Weg, über den 
Bäche flössen, trüb und lehmig, ging der 
Jungbauer am Wald entlang, dann über den 
Berg, dem Münstertal zu. 

Zwei Stunden eilte Martin mit fliegen- 
dem Atem dahin. Das Tal verengte sich. Dort 
standen "Tannen um das alte, verlassene Berg- 
werk! Die Blitze wetterleuchteten über den 
Tannen, die sich bogen und wogten, traurig 

©eutfd^er ober beutíc^ípre(|enber 

ötifilcr 5lrjt nefüilt 

für arte, fc^^r gute beutfc^e Kolonie mit 
ungefähr 20.0(X) ßinrool^nern im ©üben 

be§ ©tcKiteê ©anta ®at§artna. 

3ufd&riften an imfercni SBerlag unter ©tic^roort 
»airst". 

r~ 
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JiRZTETÄFEL 

Dr. Mario de Fiorl 
Si>ezlalarzl fUr all{)emelne Chirurgie 

Sprechst.: 2—5 Uhr nachm., Sonnabends: 2—3. 
Bus Barão de Itapetlnlnga 199 - II. andar - Tel. 4-0031 

Dr.GJJck 
Facharzt 

füt innere Krankheiten. 
Sprechsttvidentäglichv, 14-17 Uhr 
Rua LíberoBadaró 73, Tel» 2-337Í 
Privatwohnung J Telefon 8-2263 

Deutsche Apotheke 
in Jardim America 

Anfertigung ärztlicher Re- 
zepte, pharmazeutische 

Spezialitäten — Schnelle 
Lieferung ins Haus. 

RUA AUGUSTA 28 4 3 
Tel. 8-2182 

j5)eut0cbc apotbefee 
Ipbarmacia Hurora 

Unb.: Carlos ffiager 
■Rua Sta. Epbiflcnia 299 

a:el. 4.0509 
(Bciuiifenftafte iäluSfü^ning 
oller Siejepte, SReic^e SluS= 
toal^I in iparfüni= unb 5'oi= 

letteartiieln. 

Dr. [rici] iller-Carioba 
Frauenheilkunde und Geburtshilfe 
Röntgenstrahlen —- Diathermie 

Ultraviolettstrahlen 
Kons.: R. Aurora J 018 von 2-4,30 
Uhr. Tel. 4-6898, Wohnung: Raa 
Groenlândia Nr. 72. Tel. S-I48I 

Deutsche Bpotbefte 

Mwiji Si|iii(ii($ 

IRua ÜLibero ffiaöacö 45-A 
São Paulo / Uel. 2 4468 

S)ti)Iomicrter 

§(ii(iii§ lödiiiclli 
12. @toá, 1232 

Sclcfmt 2=7427 

IRua 7 t>e Setembro 140 

Zt\. 42-3601 

Hotel „Luteda 
SínÇaÊer: íÇg. 

ajíobecii cinßeridjtete unb DoUftanbig feporate Sivpar» 
tcnicntoâ mit Saul, ©liilafätnimcr, Sab unb Selefon, 
Rio de Janeiro, SRua ba§ ßaranjeiraä Sir. 486 

Selefon: 25=3822 

diii^atb .^röninget 
®belfteiníá)leiferet. 9íua 
Saüier STolebo 8=21 — 
Telefon: 4=1083 

^oão 
Stem^nerei, ^n^aUation. 
SRegiftr. SRep. b. ?Igua§ u. 
©fg. — SRua SUlonf. Sßaiia= 
laqua 6. SCcIcfon: 7=2211 

®corg S)tcgmann 
0c^neibetmeifter 

SRua Slurora 18 

Sofcf ^ttlê 
©rftiíaííige ©ti^nciberci. — 
SDlößigeiPreife. — SRuo ®oni 
3ofé be SSarroS 266, fobr., 
São Sßaulo, Sciefon 4=4725 

^aul ®^i>ner 
ÍDeutfc^e Sjíetaílarbeiten 
Síronleuditer, Söitrincn, 5Reu= 
anfcrttgungen, SRcparaturen 
ufro. — 9lua UlâbruBal bo 
5Ra§cimentü 91. 

fHabio 0crl| 
SRua ®om be SarroS 265 
(gegenüber ®ef. ©ernionia) 
íReparaturen oöer Ägpcn. — 

Slpparatebau, 
Sranêformatorenroitílung. 

Sllttiin ^Otan^rbt 
(3(|u^mad)eEtneifter. — 
^dma SJiaterial. 9iua 
Santa ©p^igenta 312, 
@áe SRua Slurora. 

SSßalter SÍ^Icrê 
9BerI[tätte für beioratipe 
aUnlerei unb SRaumlunft 

ailnmebn Sa^t SWr. 1297 
Selefon 7=6747 

^einrid) Su^ 
©eutfc^e Sc^u'^mad^erei 
Uingejogcn na($: 
SRua @ta. (Sp^igenia 225 

3orgc S)ammattu 
©eutfdje ®atnen= u. Çerreu» 
fd&neiberei. @ro§e StuSroabl 
in Tiat. u. auälönb. Stoffen. 
Ipiranga 193, Sei. 4=2320 

3£aoer ^cilig 
Í8au Unternehmer. 
iRua Sumiaru' SRr. 31, 
aSiila SDlarianna. 

In SânlOS an der Prâiai 
Praça da Independencla 7/14 

Hoiel Deodoro 

Solides deutsches Haus. — Niedrige Preise. — 
Erstklassige Küche. Bes.: Cour. MUlIer. 

Çprciêroert ^ölnifc^ Söaffcr ®rfrifd&eub 

beliebte Cualitätd^tobuft ber 

Dcutfden = 1d iK^ineítii 
SRutt ba ailfanbcga 74 = S:el. 23=4771 

§ 
SIEMENS 

PROTOS 

STAUBSAUGER 

SIEMENS-SCHUCKERT S. A. 
SAO PAULO» Rua Florencio de Abreu, 43 

Caixa postal 1575» Tel. 3-3175 

^eMi mei da44eUe im ... 

so ist das noch lange nicht dasselbe. Beide pho- 
tographieren zwar, der eine aber hat es mit der 
Stativkamera viel schwerer als derjenige mit der 
IKONTA 6 mal 9 von Zeiss Ikon. Die IKONTA 
6 mal 9 hat Orhäuseauslösung, optischen Spring- 
sucher, Zweipunkt-Einstellung, Zeiss Tessar 1: 3,8 
und Compur-Rapid bis zur 1/400 Sekunde, sowie 
eingebauten Selbstauslöser. 

Aufschlussreiche Prospekte und fachmännische 
Beratung in allen guten Fachhandlungen. 

und wipfelschwer. In ihren Kronen hauste 
die blassgrüne Mistel. 

Vor Jahrhunderten lieferten die Gänge rei- 
ches Erz. Aber als die Knappen Uebermiit 

GOLD TOP 

SCHOTTISCHER 

WHISKY 

ist destilliert in Schottland von 

MALCOLM SCOTT & CO. ETDA. 

und graduiert in São Paulo von 

ERVEN LUCAS BOLS. 

Durch die statt in Schottland hier vorgenom- 
mene Graduierung wird eine erhebliche Summe 
an Zoll gespart. Sparen auch Sie und verlangen 

Sie bei Ihrer nächsten Bestellung 

GOLD TOP 
Erhälfllch in Flaschen und Ufern. 

und gottloser Sinn durchdrang, dass sie ihr 
Geld vergeudeten, Gott spotteten und die 
Armut verhöhnten, gaben die Berge nichts 
mehr her. Die Bergleute wurden arm. Leer 
blieben die Silberlöcher. Ihr reicher Segen 
blieb tot für alle Zeit. 

Martin eilte in den Wald. Mit hastendem 
Schritt über feuchte Erde. Das Schicksal war 
mit ihm und um ihn. Auf stinkendem Aas 
kroch schwer umher der schwarze Totengrä- 
ber. 

Hellen Menschenblicken und dem Sonnen- 
licht wich Martin aus. Die Nacht und das 
Gewitter zogen ihn brüderlich an. 

Plötzlich blieb er stehen. 
Es war ihm, als hörte er rufen! 
Nein, ein kaum vernehmliches Aechzen und 

Wimmern war's, das zu ihm drang. 
Martin zuckte zusammen. "Er wollte flie- 

hen. Da dachte er an des Kräuterweibes Rat. 
Es ging um den Hof, um ihn. 
Er näherte sich, dem klagenden, sterben- 

den Laut, der aus einem der dunklen Löcher, 
die sich tief in die Erde senkten, urllieim- 
Tich klang. 

,nällo, wer ruft da?" 
Helft mir. helft mir Armen! Ich bin's, 

der Knöbelbauer!" 
Eine Eule schrie. Es klang wie Teufels- 

gelächter. 
,,Du bist's! Mörderhofbauer! Ich bin Mar- 

tin, dein Sohn, dem du Hof und Recht ge- 
raubt!" 

Hohn klang aus des Sohnes Erwiderung. 
Die Tannenwipfel sangen ihr ewiges Liéd, 

Wolken zogen ostwärts. 
Stumm riss Martin seinen zerlumpten Rock 

von den Schultern, drehte ihn und wand ihn, 
dass er die Form eines Seiles bekam, Hess 
ihn tief in das Loch hinab und hielt sich 
am Rande der Grube angeklammert. 

Ein Mensch lag in der Grube wie in einem 
Grab, in dem ein Toter liegt. Der zerrte 
am iWk, und Martin zog und half dem Mör- 
derhofbauern aus semem feuchten Verliess. 
Der Bauer kroch in die Höhe, hüstelnd und 
fröstelnd, und brachte kein Wort hervor. 

Martin stützte den kalten und zitternden 
Vater und führte ihn langsam zur Strasse hin, 
die vom Staufener Schlossberg den Amprin- 
ger Höfen zuführt. 

,,Vater, wie kommst du in den Münster- 
wald, du bist doch krank?" 

,.Martin, du hast mich gerettet. Martin, 
der Satan hat mich am Genick gepackt. Mar- 
tin. ich habe viel gut zu machen." 

,,Bist krank, Vater!" 
,,Hörst du, wie die Mutter singt? Die 

Mutter ist weit. Sie hat mich verlassen. Wir 
müssen alle in das unbekannte Land." 

Da wusste Martin, dass sein Vater im 
Fieber sprach und den Verstand verloren 
hatte. Dass er Bett, Haus und Hof verlassen 
in der Angst vor Sterben und Tod. 

Da schämte sich der Sohn nicht, laut zu 
lachen. 

Das Gewitter hatte sich indessen langsam 
verzogen. Am Himmel leuchteten die Sterne 
wie ewige Wahrheiten. 

„Martin, siehst du den Schatten dort auf 

dem Weg? Die Mutter ist weit und das Kä- 
therle . . 

,,Komm, Vater, eile dich!" rief der Sohn, 
,,du bist krank, wirst bald sterben. Hast die 
Totenblumen schon auf dem Kopf, dem 
grauen, fiebrigen. Bald trittst du vor Gott!" 

„Ich werd nicht sterben. Ich gehe heim!" 
,,Zuvor aber musst mir den Hof zuschrei- 

ben, Vater. Eher darfst du nicht heim zur 
Mutter." 

,,Zuvor muss ich dir den Hof zuschrei- 
ben, ich weiss. Martin, du hast mir das Le- 
ben gerettet. Ich habe viel an dir gut zu ma- 
chen. Martin, du erhältst den Hof!" 

Als der Sohn mit dem Vater den Mörder- 
hof erreichte, schlug vom Kirchturm die 
fünfte Stunde. 

Im Hof war man inzwischen sehr über 
des alten Knöbels Verbleiben besorgt. Män- 
ner, die nach ihm gesucht hatten, waren er- 
gebnislos zurückgekehrt. Die Bäuerin kam 
der Verzweiflung nahe. 

Wo blieb der Vater? 
Da brachte Martin den Bauern heim. Der 

aber wurde auf sein Lager gebettet. Er glotz- 
te zur Decke, fieberte und war todeskrank von 
Erdfeuchte und Seelennot. 

Er verlange nach seinem Testament. ' Mit 
irren und wirren Zügen schrieb er hinein, 
Martin sollte als Aeltester den Hof bekom- 
men. Es Vk'aren zugegen die Bäuerin, alle 
ihre Kinder und die Bauern der Nachbar- 
höfe, die für den Sterbenden beteten. Um 
die zehnte Stunde kam der Notar, der das 
Testament beglaubigte und versiegelte, das 
war der Löwenwirtin' von Ehrenstetten Vet- 
tei^gmann. Mit ihm kam der Wundarzt. Der 
stellte fest, dass der Bauer den Tag nicht 
überleben würde. 

Und Kinder und Gesinde sassen trauernd 
um o'as Bett des Bauern. Der Bauer hörte 
auf, irr zu reden und wurde ganz ruhig. 
In dem Schweigen und bei der Nähe des 
Todes fühlten die Menschen im Raum, was 
an dem Sterbenden verloren ging, dessen Le- 
ben durch drei Dinge Sinn erhalten hatte: 
Durch Gott, Hof und Weib und Kinder. 

Brach lagen draussen das Land. Die Pfer- 
de im Stall wieherten und die Kühe brüllten. 

Im alten Hausgerät klopfte upheimlich die 
Totenuhr. 

So verging eine Stunde. 
Dann kam der Pfarrektor. 
Um zwei Uhr waren wieder alle um den 

Vater, die ihm anverwandt. 
„Vater, stirb nicht!" weinte Katharina und 

küsste des Sterbenden Hand. 
Sie sah Böses kommen. 
Böse Blicke ihres Stiefbruders trafen sie. 
Der Vater aber starrte ganz ruhig vor 

sich hin und sagte ohne seelische Not: ,,Der 
Martin ist schon recht, ich kann wohl ster- 
ben." 

,,Vater bleib!" jammerte das Kätherle, ..der 
heilige Gott darf dich uns nicht nehmen. Wir 
sind arm und schwach ohne dich. Vater, bleib 
bei uns!" 

"Die Bäuerin half dem Knöbelbauern stumm 
in seiner letzten Stunde. 

Da fuhr der Bauer Johann Knöbel mit 
der Hand streichelnd über die Decke des 

Betts und sagte verklärt: „Die Ernte war 
letztes Jahr schöner als vormals, der Hof 
ist gut und der Martin ist- auch giit, imd:^^ 
alte Mörderhofbauer ist nun reif zur Ernte. 
Das ist so ewiges Gesetz." 

Plötzlich richtete sich der Mörderhofbauer 
jäh nochmals auf und stiess mit letzter Kraft 
hervor: ,,Herr Gott, lass mich recht tun! 
Das Kätherle. . . der Joseph soll den Hof 

Dann begannen des Bauern Hände im 
Leintuch zu wühlen. Todesschweiss brach aus 
der gequälten Stirn, und seine Augen brachen. 

So erfüllte sich in ihm das ewige Gesetz. 
Der Knöbelbauer stieg hinauf in ein Land, 

wo es nur blühende Höfe gibt und ewige 
Ernte. 

Zur selben Zeit fiel vom Himmel ein Stern. 
Das war der Stern des Mörderhofes. 

21. 
Das Verhör 

Joseph Marder sass in Haft in Freiburg. 
Zwei Wochen waren verstrichen seit jenem 
nächtlichen Fest auf dem Kirchberg und sei- 
nem schlimmen Ausgang. Die Haft war in- 
dessen mild: Er wurde in einer geräumigen, 
hellen Bürgerstube des Freiburger Rathauses 
aufbehalten und hatte einen Amtsdiener zum 
„Kerkermeister", der ihm regelmässig das Es- 
sen brachte und an Gutmütigkeit selbst den 
biederen Weisslämmle noch übertraf. Ueber 
das Eigentliche aber, was Joseph anging, re- 
dete er nicht. Das war ihm von Amts we- 
gen streng verboten. 

Joseph \vusste deshalb nicht warum man 
ihn hier eingesperrt. Aber er vermutete, wer 
ihm diese Suppe eingebrockt. Er hatte nur 
einen wirklichen Feind in Kirchhofen: Martin 
Knöbel! Der hatte ihn ja auch verraten drü- 
ben auf dem Kirchberg. 

Den Kopf auf die geballten Fäuste ge- 
stützt, so sass er stundenlang; dann eilte er 
im Zimmer auf und ab oder blickte zum Fen- 
ster iiinaus auf die Strasse, wo A\arktgetriebe 
herrschte oder Militär singend und klingend 
vorbeizog. 

So vergingen zwei Wochen. Vom Tod 
des Mörderhofbauern erfuhr Joseph nichts. 

Eines Morgens sperrte der Polizeidiener 
die schwere Eichentür der Bürgerstube mit 
besonderem Geklirr auf, das auf eine Ab- 
wechslung in des Häftlings einförmigem Le- 
ben deuten sollte. Er hiess ilm folgen. 

Dann ging's durch mehrere Gänge des 
sauberen Gebäudes treppauf, treppab, bis man 
vor einer Flügeltür hielt mit der Aufsciirift: 

Landespolizeidirektor Schmidlin. 
Der Amtsdiener klopfte an. Der Direktor 

Hess den Häftling ins Zimmer führen und 
schickte den Diener hinaus. Joseph erstaunte, 
als er sich plötzlich einem so hohen Herrn 
gegenübersah. 

„Ihr seid Joseph Marder?" 
,,Jawohl." 
,,lhr seid verklagt, einem Komplott von 

Patrioten anzugehören, die dem Kaiser nach 
dem Leben trachten." 

Joseph blickte den Direktor trotzig an. 
Er war nicht gewillt, sich zu fügen. Er wnss- 
te, dass er unschuldig war. 

„Verhört mich nur," sagte er, „und ma- 
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flus Dec Cctnnecung on Tdiöne Stunden 

und CclebniíTe 

rdtvieb uns fian;s D a e ö r i d) oom Segeirdiuirdiiff „Sdiulfdiiff Heutrdilanb": Hodi- 
hlonge und Ergönjungen jum Berudi bei den OoHtsgenofTen in Braniieni 

T)io fd^öncn íLaiio noii 5. pauto finí nun 
oorüticr. zyii- alle, öic mir öcii Porjug hatten, 
ißäfte bcr iJorfiaen ícutfdjen Kolonie 311 fein, 
tienien mit öanfbarer frinnerung an bie fdiSnen 
Stunöen unb irtebniffe 3urücf, bie unfere (gaft» 
gebet im« in miermüblid|cr rjerslidifeit sufommen 
ließen. Unb in taugen Z"iad|t»adien erjätilen fid) 
bie iieiditmatrofen uub Sdiiffsjungen i£)re firteb» 
niffe, wetdje, jufammengefagt, ein einjiges £c» 
[ebnis bitben, nämtid) bas ber inuerlid;en wie 
äu§ei-tidien üetbunbent^eit uub Kaiuerabfctiaft bes 
J(us[ont>sbeutfditum5 mit bec i^eimat. lüiv, bie 
nsit bie i^eimat uerföcperu, Ijoffeu, ba§ es uns 
ein Hein ipenig getiingen ift, ben Doifsgenoffcn 
in 5. pauto ein uugefäFjtes i?ilb pon bem gt« 
gautifdjen 2I«fbau ilftes ZtTuttei-faubes ju geben 
unb bie Setinfudjt ju erwecfen ober ju oerftärfcn, 
'i)eutfd}[anb wieberfeben ju »otten. 

IPotjt mandier, ber nun »äEirenb biefer 5eft» 
tage bes Befudis ber bcutfd)eu 5d;utfdiiffe bie 
rot imiränberten Iliütjenbänber ber Jtborbnung bes 
Segelfdjulfdiiffs „Sdiutfdiiff Dentfditanb" gefetjen 
[jat, wirb fidj nad) bem bicfes Segetfd)iffs 
gefragt tiaben. Si'i^ii'H'icngcfagt jn fagen, bient 
es neben anberen Sdjutfdiiffen unb tieineren Sd^o« 
nern ba3u, ben ®ffÍ3Íer5uad;K)ud)s ber beutfdjen 
i^anbetsmarine aussubilben. Iteben bem Sdjuí» 
fd^iff „5d!ulfd)iff Dentfditanb", bas ben ©ffisiers« 
naditt>ud]5 fämttirfjer (ßrogreebereien ausbilbet, «ji» 
ftieren • uod) bie Segetfdjiffe „Jtbmirat Karpfanger" 
ber ijamburg=2lmerifaä£inie unb „iTommobore 3oE)n>= 
fen" bes tCorbbeutfdjen ütoyb, bie iticen eigenen 
Ztadinjudis ausbitben, aber aud) jum Ccit bie 
Sögtinge oom Sdjutfdjiff „5d)utfdiiff t)eutfd]tanb" 
3ur weiteren 2íusbiíbnng übernet|men. t)er Unter« 
fd^ieb jroifdien biefen befteEit tebigtidi barin, bag 
bas Sdjutfdiiff „5diu[fd]iff t)eutfd)toub" rein fdiul«^ 
fdiiffsmägigen Cbarafter bewalirt t|at, »ätjrenb 
bie beiben anberen Sd^ulfdiiffe Cabung beförbern. 
Ztber »arum nun Segetfdiiffausbilbung, ba bodi 
bie ®cfd;«)inbigfeiten ber mobernen Dampfer im» 
mer größer werben unb bie atte 5egelfd)ifftrabiä 
tion immer meijr in ber Perfenfung perfdiwinbet? 
Der Dienft eines nautifdjen ®ffÍ3Íer5 unb Kapi» 
täns ftetft an biefen ungeficures prattifdies iDif« 
fen. ftarf ausgeprägtes DerantrDortungsgefütjt, 2Tiut 

unb £ntfd]toftent)eit, unb ftedf itjn oft uor ptöti» 
tidje SntfdKÍbungen, bie in einem anberen 
beruf nid)t fo norfommen unb bie JTienfdienteben 
foffen tonnen. 

Unb um biefe iäfjigfeiten porjubereiten unb 3U 
fdjuten, ba3u tjaben wir bie Segelfd^iffe, benn 
auf Dampfern, bie non Ijafen 5U Isafen gejagt 
werben, unb bie nidjt oon JDinb unb iOetter 
abhängig finb, l]at mau wenig S^it u'tö iSete« 
gcnljeit, ben jufünftigen 5d]iffsoffÍ3Íer unb Ka» 
pitän fo ausjubitben, wie es beutfdje (Sriinblid)« 
feit neriongt, 

Unenblidi oietes nrag ber uon 2Tiutters Sdjütjc 
fommenbe Sdjiffsjunge ternen, benor er nad; ein» 
uubciulialbjätiriger 5'ii?r3eit auf 5ege[fdiiffen unb 
Sweijät^riger iatirjeit auf Dampfern bie itaniga» 
tionsfdiute befud^en barf, um nad; weiteren anbert« 
F)a(b 3abren fein Steuermannspatent 3U beiommen. 
Unb weitaus bas nieifte ternt er tjier auf bem 
Sdiutfdjiff. 3" regctmäfiigem Unterrid)t wirb er 
in feemännifdien l^anbarbeiten wie fplei§en, fno» 
ten, fowie int U)infern, ZITorfen, Sdiiffbauíenntnis, 
Seeftragenorbnung, Deutfdj, Cnglifd;, Kompagfun» 
be, ioten unb £oggen unterwiefen. Da3u fom« 
men bie laufenben SegelmanÖDcr, bie 3wangs= 
läufig burdi bie U^etterlage bebingt finb unb 3um 
íEeil manönermägig mit „alte ZTtaini" burdjge» 
füiirt werben. £s ift nid)t fo einfad], fo ^5 
HTeter fjod] ju flettern unb auf bem wie ein per« 
penbifet fd]wingcnben Sdjiff I^od; oben Segel 3U 
bergen, bie mandjmat fteif oor itäffe finb. Da 
beißt es jufaffen unb fidj auf fid) fetbft per== 
taffen, benn was einer 311 wenig madjt, bafür 
muß ein anberer meljr jupacten. Da 3eigt fid) 
bann, wer bie 5äl^igfeit befifet, im Hotfatle fei« 
neu 2Tfann 3U ftetien, unb bie Arbeiten in bcr 
Eatetage, bie erft jogernb ausgefütirt werben, 
bieten fo gegen €nbe ber Heife teinertei Sdjwic« 
rigteitcn metir. Die gögtinge fdjtafen in £;änge» 
matten, je breißig ZITann wadj» unb bicifionsweife 
3ufannnen, fo baß audi bcr Kamerabfd]aftsfinn 
bei bencn, bie ititen atten perfönlidicn Egoismus 
nod} nidjt weggegeben Ija&en, 3wangstäufig beffo» 
ben wirb. 

Slbei: aud: Knöpfe annäi)en, ^tiden auffegen, 
gerabe ftetien, lernen bie gögtinge auf bem Sdiul» 

fd^iff. 3d; möditc ben »erctirteit £cfer nidjt fra« 
gen, ob er einen 51iefeit auffetjen fann. Jtudj 
bas will geterut fein. So finb luifcre Seetage 
uotl ausgefüllt mit Dienft, Dienft unb nod]mals 
Dienft. 

Das SCebeii bei uns an Borb fjat aber aud) 
feine foimigen Seiten. Da wirb gefungen, Sport 
getrieben mit ZITebijinbatt, am iíccf, ba finben 
Kamcrabfdiaftsimdimittage ftatt mit Kaffee unb Ku» 
dien (Jllfotiol gibt es für bie äögtinge nid]!, was 
biefe natürlid; feljr bebauern), bei benen bie Ceidit» 
matrofen inib Sdjiffsjungen tjeitere Vorträge 3um 
Seften geben. Da fpielt bie Borbfapelle, bie aus 
3wan3ig mufifalifd;en Möglingen beftebt, muntere 
lüeifen. 

IVotjl mand;er fjat feinem (Baftgeber i'on ber 
21eciuafortaufc erjâfjtt, bei bcr am Jtbenb uorljer 
l'tcptuns (5roßabinirat Criton in ®el3eug unb Süb» 
wefter (er ift fetbft ein alter Seebär) mit bem 
ISeehebub, ben Ztegern, bie wot)[ aus bem 3»® 
nerften 2tfrifas oon Criton nad) bem Jlciiuator 
gc(]ott würben, an J3orb flettert, bem Kapitän 
bie (Srrüße feines BioEjcn f^crrfdjers übermittelt 
unb bie iauflifte abliolt. Der Eeufel, ber grauen« 
erregenb ansfiet^t, unb bie iCeger jagen in3wifd7en 
bie pauiane, wie man bie imgetauften l3orb» 
mitglieber trabitionsgemäß nennt, burd) bas Sd^iff. 
Dotter Itngft fudien fid) biefe 3U oerbergen, wer« 
bell aber bodj unter großem i^atto bcr ilelteren, 
bie bie Caufe fd;on im DorjaE)r beftanben babcn, 
cingefangeu, unb freunb|d]afttid) fd}war3 gcmadjt 
unb gefnufft. 31m nädjften üage, nad;beni bas, 
Sdiiff würbig 3um €mpfang Iteptuns t|crgeriditcfl 
ift, crfdjcint in ben früEicn Dormittagsftunben bor 
i^errfdier aller JlTccrc, Seen, Ecidie unb pfütjcn, 
umgeben non feinem gefomten i^offtaate, unter 
Dorantritt ber ZHufif unb bes iCobes. Da finb 
bie bobe (8émal)tin bes dürften bcr UTecrc, Ctic« 
tis, in großem ®cfettfd;aftstteib, Criton in cSroß» 
abmiralsuniform, ber paftor, ber 2(ftronom, ber 
in allen färben bes OTorgcntanbcs fdiitlert, 2tr3t, 
Krnnfcufdiweftcr, bie allerbings über berbc See« 
maimsfäufte perfügt, ^rifeur, ber ben Detimiuenten 
ben Zllunb 3U fpüten [jat, £;offotografen, Sieger, 
Ecufel, eine bunte, unf)cimlidf wiricube (Sefetl« 
fd)aft. Dom Kapitän unb feinen ®ffÍ3tcrcn enip« 
fangen, begrüßt itcptun biefe unb Perteitt als 
Danf für bcporftet;enbe (Saftfreunbfdjaft ®rben. 
Der 2tftronom, bcr feine 3"itrumcnte pon ben 
alten Jtegvptern besogen £)at, fteUt jefet ben 
Sdjiffsort feft. Dann bringt bcr paftor bie Cäuf« 
tinge, öie fdion sitternb unb bebcnb in Babe« 
liofcn bie íEaufe erwarten, in nodj größere Jingft, 

inbcm er ifjnen olle ilire porbetct. Jtuf 
bem iíaud^e friedien .fie bann cinsetn 3n Jtep« 
tuns ibron, auf bem fid; biefer mit feiner bo« 
tlcn ißcmalilin in3wifd]cn niebcrgetaffen l)at, unb 
winfctn um bie (Snabe, 3U ridjtigcn Seemännern• 
gcmadji 3U werben luib bie ZlTutprobe ber CTaufe 
bc)tct)en 3U bürfen. Die iLänftingc pafficren nun 
einige Stationen, in benen fie in berbcn tamerab« 
fd;aftlidicn Späffcn gejwicft unb ge3wacft werben, 
um 3utctit im Caufbecfcn 5U lanben, unb biefes 
geläutert pom Staub bcr nörblid;en Xialbfugcl wie 
ber pl)önif aus ber Jtfdie 3u pcrtaffcn. 

IDeniger 3ur 13efuftigung, ats 3ur Sidierijeit 
bes Sdjiffes, werben bei jebcm IDctter in reget« 
maßigen 2lbftänbcn Uebungen mit allen Bcfafeungs« 
mitgliebcrn abgetjatten, wie jum Bcifpicl „ZlTann 
über Sorb", wobei mit äußerftcr Sdineltigfeit 
Segelmanöper gemadjt werben unb ein í3oot 3U 
IDaffer gelaffcn wirb, um bie Boje, bie ben ins 
lüaffcr . gefallenen JTlaim barftellt, wieber ju fi« 
fd;cn. fibenfo werben 5i'uermanöper in reget« 
mäßigen Jlbftänben burdigcfü[]rt. Bei biefen „Jttle« 
2nann=Z1ianöpern" liat jebcr feinen beftimmten po« 
ftcn unb burd? baucrnbes Uebcn wirb ein 5nnf« 
tionicrcn im frnftfaltc gewätirlciftet. 

Die 2?eife bon .Deutfd)[anb, Brcmerljapcn, per« 
tief. bei wed]fclnbcm IDetter regelmäßig. Die täg< 
tid;e 2?outine würbe nur unterbrodien burdi not« 
wenbigc, bem íDetter angepaßte Scgefnmnöper, bic 
befonbcrs in ben paffatcn bli^fd)ncll ausgefüíjrt 
werben nmßten, benn ans (jeitcrcm i^inmiet fallen 
bic in biefen iScbictcn porfomntenben 33öcn bas 
Sdiiff wie Befticn an unb föimen oft bcm Sdjiff 
unb bcr Befafeung gefäfirticf; werben. Jlber ben 
Sd'tußftrid) ber Jlusbilbung ber IDinterreife fcfet 
crft ber Horbattantif mit feinen orfanartigen 5rüb» 
jal^rsftürmcn. Dann werben i)arte ptnforbcrungcu 
an Sd;iff unb Befafeung gcftetlt, Segel müffen 
unter fd;wierigcn Bcbingungcn geborgen ober gc« 
refft werben, ober bas Sdiiff muß bcigcbrctit 
werben, um es nidit pon ben I;ausI;oIicn Seen 
übertaufen jU taffen. Dann ftcljt jebcr ZITann bcr 
Bcfafeung in äußcrfter Dienitbcreitfdjaft unb pou 
jebcm wirb cifcrnc pftiditerfültung rertangt. Unb 
ba fd]eiben fid; ZITänner Pon ben 5cigtingen, ber 
Seemann pom 2tiuttcrföl)nd)cn. 

Unb wetm bann audj biefe fdiweren iDodjen 
porüber finb unb bas Sdjiff mit Pottcn Segeln 
bic Wcfer raufgcf)t, bann finb alte fdjwcrcn Cagc 
unb Stunben pcrgeffcn unb in ber Crinnerung leben 
nur nod) fonnige Xage unb für ben, bcr fie er« 
teben burfte, an erfter Stette bie fd)önen Sage 
pon S. pauto. 

cjiet mit tnirj was Itir wollt, Herr, ich ant- 
vvort Euch nicht. Was wahr und recht ist, 
bleibt wahr und recht, ob Ihr auch hundert- 
mal dagegensprecht. Der Kaiser Napoleon 
mag ein honetter Mann sein. Aber ich bin 
nicht gesonnen, über ihn oder andere etwas 
ausz' usagen," 

Der Direktor schüttelte den Kopf: „Ihr 
niissverstehet mich, Joseph Marder. Ich will 
Euch nicht verhören. Ich will Euch helfen. 
Helft Ihr dafür uns, damit kein Staatsverbre- 
chen geschieht! Redet! Ihr wisst davon!" 

Joseph schwieg. War der 'Mann ihm ge- 
genüber der kalte Beamte oder war er ihm 
wohlgesinnt? Glaubte er, ihm in der Maske 
der Leutseligkeit mehr entlocken zu können 
als mit Gewalt? 

Der Direktor fuhr fort: ,,Was Ihr ge- 
schwätzt habt in Kirchhofen, war unklug und 
voll Fürwitz! Aber doch wohl nicht Euer 
Ernst! Wer sind die Leute? Ihr sagtet, Ihr 
kennet sie." 

Als Joseph den Direktor noch immer miss- 
trauisch und ungläubig anblickte, sagte der: 
„Was ich Euch guten Rats mitteilen will, ist. 
tlass Ihr beim Verhör und bei der Verhand- 
lung nicht auf Euern Drohungen beharren 
sollt, sonst aber nichts verschweigt, was Ihr 
gehört habt!" 

Joseph antwortete: „Was ich sag, kommt 
mir vom Herzen, und ein Marder nimmt nie 
zurück, was von Herzen kommt. Aber von 
Drohungen weiss ich nichts." 

J.Ihr schadet Euch! Ich muss Euch fest- 
halten. Ich habe die Pflicht, strengstens vor- 
zugehen. Die Aussage 'cles Anklägers liegt zu 
Protokoll. Die Zeit wird kommen, da wird 
man Euch vielleicht recht geben. Heute aber 
nicht. Was ist Euch lieber, Joseph Marder; 

Ihr bleibt starrköpfig, verdächtig und hier 
in Haft, oder Ihr werdet frei?" 

Da schaute Joseph dem Direktor offen 
ins Auge, und wie er sah, dass nichts Fal- 
settes und Unwahres darinnen war, und dass 
er tfem Beamten vertrauen könnte, erzählte 
er den ganzen Vorfall, den er vor Martin 
in der „Krone" verschwiegen, wie er in der 
Stube der Löwenwirtin von Ehrenstetten bei 
einem Mann aus Tachen oder Bachen bei 
Frauenfeld gesessen, und der Mann hätte 
zu ihm, Joseph Marder, und zu einigen an- 
dern gesagt, der Hotze wäre vor Jähren un- 
glücklich gewesen. Der Kaiser Napoleon hät- 
te recht getan, nach Frankreich zurückzukeh- 
ren, sonst war es ihm wie dem Hotze er- 
gangen. Es wäre ein Mann da, der Pläne 
machet. Weiter, als eben zugehört, hätt er 
nicht. Und dem Schweizer hätte er das Maul 
doch nicht verbinden können. Er habe ja 
auch nichts mit dem Mann zu tun gehabt 
und wär nur zufällig am gleichen Tisch 
gesessen. 

Daraufhin der Direktor: ,,Behaltet die gan- 
ze Geschichte für Euch vor den andern in 
Kirchhofen. Wenn man Euch zum Verhör vor- 
führt, so sagt, was Ihr wisst! Aber bleibt 
nicht bei Euern Drohungen! Es ist gefährlich 
und unnütz. Ich will Euch helfen! Ich will 
Euch Absolution erteilen. Vielleicht habt Ihr 
recht. Aber der Franzose hat die Macht. Da 
heisst es Vorsicht mit voreiligen Worten. Da- 
mit wartet, bis die rechte Zeit kommt!" 

,,Ich danke, Herr Landespolizeidirektor!" 
,,Out so! Das ist genug. Die Lage ist 

ernst. Tut Eure Pflicht, wenn Ihr frei seid, 
aber redet nichts Unnützes. Danach richtet 
Euch!" 

Joseph hatte Glück im Unglück! 
Anderen ging es schlirnmer. 
So sass ein Norsinger schon zwei Monde 

im Freiburger tjefängnis, weil er in einem 
Städtchen bei Basel von einem Franzosen, der 
es wiederum von einem Offizier erfahren, 
gehört haben wollte, dass der Kaiser tot 

wäre und ihm ins Grab geschossen würde. 
So sehr sich der Mann aus Norsingen auch 
wehrte, er* wäre nie und nimmer der Urheber 
dieses Gerüchtes, das schon die Zeit aufdek- 
ken rhüsste, — der Mann musste dran glau- 
ben und hatte nun Zeit, in der Haft über 
des Kaisers plötzlichen Tod nachzudenken. 

Joseph wurde wieder in die Bürgerstube 
des Rathauses zurückgeführt, wo er es wei- 
terhin recht annehmlich hatte und nicht wie 
ein Gefangener behandelt wurde. 

Aber die Gedanken wirbelten nur so in 
seinem Kopf. 

Was ging ihn der Kaiser an! Ob tot 
oder lebend I 

Der Kaiser brachte nicht soviel Unheil Ins 
Land wie Moreau und die Oesterreicher, und 
im Freiburger Intelligenzblatt stand nur Lo- 
bendes über ihn. Aber ihm darum zuzujubeln, 
wie es die Leute in den Städten taten, das 
konnte eines deutschen Mannes doch nicht 
würdig sein! 

Dies alles überlegte Joseph in der letz- 

ten Zeit seiner gelinden Haft. Es war ver- 
ständlich, dass ein Knecht aus Kirchhofen 
oder ein Jägerbursche zu Berau nicht so sehr 
in die Notwendigkeiten der Zeit zu blicken 
verstand wie der Landespolizeidirektor von 
Freiburg. Wie Joseph an das ganze Gespräch 
zurückdachte und darüber den Schlaf ver- 
gass, erinnerte er sich der Worte des Frei- 
herrn von Holzing und ihres dunklen Sinns, 
Auch jener hatte von Dingen gesprochen, 
die in der Zukunft erst offen lägen. Der 
Gang mit dem Freiherrn durch den Münster- 
wald kam ihm so lebhaft ins Gedächtnis, 
als wäre es gestern gewesen. Drüber vergass 
er die ganze Kirchhofner Sache, Martins Ver- 
rat, und seine ganze Haft, Er dachte an kom- 
mende Dinge. 

Zum erstenmal kam ihm die Ahnung, dass 
es auch über Hof, Heimat imd engeres Tun 
hinaus etwas geben niüsste, für das es wert 
wäre, zu kämpfen urfd zu leiden. 

Nach zwei Tagen hiess ihn der Amtsdie- 
ner wieder folgen und führte ihn in ein Zim- 
mer, in dem eine Anzahl Menschen erschie- 
nen war. Dort sass der Landespolizeidirektor, 
imi ihn einige Polizeibcamte. 

Joseph gegenüber .stand Martin. Joseph 
blickte ihn nicht an. Zur Seite hockte Ma- 
this, erregt und bleich. 

lÚartin begann, seine Klage und seine Ver- 
dächtigung vorzubringen: ,,Der Mensch hat 
beim Wein verraten, er kenne Leute, die Plä- 

• ne machen gegen den Kaiser. Er ist ja auch 
nur ein Hergelaufener, keiner von uns weiss, 
woher er kommt und was er ist. , 

.Viel wurde hin und her erörtert, erwo- 
gen und bedacht. Keine Stunde schien für 
die Gerechtigkeit verloren. Martin log und 
verdächtigte. Aber der Direktor hatte einen 
guten Blick für Wahrheit und Uebertreibung. 

Mathis Wursthorn wurde aufgerufen. 
Ob er des Martin Knöbel Aussagen be- 

zeugen könnte. 
Mathis stand da mit heissem Kopf. 
Er sah das fragende und doch verschlos- 

sene Gesicht des Direktors vor sich, sah die 
übrigen Beamten der Polizeidirektion, alle ge- 
hüllt in steife und unbestechliche Miene, 

Dann blickte er Joseph Marder an. 
Es begegneten sich die Blicke zweier sich 

achtender Menschen, 
Joseph fürchtete das Zeugnis des Mathis 

nicht, 
Ueber den beiden und zwischen ihnen 

stand die Seele der Katharina, Mathis wusste 
wohl, dass er des Joseph Verderb und sein 
eigenes Glück mit demselben' Wort in der 
Macht hätte, 

Joseph hatte ihn geprügelt im Krautgar- 
ten und die Burschen im Dorf hatten ihn 
deshalb geneckt, 

„Könnt Ihr des Martin Knöbel aus Kirch- 
hofen Beschuldigung ,bezeugen?" wiederholte 
der Direktor, 

Der schwerfällige, aber ehrliche Bursche 
gab sich einen Ruck, 

Er schaute hin zu Martin, der lauernd 
stand. Und der Martin erschien ihm plötz- 

lich wie Judas, der Gottesverräter, -^Is' er d?n 
Beutel hielt mit den dreissig Silberlingen, 

Während Mathis vorher mit den Schul- 
tern gezuckt, als verstünde er die ganze Lage 
nicht so recht, schüttelte er nuh lebhaft den 
Kopf, um durch diese übertriebene Vernei- 
nung wieder gut zu macTien, was er durch 
zu langes Zögern an des Joseph Schicksal ver- 
schlechtert. 

Er sagte, an der ganzen Sache wäre 
nichts, Martin hätte die Worte des Joseph 
verfälscht und verdreht. Und so erzählte er 
den ganzen Vorgang. Andere Zeugen wa- 
ren nicht vorhanden,' 

Da sagte der Direktor: ,,So müssen wir 
Joseph Marder, Knecht am Mörderhof zu 
Kirchhofen, entlassen, da von gefährlichen 
Reden nichts erwiesen und er allem nach un- 
schuldig ist. Den Unterhalt während seiner 
Haftzeit hat der Angeklagte jedoch selbst 
zu tragen. Iclv übergebe ihm aber hiermit 
das Absolutorium, damit er von allem Ver- 
dacht bereinigt sei." 

Joseph wurde sofort entlassen. 
Beim Verlassen des Rathauses rief ihm 

Martin gehässig zu: „Du kannst dein Bündel 
schnüren, du Nichtshaber!" Dann ging er 
ohne Gruss davon. 

Joseph sass auf der Heimfahrt mit Ma- 
this auf des Metzgerhofbauern Wagen. Bei 
Bietzighofen im Hexental wollte das Pferd 
nicht mehr recht weiter. Da machten sie 
kurz halt bei dem alten Brugger, 

Und Joseph drückte dem Mathis die Hand, 
,,Wir wollen Freunde sein!" 
Seither stellte Mathis dem Kätherte nicht 

mehr nach, — 
Als sie weiterfuhren, fragte Joseph: „Was 

macht der Hof? Gibt es Neues dort? Der 
Martin will mich zum Teufel schicken!" 

..Der Knöbelbauer ist gestorben," 
„Der Bauer tot? Jetzt verstehe ich den 

Martin! Aber der Bauer hat doch wohl dem 
unleidigen Sohn den Hof nicht verschrieben. 
Da hat - die Bniggerin "doch auch noch mit- 
zureden. Der Hof braucht mich, sonst ver- 
ludert er. Die Bäuerin kann's allein nicht 
schaffen, wo ihr Stiefsohn in allem ihr Wi- 
dersacher ist!" 

,,Der Bäuerin wurde nur die lebensläng- 
liche Nutzniessung der einen Lehenshälfte be- 
willigt," entgegnete Mathis, „Bauer aber ist 
der Martin. Die alte Theres will mit ihrer 
Tochter demnächst ins Bad ziehen, das dem 
Johann aus grossmütterlichem Erb gehört. 
Mit Martin hält sie's nicht aus, Sie kann sich 
nicht mehr mit ihm vertragen, seit der alte 
Knöbelbauer nicht mehr dazwischen steht und 
dem Martin die Zügel hält." 

Da merkte Joseph, dass seine Zeit auf 
dem Hof um war, Sorge packte ihn wegen 
Katharinas Zukunft, 

Als Joseph be im Mörderhof ankam, trat 
der junge Knöbelbauer, der vor ihm wieder 
in Kirchhofen war, vor die Tür und sagte 
höhnisch: „Du weisst, was ich in Freiburg 
gesagt hab. Oben liegt dein Plunder!" 

(Fortsetzung folgt) 

Sceben eingetroffen; 

3i(ll(ti > lüiitel 

9Jlííí>ií)Ctt: 
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ÍÇüt Samen unb Herren; 
195$000 nnb ã00$000 

Casa Lemcke 
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. oder mon fdiimpft auf iene. Die als Deutídiflommige, bjtn. 

Oeutfchgeborene omenhonirche Bürger fidi 3U Öen lIlitglieDecn Der 

Õeutfdien Oolltsgemeinrdioft Böhlen/' 

2« i>cn Oereirtigtcii Staaten »Ott ÍToréamctifa fü^tt 6et Jfmetifaôcutfe^c OoItsBunô feit 1933 
einen jieltloten Kampf um 6i« fitnigunä ées Seutfi^tums in 6cn MSJÍ. Unbeirrt, fc^tf unô 
treffend jii^eit iie {»eutfi^tlütigen ílíenfí^en gesen &ie iiiôif(^=fommMniftifc^e „JtntiííXajiâílique" 
»om £e&er, treu i>er «xltweifen (Erfahrung, i>a^ &er ÇieB èie 6efi« p«ta&e ift. 0^« Scitang ift 
6ie U)o(^n5eiff(^tift „X>eutf^er tPedruf un6 S e o 6 a dj t«t", i"«!: Samu;! Untetmvet un{> 
feinen (Benoffen f(^n>et im ílíagen liegt, wie ü6eitja«pt allen iftaelitifi^en Stämmlingen frej — 
neBen&ei — aui^ iü6if(^«n ífelt^auptftaèt. 

3n einet &er legten folgen éiefer ausgejei^neten mutigen Seitong 6efd^äftigt fic^ ii^t 41tit= 
atBeiter 5t. 'S). U) o 11 c r in unmi^»itftän6Ii(^ii Weife mit gtun&legenô<n Scos^n unè Gegriffen 
ü6er Oclfstumsgcuppen, tJoItsgenoffen, ^luílan&íôeutfi^e ufw. ttJir galten i>ic Jtusfü^i 
Hingen für unfere Cefer in ^taftlieit, gleii^gültig »eli^er Kitd^e fie angehören, als au|ets 
ot6>entli<^ Iefensn>etf unô le^rrei^ un& geBen t^nen nac^ftel^enJ gern Saum. 

In den Köpfen sonst leidlicli vernünftiger 
Zeitgenossen spuken noch immer die selten- 
sten Vorstellungen und Ansichten über un- 
sere Stellung in diesem Lande, Amerika. 

Menschen gibt es, die sich nicht die ge- 
ringste Mühe geben, einmal Klarheit zu schaf- 
fen in dem Wirrwarr von Begriffen und 
Wortgebilden in ihrem Gehirn. Sie reden, 
ohne auch nur die kleinste Ahnung von der 
Bedeutung mancher Ausdrücke und Bezeich- 
nungen zu haben. Dann wundern sie sich, 
wenn sie falsch verstanden werden oder über- 
haupt nicht verstanden werden! 

Besonders auffällig ist dieses bei gewis- 
sen Zeitungsschreibern im deutschsprachigen 
Blätterwald. Da fühlen sich oft solche Men- 
schen berufen, langatmige und leidenschaft- 
liche Artikel gegen irgendeine angebliche Ge- 
fahr, eine von ihnen, und oft nur von ihnen, 
als solche empfundene, drohende Ueberrum- 
pelung bezw. Vergewaltigung des Deutschtums 
zu schreiben. Und dann geht es los, man wirft 

mit Begriffen um sich, die das gerade Ge- 
genteil von dem bedeuten, was der betref- 
fende Schreiber darunter versteht. 

Wir haben Leitartikel, die ihr Verfasser 
in aller Ernsthaftigkeit dem Publikum vorge- 
setzt hatten, gelesen, die sofort jeden Sinn 
verlieren, wenn man sie nach wirklicher Be- 
deutung der darin enthaltenen Wortgebilde 
und Redewendungen analysiert. Da schreibt 
ein Schriftleiter irgendeiner deutschsprachigen 
Zeitung hier z. B. gegen den Amerikadeut- 
schen Volksbund, beschuldigt ihn, ,,unamerika- 
nisch" zu handeln, weil er angeblich durch 
seine völkischen Bestrebungen Zwiespalt in 
die A'iitglieder eines Vereins trägt, der jüdi- 
sche Mitglieder habe, die nun nicht mehr als 
Deutsche anerkannt werden sollen! Ja, Kin- 
der, was soll man da machen, wenn ein Zei- 
tungsschreiber eben die deutsche Sprache luid 
Bedeutung ihrer Worte nicht genügend be- 
herrscht, in diesem Falle also einfach aus 
sprachlicher Unwissenheit 

„3u&e" unô „I)eutf4ct", 6ie 601^ ganj Hat &ie atgtunStiefe ücrfd^ieôen^eiten il^cer Jtrt Betonen, 

durcheinander wirft, was kann da das Ergeb- 
nis seines Artikels sein, als neue Missverständ- 
nisse und oft neuer Hass? 

Oder man wettert gegen den Namen „Ame- 
rikadeutsch", der angeblich nicht amerikanisch 
genug ist, trotzdem es gerade die Amerika- 
deutschen gewesen sind, die in den vorder- 
sten Gräben im Kampfe gegen die Bedroher 
Amerikas standen und stehen. Oder man 
schimpft auf jene, die als deufschstämmige 
bezw. dcutschgeborene amerikanische Bürger 
sich zu den Mitgliedern der deutschen Volks- 
gemeinschaft zählen. 

Hier haben wir schon eine Reihe von Aus- 
drücken, Begriffen, die einer Klärung bedür- 
fen. Unter Namen wie: Deutsche, Juden, Ame- 
rikadeutschen, deutsche Volksgemeinschaft 
»elfteren lüngft itid^t alle ítTenf^en bas gleti^e. 
Oft fehlt gerade denjenigen, die es angeht, 
jfftie klare-Vorstellung von der Bedeutung die- 
ser Begriffe. Und erst recht herrscht Ver- 
wirrung, wenn wir uns mit Worten wie: Ras- 
se, Volk, Bevölkerung, Nordisch usw. befas- 
sen, da kann man Sachen erleben, die wirk- 
lich lachhaft anmuten könnten, wenn wir nicht 

wüssten, was für Schaden im Deutschtum mit 
der falschen Anwendung solcher Worte bezw. 
Wortgebilde angerichtet wird. 

Noch stellen sich Millionen unter dem 
Namen ,,Deutscher" einfach irgendwelche 
Menschen vor, die in Deutschland geboren 
wurden. Also ein Neger, ein Eskimo, ein Se- 
mit, der zufällig innerhalb der deutschen 
Rcichsgrenzen geboren wurde, ist ihrer An- 
sicht nach ein Deutscherl Volk wird mit Bevöl- 
kerung verwechselt, die Bedeutung der blut- 
gebundenen Art, die ja erst ein Volk ausmacht, 
spielt bei vielen überhaupt gar keine Rolle. 
Die oben genannten Menschenarten könnten 
eventuell deutsche Reichsbürger sein oder, 
wenn man es so haben will, einen Teil der 
deutschen Bevölkerungsgemeinschaft bilden, 
vorausgesetzt, dass das Reich ihnen dies er- 
laubt, was natürlich nicht der Fall ist, aber 
n i e können sie zum deutschen Volk und da- 
mit zur Volksgemeinschaft gehören. Daruber 
hat kein Mensch etwas zu sagen, die Natur 
ist da die alleinige Massgeberini 

Wenn also der Name „deutsch" kein staat- 
licher Begriff ist, sondern ein Völkischer 
(nicht rassischer!), so ist der Ausdruck „ame- 

rikanisch" kein völkischer, sondern ein staat- 
licher, also ein politischer Begriff, eine poli- 
tisch-geographische Bezeichnung. Auch dies 
ist nicht menschlicher Wille, sondern eine 
wissenschaftliche Wahrheit. Man kann daher 
nicht von einem amerikanischen Volk, sondern 
nur von einer amerikanischen Bevölkerung 
sprechen. Ein Teil dieser Bevölkerung sind 
nun die Neger, die Semiten, die Deutschstäm- 
niigen, die Polnischstämmigen usw. Wohl ist 
in diesem Lande oft die Rede von den „al- 
ten" Amerikanern, womit die Abkömmlinge 
der eneten Einwanderer, z. B. Engländer, 
Schweden, Holländer, Deutsche, alles vorwie- 
gend nordische Völker, gemeint sind, aber ein 

wirkliches Volk bilden auch sie nicht. 
Vielen Leuten passt dies nun nicht. Wir 

werden wieder einmal als „unamerikanisch" 
verschrien werden, hohumi Es hat aber kei- 
nen Sinn, sich über Tatsachen aufzuregen, ge- 
gen die Wahrheit Sturm zu laufen, dürfte 
wohl erst recht „unamerikanisch" sein. Bes- 
ser wäre es, wenn verantwortliche Stellen sich 
die Mühe gäben, neuzeitlich denken zu ler- 
nen, im Deutschtum Amerikas würden viele 
unnötige Steine des Anstosses verschwinden. 
Aber nein, das Deutschtum soll nun einmal 
am Boden gehalten werden, so will man es 
scheinbar an manchen Stellen sogar innerhalb 
des Deutschtums. 

U)as es vot fünfjig 3a^ren ni^t gaB, will man auc^ l^eute nii^t anetfennen. 

das Deutschtum lebt heute noch zum grossen 
Teil wie einst zur Zeit der Postkutsche. 

Mit \yelcher Entrüstung z. B. protestier- 
ten neulich viele Zeitungsschreiber der eng- 
lischsprachigen Presse gegen die Reden an- 
lässlich der Tagung der Auslandsdeutschen im 
Reiche. Die Schreiber waren leider nicht in 
der Lage, vernünftig über die darin zum Aus- 
druck gebrachten Ziele und Absichten zu phi- 
losophieren, da ihnen die Kenntnis der deut- 
scheu Sprache fehlte.' Aber dies kann man 
nicnt von den Leitern der deutschsprachigen 
Zeitungen sagen, die zu:n Teil auch gegen 
die Zumutung Stellung nahmen, „Nazi-Zellen" 
in diesem Lande zu unterstützen. Jedenfalls 
sie hatten so etwas Aehnliches in ihrer ame- 
rikanischen Zeitung gelesen, die Quelle so 
manches Missverständnisses im Deutschiu;n! 

Nun gehören Amerikaner deutschen Sta.n- 
mes, deutscher Geburt, d. h. also amerikani- 
sche Bürger, nicht zu den Auslandsdeutschen: 
die Ansprachen von Neurath, Göring und 
a. m. vom letzten Treffen der Ausländsdeut- 
schen (uns persönlich wäre der Ausdruck Aus- 
landsreichsdeutschen lieber, denn nur diese 
sind gemeint) waren also nicht an sie gerich- 
tet, wenn der Erwartung Ausdruck gegeben 
wurde, sie sollen überall in der Welt als Ver- 
treter Deutschlands sich betrachten und sich 
würdig halten. 

Man könnte Begriffsverwechslungen die- 
ser Art bis ins Unendliche aufzählen. Auch 
wollen wir nicht einseitig sein und uns über 
das Fehlen des Verständnisses für neuzeitli- 
che Wortbildungen lediglich bei den alten 
Deutschamerikanern aufregen. Nein, auch in 

t)a ift es ein Ceid^tes füt fein6li(^e Clemente, 
»on iJegtiffen, &as tieutfc^ium ^ier 5«m 

und es mit Misstrauen und Abneigung den 
ehrlichen und aufrechten Bestrebungen wohl- 
wollender Organisationen und Einzelpersonen, 
endlich ein bleibendes, tiefes Verstehen und 
Vertrauen .im Deutschtum zu schaffen, zu er- 
füllen. 

Wohl jeder würde es begrüssen, wenn 
ein vollständiges Verzeichnis sämtlicher poli- 
tischer, völkischer und rassischer Namen und 
Bezeichnungen mit genauer Auslegung von 
massgebenden Stellen erhältlich wäre. Dann 
könnte jeder darauf Bezug nehmen und vvüss- 
te, was und was nicht gemeint ist! Schliess- 
lich haben nur die wenigsten hier im Lande 
die grundlegenden Werke nationalsozialisti- 
scher Denker und Forscher über die deutsche 
Weltanschauung gelesen und ihnen ist der 

unseren Reihen finden wir» wenn auch in un- 
gleich schwächerem Masse, Wirrwarr und 
Missverständnis über grundlegende Bezeich- 
nungen und Ausdrücke. 

Wir hoffen, ein Wörterbuch wird recht 
bald herauskommen, worin alle derartigen fie- 
griffe ein für allemal festgelegt werden, da- 
mit endlich dies ewige Hin und Her um Aus- 
drücke und Namen ein Ende hat. Solch ein 
Werk müsste von reichsdeutschen und ameri- 
kadeutschen Stellen amtlich geprüft und ge- 
meinsam von verantwortungsbewussten Män- 
nern und Frauen auf beiden Seiten des Ozeans 
herausgegeben werden, müsste wirklich voll- 
ständig und klar verständlich sein. Es würde 
viel Misstrauen und gegenseitiges Aneinander- 
vorbeireden aus der Welt schaffen und das 
Falschauslegen von deutschen Wortgebilden 
auf ein Mindestmass beschränken. Wie die 
Dinge heute liegen, ist der Mensch zu sehr 
auf seine Einbildungskraft bezw.' guten oder 
schlechten Willen angewiesen und gerät nur 
zu leicht auf Irrwege, läuft sich in einer Sack- 
gasse fest, wenn er aui eigene Faust es un- 
ternimmt, den beabsichtigten Sinn eines Arti- 
kels, einer Rede aus seiner Privatdeutung der 
oft tiefgehenden und manchmal ihm fehlenden 
Kenntnisse bedingenden wissenschaftlichen Be- 
zeichtumgen auszulegen. 

Es ist für Menschen, die viele Jahre, wenn 
nicht Jahrzehnte, fern von Deutschland gelebt 
haben, denen die Veränderungen, die Fort- 
schritte, die völkische Lebensanschauung in 
Deutschland nicht etwas Miterlebtes, sondern 
etwas Gehörtes ist, oft nicht einfach, sich in 
den neuen Verhältnissen zurecht zu finden. 

iuti^ Bewußtes 5ätBen un5 aBfii^tlic^es Oetörel^en 
EanJe feines Utfptunges ju entfremden 

reiche und den Errungenschaften und Fort- 
schritten der neuen Zeit Rechnung tragende 
Wortschatz der deutschen Sprache nicht ge- 
läufig. Sie kennen oft gar nicht die Bedeu- 
tiuig vieler Sprachbegriffe unserer Zeit. 

Ein solches Wörterbuch würde ferner nicht 
nur von allen denen, die in irgendeiner Form 
und Weise mit dem Ausland zu tun haben^ 
begrüsst werden, sondern von grösster Be- 
deutung in der Aufklärung fremder Länder 
über die wahren Absichten Deutschlands sein. 
Es würde ungemein schwer sein, dann' noti'. 
aus Reden deutscher Staatsmänner eine von 
ihnen nicht beabsichtigte und falsche Folge- 
rung zu ziehen, wenn von vornherein Klar- 
heit über alle vorkommenden Namen und Be- 
griffe herrschen würde. 

„Die Scteöensrehnrudit öec onltünDigen menrdien ift einec 

öec Itãchllen Coconten bec Ruhß in Cucopo" 

Die tDeihnoditsúnrpcodie Rudolf 

IV'le nn jcbcm Ijciligcn Jlbcnö nacif bcr JITactif» 
ctgteifung burd} bcn itationalfojiaüsmus, fprad] 
aiid} in öiefcm tpiebcr bct Stcdocrtretcr 
ics Führers com JlTündjcner Scubcíjaiis iiticr 
alle iii'utfdfen 5cnbcr 311 bcn auätanbsöcutfdicii 
Dolfsgcnoffcn unb ju bcn üolfsgcnoffcn in bct 
ijeinint. 3" feiner ^Infpradjc gab ihibotf lieg 
einlcitcnb bet ilatfadje Jtusbrucf, bag wicbcrum 
füt eine furjc Spanne Seit alle t)cutfd}en 
ans bcr tDelt in einet bireftcn ücrtiinbung 
burd; bas beutfd|e lüott niitcinanber rcteinf 
feien. 

4t 
33efonbers aber fei in ben JaEiten bes neuen 

iiegimes, fo betonte 2?ubelf £;c§, e i n (ßefiitil rcie« 
bec gewadifen, bas »ir getabe am fjeiligen 2fbcnb 
fo ftatf empfänben, bas (ßcfütjl bes 5riebt>ns in 
Sid;ctbeit: „3n Bcutfiitanb gibt es bas (Serebe 
uon Kriegsgcfa£)t unb ftiegerifd^et 3)tol^ung nidit. 
tDas felfenfefte 23eii?u§tfein, felbft feinen Krieg 
5U iwollen unb jeberjcit bie Kraft ju bofitjen, 
eigener i3cbtoí)ung einmütig nnb ftatf entgegenju» 
treten, nimmt uns Bcutfdien, bie it>it eine Kriegs» 
angft überhaupt nidit in uns fül]ten, andj bie 
Sorge einer tägtid;en friegcrifdien J3ebtobinig. Tia» 
bei reiffen mir", ful^t liubolf rjefj fort, „ni.cij ber 
21(ann unb bie ."vrau bcr anbeten Poltet motten 
ben Krieg nidjt. Jlndj fie iiioHen liul^e, frioblidie 
2h-beit unb ein aufbanenbes Ceben. Bie 5riebens» 
felinfudit bct tüd;tigen unb anftcinbigen ZlTcnfdjcn 
aller Kultnrnalioncn ift l]cntc einer ber ftärfften 
(Saranten bcr .2?nlje in fiuropa. 

;iud) bic in. ii)rcm Streben nadj Srtjaitung bes 
.^riebcns immer nadjl^attigcr inirifani mcrbenbe Ka» 
nicrabfdjaft bet 5rontfoibaten bes (Stögen Krieges 
unb bas Kennenlernen ber 3u9enb, beten Pätcr ge» 
geneinanber im 5elbc ftanben, nimmt ben Kriegs» 
liefern immer metir bie Ilusfidjt auf €tfotg!" 

So fei aus bem Bcmugtfein bet beliarrlicfien 
Kraft, eines guten friebfertigen lüilicns unb bes 
Ipertrauens in bie 5üiirung bie íDeitinaditsftimmung 

bes beutfdien Dolfes am £nbe bes fünften 3alires 
bes nationalfosiaüftifdjen 2lufbaus bie !X)eit;nad]ts« 
ftinnnung bes 5ricbens. 

3n unerfd;üttcrtld;er 3uoerfid;t gelje bas beutfd;e 
Dolf an bie größten Jlufgabcn ftieblidier 2[rbeit, 
bie es fid} jemals gcftellt Ijabe nnb bie ungcftört 
ju beenben fein febnlidjfter IDuufd) fei: „tDas 
im Kampf um 3)eutfd;tanb5 (Erneuerung gewonnen 
irnvbe, bas tpollen mir in bcn tommenben 3alircn 
bemabten, feftigen nnb ausbauen." 

„Itad; bcm iüillen feines 5üt]ters ift Scutfdilanb 
babei", fagte Kubotf i^eg mciter, „gemattige Der» 
änberungcn feines banlidien (Scfid)ts »orsuneljmen. 
<£s fe^t fid) gerabe in bcr gleidicn ^eit, in weU 
d;er fid: bis oor menigen 3aljrcn nod} gebemütigte 
nnb entehrte, ernicbrigtc unb ceradjtctc iliittionen« 
uolt feinen potitifdjen, mirtfdiaftlidien, mi(itärifd)en 
nnb motalifdjen iPicberaufbau forninunt, in feinen 
Banmerfcn bie cmigcn Mengen bes IDollens unb 
bes Köimens bet geeinten Nation. Schafft es ba» 
bei für JlTillionen Jlrbcit nnb 53rot, fo fdjafft es 
jngleid} für bie Ztadjmclt unrergänglid]c 3)en?mate 
feiner mieberetwacbten Kraft, Dcnfmale, bic- in if;» 
rcr (Çrôge nnb in il]rcr Sd|önl]eit SpiegelBilber 
fiu6 ber lei6;nfc^aftr;c^!n SeÇaffcíisIraft it.iíi bes 
3^eí^lismH5, bie biefes Woli iti unferet §tit imp= 
finbet! 

(Setrialtigc fojialc Cciftungcn als Scugnis bcr 
itiidiftcnlicbc, gemaltige ^ITonumcntc als gengen 
bcr miebcrcrfämpften 5teil;eit 5U geftaltcn, fie finb 
nnfct fid^tbarer Iianf an bas Sdjictfal, fic finb 
bnvrfi bic Cat abgcftattcter nnb in Stein nnb (Eifcn 
geformter T)anf an feinen (5ott I €s mirb ftcts bas. 
23cbürfnis eines jeben anftänbigcn Deutfdjen fein, 
bnrd] £at unb lüort feinem (Sott für bie Kraft 
nnb ben Segen 3U bauten, bie bie 2lttmaci)t bem 
cinjclncn unb bem ganjen üolf gegeben hat! 

Uni bie ÍDeitinadjt ift für bic meiften t)cutfcijen 
bei aller 5reube »erbnnben mit bem banfbaren 
23efinnen auf bas lüirfen bcr 2ltlmaclit. €5 ift 
ein befinnlidies ^eft, unb niemanb mirb bcm beut» 

fdjen Dolf biefes bcutfdjeftc aller 5efte rauben. 
So mcnig mie — trofe aller Ijâmifdjen auslcinbi» 

fdicn niclbungeu — ber Cannenbauni, biefes ur- 
bcntfdic Symbol, je im meihnad)tlid;cn i^eim feb» 
len mitb." 

l\ubolf i)cg grüßte bam: namens bet £;cunat bic 
211cinncr bcr beutfdien Kriegsmarine nnb gebadife 
ber »loten, bie im vergangenen 3atlt in Dolljug 
eines internationalen Jluftrages nnb für bie €t)re 
bct bcutfdjcn flagge ihr Ceben gegeben haben, 
unb mit ihnen jugleid; bcr Dolfsgcnoffen, bie als 
Seefahrer im Sienfte bct Ijanbelsmarine ftarben. 

„mit befonbetct Jlnteilnahme", fo betonte bcr 
StelÍDcrtretcr bes Führers, „gtü§t bie fjeimat in 
bicfem 3ahr öic auslanbsbcutfdicn 5lnd)tlingc ber 
diinefifd;en Ifirren, unb fie banft babei befonbers 
ben bcutfchcn ilTännern unb grauen in mandjcn 
©rtsgruppen bes fernen ©ftens, bie fidj in cot» 
bilbtidicr nationalfojialiftifchet Kamerabfd^aft ihrer 
in Hot geratenen £anb5lcutc angenommen haben 
vuib fie nod) heute betreuen. (Serabe hier haben, 
mie audj an nieten anbeten planen ber IDelt, 
bic auslanbsbeuffd;en 5raucn in norbilblicher IDcife 
mitgeholfen, itot imb Sorge 5U linbetn unb bet 
neuen beutfdien Doltsgcmcinfdiaft fd;önften Jlus» 
btucE 5u geben. 3hrer unb bet uielcn a'nberen 
beutfdien grauen brausen, beten ZlTänncr für ibr 
T)euild;funt nnb ihr Sefenntnis 5U ihm eingcfcrfert 

3>et StcllDertretcr bcs Führers enbete feine Jln» 
fprache mit ben tüortcn: „2ln bcr ^d;melle eines 
neuen 3ahres menbcn mir unfere (Sebanfen unb 
IDünfdic bem ZlTanne ju, bem jebct cinjclne uon 
uns feines Colfcs unb bamit feine Stellung in ber 
IDclt heute bantt. €5 gibt feinen Beutfdien, 
beffen Ceben nidit in irgcnbeiner 5orm mitgelcitct 
unb mitgeführt ift burdj ihn. Unb es gibt feine 

unb Dcrfolgt mcrben, unb bie nidit einmal heute 
bei bcn 3hrcn fein fönnen — biefer 5rauen, bic 
bcnnod} in bcmunbcrnsmcttcr Cteue, (Sebulb unb 
i^ingabe füt ihr unb ihrer Kinber Dcutfd;fcin 
ringen, erinnert fidj bic ijeimat im tiefen Zlüt» 
gefüht, aber audi in ancrfennenbcm Stols. iüir 
miffcn baheim mohl um bcn Kummer unb bie 
Qual, bic tieuffdic braußen um ihres tieuffd)fums 
miilcn tragen; mir miffcn aber audi, baß fie bcnnod; 
enblidi ben Cohn ihres (Opfers erhalten merbcn." 

Jlls bic Parole bet fjeimat rief iJubolf fjcß ben 
auslanbsbeufjdien Uolfsgcnoffen ju: 

„iüir tJoHenben imBeirtBat unb unaBänierli^, 
tt)as tuit im nationalfojialiftif^n Scutf^IanS Be= 
gannen. ifit ^aBen Mnferen Kin&etn ein freies 
Äeii^ «ttämpft. U)tr geBcn i^nen eine fro^e 3h: 
gene-, ein gefuitbes CeBen, eine «nftänbige iltoral 
un6 eine fauBete ífeltastfí^aMung. U)ir »ctbc;t 
biefec 3ugenb bie 5í«i^fií ctl^alten utib alle (Ei!t= 
(ii^lungen »olleitJeti, iie i^r bie Supetfit^t auf 
eine f^Sne gutunft gcBett. 

Ifir mcrben ben fricblid]cn Unabhängigfcits- 
fampf bcr beutfdien ÍDirtfd;aft burdifcditen unb 
füt bie mcitere (ßcfunberhaltung unb (Sefunbung 
unfercs Doifcs Dorforge treffen, lüit merbcn bie 
rerbmbung jmifdjen iieimat unb Jlustanbsbcutfdi-' 
tum meiter förbetn unb ebenfo bic Dcrfudic fort» 
fcfecn, für bas D 0 l f s b e u t f di t u m im Jlnslanbe 
burch ücrcinbarungcn mit ben (Saftoölfcrn einen 
mütbigen Suftanb hetbeisuführen. lüir mcrben un» 
fcre freunbfdiafilidien liejichungcn ju bcn ilafioncn, 
bie guten lüillens finb, pflegen unb merbcn nid;t 
mübe mcrben, unferen Kampf für ein anftänbigcs 
ilTenfdientnm gegen bie bolfd;cmiftifdic 21Iörbet-- 
cliquc mcitetäuführen. 

luis alle angchcnbe 3i'ee ober Ijaublung, bie nidit 
entmebcr non ihm gebadit. ober getan ober non 
ihm mitbcftinnnt märe! (5lüctlidi, mcr mit uns bes 
(Slaubens fein fann, im ßanbeln biefes Jltanncs 
bic fichtbarc Spur eines allmäd;tige'n iüillcns ju 
fehen. lüir, bie mir bics fönnen, mir geben in 
bie roeibnad;! mit ber einen grogcn i3itte: e r r , 
erhalte Beutfdilaub feinen 5ührcr; 

tOic können ooü Stol} fogen, Öo|} mit Deutfche 3um Bloch Des 
SrieDens getnoröen fmD. 
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XOús nidit oft genug 

gerogt inecDen Itonn 

Im „Kompass" veröffentlichte J. B. 
Dötzer jr. einen mit grosser Aufmachung auf- 
gezogenen Artikel „Nationalisierung". Man 
kann zu den katholisch beeinflussten und 
weltfremden Ansichten des jungen Mannes 
und seinen wieder hervorgesuchten alten, be- 
reits des öfteren widerlegten Kommentaren 
aus dem Volksblatt nur ein tiefes Bedauern 
aussprechen, weil sie erneut nichts anderes 
bezwecken, als alte Wunden aufzureissen und 
einen neuen, stärkeren Keil einzutreiben in 
die Kulturgemeinschaft. Demgegenüber wer- 
den wir in historischer Reihenfolge, in einer 
Artikelserie, den Nachweis erbringen, dass 

ohne den Einfluss von aussen das Leben und 
die Entwicklung um uns nicht denkbar ge- 
wesen wäre und dass es nur diesem Einfluss 
zu verdanken ist, dass sich das bodenständige 
deutschstämmige Element in seiner Art zum 
Wohle des Landes entfalten konnte. Wir be- 
ginnen heute mit einem kurzen Aufriss der 
weiteren Vergangenheit in Parana'. Die Aus- 
züge haben das Werk „Die Deutschen in Pa- 
rana' " als Unterlage. Dieses Buch von P. 
W. Fugmann, seinem väterlichen Freunde 
Herrn Alfred Heisler gewidmet, hat in die- 
sen Tagen wieder Bedeutung gefunden und 
sollte fleissig gelesen werden. 

f. tJeutfdies ITIfterleben brofíHomrdiev Gefdiidite 

Die Geschichte der Deutschen in Parana' 
spielte sich innerhalb eines weiteren Rah- 
mens der Gesamtgeschichte Brasiliens und 
Parana's in dem letzten Jahrhundert ab, und 
weil sie das Leben der Deutschen als brasi- 
lianische Bürger aufs engste verbindet, wol- 
len wir im folgenden die deutsche Mitarbeit 
in die weitere Landesgeschichte hineinstellen, 
um eine Uebersicht zu geben und .deutsches 
Miterleben zu schildern. 

Als vor mehr als hundert Jahren die er- 
sten Deutschen (Reichsdeutschen) einwander- 
ten, war das brasilianische Kaiserreich erst 
sieben Jahre alt. Am 22. September 1822 
hatte der Prinzregent und nachmalige Kaiser 
Dom Pedro I. auf dem Ypirangahügel bei 
SSo Paulo in der damaligen Provinz São 
Paulo, zu der Parana' bis 1853 gehörte, 
die denkwürdigen Worte gesprochen: 

„Indepedencia ou mortel" 
Damit beginnt die Geschichte des neuen 

Kaiserreiches; die portugiesische Kolonialherr- 
schaft wurde durch eigenes Nationalbewusst- 
sein überwunden. 

Die Gemahlin Dom Pedro I. war die öster- 
reichische Erzherzogin Leopoldina, eine deut- 
sche Frau, die mit ihrem Gemahl den brasi- 
lianischen Kaiserthron bestieg. Kaiserin Leo- 
poldina hat viel zur Besiedlung Brasiliens mit 
Deutschen beigetragen, wie sie auch viele 
Männer der deutschen Wissenschaft mit nach 
Brasilien gebracht hat. Die Kaiserin Leopol- 
dina ist 1825 gestorben. Vier Jahre später 
kamen die ersten Reichsdeutschen nach Pa- 
rana'. 

Der Kaiser Dom Pedro I. hatte im Laufe 
etlicher Jahre seiner Regierung die Gunst des 
Volkes clurch selbstherrliche Massnahmen ver- 
scherzt und musste im Jahre 1831 zugunsten 
seines unmündigen Sohnes abdanken. Dom 
Pedro L kehrte nach Portugal zurück. Für 
den noch unmündigen Dom Pedro II. über- 
nahm ein Regentschaftsrat die Regierung des 
Landes. 

Während dieser Zeit, im Jahre 1835, droh- 
te Brasilien der Verlust der Provinz Rio Gran- 
de do Sul. Es kam dort zu dem als „Farap- 
penkrieg". bekannten Aufstand. Auf der kai- 
seiTichen Seite kämpfte für Brasiliens Einheit 
eine aus einigen Hundert Mann bestehende 
deutsche Kompanie. Die Regierung konnte den 
Aufstand niederschlagen. 

Im Jahre 1853 wurde endlich der lang- 
gehegte Wunsch erfüllt und Parana' zur 
selbständigen Provinz erhoben, nachdem es 
bis dahin zu São Paulo gehörte. 

Kurz vor dieser Erhebung Parana's zur 
selbständigen Provinz im Jahre 1851 wütete 
wieder an der Grenze Rio Grande do Suis 
ein Krieg gegen den Diktator Manoel Rosas, 
der von Uruguay aus die La Plata-Staaten 
erobern wollte und Brasilien bedrohte. In 
diesem Krieg kämpften 1800 Deutsche, mei- 
stens noch Reichsdeutsche, und verteidigten 
Brasilien. Die deutschen Kämpfer erhielten 
damals den Namen „Brummer". Nach einem 
neuen Konflikt mit Uruguay wurde erst im 
Jahre 1865 der endgültige Friede mit Uru- 
guay geschlossen. Noch während der Ver- 
handlungen kam vom Westen eine neue Be- 
drohung durch Paraguay, die zum Kriege 
führte, der von 1864—1870 dauerte. Hier' 
waren es wieder die ,,Brummer", die für Bra- 
silien einstanden und unter ihnen viele Para- 
naenser. Die bekanntesten sind der Schmied 
Nicolau Miller, Sohn des Michel Miller, aus 
Curityba, der es im Feldzuge zum Feldadju- 
tanten brachte und während des Feldzuges 
an einer Verwundung starb. Ein anderer her- 
vorragender deutscher Teilnehmer an diesem 
Feldzuge war Major H. Ch. Pietz gewesen^ 
Von Pietz liegen Schriften vom Jahre 1865 
vor, in denen er auch Curityba zur damali- 
gen Zeit schilderte. Curityba war ein kleines 
Städtchen mit wenig Verkehr, niedrigen Häu- 
sern, weit auseinander gebaut, Fenstern ohne 
Glas, die Luken mit Holzriegeln verschlossen, 
krummen winkligen Strassen ohne Pflaster, 

sowohl für den Verkehr als auch als Buch- 
ten für das Melkvieh dienend. Es war nur 
eine einzige Sobrade in der Rua Fechada 
(Rua José Bonifacio) vorhanden. Auf den 
Strassen bewegten sich zweirädrige Ochsen- 
karren, mit Brennholz und Produkten bela- 
den, und Carretões (schwere zweirädrige Wa- 
gen) mit Baumaterial. Vor den Kaufläden 
(meist Deutschen gehörend) waren ân Pfäh- 
len Packesel, mit Ladung oder solche erwar- 
tend, befestigt, die Transporte nach Antonina 
besorgten. Curityba hatte damals vier Kir- 
chen: Matriz (Kathedrale), do Rosário, a Ca- 
pellinha da Ordem und die São Francisco-Kir- 
che; aber alle befanden sich in sehr schlech- 
tem Zustand. 

Die Politik war gemässigt und die Fa- 
milien untereinander in Freundschaft. 

Aus den Schriften Pietz' über den Para- 
guay-Feldzug wird das heldenmütige Leben 
der deutschen Mitkämpfer im 4. Bataillon 
„de Voluntários da Patria" ersichtlich, die 
zum endgültigen Sieg in diesem Feldzug we- 
sentlich beigetragen haben. Dom Pedro II. 
besuchte während seiner Regierungsperiode im 
Jahre 1880 auch Curityba und erkundigte sich 
bei dieser Gelegenheit persönlich nach dem 
Wohlergehen des alten Schmiedemeisters Mi- 
chel Miller (Miquel Allemão war und blieb 
dieser bis an sein Lebensende). Der Kaiser 
unterhielt sich mit Miller in seiner Schmie- 
de, und nachdem ihm dieser seine Lebens- 
geschichte erzählt hatte, drückte er ihm die 
Hand und murmelte angeblich immer wieder 
die Worte; „Bello exemplo". 

Eine wichtige Bedeutung für Brasilien hat- 
te die Sklavenfrage. Unter der Regierung 
Dom Pedro II. wurde das Sklavengesetz von 
1870 geschaffen. Der Kampf der Sklavenbe- 
sitzer gegen die humanen Bestrebungen des 
Kaisers wurde bald zum Agitationsmittel ge- 
gen die Monarchie. Ein neues Gesétz, das 
die Sklaverei endgültig ohne jegliche Ent- 
schädigung für die Sklavenbesitzer aufhob, 
führte 1889 zur Abdankung des Kaisers und 
Ausrufung der Republik; 15. November 1889. 

Sehr bedeutungsvoll für die junge Repu- 
blik war die allgemeine Naturalisation, die 
am 15. Dezember 1889 dekretiert wurde. 
Jeder in Brasilien wohnende Fremde, der nicht 

bei seinem Konsul oder bei der betreffenden 
Munizipalkammer schriftlich erklärte, nicht 
Bürger werden zu wollen, sondern seine bis- 
herige Staatsangehörigkeit beizubehalten 
wünschte, wurde als Bürger Brasiliens betrach- 
tet und als Wähler eingetragen. 

Erst jetzt wurden viele Reichsdeutsche in 
den Südstaaten brasilianische Bürger. Diese 
„Nationalisierung" (alles ist schon einmal da- 
gewesen !) führte auch zur Bildung von Par- 
teien, in denen sich die ursprünglich auslän- 
dischen Elemente zusammenschlössen, man 
kann sagen zusammenschliessen mussten, weil 
sie auch trotz der verbrieften Rechte als Aus- 
länder betrachtet wurden. In Parana' bil- 
dete sich eine „Liga Politica Ordem e Pro- 
gresso" aus drei Sektionen, der italienischen, 
der deutschen und der polnischen. Sie stell- 
ten sogar in H- Jorge Joppert aus Piraquara 
ihren eigenen Kandidaten für die National- 
versammlung auf. Durch Einschüchterungsver- 
suche und Drohungen gegen die „Ausländer" 
(mit brasilianischer Staatsangehörigkeit) Hes- 
sen sich viele einschüchtern und Joppert er- 
hielt nicht die notwendige Stimmenzahl. In 
Parana' selbst erreichte die Liga — weil 
sie der ,,União Republicana" zum Siege ver- 
half — fünf Sitze im Staatskongress. Die 
Beisitzer waren: Dr. Jorge Meyer, Berthold 
Adam, Alfred von der Osten, Achilles Sten- 
gel und Carlos Weigert. 

In den ersten Jahren nach der Umwäl- 
zung blieb das Land von Unruhen verschont. 
Aber schon wieder im Jahre 1893 kam es 
in Rio de Janeiro zu einer Flottenerhebung. 
Gleichzeitig brachen in Rio Grande do Sul 
Unruhen aus. Man drang auch in Parana' ein. 
Die Bundesregierung befahl die Bildung von 
Nationalgarden und forderte auch die Deutsch- 
brasilianer dazu auf. In das 7. Infanterieba- 
taillon wurden berufen; Major Moritz Sinke. 
Hauptmann Alfred Heisler und die Sergeanten 
August Bussmann, Guilherme Stahl, Jorge 
Lepper. Auch Dr. Jorge Meyer sen. diente 
im Heer. Bei Tijuca und Lapa wurden 
Schlachten geführt. Lei Lapa wurde in schwe- 
ren Kämpfen das Schicksal der Revolution 
entschieden. Die Revolution endete mit dem 
Siege der Regierungstruppen. 

aus öer IDolksgemeinscbaft 

Stlmmunösbilb vom Silvestcrabcnö 
in Curlt^jba 

In den deutschen Vereinshäusern war Hoch- 
betrieb zum Jaliresschluss. Wer mit offenen 
und noch klaren, unbenebelten Blicken eine 
Rundreise durch Curityba machte, konnte in- 

, teressante Wahrnehmungen aufnehmen. 
Dem Verein „Deutscher Sängerbund", dem 

„Teuto-Brasilianischen Turnverein" und dem 
,,Handwerker-Unferstützungsverein" kann man 
zu dem guten Verlauf der Festtage gratulie- 

ren. Mit Genugtuung müssen wir feststellen, 
dass sich in den Vereinen, wo das 'deutschstäm- 
mige Element den Jaliresschluss feierte, trotz 
der überall herrschenden fröhlichen Stimmung 
lun Mitternacht auch dem Lande Brasilien 
eine, Ehrerbietigkeit zum Ausdruck gebracht 
wurde. Im Verein ,,Deutscher Sängerbund" 
wurde die Nationalhymne angestimmt. Im 
Gustloff-Haus hatten sich die Mitglieder der 
NSDAP mit Freunden zu einer urgemütlichen 
Silvesterfeier eingefunden. 

Die Deutsche Radiostunde übertrug ein 

Loja Flora 
Curiiybana 

WILLI CREMER 
Rua 15 de Novembro 472 
(Metropol-Hotel), Fone 
754 - Tel.-Adf. : Flora 
Blumen 

Pflanzen 
SHmereien 

RadíoHelíos 
Curityba 

Rua Riachuelo Nr. 291 
Telefon 1673 

Radinreparaturen und 
Radio-Ersatzteile, Licbt- 
installationen, Beleuch- 

tungskörper 

Zenkett & Isenniinn 

Samen aller Arten 
Blumengebinde in der 
- Loja Flora Parana — 

Charlotte Frank 
GDRITYBA 

Avenida João Pessoa 7 
Phone 708 

Dlllkltll 9ill(ilCt 

m, SRtac^ucIo 147 
3'cl. 148 — (£uritt)ba 

UÇrcn 

güUfcbcr^ttcr 

Dr. J. Heyer. Curityba 
7j'áhr. Praxis der Krankenh. 
in MOnchen und Nürnberg. 
Frauenarzt» Geburtshelfer» 
Chirurg. Erkrankungen der 
Harnwege» Röntgeninatitut» 
Höhensonne» Diathermie. 
Sprechst. in seiner Caaa da 
Saude São Francisco. Rua 
São Francisco 165. Montag 
bis Freitag tt'12 u. 2-4 Ufa* 
Sonnabend (1-12 u. 2-3 Uhr 

Deutsche 

Fahrräder 

solide Qualität und Aus- 
stattung, von Rs. 420$000 
an, zu äusserst günstigen 
monatlichen Teilzahlun- 
gen, bei BARZAHLUNG 
nur 378$000. 

G. 0. Mneller 
Raa 15 de Hovembro Nr. 294 
Caixa postal 138 

ung! 

Neues Sortiment in 

Konserven - Billigste Preise! 

ieitßcio Schoffßc 

Curityba, Rua Quinje 516, Sonc: isoe 

Spargel — Schinken — Cocfctailwürst- 
chen — Kaviar — Sardellen ~ Mixpickles 

Kielerspfotten — Pate nac. est. — Cham- 
pignon — Ochsenzunge in Gelee — Pum- 
pernickel — Salmão — Cornedbeef — 
Cetschup — Pfirsiche - Kirschen usw. 

Radio 

PRB. 2 

®te ©timnie Don Çparaná 

Qeben ©icnêtag con 
20.40 21.30 U^r 
beutfi^e 9iabioftunbc. 
($ora WHemä). 

SBefui^cn Sic ba§ 

©ttftloff« 

®er ibcale Stufentt}alt§= 
ort für ®ro6 unb filein. 
®ute SSeröirtfc^aftung. 

ttttb 
mit i^ren niannigfai^cn SegleitcrfdieinunGcn, raie j. S8. SenommcnScit, 
©djitiinbel, @ebäd£)tni§fc^n)äcl)e, ííopfbrucf, fíopffájinetâ, §crä= unb 9[tcnibc= 
fc^iDcrben, f^ledifer ©c^Iaf, Sicrbauungäftörungcn iifni. müffcn nti^t fein, 

SefonberS bürfen fie nornialerrocife fo frü^jcitig auftreten, roic c§ 
tjciufig gefct)ici|t; unb roenn fii^ bann fpäter aucö bie Slrtericntiertalfung ctn= 
ftcHt, fo braudjt fie bodj nidjt mit fo manctierlei SBefc^roerbeu rerbunbcn ju fein. 

Itct riditiflc bie Sefcöroerbcn unb ®cfat)rcn ber Slrterienoeriallung 
Don fic^ fernjutjalten, ift ber, mit bem non ber iJlatur gegebenen unb mit fo 
Qrofjem (Srfolg gebrausten SKittel bie Sntroidlung biefer bcbto£)Iid)en 3u= 
ftänbe gu nerbinbern. 

liefen 3[öcg s« fle^it ift fo roenn man ba§ fo gute unb roirf= 
fame SJlittel in ber gorm nimmt, in ber c§ in ben befannten 
^oblaui^bectcn „Smmcr iüttflet" 
norliegt, alâ l^oiSIonjmtrierteê, leicbt oerbauIicEieâ, gerui^» unb gefí^madfrcieâ 
©rgeugniâ, baâ fid^ immer roieber fo trefflicf) beroä£)tt. ®enn: 
^nolilauf^bcercn „Sntmft iünfler" 
förbern bie S3erbauung unb oerljüten ®nrung§= unb ^äulnisprojeffe im ®arm, 
S3crbouung§ftbrungen, ®armleiben unb bie SSilbung blut= unb blutgefä6= 
fcböbigenber Sormgifte, rote fie auc^ bie fci|äbli(f)cn ßingeroeiberoürmer Dcr= 
treiben. 

Sn allen ii^otlKfcn et^Ulic^. 

Casa das Tinias 
Neuheiten in Malerartikeln, deut- 
sche Farben, Zinkvveiss etc. Mo- 
dernste Kataloge, Spritzmuster, 

, Rollen, Künstlerfarben etc. 

KURT MAECKELBURG 
Telefon 916 Curitybâ Caixa p. 415 

Imperial Pilsen Pilsen Nacional Ätlanfica „Extra" ^     • ^ 1 / w?i 
Malta, V2 Fl. Tourlnho, V2 Fl* 

Proil litte 
der OHfutiiea-Bvauevei, Curiiyba 

Sind und bleiben unerreicht in Güte, Bekömmliclilceii und Gescl\mackl 



tkuif^r ítTorítn 5«s«Ua3, 6en ?. ^rnmor 1938 

Sie Sciffungcn bcã SBintct^tlfã» 
)»ci!ä bcä bcutfdjcn äSoIfeS. 
®te 3ai)l ber Sßolfigenoifen, 

bte ba§ 2Íüintet^tIí§itiet£ beã beut« 
fc^en SoIEeS in Slnipnic^ nehmen 
tnüflen, ift beträdjtlidj gutiiáge» 
gangen, ®e§f)alb »oar eS mögltdj, 
ben etn^elnen Unterftü^tcn me^r 
gutominen iju laflen alS im etften 
hinter nadj ber ajlad^tuberna^mf. 
Sie Dpferfreubigfeit beS SßoIicS 
barf aber nii^t erlahmen, benn 
diejenigen, bie auf eine SBei^- 
nai|t§freube burc^ ba§ SEßintet« 
l^ilfäluerf beã beut(d)en SDoIteã 
l^offen, foHen nid^t enttäuic^t tuet- 
ben. SJlit jeber (Sobe an baS 
SBinterl^iifänjcrf ftattet ber ®eut» 
f(Se feinen ®ant an ben 5ü[)rer 
ab, ber e§ i^m ermöglidjte, Wie« 
ber feine §nnbe ju regen unb 
ftiieber öerbienen. 

^arA^Sítijcitic bcfinnmt mdic 

Die $och$penâen des W H W (wen m Mam pro i^pf aer 
Unterstütztem 

Sonderprogramm, das die richtige Vorstim- 
mung gab und bei vielen brasiiianisciien 
Freunden Anerkennung gefunden hatte, wie 
die telefonischen Anrufe während der Sende- 
zeit erkennen liessen. 

Was darüber hinaus zu verbuchen ist, 
kennzeichnete die Lage der Zeit. Die Polizei 
hatte reichlich Arbeit, um den Auswüchsen 
zu begegnen, die von Halbwüchsigen àuf den 
Hauptstrassen und Plätzen aufgeführt wurden. 

Tllnsece Meibnacbtsaufgabe 
Die richtige Lösung hiess; Fröhliche Weih- 

nachten für die Parana'-Leser! Absichtlich füg- 
ten wir eine kleine Irreführung ein. Zu der 
richtigen Lösung gehörte das h in Fröhliche. 
Das Fehlen dieses Buchstaben ist nur einem 
Einsender der Lösung aufgefallen, der den 
1. Preis erhielt. 

Preise erhielten:; L Valentin Beck, Curi- 
tiba; II. Frau Hedwig Kleine Albers, Curi- 
tyba; III. Herbert Weynen, Maraçana-Castro. 

£inc JlustBatjI austänbifdjcr prcffcmcfòimgcn, 
öic öcn Stempel bec SCüge nur altsu bcuftidj 
icagcn, aeben »ir tjeute befannf. l'Cici^f; ift 
jii albern unb ju »erlogen, um nid>i als pro» 
paganba gegen bas nationatfo5Ía[ifttfd;e Sentfd;» 
lanb rei'tcenöei ju »erben. ^TTan »eiß nid;t, 
ob man inefit bie iHunmI)cit ber lügencerbrei^ 
ter bemitleiben ober über bie 5red7Íieif ber 
£ügenmän[er erftaunt fein fo(f. i£s bat nod) 
nie an ZlTenfd;en gefet^lt, bie bie £iigc ju 
einem Cebensgrunbfafe ert^oben £)atfcn unb in 
iijr bas befte ZUittcf jur Durdifefeung ifirer 
fdmmfeigen plane faEjen. IDas aber hier ge« 
boten ttiirb, [jat nid^ts metir mit gefdiicfter 
£üge äu tun, fonbern ift ber Jtusbuub biimm» 
fte'." Derteumbung, bittiert t>on einem magiofen 
iiag, ber alle Vernunft 511m Sditoeigen ge=> 
bradjt bat. 

* 

(Eilt empfinbli^es (Bemüt 

Sie „5ceie Stimme", lüien, melbet, ba§ ber 
jweiunbswansigjäfirige Sogar einen Setbftmorb cer« 
übt bat, unb 3»at nadi 2?ücffebt Don einer 
rie;ircife bnrd; ilentfditanb. X>ie 5<Jnnüe unb ber 
coangelifdie Pfarrer, ber bie £eid]enrebe bi^M. 
behaupten, 23ogar fei burdj bie (Êinbrücfe, bie 
er in Boutfcblanb erbielt, trübfinnig geioorben. 

I5ie „5reie Stimme" tcar aud] fo frei, nod? 
einige tfeitece lEatfadjen 5U biefem 3U »er» 
fd'weigen. J5ie böfen itajis I]aben nämtid) bem 
fiinbrucffelbftmoröfanbibaten 5ut Jlusfiilirung fei» 
nes eblen üortiabens einen SeIbftentícibungseíiren» 
boldí uiib eine antomatifdie piftofe nebft ge» 
brnctter Selbftmorbaiiweifuiig überreidit. 

(Eilt. neuer t)tc^ 

. . 3eöer ®efterreid]er, ber in TlcutfdilanO 
ift, muf; fid) »crpflid]ten, anger feinen Briefen 
au Pencaubfe nnb 2(ngeliörige etipa fünf Briefe 
loödientlidi 511 fd^reiben, »ofür et ,iJIbreffen unb 
I3riefmarten jugewiefen befotnmt. rtad) »orgeleg» 
tcm ZUnfter finb bie gnftänbe im 3)citten Heid) 
5» toben . . ." („rieuigfeitstDettbtait", lüien.) 

* 

3ebem Srieffdireiber fteht außerbcm ein 52t» 
2TIonn jur Derfügung, ber bie Bciefmarfeu abledt. 
i>aä rteuigfeitsK>e[tbiaft aber fann uns .. . tpei» 
tetEjin gewogen bteiben. 

OJertit &«s mit tDa^r^it t»äte 

.. 2(uf 3nitiatit)e bes Datifans ift ein 2(us» 
fdiu§ Don Öifdiöfen jur Unterfudjung ber 3"' 
ftänbe in ben beutfdjen Kiöftern gcbilbet wor» 
ben, beren ÍTÍorat oon ber beutfdjen preffe mit 
unerhörter fjeftigfeit angegriffen »urbe. Der 
fd]u(C)ig öefunbene tcirb aus bem ©rben aus» 
gefd;Ioffen werben . . ." 

(„prager Cagebfatt".) 
* 

lüic empfefiten ben imterfndienben Sifdjöfen aus» 
gejeidjnete (ßasmasfcn, benn bann fönneu fie v>ie(» 
Ieid)t jum erfteti Itiote mit ruljigem (Setciffen be» 
[laupten, ba§ fie nidit gemerít Iiaben, i»ie es 
ijinter ben Ktoftermauern ftinft. 

3?(iuern»emonftt<ttton in Çmnbutg 

„. . . Durd) eine Derorbnung waren bie (5e» 
müfebauern geswungen worben, iljre lüate an 
gwifdicníjânbter 3U tiefem. Die Sauern marfdjier» 
ten cor bas Hatliaus. ißine Delegation begab 
|id7 3U bem (Sauteiter, wäfjrenb bie Kapelle fpielte: 
,5veibcit, bie idj meine'. 2lls bie Delegation mit 

Hbscbie&sgrüssc 
übermittelte uns vor seiner Deutschlandreise 
der Turn- und Segelfluglehrer Manfred 
Schneider. Er kehrt nach erfolgreicher drei- 
jähriger Tätigkeit im Teuto-Brasilianischen 
Turnverein und Segelfliegerklub Ursinus wie- 
der nach Deutschland zurück. 

Allen lieben Freunden und Bekannten ruft 
Manfred Schneider auf diesem Wege ein herz- 
liches Lebewohl zu. 

Wir wünschen eine gute Reise, bestes Fort- 
kommen in der alten Heimat und erwidern 
die Orüsse. 

Hus Deutscblanb erreichten uns 
Hbscbiebsgrüsse 
von Pg. W. Jehring, der allen Kameraden und 
Freunden ein glückliches Neujahr wünscht. 
Ferner Orüsse von Ellep Gregor und Klaus 
Billig, die Wir noch in guter Erinnerung! ha- 
ben und deren Orüsse hiermit aufs herzlich- 
ste erwidert werden. 

bem Sefdjeib surücffam, baß bie Perorbnung ju» 
rücFgenommen würbe, ftimmte tjie Kapelle an; ,?tun 
banfet alle (Sott. . 

(„£migranten»Korrefponbcn3", 
Deutfdie 3"formationen.) 

* 

Die beutfdjen Bauern arbeiten überljaupt uidft 
mehr auf bem 5(ítb, fonbern üben nur nod) fünf» 
uitb adjlftimmige ££;örc ein, bamit einem ecentuell 
nertaufenen Emigranten ebenfalls ein Stänbdjcn 
gebrad)t werben fann. Der Caft wirb bann je» 
weils mit bem Drcfd)flegel baju gefd)lagen. 

UJic ro^! 

„.. . 3n Deutfd)lanb h^^t. man ein neues (Sift» 
gas 0tt»20 erfunben, für beffen Cerfudie 3unäd)ft 
bie Solbaten eines Hegiments in ber l"Cäl)e t>on 
2nünd)cn »orgefet)en waren. Die íjeerescerwaltung 
lehnte jebod; biefen Porid)lag ab, unb bie Der» 
fud)e würben auf bie 3nfaffen bes Konjentra» 
tionslagers in Dodiau übertragen. Der (ßefan» 
gene wirb in eine Kammer geftecEt, bie mit 
CDtt»20 gefüllt wirb. Der (Befangene l)at eine 
tÇasmasfe um, aber bas (Sas bringt aud; burd) 
biefelbe . . ." („Sosiaßiemofrat", präg.) 

♦ 

Die beutfcbe i^eeresnerwaltung ift nod) einen 
Sd)ritf weitergegangen nnb hat bie (Sasmaste allen 
Beirobnern ber beutfdjen ©ftgrenje ausgebänbigt, 
bamit fie gegen bie über bie (Sreiije ftrömenben 
Düfte, bie in ihrer iOirfung ®tf»20 weit über» 
treffen, gefd;ü^t finb. 

Sa fann ni^ts pafficten 

„. . . Deutfd;taiib fül)rf an feiner (Oftgrense Be» 
feftigungen in großjügiger lüeife burd). 2Uel)rere 
Befeftigungslinicn erftrecfen fid) oon Breslau bis 
3ur Oftfee. Die erfte Cinie gebt »on Breslau 
aus unb folgt bem ©berlauf unb weiftt etwa 
fünf .'iorts pro Kilometer auf. . 

(„Die Stunbe", Ifien.) 
♦ 

£5 ift fd)on weitereu auslänbifdjen Befudiern 
aufgefallen, baß bas ganje Canb 3wifd)en Bres» 
lau unb Berlin mit Kartoffeln bepflanjt ift. U)ir 
bürfen beute »erraten, ba§ bies auf 2(norbnung 
bes Kriegsminifteriums gefd|el)en ift, bamit burd) 
bie Kartoffeltjügel bie im ZTieterabftanb erriditeten 
unge£)euren 5orts gegen feinblid)e Sid)t getarnt 
finb. 

€{ite t>ilitateffe 

„. . . 3n Deutfdilanb hat man beftimmt, bag 
■aud) iiunbefleifd), bqs für ben menfd)lid)en (Se» 
nu§ beftimmt ift, unterfud)t werben mug. 3nfli» 
tiitionen, bie fjunbefleifd) »erfaufen wollen, müf» 
fen eine polijeilidie firlaubnis hoben. 3n Deutfd)» 
lanb ift Iiunbefleifd) augenblicfiid) aud; für bie 
IDurftoerarbeitung jngelaffen . . 

(„3. K. £.", Krafan.) 
* 

3n5wifd)en ift nod) eine weitere Derfugung ge» 
troffen worben. fjiuibefleifd) barf nur nod) an 
Sonn» unb Feiertagen jubereitet werben; für bie 
IDodientage finb Hegenwürmer, geI)acEte Hatten» 
fd)wän5C unb anbere Delifateffen »orgefefjen. lüie 
am firgebnis ber legten ©lympiabe ju erfeljcn ift, 
hat biefer Küd^ensettel befontiers bei luiferen 
Sportsleuten feljr gute (Erfolge gejeitigt. lüie 
war's mit einer iCad)af)mung ? 

Kaum ju glauben 

„... Jluf einer £)öt)c in Sübbaben würbe fo» 
eben ein mitttärifd)er Beobad}tungsturTn gebaut. 
Die ®effentlid)teit l;at su biefem Curnt, weldier 

fo hfd) ift, ba§ er bie ganje fd;roeÍ3erifd>' imb 
clfäffifd)e Umgebimg' bet)«rrfd)t, feinen gugang..." 

(„petit (Sironbe".) 
* 

3awolil, ber Eurm ift 800 5u§ hod) unb hat 
einen Durdimeffer »on 200 ilTeter. 2lb unb 5U 
fd)wanti er gans beträd)flidi »on tven über bie 
^renje wirfenben (53el)irneríd)ütfetungen auslänbi» 
fdier Pe^journaliften. 

Sifi^että^ttc »erben Kritäsfc^iff« 

„. . . 2llle 5ifd)erboote in ben ©ftfeeljâfen íüeft» 
preußcns haben einen Kriegsanftridj ber Kriegs« 
flotte bes Dritten Heid)es erhalten. Die Be» 
fatjung ift bem Zllilitärredit unterftellt. 2luf bem 
Sd)iffs»erbecf muß fid; eine pflid;tmäßigc Be» 
fafeung oon neun 21Tann, bie aus bem Befifeer, 
einem <Sct)i[fen, fed;s ZlTotrofen unb einem itta» 
rineoffijier beftet)t, befinben. 5ür jeben Uebiutgs» 
tag wirb eine i£ntfd)äbigung »on ZTTarf be» 
jahlt. Die Sd)iffe werben für 3lusfunbfd)after» 
Übungen unb jum 21Tinenfud)en eingefefet. . ." 

(„Hobotnit", polen.) 
* 

Die beutfd)en 5ifd)er haben nad) biefer üer» 
fügung ebenfalls itjren Betrieb umgefteKt unb 
.^ifdineß unb Jlngel beifeite gelegt. Ijeringe wer» 
ben »on nun an torpebiert unb ©elfarbinen mit 
tf5cfd;offen fdjwerfter Beftüdung 5ur Strecfe ge» 
brad;t. 

(ßitns neu: ílíilitârifc^í louriften 

„. . . 3m (Sebict bes lüilben Kaifer werben 
eigenartige Befud)er ber öfterreid)itd;en fjocbge» 
birgswelt beobad)tet. 3n 3Í»ilet Kleibúng »eran» 
ftalten bort 2íeid;sbeuffd;e militärifd)e Hebungen, 
mad;en potrouillen unb »erfd;winben wieber. i£s 
hanbelt fid) um getarnte ®ffÍ3Íete unb Solbaten 
bes Baverifchen Jllpenforps . . 

(„Hationalseitung", Bafel.) 
* 

i£rgän3enb fatm mitgeteilt werben, bag auf bem 
lüolfgangfee größere Einheiten ber beutfd)en fjod)» 
feefd)tad;tflotte snrseit riefige 21Tan5»et abhalten, 
bie in bireftem gufammenliang ftehen mit ben 
Patrouillen ber gi»iliften. 

€in gtanbiofet CrfoIg 

„. . . 3n Deutfd)lanb ift es ben (Eljeniifetn 
gelungen, Butter h«r3uftetten, bie aus KoEile ge» 
Wonnen wirb. Die beutfd)en Zlrbeiter müffen alfo 
»on nun an bie Kohle aus ben Huhrbergwerfen 
effen..." („£;umamte'") 

* 

Durd) ein befonberes Verfahren ift es ber 
beutfd)en Bergwertsinbuftrie gelungen, bie tief im 
Berge lagernben Kot)len»orräte bireft in Butter 
umjuwanbeln. 3n gufunft wirb alfo nid)t mehr 
Kohle, fonbern nur Butter aus bem Sd;ad!te 
beförbect. Kumpel jn fein, ift bei uns eÍTi Der» 
gnügen, benn Butter ift fef)r weid), aber nid)t 
gau3 fo weid), wie bie matfd;ige Birne bes 
„iiumanite'"»Berid;terftaffers. 

Zier nsuefti (Sifangpccetit 

„. . . Dreißig britifdicn Teilnehmern ber jüngft 
in Berlin abgelialtenen 3nternafionalen fjanbels» 
fammertagung würbe »on einem Chor oon Kon» 
3entrationslagergefangenen ehi 5fänbd)en bärge» 
brad)t. .." („Daily fjeralb".) 

» 

Der (£hor befanb fid; gerabe auf ber Hücffet)r 
»on einer meiirwöd)igcn Konsertreife burd) Deutfd;» 
lanb. Bei Jhisübung ihres fünftlerifd)en Berufes 
ift es natürlid) flar, baß alle Konsentrationslager« 
infaffen ber Heid;stutturtammet anget;ören. 

„... 3n ber peripljeri« Berlins fowie im 
gansen Heid)e finb unterirbifd)« Kriegsbetriebe an» 
gelegt worben, bie »on oben überljaupt nirf;t 
ftd;tbat finb. Sie fallen lei>iglid) baburd; auf, 
ba§ am obcrirbifd)en Eingang poften ftehon, bie 
eine fetjr fd)atfe Kontrolle burd)füf)ren ..." 

(„EmigranteuoKorrefpbnbens", 
DeutfdjC 3nformationen.) 

* 

Dag im 5<ille eines feinblid;en Einmatfd)es 
biefe unterirbifdien Kriegsbetriebe nid)t fo leid;t 
ols fold;e erfannt werben, würben biefe Häume 
mit cielen ^äffern eblen lüeines gefüllt. Ein 
Bemifterftatter ber parifer Emigranten»Korrefpon» 
ben3 näherte fid; mit einem IDeinfrug als tjorm« 
lofer Sp»n einem iold)en unterirbifd)en (Sewölbe, 
würbe aber 3urücfgewiefen, fo ba§ er feine 2Tiel» 1 
iung aus bem Seeren fd)âpfen mugte, wie ber 
oben abgebrucfte Blöbfinn aud; beweift. 

iHüffen bi« <j5cr Iräftij fehl! 

„. . . Bei einem Kinberfeft ber ÍXa3Ís infsenier» 
ten bie braunen Barbaren ein groges pogrom. 
Unter 5ühnuig »on 5d)weftem ber itSP wür- 
ben breihunbert fleine Kinber auf jftbifdie (55e» 
fd;äfte gehcfet. Sie ftur3ten fid; in bie Cäben, 
3erftõtten bie Eintid)tungen, fd)lugen bie Sdyiben 
eilt unb migt)anbelten bie (Seid;äftsinl)a6et in un» 
bc)d)reiblichet iDeife. Die Kinber tobten bis 9 
Uhr abenbs . . ." 

(„Deuffd;c Dolfsjeitung", präg.) 
♦ 

Die Säuglinge, bie 5ur Dorbereitung biefes iSe» 
fdiäftsfturmes fofort nad) ii;rer (Seburt in ein 
mehrwöd)ige5 íager 3ufammengefagt würben, wa» 
reu mit als 2Tii(d)ftafd)en getarnten fjanbgranaten 
bis an bie leibet nod) unfid)tbaren ©ahne be- 
waffnet, Befonbets heimtücfifd) abgefdioffene Stinf» 
bomben follen furd;tbar gewirtt hohen. 

Su blcb, um jtt fein 

„... gwei beutfd)e (5cteE)tte fhtb in ben Der» 
einigten Staaten gewefen unb t)aben btei Kof- 
fer Sd)tamm mitgebrad)t. Sie I;aben ein Der» 
fahren ausgearbeitet, um biefem 5d;lamm Silber, 
Sinn unb platin 3U ent3Íet]en. Zlugenblicflid; tau» 
fen fie groge ZTlengen biefes Sd)lammcs auf.. 

(„De ZITaasbobe", Hottetbam.) 
* 

iteuerbings btaud;t ber Sdjlamm nid)t meljt 
übet ben ©jean gcbtad;t 3U werben, ba aus »er» 
fdjiebenen pteffeetjeugniffen angrenjenber Eänber 
Sdimufe unb Drecf in jebem beliebigen ZTIage 
entnommen werben fann. 2llterbings f;at fid; — 
ttofe Verfeinerung bes £>etfaE;rens — t;erausge» 
ftellt, bag aud; nid)t ein ZTiilligramm Ebelmetall 
baraus 3U gewinnen ift. Es bleibt alfo boch beim 
alten Sd)lamm. 

(„Der SJl-mann".) 
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„Cucopãifdie ßultuc tn Bcofilien" 

£in offenec fluffag unD eine offene Entgegnung 

Dor ciniçicii Cagcn pcrôffciifíidíto bie „í)eiit= 
fd^c ôíihina" unter bcr tjcnanntcn Uclicrfcfirift 
einen ftill friiijdíen Jlitffatj poit í^errn frnefto 
be 5ior:, 5. pmilo. J)ieíer 2(nffat5 faiib eine 
f)cr5baft offene fintijcíjming feitens eines nn» 
ferer Dotfsgenoffen. lüir geben wegen ber 
»citanfdiautidjen (Srnnbfäßtidifcit ber beiben Sei« 
tungsauffätic aud; an biefer Stelle ben nnbebingt 
notwenbigen líaunt. 

* 

finer bet ftärfften £inbtücfe, bie ber 5>-'cnibe 
iliet empfängt, ift bie feclifdie öerbunbenlieit ber 
europätfdien Kolonie mit bem OTuttcrtanb. Die 
„feelifdie" fagtc unb meinte id), nid)t bie „gci= 
ftige", »obei es mir fern liegt, einen ftrcng pljilo» 
fopfiifdjen Unterfdiieb 5«)ifd)en biefen beiben Í3e«= 
griffen madjen 5U wotten. Der [anbläufige mag 
liier genügen unb foll nur bebeuten, baß man, bei 
näherer Unterfudjuug, gar balb I^eraus Ejat, une 
bünii bie geiftigen 5äben finb, bie ben Ejicfigen 
Europäer mit feiner i^cimat uerbinben. llTan 
liebt fein Dateclanb, man fctjnt fidj nad) itjm 
juriicf, aber nidjt mit bcin Kopfe, nein, innner 
ujieber unb I)auptfäd;lidi mit bem uegetatiuen Xieu 
penfvftem, bas irgenbujo in ben mittleren Körper'» 
Partien inftalliert fein foll. 

U)ir wollen mm uon biefen [;eificn Dingen fpre« 
dien, nidit nur, weit es 5ciube madjt, taftlos ju 
fein, fonbern liauptfädilid], weil Caítlofigfeit maud>= 
mal als ein rein unmoralifdjes Vergnügen, gerabcjn 
oine pflidjt ber Itädiftenliebe fein tann. Diefer 
5at[ ift nun gegeben, ujt'nigftens ift bas unfere 
Heberseugung, unb fomit finb wir uon uornelierein 
gereditfertigt unb, follte es nötig fein, fogar ent» 
fd^ulbigt. 

£a§t uns nun gleid^ mit ber italienifdien Ko= 
lonie beginnen. Ceils aus ijöflidjfcit, teils, weil 
CS bie größte ift, unb feftftellen, wir tun es 
gerne, bog t)icr eine groß aufgesogene Jlmateur» 
biiljne cortjanben ift. IDenn bas audi für bie 
300 000 fO" 5. pauto nidjt gerabeju 
wunberbar ift, fo muß man immerliin ben guten 
lüillen aneriennen, umfo mefir, wenn man ba- 
nad) bie beutfd^e Kolonie betradjtet, bie nid^ts 
cvgicidjen befiht. 

ZTiitfif treibt feine v)on beiben ernftlid), was 
befonbers bei ben Deutfdjen, bem í?olf ber großen 
2Tiufifet, überrafdjen muß. fjier ift man fefir be«' 
fdjeiben geworben: man bcfudjt ein wenig, luftlos 
unb ccrfdiämt, bie Konjerte ber „Cultura 2(rtifti= 
ia", bas ift faft alles, ciet Eigenes wirb nidjt 
getrieben, »nb wenn mal ein bebeutenber pianift 
aus Deutfdjlanb fommt, fann es uorfonnncn, baß 
er uor teeren ptäfecn fpiett. 

Unb wie fte£;t es mit ber bitbenben Kunft? 
fjier "ift wieber ein fteiner Dorfprung ber 3t«' 
liener feftsuftetlen: bie beutfdje Kolonie fjat bet 
Sammlung itatienifdjer ZITeifter bes neunjefjnten 
3al}rt}unberts bes Conte Crespi nid]t5 (gleidi» 
Wertiges entgegenjuftellcn. Unb aud; bie alten 
3tatiener bes Conte ZlTatarasso mögen als eine 
Jtnftrengung erwâtjnt werben, bie bcutfdiecfcits fei«^ 
ne Hadiatimung gefunben t]at. 

tSIeid; befdjeiben finb wieberum beibe Kolonien 
in it;rem für seitgenöffifdje XCunft. 21ber 
taffen wir bas bittere Ctiema. <£s ift ja nur 
felbftDcrftänblid), baß ber Zlustanbseuropäer auf 
betn (gebiete ber Fjeutigen Kunft nid^t auf bem 
laufenben bleiben fann. 3t!'ii Ö"® täglidje 
(Erleben ber geiftigen Kämpfe, aus benen Iieraus 
fid) bie Kunft immer wieber erneuert. £r ift 
unb fann nidjt biefer Kämpfe fein, ift 
atfo faum in ber £age, ifire (£rgebniffe ju vev 
fteben, gefdiweige benn ju bewerten. £affen wir 
bas atfo unb üben wir Hadifidjt, aber nur, um 
fofort wieber ftreng 5U werben, benn nun erfenncn 
wir mit Kummer, baß audj bie beutfdjen ZTTeifter 
bet »otigen (ßeneration unb Jogar bes »ergangenen 
3<Jt)rÍ!unberf5 faft nnbcfannt geblieben finb. Das 
ift wirflidi traurig! U)äre es benn juniet oer» 
langt,' baß ein fo reidies unb mädjtiges beut« 
fdies Zentrum, wie bas pauliftanifdje, and) ei» 
neu fteinen Seit ber beutfdjen Kunfttrabition in 
fid) aufnefjme unb ber jüngeren (ßeneration übet.= 
liefere? Jtber man muß fopffdjüttetnb feftftellin, 
baß I]iet oon einem lüillen ju fünftlerifdjer liuU 
tut nidit bie Hebe fein fann. «ês ifl; fdion eljer 
ein Unwille ba. 2Tian finbet beftenfatls gemüt» 
lidje SiebermeierOitctwuts mit tjübfdjen Bitbern 
aus biefer etwas fd)üd)ternen §eit. Don ben ZTiei« 
ftern ber jüngeren beutfd]en üergangenfjeit aber, 
bie ba finb; JlTarees, £cibt, CEioma, Korintt], 
ift nidfts ober faft nidjts 3U finben, »on beten 
Sdiute faum etwas. Dafür eine ílTaffe nidjt fetjr 
triidjtiger íDetfe, »otn 2li;nenbitb bis jum Stitt'= 
leben, unb aud) einige Cröblerware. Stllerbings 
fönnen fidj unbemiftette £eute con guten» (Sefdimacf 
mit atlerfianb Kunftwerfen unb 2Tföbein con ge» 

ringcm lüert ganj reijenb einridjten. Da fann 
bie Jlbftiinnmng bet Rathen, bie Jlufftellung ber 
jnöbei, bie Verteilung uon öilb unb plaftif einen 
gerabeju wunberootlen lX>ibetfd]ein tjofier Kultur 
fd;affen. ®in IDiberfdjein, bas ift fd)on etwas! 
Jlbet ein foldjes Catent fommt nidjt t)änfig uor. 
IPenn ba unb bort, audj bei 3'i'^uitcif® 
.^inansfapitänen, etwas baoon ju fpüten ift, fo ift 
bas, fo etfteulidj es aud) fein mag, nid)i ftarf 
genug, um über ben Ulangel an QJualitätsgefüfil 
tlinwegsutäufdien. Diefes Catent für 3i'"ci'atd)i« 
teftur, bas fidf in fteinen Proportionen fo rei« 
Senb answirfen fann, muß im großen, naturgemäß 
anfprudjscolleten 2ial)men, uerfagen, wenn es nicfjt 
uon 'ftarfem Quatitätsgefütit nnterftü^t wirb. 

Bei biefer (Sclegent)eit wäre es uietleidit gut 
unb würbe mand)em £efer biefet geilen 5U beffe« 
rem (Etfaffen unfeter 2tbiid)ten uerljelfen, wenn 
wir liier offen unb getabel;eraus etflären, baß, 
fowotil im italienifdien, wie aud) im beutfcljen 
Klub, bie meifteu Häumltd)feitcn webet im (ße« 
fdjmacf, nod) in bet O^nalität, uorbitblid) ju neu« 
nen finb. Sd)abe, fotdje üereine fottten eigent« 
tid) ibren llTitgtiebern mel)t als nur angenefime 
(ßefelligfeit ju bieten £;aben. 3ft ei"« 
befct]eibene iotberung? öWcifeffos« "bet wann ift 
bas (Bute, unfeter angeborenen lEtägEjeit gegen« 
übet,' befd)ciben gewefen? 

Unb was foll man erft uon ben wenigen mo< 
bern eingeftettten Kunfttiebl)abern fagen. itein, 
nein! U?enn man fo weit uon feiner ijcimat lebt, 
fottte man nidjt seitgenöffifdje Kunft taufen, otjne 
fid) bei einem Kenner ju informieren, firft red)t 
für bie neue Kunft, bie, wie wir fdjon fagten, 
uiet fdiwieriget ju oetfte£;en ift, ats bie alte, fd)on 
befaimte unb flaffifisierte, wäre Porfidit unb ein 
guter fad)mänmfd)et Berater ju empfetiten. £r 
würbe beni KuriftliebEiaber mand]e finttäufdiung 
erfpaten unb bie bittere «Erfenntnis, bie fid) bei 
fd)Iediten Jlnfäufen immer einmal einftellt, baß 
et fein (Selb weggeworfen £iat. 

3a, bas ift, was mon tiiet altsu oft feftftellen 
nmß: (ßefdimacisniueau unb Kulturwille ftet)en in 
feinem uernünftigen l?ert;ältnis jum inueftierten 
■i{apitat. i)er U)ille jut Kunft ift attju ober.« 
flächtid) unb teid)t befriebigt, eine naiue unb 
bocfige 5elbftfid)etl)eit fte[)t ber (Sntwidlung bes 
(ßefdimacEs altju fei)r im íDege. 3eö<'d) Kunft 
ucrtangt wirftidje í^ingabe xmb oiet Stubium, ober 
3um ilTinbeften jene Setbfterfenntnis unb Befdjei» 
bentjeit, bie uns gutem Hat jugänglid) mad)en. 
21ber bas alles erforbert UTuße. Kultur wirb uon 
ITienfdjen gefd)affcn unb ertialten, bie geit tia« 
ben, uon Uienfdjen, bie fid) langweiten unb über 
fid) felbft, bas leben, ben Cob unb ben íEcufet, 
imdibcnfen fönnen, weit fie nid)ts Befferes ju 
tun tjaben. 21ber £eute, bie ben gansen Cag 
arbeiten, um abenbs tnt)ig unb ungefcf^ren ibren 

Bribge fpieten ju fönnen, tangweiten fid) gar nid)t. 
itein, feitbem bas Kartenfpieten, bas nod) uor 
wenigen 3ölK3ct)nfen ein amüfantes fteines £after 
war, burd) irgenbeinen ucrfludjt ge|d)icften Sin« 
griff untctwotttid)er 2näd)te ju einet fdjiden ü?if» 
fenfdiaft auanciert ift, fann uon £angeweite unb 
bummer (Srübetei feine Hebe metjr fein, üor» 
träge, Bbtiott)efen, Konserte, abe! 2íbe Kunft« 
ausfteltungen, abe (Sefettigfeit unb Disfuffionen 
über pE)itofopt)ie unb £iteratut, abe alles, was 
bie ftitten (Sewäffer imferer Seele, ju fräufeln 
fid) anmaßte! 3lbe, abe! . Ulan ift juftieben, 
enbtid) ganj fd)recftid) äufrieben, unb leibet nid)t 
nur l)ier in 5. pauto. 

So, bas tuäre min gefagt, uon bet £ebet tier« 
unter, unb aud) ats i£tteid)terung bes (Sewiffens 
— unb besfialb uietteid)t nidjt gaiij fo unnötig, 
luie es auf ben erften Bticf ausfetien mag. ü\eU 
teid)t bod) eine fteine braud)bare Jtnregung! 

Die fIntiDoct 

Sie [)abeit jum Ceil red)t, Ijerr £. 5-. Sie 
t)atten fogar als erfter ben aus Ueberjeugung 
fommenben 21Tut, auf bie peintid)e Catfad)e l)in« 
juweifen, baß europäifd)e Kultur, als bas pro« 
buft aus (ßeift unb Seele, l)ier in Brafitien nid't 
in -ben Kreifen 5ut)aufe ift, bie fo gerne als ijütet 
biefet Kultur erfd)eincn möd)ten. Sie fnd)en bicfe 
Kuliut am fatfd)en ®rt. Sie würbe nod) nie bort 
gepflegt, wo man Kegel fpiett. ®ber fud)en Sie 
Kultur etwa bort, wo Jinnebäbeti bis morgens 
früt) tanjen gel;!? ®bet bort, wo Damen Bribge 
fpieten, bamit bas (Sefpräd) ja nidjt auf bie 
«nangenebmen fommt, bie unfere geit 
bewegen. Bisl)et tjat man baran uorbeigelebt," 
man tjat fid) bas £eben Ieid)t gemadjt unb ei» 
nen Kreis gebitbet, ■ ber bei (Sott tjarmlos unb 
anfprucbstos ift, bet nidjt fragt tuolier unb wo« 
t)in, ber sufrieben unb bet)agtid) batjinlebt, luenn 
nur bie Konuention getiütet wirb, ber Dottang 
bead)tet wirb, auf ben bas (Selb unb bie Jtuf« 
gebiafenfjeit Jlnfptud) ert)eben. iüir t)aben für 
biefe Hid)tung, bie mit (Seift unb Seele, atfo 
mit Kultur, wenig ju tun f;at, eine Bejeidiming, 
bie übet bie gteid)taufenben ©rganifationen bin« 
ausgreift — ^teimauterlum. 

^reimaurertum ift bie (Sefimmng, bie fidi ju 
uornebm bünft, um fid) mit ben Problemen bet 
Seit, mit fotf unb Haffe, mit Kuttur unb Kunft, 
mit i^attung unb Perpftiditnng absugeben. iTlan 
tjat feine gefdiäftlidien 3:?etpfli(i)tungen, feine ge» 
fellfdiafttid)en Binbungen, fein perfonat, feine Kunb» 
fd'aft, feine Bejieljungen (fogar bis ju ben t)eufe 
llTaßgebenben), man tanjt unb fegelt, man labet 
liebe (Säfte, fpiett Btibge, man ieljnt bie Jlnßen« 
feilet ab, lobt bie ^i^íitiwtttereí, oI)ne -fic beim 

Hameii -üu tiennen, tnati fcnnt feine (Sefinimngs» 
genoffen, tobt fie in ben Ijimmet, ift fid) ganj 
einig barüber, unb alles ift ja wieber gut. 

Ulan fprid)t aud) uon Kunft, meint aber nur 
ben beforatiuen (Sefdimact. UTan fdjäfet bie „3n« 
telligens", aber nid)t ben Cl)atafter. UTan unter« 
fd)eibet nid)f nad) Cypcn, fonbern nad) Klaffen. 

U?enn Sic in biefen Kreifen, bei Italienern, 
Deuffd)cn, JJmerifanctn ober fonftigcn Scitgenoffen, 
Kuttur fudjen, bann fucf)cn Sie atlerbings pet« 
gebens. 

U)enn Sie bosu nod) bie Kultur fud)en, beten 
Oorausfefeung ein großer (Selbbeutel ift, mit bcm 
man alte UTeifter fanft ober neue UTeiftcr ju 
Hate 3ief)t, um fid) mit ileußerlid)feitcn bet Kut« 
tut 3u umgeben, bami fud]en Sie eine Kultur, 
bie feint ift. Denn wer bic innere Derbunbenfjeit 
mit Kuttur nidjt I)at, fonbern fid) biefetbc faufen 
will, fami nur gcftaltcte Kultur, atfo Kunftwerfe, 
taufen. Die Kultur felbft erwirbt er fo nid)t, 
fonbern l)öd)ftens bas, was wir mit Siuilifation 
bcjeidjnen. 

Kuttur ift bie Derwitftid)ung einer 3bec. U?o 
feine 3bee ift, faim feine Kultur fein. Hut wo 
eine große, einlieitlidie 3bee tebt unb nad) (Ses 
ftaltung ringt, ba ift Kunft unb Kultur. U3o man 
biefer 3bce ausweid]t, ba ftirbt eine Kultur. Da 
Itirbt audj bie (Sefimmng, ber lüilte nad) einer 
Sinngebung, bet ÍDille 5U (Stöße, Sitte unb I)eroi= 
id)em Ceben. Da fet)tt bie Kraft, bas £ebcn aud) 
oI)nc Btibge unb Kegelbatjn tcbenswert ju mad)en, 
bie Kraft, bas ijaus bet Familie 5U gcftaltcn 
unb mit gefunbcm £eben ju erfütten — aud) otine 
alte UTeiftcr unb foftbare Sammtungen. Da fel)lt 
ben größeren (Semeinfdiaften, ben Vereinen, bie 
uerpflidjteube fjaltung unb bas Symbot bafüt, 
ba weiß man nid)ts befferes, als fid) 5U amü- 
fieicn. Da fet)tt bcm Dotfe bie altes umfaffcnbc 
(Scmeinfd)aft, bie (2inl)eit ber 3beatc, aus ber 
Kunft unb Kultur als eine tiatüttid)e 2(cußettmg 
geboten luerbcn. 

Der Hationalfosialisiims ringt um bie Seele 
bes beutfd)en UTenfdjcn, um fie suerft einmat frei 
ju betonuncn aus ber taufcnbjätjrigcn Betäubung, 
aus ben (Sewotjnljeitcn einet abgelebten (Sefcll« 
fd)aftsfd;id)t, aus bet d)rifttid), gcfellfd)aftlid) ober 
international getarnten 5reimautetei. 

Unfere Kultur unb unfere Kunft, als 2(eußcrung 
ber Kultur, finb nid)t 2Ingetegenf;eiten einer gc« 
felifd;aftlidicn Klaffe mit „naiuet unb boctiger 
5elbftfid)etl]eit" (wie Sic es treffcnb ausbrüifen). 
Sie cntftct)t aud) nidjt in ber Cangeweite fd;ma« 
ro^enber 2lefti;eten ober ber UTitße intelleftnetler 
£ifcraten. 

r\ 
5ür uns ift Kultur, was Hiefefcfie barunter 

uerftanb, bie <£int)eit einet f)of)cn Eebcnsgcfinnuna 
bes gansen Dolfes, unb Kunft ift bic felbftuer« 
ftänblidjc 2teu§erung biefer (Scfinnung. U?ir finb 
uon Hiefefd)cs 3^0! nod) weit entfernt, aber am 
weitcften finb bic Kteife bauon entfernt, bie Sie 
itrtümlid)etweife als bic Kulturttägcr anfpted;en, 
bie Bribge fpieten, bic fid) anftrcngen, uictmel)t 
it)ten (Selbljeutct anfttengen, um cd)te ober ge« 
fälfd)te alte '.UTeiftcr ju faufen, bic in (Semütlid)« 
feiten mad)eii, in angenefimer (Sefelligfeit, bic 
Kuttur nad; bem inueftierten Kapital bcurteiten. 

U^it wenben uns' an bas ganjc üott unb fud)en 
bie Cräget bet wieber ju fd)affenben Kultur in 
ben 2ncnfd)en Mit gefunbcm, eblen Blut unb (Sc« 
fül)i, mit felbftfidjercm Dcrftanb unb ,natürtid)em, 
l)od;gefinnten Streben. Kunft ift uns, was bic 
Begnabetcn biefes Uolfes fd)affen, um bem iCe« 
ben U'iütbe 5U geben, Symbote, bic bes üoltcs 
Seele erfüllen unb ftätfen, bamit fid) biefes £c» 
ben mcnfd)enwütbig unb f)elbifd) übet ben forgen« 
uolteu Jllttag crt)cben tann. 

Kultur unb Kunft ift für uns nid)t bas priuilcg 
einet beji^enben Klaffe, fonbern (Semeinaut bes 
gansen Dotfes, um biefem Dotfe 3U geben, was 
ben fdiwadjenben unb jerfefeenben (Einflüffcn ent« 
gegenwirft. So, wie uns bie größte €t)rc nid)t 
bet t)at, ber fid) mit 25cid)tum umgeben tjat, 
fonbern ber, weld)et fein £ebcn tätig, pflidittrcu 
unb einfafebereit in feinem iüitfungsfreifc uott» 
cnbet. ' , 

£ine neue geit ift für bas bcutfdie üott 
nngebrocben, eine 3«" ber i£f)te unb bet Kuttur. 
init ringen nod) um bie 3beate biefet geit. 
Jtber uns ift nid)t bange, nadjbem bie (Srunb« 
bebingungcn enbtid) gcfdjaffen finb. Das firbe 
einet alten Kun|t unb bic nene Seit leben in uns. 
ills t)c>d)fte Jleußerungen bet IlnteilnaEimc an eine 
große Seit werben bie iüerfe ber neuen Kunft 
enlfteben. lUie foll Kultur unb Kunft eine 5öt« 
betung etfal)ren, wenn man ben geiftigen 2(us» 
einanberfefeungen ber (Segenwort unfid)Ct gegen» 
übcrftetit! l^icr mögen Sie eine fitflärung finben 
für bas Detfagen bet Kteife, an bic Sie fid) 
wenben. IDit fetjen biefes üetfagen tiier fern 
uom Heid) unb bamit aud) unfere 2iufgabe in 
bet Hiditung auf eine gefamtbcutfd)e (Segenwatts» 
futtur. Diefc Jtufgabe ift feine S'elfcfeung, fonbern 
crft eine (Srunbtage, auf ber fid; aud; bie beuffd;c 
Kunft im Jtustanbc aufbaut. 

3n jebem ^alle war 3Í!re Kritif, rjerr S. 5., 
antegenb unb aufrütteinb. Sic war fo wertuoll, 
baß es Steube mad)tc, batauf «injugclicn. 

^ortíilliiiící í\mM tH íiCB leiten ^lenleite» 

in: 

Hamen- 

Regenmäntel 

in long unö % lang 

Batist, gummiert, in glatt, farbig 

Satin, gummiert, in glatt, farbig 

Seide, gummiert, in glatt, farbig 

Sei(áe, gummiert, in schottisch 

Seide, gummiert, in schottisch 

Seide, gummiert, in schottisch 

Trikoline, doppelt, imprägniert 

Gabardine, imprägniert 

Rs. 120.- 

Rs. 135— 165." 

Rs. 195." 

Rs. 185." 

Rs. 195.- 

Rs, 240." 

Rs. 240." 

Rs. 395.— 425.- 

íHttí» ^itctía 16—18 
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Bm rnittmodi, úen 5. Januor, 
ílocb unerinactet unrer portei- 
genoíTe 

èecbect Beenrdi. 

tDir tnevden ihm ein treues 
flngelieniten beraohren. 

Ortsgruppe São Paulo tDefl Oer nsOflp 

\^c^Macti&a{te- HiuíUÂeii- mui- MÜ- 

SiekUö^-Ti^&Uú4te^ 

p. 

HEG Compnliia Siil-Aintrícana de Eleclricidiili: 

RIO DE JANEIRO: Av. Rio Branco 47/49 
SAO PAULO: Rua Florencio de Abreu HO 

Die Budiörucheret 

IDenig & Cid. 

Drudterei 5es 
„üeutrdier morgen" 
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ÁY 

iV 
JÜT 
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ar 
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ar 
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Mi iw 
'hú' 

V 
eingerichtet mit Dem 

moöernfien So^moterial, 
Se^- und Orudtmafdiinen, 
empfiehlt fidi 3ur Ober- 

nohme oller 

Drudtfodien 
3ettrdiriften u. (Derhe 

SÕO pQUiO 
Ruq Oictocia nr. 200 

Telefon <>-5568 

H.S.D.G. 

Hamburg-Sflilanierikanische Damphchiahris-GesBlIschail 
Seit 65 Jahren regelmässiger Südaraerikadienst 

Monie Ros£à 
fährt am 12. Januar nach: RIO DE JANEIRO, MA- 

DEIRA, LISSABON und HAMBURG. 

General ArligâS 
fährt am 18. Januar nach: RIO DE JANEIRO, MA- 
DEIRA, LISSABON, BOULOGNE S/M u, HAMBURG 

Monte Olivia 
ährt am 25. Januar nach: RIO DE JANEIRO, LAS 

PALMAS, LISSABON und HAMBURG. 

Dampfer iNdcn 
Rio da Prata Nach Europa 

Monle Rosa 
General Arltgas 
Monle Ollvia 
Anlonlo Delfino 
Cap Arcona 
Monle Pascoal 

13. Januar 
27,Januar 
21. Januar 

12. Januar 
18.Januar 
25.Januar 

1. Februar 
4. Februar 
9. Februar 

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

Auskunft und Beratung: 

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

...Also spradi TônicoUnderberg: 

Das Dromedar im Wuestensand 
Die langersehnte Quelle fand... 
An heissen Tagen hat auch sehr 
Nach kuehiem Trank der Mensch Begehr. 
Doch misch' mit "Underberg" den Trank 
Mein lieber Freund, sonst wirst Du krank I 

BBOMBERfi&GIA. 

SAO PAULO 

AV. TIRADENTES NR. 32 

TECHNISCHE ABTEILUNG: 
K.rupp-Stähie zur nerstellung 
von Fed«rn, Matritzen izdct 
Art, DreSstähle, WIDIA-Metall. 
Qualit^ts Schneidwerkzeuge, Boh- 
rer» Schnetdeisen, Fräser, Gewinde- 
bohrer usw», Messwerkzeuge ye^er Art» 
Sc^ieblehren. Zirkel, Tourenzänlcr, Ge- 
wlndemesser, Mikrometer, Dampf-Armatu- 
ren wie Kondenstöpfe, Stahibursteo, D mpf- 
packungcn» KLINGERI f Dichtungsplatten, . 
Zylindirschmier ■ Appa at?, Tropföler, Mano- 
meter, Ventile» Wasserstandsgläser, Transmis- 
sio sgeräte, L^derriemen» Gummiriemen der be- 
kannten Marken BULLDOG und O PODEROSO. Ríe- 
menverbíoder. Lag rm*taíle, Riemenwachs, Holz- und 
Stahlriemeu Scheiben» Ki ^gschmier - Lager» Kugellager» 
Gtesserei-Artikel wie Schmelztiegel» Graphit, Stahlbürsten 
usw. Mechanische Werks.atten - Werkzeuge und Zube- 

'hörtvile, Schmir^e'scheiben Marke ALEGRITG, Schmir- 
gel-Leinen und -Papier in Blatt rn und Rollen, Schweiss^tpparate 
mit sämtl. Zub/hör» Metallsäg«blatter für Hand und Maschinen- 
betrieb, Staufferbüchsen- Stahldraht - Seile, Drehba-'fcfut er, usw, 
Galvanoplastik• Artikel wie Nickelanodvn, Filzscheiben, usw. Holz- 
industrie - Zubehör, Kreis-, Band- und Gattersäge - B.ätt r Marke 
HUNDEKOPF, Schmirgelpapier Marke RUBINITE, Bohrer tsw. jMit, 
ElsenwafCn ' Äbtellnng: Klein Esenwaren und Werkzeuge aller Art, 
Feilen Ma-ke .»TOIENKOPF" und ,,KRIEGER*', Bau- und Möbelbeschläge» 
Haus- und Küchengeräte, sanitäre Artikel» Fittings, Rohren» Bleche» Drähte, ^chädlingsbekämpfu'^gsmittel» Arsenik» Blelarveniat 
Ma ks ,»BROMBERG"» Oel- und Trockenfarben, Zinkweiss» Leinöl usw,— ElehtrlSCbC Abteilung: Drehstrommotoren und D7- 
namos in f^der Grösse. Isolierte Drähte und Kabel jeder Art für Hoch- und Niederspannung. Zä lapparate, Voltmeter und Am- 
peremeter, tragbar ui:4 für Schalttafeln. Elektrische Heiz- und Kochapparate» Bugeleisen und Lötkolben. Widerstandsdrihte für 
Heizappara*^e» Konslantan und Chromnickel. Material für Inneneinrichtungen und Freileitungen. Isoüerrohre» Schalter in jeder 
A sfühtung, Klingeln, Lampen» Leuchter» Sicherungen und Sicherut gsdrShte aus Blei urd Silber. Iso atorcn, B itzableiter und 
b'anke Kupferdrah'e. Anker-Isoliermaterialien» Prrsspan und Vulkanfiber in allen Starken. Lacke» Lötpaste und Is'lierband. Ma- 
terial zur Insta lation von Motoren- Sterndreieck-Schalter, autom. Schalter und handbetatigie Schalter. Diazed Sicherungen. — 
Abt^llnns landwutscharti. Maschinen: Traktoren „LANZ BULLDOG". Schieppergerate» Pf üge» Pf rdehacken» Säcma>chinen 
,,RUD. SACK**, Mähmaschinen und Heurechen ,,KRUPP'*, Milchzentrifugen ,,LANZ'*. Ameisentöter, Ptlanzenspritzen» Dresch- 
maschinen, Windfeeen. Futterschneider. Pumpen und sonstige zur Landwirtsc aft gehörenden Geräte und Maschinen, Marken 
»,BROMBERG*'» ,,0 PODEROSO*' und ,,COLONO'*. — Oel'Abtellnno: Oe)e und Fette »»SUNOCO** der Sun Oil Company» 
Philadelphia (USA.) Oele für Automobile, Lastwas^en und T-aktoren. Uele für Dynamos, Motoren und Turbinen. Oele fOr alge- 
me ne Maschinen-Schmierung. Oele für besondere Zwecke; Bohtöl, EismascWnen-Oel usw. Fette in allen Arten. — MfiSChittCtt' 
Abteilung: Ma-chinen fQr Eisen-, Blech- und Holzbea^beituns'. Komplette Einrichtungen für jede Ii^dus'rie. — IngenUQf'Abtei* 
Inng: Fri d. Krupp A. G.» Gussstahlfabrik, Essen? Fr ed. K'upp A. G,, Friedrich-Alfred Hütte. Rheinhav>sen^ Fried. Kiupp G.r- 
maniawerft A. G., Kielj Bleichert Transportan'agen G.m.b.H., Leipzig. Drahtseilbahnen» Tran#portanlagen usw. j Maschinen 
fabrik Buf-iau R. Wo f A. G.» Magdeburg» Lokomobilen, Dieselmotoren? Bayerische Maschinenfabrik F. ), Schlageter, Regensburg, 
Gerberei-Maschinen. 

CAIXA POSTAL 756 

TELEFON: 4-5151 

Sic roetben angenehm üÊerrafáit fein, roenn 
0ie i^fire 

Weine 

aus Früchten oder Trauben 

mit VIERKA - Eddhcfe, biefcnt 
©pifeenprobuft beutfcf)cr ííeacrcitectmíf, 
fclbft [jerftelleii. ^ür crftaunlid) raenig 
(Selb lönnen @ie ba§ ganje ^atir über 
3:^re Srcubc ftaben. SBenben ©ic fic^ in 
Q^rem .^nterefie an 

E\G. H. HACKER 
Rua Ypiranga 196, Tel. 4-4855 

gai^berotung für bie a3ein=, ®pirituofen= 
unb Sonfernenbranc^e. 

®ie beftcn Sc^u^c 
befommen ©ie nur 
im öefannten 

Uk 35r(iii( 
Samcttfdju^c 
bi§ 5ur Sic. 40 

®a§ §au§, itieldieg beftenê 
Bebicnt unb reelle ÍÇretfe ^at. 

M Santa Êpligcnia 285 
na^e ber SRua Siurora 

Farben - Lacke - Pinsel 

und alle übrigen Bedarfsartikel 

für Hausanstrich und Dekoration 

ÜI Icr & Ebel, R.José BonlfaclolH 

(MARIA) 

1= Der erste deutsch-ungarische Getneinschafts- = 
Film der ^ 

5 BAVARIA / München und = 

5 PALLAS / Budapest für das M 

I Programma EUROPA | 

in deutscher Sprache g 

^ mit: ^ 
m ALEXANDER SVED M 
= Ungarns gefeierter Bariton cum ersten- = 
= mal im Tonflm = 

M CAMILLA HORN M 
= eindringlicher und schöner denn je ^ 

M HILDE VON STOLZ g 
= interessant wie immer! ^ 

I PAUL JAVOR 1 
= der Liebling der ungarischen Bühne! = 

I Ab Montag; im | 

Broadway 

|AVENIDA SÃO JOÃO (nächst dem Largo Paysandú) 

£uu 

JMJu/e4 
deutsch-italienischer Gemein- | 
schaftsproduktion ist dieser | 

Luis Trenker-Film, der Star Film für die = 

eine-Allianz 

mii Luis Trenker | 

LAURA NUCCI und CARLA SVEVA. | 

Ein brausender Hochgesang auf alles = 
Grösse und Schöne, eine Filmschöpfung, = 
die 2u den unvergesslichen Leistungen 1 
gehören wird.' § 

Der Film, der höchsle Prädikate erhallen hat: | 

„STAATSPOLITISCH WERTVOLL" | 
und die = 
„COPPA MUSSOLINI" | 
auf der Internationalen Film-Ausstellung S 
in Venedig 1937! ÊE 

Ab Montag Im I 

UFM-Patasi 

am LARGO PAYSANDÚ 

Deulsdit Fãrkrei onil chciiiisclit Wasclanslall 

„Saxonia" 

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

Confeitaria Allemâ 

moderne Bäckerei 

Praça Princesa Isabel 2 
Telefon I 5-5028 

empfiehlt seine ff. Torten, 
Kuchen aller Art, t2gl. fr. 
Schwarr- und Kommisbrot, 
sowie westf^L Pumpernickel 

usw« 
Willlelm Beurschgens 

[. 

Baugeschäft 
Spez. Inrtustrieantageii 

Scliornsfeinbau 
Kesseleinbau 

■IndustrieÖfen 
Eisenbeton 

komvl. Fabrlksanlagen 
São pAuto 

Rua Flor, dp Abreu, 125 
Caka postúl, 2519 

Telefon 4-0011 

7% 

litit ler „'Sciitiic lorflen" in 
ickr Sßinillc auf! inifr iicr 
fireße erjolg icicr ülnjcigt! 
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günstigen Vorzeichen stand, konnte nur 
ein grosser Erfolg werden. Nun, dass die 
deutsclien Volksgenossen kommen würden — 
und soweit es eben der Geldbeutel zulässt 
—, ihr Scherflein dazu beitragen, war eine 
Selbstverständlichkeit. Dass deutschen Men- 
schen die Möglichkeit gegeben worden war, 
deutsches Kunsthandwerk in seinen besten 
Schöpfungen zu sehen und sich damit zu 
unigeben, hätte schon allein die Ausstellung 
berechtigt; aber es ging der Ausstellungslei- 
tung noch um mehr, vor 'allem darum, in 
den brasilianischen Kreisen zu wirken. Aus 
diesem Grunde auch die besonders hohen Auf- 
wendungen für den fast 100 Seiten reich- 
illustrierten Katalog. Wer dieses schöne Heft 
in Händen hatte, der staunte über die präch- 
tige, ansprechende Aufmachung, doch es galt 
die brasilianischen Familien aufmerksam zu 
machen und sie zu einem Besuch ze gewin- 
nen. Wenn sie kamen, um die Arbeiten der 
deutschen Kunsthandwerker zu sehen^ dann 
würden diese ihre Wirkung ausüben — und 
ein neuer grosser, wichtiger Abnehmerkreis 
ist deutschen Erzeugnissen gewonnen. Und 
so kam es auch. Die einheimischen Familien 
der Prados, Penteados, Mendonças, Matarazzos 
und wie sie alle heissen, kamen, wurden dem 
deutschen Kunstliandwerk zugeführt und wer- 
den treue Anhänger sein. 

Die offiziellen Bemühungen für das deut- 
sche Handwerk werden durch solche Unter- 

nehmungen fraglos auf das wertvollste er- 
gänzt, und man kann, wenn man hört, dass 
die Galeria Heuberger in diesem Jahr auch 
in Rio de Janeiro dem deutschen Handwerk 
wieder einen ,,Rekordverkauf" sicherte, mit 
Freuden feststellen, dass die seit so vielen 
Jahren mit Liebe' und mit grosser Mühe un- 
tergebrachte Saat vielseitig Wurzel schlägt 
zu Nutz und Frommen deutscher Handwer- 
ker und deutschem Handwerksgut. Jeder 
schön gehämmerte Zinnkrug, jede geschla- 
gene Messingschale, jede auf der Töpfer- 
scheibe gedrehte Wasserkanne, jedes zarte 
deutsche Glas aus der bayerischen Ostmark, 
jeder in der Lichtenfelser Schule geflochtene 
Korb, alles, was eben deutsches Kunsthand- 
werk in seiner Unerschöpflichkeit erfindet 
und je schuf, tut Kunde von deutschem Kön- 
nen und deutschem Willen zu dauerhafter 
Wertarbeit. Es kann uns nur darauf ankom- 
men, dass im Ausland immer melir die Er- 
kenntnis von der Wertarbeit verbreitet wird, 
dann können wir stets ,,konkurrenzfähig" blei- 
ben. Jede anständige Arbeit ist ihres Loh- 
nes wert und längst hat man in Deutschland 
auch den Kampf gegen den billigen, den 
Geschmack verderbenden Kitsch aufgenommen. 
Die Ausstellung „Deutsches Kunst-Handwerk", 
die am 15. Januar ihre Pforten schliesst, war 
ein wertvolles Beispiel dafür, was gute ileut- 
sfche Wertarbeit ist. 

—o— 

hl enger Zusammenarbeit mit dem Deut- 
schen Akademischen Austauschdienst, Berlin, 
stellte die Reichsbahnzentiale für den Deut- 
scheu Reiseverkehr, Generalvertretung für 
Brasilien, eine grössere Gruppe brasilianischer 
Studenten und Ingenieure für eine Studienreise 
nach Deutschland zusammen. Es handelt sich 
dabei um den erstmaligen Versuch deutscher- 
seits, auch die LanJesbehörden für einen in- 
tensiven akademischen Austausch mit dem 
fieicli zu interessieren. Ein Unterfangen, das 
der ,,Reichsbahnzeiitrale" tatsächlich über al- 
les Erwarten hinaus gelang und zu den schön- 
sten Hoffnungen für die Zukunft Veranlas- 
sung gibt. 

Es ist natürlich nicht die erste Gruppe 
brasilianischer Akademiker, welche sich zu 
einer Studienreise nach Deutschland begibt. 
Jedoch war bisher stets mehr oder weniger 
die Auffassung verbreitet, es handle sich um 
einen ,,Ausflug", bei welchem, neben dem 
vielen Schönen und Augenehmen, auch ein 
bisschen Nützliches verbunden werden konn- 
te. Diese Auffassung glaubten die Teilneh- 
mer früher um so mehr hegen zu können, 
weil der Plan zu den Reisen und die Vor- 
bereitungen fast rein privater Initiative wa- 
ren, d. h. kaum von offizieller brasilianischer 
Seite unterstützt wurde. Ganz anders ist nun 
die Studienreise, zu welcher am 31. Dezem- 
ber mit dem M. S. ,,Monte Sarmiento" sich 
diese brasilianischen Ingenieure und Studen- 
ten eingeschifft haben. 

Abgesehen davoii, dass das Programm von 
zuständigen Stellen im Reich ausgearbeitet und 
von dem Deutschen Akademischen Austausch- 
dienst, Berlin, und von der ,,Reichsbahnzen- 
trale", Rio de Janeiro, in die Wirklichkeit 
umgesetzt wurde, hat auch die nunmehr offi- 
ziell anerkannte ,,Escola Nacional de Engenha- 
ria", also die Technische Hochschule in der 
Bundeshauptstadt, das Protektorat über diese 
Studienreise übernommen, und zwar auf spe- 
zielle Veranlassung des Obersten Rates des 
Kollegiums der Universität von Brasilien und 
des brasilianischen Unterrichtsministers. "Die 
Reisegruppe wird deshalb von einem ordent- 
lichen Universitätsprofessor, Dr. Francisco Ba- 
vier Kulnig, geführt und die Teilnehmer ha- 
ben sich von vorneherein der Hochschule ge- 
gjenüber verpflichten müssen, die Dauer die- 
ser Deutschiandreise als einen integrierenden 
Teil ihres Studiums anzusehen. Auf dieser 
Grundlage ist das Programm ausgearbeitet 
worden; die Dauer des Aufenthaltes in 
Deutschland beträgt 80 Tage. Es ist vorge- 
sehen, dass die brasilianischen Akademiker, 
welche sich jetzt auf dem Wege nach drüben 
befinden, die grössten und wichtigsten deut- 
schen Industriebezirke besuchen und in den 
einzelnen Fabriken ausser theoretischer Un- 
terweisung auch praktisch arbeiten. Die Tech- 
nische Hochschule zu Stuttgart hat alles vor- 
bei-eitet, um die Teilnehmer während drei 
Wochen zu den Kursen als Hörer zuzulassen, 
so dass man wirklich von einer ,,Studien"- 
reise sprechen kann. 

Auch die Auswahl der Teilnehmer und eine 
solche ist seitens der Leitung der Hochschule 
von Rio de Janeiro in sehr sorgfältiger Art 
unct'^Ot'eise vorgenommen worden, ist ein wei- 
terer Beweis, dass es den zuständigen Landes- 
behörden darum ging, wirklich nur solche 

Akademiker zu entsenden, die ausser ihrer 
Befähigung auch die Gewähr dafür geben, 
Brasilien in Deutschland würdig zu vertre- 
ten und den Studenten, die gich in den nächst- 
folgenden Jahren nun regelmässig nach drü- 
ben zu einem Studium begeben werden, den 
Weg zu bereiten. Es ist nämlich der Plan 
gefasst worden, alljährlich ähnliche, aber be- 
stimmt noch umfangreichere Studienreisen von 
Brasilien nach Deutschland durchzuführen. 
Der Direktor der T. H. von Rio de Janeiro, 
Professor Dr. Catanhede de Almeida, wird 
sich im Februar nach Deutschland begeben, 
um sich dort persönlich von dem Erfolg des 
Aufenthaltes oder man kann sogar sagen 
,,Lehrganges" bei seinen Studenten zu über- 
zeugen. 

Anlässlich des „Abschied-Cocktails", wel- 
chen die ,,Reiclisbahnzentrale" am 29. De- 
zember 1937 der Studentengruppe gab, rich- 
tete der Leiter, Wilhelm F. König, einige 
Worte au die Teilnehmer, mit welchen eir 
noch einm.nl die grosse Bedeutung dieser 
Deutschlandreise vor Augen führte. Er dank- 
te den Behörden und besonders dem Direk- 
torium der Technischen Hodischule von Rio' 
de Janeiro und der Universität von Brasilien 
für das entgegengebrachte Verständnis für 
seinen Plan, im regelmässigen Turnus brasi- 
lianische Akademiker nach Deutschland zu ent- 
senden. In eindringlicher Weise unterstrich 
er die Wichtigkeit dieser Reise, die darauf- 
hin abzielt, den Studenten wirklich die Mög- 
lichkeit zu geben für eine Weiterentwicklung 
ihrer Kenntnisse, die sie dann später zum 
Wohle ihres Vaterlandes ve:-wenden können. 
Aber nicht nur die praktische Seite soll durch 
diese Studienaufenthalte gefördert und ge- 
pflegt werden, sondern die Teilnehmer sollen 
sich später mit in den Dienst der grossen 
Sache stellen, nämlich die Freundschaftsbande 
zwischen Brasilien und Deutschland noch en- 
ger zu knüpfen und das Verständnis zwischen 
den beiden Völkern "noch herzlicher werden 
zu lassen. Hierzu sei in ganz besonderem 
Masse die akademische Jugend berufen. 

Auch der Direktor der Hochschule wen- 
dete sich mit einigen Worten an die Studen- 
ten und seine Ausführungen gipfelten eben- 
falls darin, nochmals die Teilnehmer an die- 
ser Reise darauf aufmerksam zu machen, 
dass sie dazu bestimmt seien, Brasilien wür- 
dig in einem befreundeten Lande zu vertreten, 
wo gerade die technische Wissenschaft die 
allerhöchste Stufe der Vollkommenheit erreicht 
hat. 

Unter den Anwesenden bei diesem Ab- 
schiedf-Cocktail sali man auch viele Vertre- 
ter d -r Presse von 'Rio de Janeiro, die dieser 
kleinen, aber so bedeutungsvollen Abschieds- 
feier am nächsten Tage weitesten Raum in 
ihren Zeitungen widmeten. 

Somit ist ein weiterer und gewaltiger 
Schritt nach vorn getan worden ünd es ist 
nur zu wünschen, dass es der Generalver- 
tretung für Brasilien der Reichsbahnzentrale 
für den Deutschen Reiseverkehr gelingen wird, 
auch ihre anderen grossen Pläne, die sie für 
die Zukunft hegt, in die Tat umzusetzen. Es 
scheint, als wäre das Schwerste, denn das ist 
immer der Anfang, glücklich überwunden. 

E. 
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Bcorilionirdie JngenieucftuDenten ceifen 

nadi DeutrchlonD 

In diesem Jahre nahm hier das deutsche 
Handwerk durch diese Ausstellung besonde- 
ren Anteil am Weihnachtsgeschäft. Natürlich 
haben viele deutsche Geschäftshäuser am 
Platze immer Erzeugnisse des deutschen 
Kunsthandwerkes mit in ihr Lager aufgenom- 
men, doch so kennzeichnend, so besonders war 
es zu einer Zeit, In der jeder ans Schenken, 
ans Geben denken niusste, noch nicht hier in 
São Paulo gezeigt worden. Lieber den Cha- 
rakter der Ausstellung war schon früher ge- 
sprochen. IMe Ausstellungsleitung war auch 
voll von Hoffnungen und nun nachdem die 
Festtage vergangen sind, nachdem überall der 
Gabentisch glänzte und sicher mehr als sonst 
man immer wieder Schöpfungen des deut- 
schen Kunsthandwerkes dazwischen sah, da 
interessiert es zu hören, wie die andere Seite 
des deutscheu Weihnachtsfestes war, jene für 
die Heimat so wichtige, die wirtschaftliche, 
von der einige Millionen deutsche Menschen 
abhängen. 

Für die Wirtschaft ist es von wesentlicher 
Bedeutung ferner, dass gleich nach Weih- 
nachten der Jahreswechsel, ein Termin folgt, 
für den stets beträchtliche Summen flüssig 
gemacht werden müssen, an dem man Bilanz 
zieht und Inventur macht. Das Weihnachts- 
geschäft leert die Lager und füllt die Kassen, 
es ist ein gewaltiger Verflüssigungsprozess 
in der gesamten Verbrauchswirtschaft, der auf 
die Industrie und auf die Banken zurückwirkt, 
fn früheren Jahren war es meist so, dass für 
die Finanzierung der Weihnachtsgeschenke und 
-freuden die wenigen Sparguthaben angegrif- 
fen wurden, und es ist ein gutes Zeichen, 
dass das im vorigen Jahr nicht mehr nen- 
nenswert der Fall war und in diesem Jahr 
noch Vk'eniger bemerkt wurde. Am 31. De- 
zember machte die deutsche Wirtschaft den 

tDdhndditsfeier unD miiljD-flbenÖ in poro' 

Sclilusstricli unter das Jahr 1937 und eine 
neue Seite im Hauptbuch wurde angelegt. Der 
schöne Saldo, der vorgetragen werden konn- 
te, war wesentlich vom kauffreudigen Ver- 

Am 26. Dezember v. J. veranstaltete die 
Ortsgruppe der NSDAP in Gemeinschaft mit 
dem Deutschen Klub eine Weihnachtsfeier, 
die mit einem WHW-Abend verbunden wur- 
de. Fast die gesamte Kolonie leistete der Ein- 
ladung Folge. In den festlich ausgeschmück- 
ten und hergerichteten Klubräumen und un- 
ter einem im Lichterglanz strahlenden Tan- 
nenbaum — allerdings künstlichen — versam- 
melten sich 52 Volksgenossen. Die Feier wur- 
de eingeleitet mit Weihnachtsmusik auf Schall- 
platten. Anschliessend hielt der Ortsgruppen- 
leiter, Pg. Steevesandt, eine Ansprache. Hier- 
auf folgen wiederum Weihnachtslieder auf 
Schallplatten. Als dann die Lichter des Bau- 
mes erloschen, herrschte bereits fröhliche 
Stimmung, die sich noch erhöhte, als Berge 
von Kuchen und belegten Brötchen, von Da- 
men der Kolonie zubereitet, aufgetragen wur- 
den. Es dauerte nicht lange und das Tanz- 
bein wurde eifrig geschwungen 
Morgengrauen zogen die letzten 
heimwärts. Der Verlauf der V 
zeigte wieder deutlich, dass der ( 
Volksgemeinschaft unter den hier lebenden 
Deutschen endgültig festen Fuss gefasst hat 
und die Kolonie treu zum Dritten Reich und 
unserem Führer Adolf Hitler steht. 

Filmschau 

ben Kaniilla Horn zwei berühmte ungarische 
Darsteller verpflichtet, die hier zum erstenmal 
in einem deutschsprechenden Film erscheinen; 
Alexander Sved, der vortreffliche Bariton, und 
Paul Javor, ejn führendes Mitglied des Staats- 
theaters Budapest. Alexander Sved spielt im 
Film einen bescheidenen Maler, der ein ge- 
feierter Sänger wird, aber auf seine grosse 
Liebe verzichten muss, da Maria während 
seiner langjährigen Abwesenheit die Frau sei- 
nes Freundes wurde. ,,Sein letztes Modell" 
ist ein musikalischer Künstlerfilm, in glück- 
licher Weise gelungen, der die Elemente des 
Schauspielerfilms mit denen des Sängerfilms 
vereint; ein Grossfilm, der sowohl künstlerisch 
als auch technisch und inhaltlich eine erfreu- 
liche Geschlossenheit aufweist 

halten der Menschen zu Weihnachten abhän- 
gig, die dank unseres Führers längst die 
Schreckensjahre der Arbeitslosigkeit, der 
schlechten Geschäfte und des unlauteren Wett- 
bewerbs nicht mehr kennen. 

So wirkt sich die nationalsozialistische 
Wirtschaftslenkung überall zum Guten aus, 
und die Ausstellung ,,Deutsches Kunst-Hand- 
werk in São Paulo", die von Anfang an' unter 

„Conöottim", lllontag im Ufa-po!aft 
Einen neuen Luis-Trenker-Film, der Star- 

Film für die Cine-Allianz, einen deutscli-ita- 
lienischen Gemeinschaftsfilm, kündigt der Ufa- 
Palast für den kommenden Montag zur Erst- 

kämpft er bis zum bitteren Ende. Aber an 
dem Sterbenden vorbei führen seine Getreuen 
die Fahnen zum Sieg, zum Sieg einer Idee, 
die freilich erst viel, viel später Wirklichkeit 
werden sollte. Dieser deutsch-italienische Ge- 
meinschaftsfilm, der mit besonderer Unterstüt- 
zung der amtlichen italienischen Stellen ge- 
dreht wurde, bringt die Allgemeingültigkeit 
des Themas für beide Volksteile diesseits und 
jenseits der Alpen zum Ausdruck. Er wird 
seine Wirkung auch hier nicht verfehlen. 

—o— 
„Sein leites moõell", 

ITlontog im Broobmay 
Der erste deutsch-ungarische Gemein- 

schaftsfilm der Bavaria-München und Pallas- 
Budapest für das Programma Europa gelangt 
am JVlontag zur Erstvorführung im Broad- 
way. Für die deutsche Fassung wurden ne- 

Bastarbeiten aus dem Bayerischen Kunst- 
gewerbeveirein 

Vorführung an. Kraftvoll, urwüchsig, grad- 
heraus wie der Mensch Trenker, dessen Wie- 
ge in den Tiroler Bergen stand, so sind auch 
seine Filme. Trenkers Schaffen für die Lein- 
wand steht ausserhalb des Ueblichen. Er 
spielt hier in diesem Film den Giovanni, er 
spielt den Kampf des grossen italienischen 
Freiheitskämpfers, so wie er ihn zwischen 
der geschichtlichen Wahrheit und der hel- 
dischen Sage deutet und sieht. Giovanni ist 
ihm der Verkörperer des italienischen Men- 
schen, der sich nach der Einheit und Grösse 
des Vaterlandes sehnt, der mit leidenschaft- 
licher Aufopferung gegen die Eigensucht der 
separatistischen Einzelherrscher zu Felde zieht. 
Mit der Kraft des Glaubens an sein Volk 


