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Pariei und Siaai 

IDou 2)r. Stucftart, Staatsscftretár im IReicbs- unb Ureussiscben /IDlnisterium öes Unnern 
(Sonderdienft des »Deutschen Morgen«) 

9JUt bei a3!ad)tii6cvna£jmc burá) ben yto» 
tionalíogialtêmuS traten in $cutfd)latib 
ftaot§= unb r)ci'faiiung§recí)tlt(í) grunblegenbe 
9Ienberungeri ein. iftunã gelungen, über 
bie neuen DerfafíungêredjtlicCien ©runblngen 
in ®cntid)Ianb non autijentifdjer ©eitc 9(uâ= 
fü^rungen 3u crfjolten. ®o legt im 5?oIgcn= 
ben ber beutfcEje StaatSredit^Ie^rer ®oftoi' 
Studart, écriin, bie ®vunblagen ber neuen 
beutfdEien SBerfaflung, bie auf bent SBer^âítnié 
gmifcften fartei unb ©tant aufgebaut ift, 
bar. 

®a§ 9íet(í^ ift e?, baê 511 allen, fetbit 
fju fc^IitTiTnftcn Reiten be§ beiitfíí^en SSoIfeS 
©e^nfuc^t unb erfü^íteê S'et geraefen ift, 
unb ba§ ba§ beuijd^c 33olf, nod^bem e§ fic^ 
feibft rcicbergcfunben, bur(^ bie Ißartei et-- 
rungen unb nun gu geftalten ^at. SiejeB 
SRei^ — ba§ ift ber beutfc^e ©ebanfe. 
innere ©rforberniffe unb Umraeit í3erlan= 
gen eine gorntierujig be§ beutfc^en SSoIfe§ 
i^u einet organifatorifc^en ®eíc[}tDffení)eit. 

ißolf unb ©tattt. 
®er bcutfi^e Staatêgebante bebeutet 

bie ^erfteilung ber georbneten ©icE)er^eit 
be§ üebenê uom Soííe ^er. @r erfc^ijpft 
fic^ aber nii^t in ftaatli^em teufen int 
engeren ©inne al§ einem örbnungSbenfen, 
fonbern ber beutjdje ©taatêgebanfe gercinnt 
beê^alb eine fo üollfommene Siraft, roeil 
ba§ l'eben unb bie©ubftang gegenüber ber 
ttbftraften ©taatSibee fiegreid) maren, unb 
roeil ba§ SSefen beê ©taateê al§ eine§ 
£)rbnung§benfen§ nid)t jnel^r üon ber 
©taatêibee au§ aí§ ©elbftâmeá, fonbcrn 
oom organifdien Segreifen be§ äJoifeo ^er 
aíã SlJíittel 3um ÖebenSgroed be§ 9Sol!e§ 
erfanntift. ®er bcuti(|e ©taat§gebanfe 
befreit bie 9}lerfinale be§ ©taatêroefenêim 
aíten ©inne dou ií^rer ©ebunbenl^eit on 
eine fid^ felbft bcâiuecfenbe ©taatêibee unb 
ftelít fie al§ íüJiitteí unbSBerfgeug für ben 
Sluêgangêpnnft unb ba§ ^iel allen gü^tenê, 
Deníenê unb §anbeln§, für bie alleâ tra= 
genbe ©ubftang, ba§ SSolf, bereit. @ief)t 
man bie ftaat§= unb üerfaffung§red)tiid^e 
jleuorbnung im ©inne einer umfaffeuben 
aSolfêorbnung, fo fügen fic^ alie auf ben- 
einzelnen Cebenêfunítionen bc§ gan3Í)eilli= 
c^en S3olfe§ beru!^enbcn unb ber ©rfüllung 
biefer gunftionen bienenbenOrganifatiDuen 
unb @inri(^tungen, bie fartei, bie 3Be^r= 
ma(§t, ber ©taotêoerroaltungêapparat, bie 
roirtfc^aftlici^en unb ftänbifd^en @inric^tun= 
gen ufro. groangloê gur organifatorifdien 
©in^eit unb ©ang^eit be§ oöltif^en 9ici= 
c^e§, gum dritten Sieic^ gufammen. 

©in^eit Don ^^^artei unb ©taat 
S)ie ©tnl^eit tion fartei unb ©taat roirb 

in ber @bcne ber Siation ^ergeftellt. ®ie 
fartei erhält babei im ©efamtgefüge ber 
umfaffeuben S3olf§orbnung bie i^r 5uiom= 
menbe übcrragenbe gül^rungêftellung unb 
pofitiüc l'hiigabe. 9ll§ SSrögerin ber aGeS' 
umfaffeuben'^otitif l)at bic ^^iartei natur= 
gefe^tid) ba^i $rimat nor allen anberen 
OrganifationSformen be§ S3olfe§. ®ie un= 
lôêlidje SSerbunben^eit mit bemSieic^ beiul^t 
ba^^er barauf, ba^ fie fein õergftücE ift. 

®iefe§ 9ieic^ nun al§ umfaffenbe, ben 
ßebenSgefe^en unb ben öebenSgraecfen be§ 
a3otfe§ " angepafile nölfifc^e ®efamtor9ani= 
fatiou benötigt felbftüerftänblid^ einen Soll= 
5ug§apparat al§ SJlittel gur ffierroirilic^ung 
be§ S?olf§= unb 3ieidj§roitlen§. ©leidigeitig 
ift ein ©arant einer trabitionellen, ftetigen 
unb gleii^mä^igen ©ur^fe^ung biefe§ 
SBillenê bi§ unten ^in notroenbig. ©iefer 
©taat§apparat beftel^t im roefentlid^en in 
ber SSeprbenorganifation ber 9imt§= unb 

Seamtenorbnung. Sl)n meinen mir, menn 
mir ^erfömmlidj nom ©taat fpred^en, benn 
in biefem ©toatêapparat trat bie inbÍDÍbua= 
liftifí^e ©taatêperfônlic^feit in ©rf^einung. 
©iefer ©taat im engeren ©inne ift feiner 
gangen ©truitur unb feinem Söerbegang 
nac^ beftimmt unb eingerichtet für bie 
uerroaltenbe 3;ätigfeit an §anb unb 
im Sial^men ber ©efetue. Siefe Sßermal» 
tungêapparatur erfd^iJpft fic^ nic^t in einem 
©elbftgroeá, fonbern i^re roefentlidje 2luf= 
gabe ift, afô DrbnungSroalter nid^tê anberm 
als bem ßeben be§ beutfdjen 33olie§ gu 
bienen. 

2)iefer ©taat im engeren ©inne, ber 
©taatêapparat, ift ober nic^t geeignet für 
bie gü^rung be§ 93olfe§. Sie gü^rung ^at 
aud^ in ber beutfc^en @eidE)i(^te. immer 
irgenbroie au^er^alb be§ eigenttidE)en Staats- 
apparates gelegen, fei e§ bei ben Königen 
ober Siaifern, fei e§ bei ber Jtirc^e ober ben 
©tänben, fei e§ bei ben abfoluten dürften 
ober enblid^ bei ben fogenannten SSolfêner^ 
tretungen. ;3m legten ©runbe mar ber 
©taat immer nur ein SDRittel ber ©taat§= 
leitung. 

g^ü^rung beS ffiolieS bur(^ bie 
a r t e i 

nationalfogialiftifd^en Sieic^ liegt 
nun gum erften SJiale bie politifdE)e gü|= 
rung bei einer ©emeinfd^aft unb Organiia= 
tion, bie üon feiner irgenbroie gearteten 
@inrid)tung,;3bcc ober SorfteHung beeinflußt 
roirb, bie au|er^alb beS SßefenS unb ber 
^ielfe^ung be§ beutfd^en 33olfe§ liegen. 

®er Siräger biefer gül^rung ift in i^rer 
organifatorifd}en ©rfc^einungSform bie 
^.ßartei. ©ie roirb gum ©aranten be§ 5Rei' 
(^e§, beffen SJiad^t unb ©tabilität fie fid^ert 
unb ftärit. ©ie geroä^rleiftet al§ ber poii= 
tift^e SöillenSträger ber Slation eine am 
ôebenêgroecí unb S^el beS Seutfd^en SolfeS 
ausgerichtete nationalfogialiftifche ^^olitif im 
SSoliSgangen unb in allen S^eilgemeinfchafi 
ten, in bem fie ben Bölfifd^en áílenfchentgp 
mit aufredetet Haltung, ©efinnung unb 
SebenSform ergießt. 3"^ ©d^affung eineS 
einl^eitlichcn 93olfSerhaltungS= unb 8ebenS= 
roillenS ber ^Ration mu^ fid^ baS Sßolf 
fortgefe^t formen unb bilben, bamit ber 
tJü^rer mit ber geballten ©inl^^it beS S?ol= 
feS operieren iaun. 

S)ie ©tabilität einer folc^en gül^rung 

aber ift baS le^te ©e^eimniS für baS et= 
folgteid^e S8el)aupten eineS SSolfeS in ber 
©efchic^tc. „^e ftabiler baS Siegime ber 
©taaten ift", fagt ber gül^i^er. „imi'fo größer 
ift ber S^ln^en für bie 93ölter". 9ioch nie 
l)at baS beutfche SSolf Itljtlid) bie grüd^te 
feines ^leißeS, feiner S3el)auptung, feiner 
Ausbauet unb feiner SlufopferungStätigfeit 
geerntet. ©tetS l^at eS auf allen 2ebenS= 
gebieten ©pi^enleitungen ^hercorgebrai^t, gu 
oHen laben aber ben Sßorteil anbere 
gehabt, loeil bie politifc^e güljrung oerfagte, 
roeil fie eS nie nerftanb, baS S3olf fo gu 
führen, baß feine ßeiftung aud^ i^m in 
erfter Öinie gugute fam. ®ie ©tabilität 
ber nationalfogialiftif^en 93olfsfüf)rung, 
bie burdj bie 5ßartei geroä|rlciftet roerben 
fon, ift bamit bie tragenbe ©runblage für 
bie glü(flid}e ©ntroitflung beS beuifdien 
93olfe§ in feiner gufünftigen ©efd^id^te über= 
l^aupt. 

®aS ©efe^ gur ©id^erung ber ©inl^cit 
oon 5ßartei unb ©taat oom 1. 12. 33 ^ebt 
roeber ben ©taat auf, nod^ ^ebt eS ben 
Unterfc^ieb graifc^en fartei unb ©taat auf. 
Sßürbe bie jactei bie allgemeine Crbmtng 
im ©inne beS ^ringipS ber ©eorbnet^eit 
aller ^uftäiibe felbft fül)ren roollen, fo 
mürbe fie fii^ felbft ber Seroegung§frei|eit 
berauben, bie i^r jeboch gur ©rfüllung ii)= 
rer Slufgabe nötig ift, ftets i^r roadjeS 
Singe auf baS Seben beSSSolfeS gu rid)ten 
unb gur ©r^altung unb görberung biefeS 
2ebenS alle ffliaßna^men gu oeranlaffen, 
bereu ®urdhfü^rung burc^ fie felbft il^*^ 
nid^t me|r geftatten roürbe, ii^r ^öc^fteS 
Sßädhteramt mit ganger fíraft gu oerfeíjen. 

©tatt toter 2Serfaffung lebenbi- 
gc ©eftai tung. 

®em Siatiotialfo^ialiSmuS ift eine 9Ser= 
faffung, bie oon ©runbced^ten, ©eroaltem 
teilung unb ä§nlid)eji Segriffen im ©inne 
ber gegenfeitigen ©ic^erung fe^r um bie 
9Jlac|t ringenben Gräfte fprid^t, r)ollfom= 
men fremb. SSerfaffung im ©inne beS ?la= 
tionalfogialiSmuS ift bie lebenbige ©eftal= 
tung im ©inne beffen, baß baS SSoli unb 
fein Seben baS erfte unb baS le^te finb. 
®ie Serfaffung beS bentfc^cn SoHeS unb 
feines 9ieichc§ fommt in ben lebenbigen 
politifd^en ^^atfad^en, fie íommt in ^anb^ 
lungen unb SBorten beS gül^^^erS, unb fie 
íommt fc^ließlich aud^ in ©efe^en gum 

StuSbrucf, bie burc^ ifiren i^n^alt futiba= 
mental finb. n b i e f e m © i n n e i ft 
baS ©efe^ gur ©id^erung ber (£in= 
^eit oon fartei imb ©taat ed^te Serfaf» 
fungSgcftaltung. Som 93olf auSgc^i^nb 
ftellt eS bic 5RS®91^45- bie 9BillenSträ= 
gerin ber beuifd)en Nation feft; eS ftellt 
feft, büß bie 9iSS)9l^. inSbefonbere bie 
Trägerin beS beutfdjen ©taatSgcbanfenS 
unb mit bem ©taat unlöSlid) oerbunben 
ift. @â roeift ber fartei im ©inne einer 
oerfafiungSrechtlid)en ©eftaltung bie l^ödifte 
Slufgabe gur politifdien Normung beS 
©eutfchen ffiolfeS gur ^Ration unb legt gu= 
gleich bie gü^rung ber Station in i^re Qn= 
ftänbigfeit. 

2luS biefer O^ühmngSftellnug ber fartei 
in ber SolfSgemeinfdhaft beS ÍRcid^eS folgt 
groangSläufig il^re ©teilung gum ©taaiS= 
apparat. SBährenb bie fartei ben politi= 
fchen Sßillen beS, Slíeid^eS bilbet, ber 
58e^ötben= unb ^mterapparat biefen SBil= 
len in ben Sereid^en feiner ^uftänbigfeit 
burd)guführen. 

®er g^ü^rer als ©innbilb ber 
ÍReidhSeinheit. 

®a§ $Reid) ber ©eutft^en ift bamit gu= 
gleich Erfüllung unb immer neu geftcHte 
Aufgabe. ®ie .^irönung beS im ^arteipro= 
gramm geforberten auf bie ©inheit beS 
9íeií)eS gerid)teten politifc^en ^anbelnS 
bilbet baS©cfelj über baS©taatSüberhaupt 
beS üieicheS oom 1. 3Iuguft 1934, baß baS 
§Imt bcS SieidjSpräfiben'ten mit bem bcs5 
SReidjSfanglerS oereinigt unb bie bisherigen 
Sefugniffe beS SieidhSpräfibenteu auf ben 
gührer unb iReii^Sfangler 5Ibolf .^itler 
überträgt. 

;3n bem gül)rer unb iReichSfanglcr Slbolf 
Eitler, bem Dberften 9íefe]hí§í)Qber ber 
SBehrmadht, ift bie@inheit oon fartei unb 
©taat gur reftloS erfüllten Söirllidjieit ber 
nationalfogialiftifdhen i^bee geroorben. Sie 
Slutorität ber fartei als letzter überroa= 
dhenber tmb entfd)eibenber ^nftang unb 
als 9iidhterin ift baburdh anerfannt. Ötodj 
ber ^roflamation beS jeroeiligen neuen 
gührerS ber portei ift biefer ber $err ber 
fartei, ba§ Dberlhaupt bcS SReicheS unb 
ber Dberfte 33efe!hlShaber ber SSehrmadht. 
®ie Üieoolution ^bolf §itlerS ift bie 9ie= 
oolution beS beutfdjen äöefenS gegen ^remb= 
groang non innen unb außen, ©ie ift ber 
liampf um baS ßebenSredht beS beutfdhen 
SSolfeS. SBenn ber gührer oon bem fom= 
menben taufeubjährigen üicich unb bem 
eroigen ®eutid)lanb fpridht, fo bringt er 
bamit nichts anbereS gum SluSbrud, als 
baß feine iReoolution unoergänglid) ift, 
roeil ihre ®urchführung unb baS ßeben= 
fönnen unb =müffen beS SßolfeS ein unb 
baSfelbe finb. 

J^friiidtiiiiü i)fiiti(|er âltiiroiícr in Scttlmiii 

Dio roniiáitiingípolitiF íor !ftlIänl^i)■.+c•n iíc 
gicrunrt fdircitet fort. 'Srft unirbc ber bcutfiic 
iRriiiiibcfili ontídiâíiçungíloí enteignet, Saun faiii 
bie Übcniahme ber beutfd'ot! Vereine unb Der 
bänbe, Kird;en (Tioni' nnb 3afobitird:ej, djeater, 
Sd^uter., inufeen, ;iri;ii-^e nfu''. Iud;t5 foll ben 
X>eutfdien bleiben. Tien finfeignungcn folgen €nt<- 
laffungen beutfdier 33eamien uu5 Ilmf itut« 33rot, 
c*3cfangeiiiiabiiie ber 5i>t!rer ber beutfdien Srncue- 
ntngsbeiregung unb jügellofer preffefetbjug. 

JIM I\egierungsan5ciger finb bie Hamen ber 
Derbciiibe peröffentlidit worben, bie burd? bie Cett^^ 
länbifdic iianbwertsfanimer unb burd; bie Bau- 
bits- unb 3nbuftriefammer „[iquibiert" werben. 
7)ie Cifle umfafjt fünfunbaditsig Derbiinbe. l^inju 
fonimen ficben Derbänba, bic ^ipangsweife [iqui«" 
bicrt irerbcn, weit fic itjce Cäfigfeif nidjt „frei« 
ifiKig" aufgegeben baben, baruntcr bic (Rrogc 
(5ilbc in Higa (ZlTaricngilbc), bie Kleine iRitíc 
in Obau, ber (Scrrerbepcrcin in ilTitau. 

T)ie Uergeiriattigungcn übcrftiu-jen fidi. Jini 'i- 
Jlpril würbe bie Kleine iSilbe in liiga (St. 3^'' 
bannisgilic), übernommen, am 7. Jlprit fanb öer 
2\aub bes öentfdien Dommufeums in iiiga ftatt. 
Da? Somnntfeum war fiigentum ber beutfdhen <J5e^ 
fel!fd;aft für tRefdjidite unb 2Uíertumífunbe ju 
liiga. Jlts (Srunb für bie Enteignung galt bie an- 
geblicbe „unorbenftidie" Dcrwaltung bcs Jloin- 
nrnfeumf. 2Ttan bcfiauptetc, bie I^iftorifd) wertrol- 
len (Segcnftanbc laufen (Refatjr, ju cerberben. 
ÍTíit ber Übernafime bcs ilTufcums ift jefet 5U be- 
fürd]ten, baß bie wertnollen Kunftgegenftänbc, fo 
weit fic gerinanifdicr Kultur angeljörcn, nid;t nur 
perberbcn, fonbern einfad; t)ernid;tct »erben. Tienn 
bas Streben ber [ctttänbifdien Regierung gebt ba- 
llin, alle beutfdien Kulturgüter ausjumcrjcu. iiat 
bod; ber Porfi^enbc bes neugegrünbeten Icttifdicn 
(Scfdjiditsiin'tituts, prof. íEcmtclis, crflärt: „H a dj 
einigen 3at!r3e£intcn wirb man aud) 
bei uns faum nod; bic Spuren ber gcr» 

manifd^cn Kultur fin ben fönne n." 
Die baltifdjc <5cfdiid]tc wirb auf Sdiritt unb 

Eritt con ben Cctten bcfubclt unb bcfdimufet. 
Sie Scutfdicn werben als ftaatsfeinblid^e lÊlcmenfe 
unb als Caubcscerrätcr liingeftellt. Dabei rcrgcf- 
fcn bie £ctten, bag fic ilirc i>cfrciung unb il)rc 
firiftcuj reidisbcutfd;eu unb baltifd^cn Cruppen rer» 
baufeu. IVenn bic fidj nid;t aufgeopfert, gefampft 
unb geblutet l;ätteu, gäbe es Ej^'utc fein icttlanb. 
Demi öie wenigen Icttifdicn freiwilligen, tie fid^ 
im riopcmber 3ur ianbcspcrtcibigung mcl. 
beten, 2\2 an öer 5at?l, wären ol^ne Uniftänbe 
fon ben Botfdiewiftcn überrannt worben. llnb 
es bätte fid; wobl {ein £ettc als 5rciwiljigcr ge= 
mclbct, fann man beute rnbig bcljauptcn, nad; 
bem uian öic cblen ibarattcrcigenfdiaftcn bicfes 
Swcrgnoltcs 5ur (Scnüge tcunengelerut liat, wenn 
nid;t bic Deutfd^en mit gutein öeifpicl voran ■ 
gegangen wären unö fidj, ob alt, ob jung, go 
fd^lcffcn 5ur Pcrtcibigung i b r e r Pciinat gcftcllt 
i;ätten. 

. £incn intercffanten Dcrglcid) ftellt öer „LXHfifd;e 
Beobaditer" rom 27. Itiai &. 3- nad; Daten aus 
Icttifdicn (JjHclIcn auf: Dor ber >£innat;mc Higas 



2 t>íuif(^r tITotgett 

am 22. ílíai 1(919 äöbite bie cotc Jlrmee iti 
£cft(anb 58 767 OTann, íaruntcc »accii in bcn 
totcu Icttifdicn Sdjüfecnliatailloiieii uiib Karaltcricn 
tiirifioiicn allein aii bic 20 ()()() £cttcn. 

IVim Sturni auf IJiaa, aii íem fie (cttifdyti 
Sruppi'" feinen Sircfton Jlnteil hatten, hetraat 
íie lettiid|e i^ngabe ^830 IlTann, ipälitenö &i« 
tuííifd;e Jlbteiluiii} -^(K), 5>ic öaltifdic íanbesineíir 
mit &cn jufommentifrten reidjfíeutfdien Formatio- 
nen 5500 21íann jabtten (öie Kräfte iJer £ifct-' 
neu Jiioifiou, Sic ben 5tautenfto§ bev iíotíu ab 
u'ciirten, nid;t eingctcd;netj. 

„£i ftauben mitl^in", faat bei- „üöltifdje Í3e» 
cbaditer", „ju jener (^cit in beu Kämpfen um 
Cettlanb füiifinat fo riet Cetten auf bolfdiewiftifdyr 
5cite unter ben lüaffen, als bei bec Befreiungs 
acmee." 

„IPer e5 eingenommen Ijat — bem möge es 
bleiben!" fagte ber lettifd^e JUinifterpcäfibcnt UU 
manis, bei einer großangelegten F^ftrebe. X)odj 
anbers, peretirter £efer, ift bas ju ucrftelien! Die 
^älfdiungen unb intftethmgen gefd]idjt(idicr Cat« 
fadjen geben fo weit, baß ßerr iTTinifterpräfibent 
lUmanis ju behaupten roagt, Higa wäre im Zllai 
1,919 "0" Cftten ofjne beutfdie £jitfc erobert 
tporben! 

Dod) febten wir surüd: jum Í)ernid;tungspr0í 
gramm ber £etten. U?ie wir gefetjen l^abcn, folten 
bie Sputen beutfdicr Kultur ' unb beutfdjer Vev" 
gangcnlieit ausgcinerjt werben. 

Das i^aus ber (Srogen iSiibe in Higa (ZTTarien» 
gilbe) foll abgebrodjcn werben, ba es unrcntabet 
wäre. 2ln beffen Steife foli ein großer Kongreß« 
palaft mit 5000 Sifeen erriditet werben. 

3)ec „Dölfifdje Beobadjtcr" rom 5. 3uni fdjreibt 
3u btefeni Dorfiaben: 

„Um bie Behauptung ber £etten ins rectite £id}t 
3U fefeen, nämtid;, baß bas ^aus ber (Sroßen 
(Silbe nur geringen fünfttcrifd]en, ardiitcftonifdjen 
unb fjiftorifdien lOert £)abe, folt bie <£ntftei;ung 
ber (Silben furj bargeftellt werben. 

„2>ie com Bifd^of Jllbert H20\ gegrünbcte Stabt 
iJiga tiattc bereits in ber erften fjälfto bes brci--< 
sefinten 3'>í!ríliinbcrts ben íjanbel tDisbys über« 
flügell unb geíjortc feit (.282 bem beutfc{icn ßanfa- 
bunbe als eines ber widitigften Znitgliebec an. 
Bifdiof 2llbcrt l^atte ber Stabt bas gottänbifdic 
Hedit uerliehen, bas aber uodj im £aufe bes 
bccisefinten 3aÍ!tt!unbertâ burd) bas Ijamburgei- 
l?cd''t erfefet würbe, aus bent fidi fdiließlid; bas 
J\igaer Hed^t ausbilbete. t>iefes Higaec 25ed-;t fanb 
in einer Drei-Stanbe^l^erfaffung, Bürgermeifter 
unb Hat, bie Bürgerfdiaft ber großen Kaufmanns 
ober 21Iariengilbe unb bie ber tieineu iianbwerfer 
.-'ber St. 3obaMnisgilbc, feinen 2lusbrucf. Siefo 
JireieStänbesDerfaffung beftanb bis 5um 3''f!ro 
1887, bis jur iSinfiil^ung ber ruffifdien Stänbe 
orbnung burd; Jllejanber III. 

„3" bem Iieutigen Banfe ber (Sroßen (Silbe ift 
bet mitte(alterli(i]c (Silbenfaal intaft erfialten, ein 
id;önev, jireifdjiffiger gotifdier Haum aus ber 
jweiten i^älfte bes brcijetjnten 3<iiirtiunbcrts. r>ie 
heutige Ilusftattung gehört jum größten Ceil bem 
fiebâehnten 3cíírliunbert an, fo namentlid; bie 
fdiöue eid;ene Cribüne für bie Stabtpfeifer unb bie 
meffingenen Kronleuditer. 21uí älterer ^cit he 
fiuben fid} in bem Saale bie Hefte eines Sdinit^ 
altares üom 2nbc bes fünfjel^nten 3<i'?rtiunberts, 
ben Cob ITiarias barftellenb, unb ein gefdjnitjtes 
unb bemaltes JTiarienbilb, bie fogenannte „Dorfe", 
unter ber ber Spredier ber (Silbe nor ber Bürger 
fd;aft feines Jlmtes ju walten Ijatte. 

Das Ijeutige ijaus ber (Sroßen (Silbe ift im 
3alite 1.859 planen bes profeffors 
Karl Beyne, con bet Petersburger Kunftatabemie, 
üollenbet worben. Die 2lr(iiiteftur, bie fid) an 
ben englifdjen Cuborftil anleijnt, übt eine traft 
poIle unb monumentale ÍDirfung aus, wobei bie 
pietätDoIIe €rt}altung bes altelirwürbigen (Silben« 
faals unb bic äußerft gefdjicftc üerbinbung bes 
Jllten mit bem Heuen bofonbers anjuertennen ift. 

Diefer große (Sebäubefomplej", fäfirt ber „Döl 
tifííie Beobaii^ter" fort, „foll nun abgeriffen wer 
ben. 5ragt man, warum, fo gibt es nur eine 
Antwort barauf, unb bas ift ber blinbe .unb tö> 
ridite Deutfd^enljaß. 

iüill bas Swergpolt ber £etten, bas tei ber 
beutfd-;en Sinwanberung im breijetinten 3'-''t]rt!unbert 
als bas unfriegerifdjfte unb pon feinen itadibarn, 
ben fiften, ficen nnb Kuren auf bas Sd^werfte 
bebrängt, gefdjilbert wirb, fid) alfo mir mit iiilfe 
ber Deutfdien erljalten tonnte, bie (Sefd;id]te i'cr 
fälfdien nnb beiitfd;e Pergangenlieit r>erwifd>'n? . . . 

lUer für feine ijcimat tämpft, hat Jlnredit auf 
ben burd) fein Blut getränften Boben nnb auf 
bas, tras »on feinen Patern unb Vorfahren ge 
fdiaffen würbe. Das beweift bie (Sefd^idite. Unb 
bie lettifd^en Beftrehungen rid^ten fidi n^iber bie 
iSefdjidite! 

£in ßaltifdier Sprud) lautet: .U^ir tragen als 
Crben in Blut unb Blicf, ertofdj'ner iSefdiled^ter 
Kämpfergefiiiicf, unb müffen uns neu itjm oer- 
fdirciben.'" 0?. d. (S. 

bis 5U bem Beginn ber Wlympifdien Spiele 3U 
„afflimatifieren" fommen täglid; .Had^riíí^ten, bie 
ben 2lufbrud; »on ffllympiamannfdiaften aus itjrer 
r>cimat melben. itidit jebc Station muß ihre 
lüettfämpfer frülijeitig an ben Kampfort cntfenben, 
ba ja in einigen £änbetn äiinlidic tliinatifdje 
forausfefeungen wie in Deutfdilanb gegeben finb. 
Die Dertreter ber Stationen aber, -bei benen bie 
Perhättniffe gans anbers als bei uns gelagert finb, 
braudien naturgemäß eine Spanne (^eit, um fid; 
„einleben 3U tonnen. I^ier ift nor allem an bie 
fübameritanififen, fübofritani[d;cii, auftrali[d;en unb 
3um Seil aud) afiatifdx-n Pölfer ju beuten. 

Um audi biefen (Dlvmpiamannfdjaften bie 
UTögliditeit ju geben, imter »ollftem £eiftungseinfa^ 
in ben lüettfampf get)en ju tonnen, würben pon 
beutfdier Seite aus alle nur bentbaren £inrid;tun« 
gen getroffen, bie eine wcitgeljenbc Jlnpaffung an 
bie l]eimatlid;en Perliältniffe bieten. So nimmt es 
nid't weiter wunber, baß biefe ZITannfd^aften, bie 
ja burdj il^re Crainer, bjw. Sportführer, pon ben 
Dorbereitungen Dcutfdjlanbs unterrid]tet finb, bud)» 
ftäblid; barauf brennen, in bas ©lympiaborf eiujie» 
Ejen ju tonnen. Die bereits in Deutfdilanb weilen« 
ben ©lympiafämpfer Ijatteu übrigens fdjon fjin 
reidjenb ^elegentjeit, bie olympifdjen Kampfftätten, 
bie Untertünffe, bas ©lympifdje Dorf, ben ^riefen« 
hof fbas „Dorf ohne niänner"), bic perfdiiebenen 
iiäufer ber Huberer in (Srünau unb ber Segler in 
Kiel, ju befud]en unb fid) pon ber beutfdjen i£in- 
fafebereitfiiiaft 5U übcrjeugen. 

So wie in allen beutfdjen (Sauen, in Ztorb 
unb Süb, in ®ft unb ÍDeft, bet olympifcije (Sebante 
mit JTladit Icbenbig würbe — fjiet fei oor allem 
nodi einmal au ben ©lympiajug, ber burd; ganj 
Deutfdilanb reifte, un'b an bie Criumpljfalirt ber 
(Dlympiagloie erinnert —fo tiat aud; bic Be« 
geifterung unb 2lnteilnalimc jenfeits ber beutfdicn 
(Sreiijcn alle Kulturnationen biefer firbe erfaßt. 
Übet fünfjig Hationen, alfo bic für ©lympifdje 
Spiele bisijer größte ^aljl Pon iänbcrn überljaupt. 

haben fid; für bie Berliner ©lympiabe angemelbet 
unb jugleid; bamit jum Jlusbrucf gebradjt, wie 
ftart fidi ber (Dlympifdjc (Sebant« auf bem gan 
3cn firbball burd)gefet(t íiat. 

€s ttiar pon pornlierein perftanblid;, baß bei 
einer berart großen Beteiligung feitcns bet Ilt« 
tioen aud; bic Sufdyut^rfragc befonbetc 3lnfor. 
bcrungen an bie Peranftaltcr ftcllen würbe. 2lbet 
aud) fie toimtc bant ber weittragcnben £nt|d;lüffc 
bes 5ülirers unb feiner Beauftrogten jur pollften 
Sufriebenljeit aller gelöft werben. 5«ft baß 
in ber Hcidjshauptftabt für ben riefigen ô"f'tom, 
ber fid; wäl;renb ber ãeit ber ®lympifd;en Spiele 
über fic ergießen wirb, alles bis ins tleinftc »or- 
bereitet würbe, fo baß fowoljl bie Kämpfer, als 
aud; bie 3ufd;auct eine 31ufnalimc finbcn, bic 
fic in Bollftem Umfange âufriebenflellen unb be« 
glürfen .ijjirb. Sobalb fie bic beutid;c (Srenjc über« 
fd;reitcn, wirb fie bic „gaftfteunblid;ftc itation", 
wie Deutfdilanb pon pctfd;icbcncn auslänbifd;en 
Sportfülirern nnb Diplomaten genannt würbe, cmp« 
fangen. 

Deutfd;tanb barf für fidj in Jlnfpmd; netimen, 
ein bebentcnbcs Ceil basu beigetragen ju Ijabcn, 
baß biefcs lOelttreffen bet 3ii9cn& feinet fdjönften 
sÊrfüllung cntgegcngeljen wirb. Diefe (ülympifdien 
Spiele follcn meljt fein als ein öufctn'nentrcffen 
ber fportlid;en filite bet U?elt, fic müffen bie 
Jlditung be.t einen Kation ror ber anbeten ftöt' 
ten unb insgefamt bas Beftreben betunbcn, über 
alte (Stensen hinweg bie Pölter jueinanbcr ;u 
führen. 

Deutfdjlanb iiat feine Corc weit geöffnet, um 
bie ^efjntaufcnbe unb fjunberttaufenbc, bie pon 
ben pditunbfünfjig ííationen ju ben ®lympifd;en 
Spielen tommcn, als frcubigcn unb pcrantwortungs' 
bewußten (Saftgeber aufsunetimen, um jebem, ber 
an biefcm großen , lOelttteffen tcilncljmen wirb, 
bie Spiele jn einem firlebnis an {jetrlidicn €in« 

.brücfen unb tiefen IDcrtcn werben ju laffen. 

5tüt3punkt Santo Hnòré wuròe 

Ortsgruppe 

3in Kalimen einer ipürbigen 5eier würbe am 
pcrgangenen Sonnabenb bor Stüfepuntt Sto. jlnbri' 
ber ZtSD21p jut ©rtsgruppc crlioben. eô<Jbíreid;c Der 
treter bes Kreifcs unb ber ',0(S S. paulo nahmen 
an ber Peranftaltung, bie im fd;önen, neuen Sd;ul 

icigenoffen in Sto. 2tnbré aud; im neuen, erwei- 
terten l?ahmen in gteid;er IDeife il;ren Fortgang 
nefimen möge. 

Di; jablrcidien «Eeilnehmer ber ."ieier erlebten 
einige gelialtpclle, fdiöne Stunben, bic in ber (Se 

%\t löte iDeit öeöfnet 

•ZiSK. — IDäiitenb pereinsclt fdjon (Dlympia« 
fämpfer in Dcutfditani» eingetroffen finb, um fid; 

gebäube bes ©rtes ftattfanb, teil. Der ftellpertr. 
£anbcsgruppenleiter, pg. Spanaus, unb ber ©rts« 
gruppenleitcr 5. paulo ber ítSD2íp, pg. IDiffler, 
übetbraditen bie (Stüßc ihrer Dicnftftellcn, unb 
ben tPunfd). baß bic erfolgreidjc Ilrbeit ber par« 

fd;idite bet tleinen Deutjd;tumsgtuppe pon Santo 
Jtnbré itiren befonbeten pla^ Iiaben werben. 

Unfere Bilber jeigcn 21usfd;nitte aus ber Per« 
anftaltung in bet Dcutf^en Sdiule pon Santo 
3tnbr(.'. 

6iinli(tf(niiniig piii 21 Sili 
ö)ic un£ {er Seuif^e KursuxHitifenb« mitteilt, 

wirô Sie gtot« SonSetfettòung anläp^ &es „X)\a 
bo (£0(0110" ni(^t, wie juerft »orgefc^en, «m ^euti» 
gen 24., foitSietn am 2 5/26. 3«Ii, oon 0,30 
bis 1,15 íUíES (20,30 bis 2i,I5 6ta= 
{!(tatt!|d^ gelt) ftafifin6<n. 5er gro^n SeSeus 
tung bes (Eages etttfpte(^ciib, See Oeuti^e 
Kwt5welienfen6et eilte tel^i^altige, Inteteffante Çôt= 
folge jufamrnengeftellt, iie 6te iibetoK begangenen 
^iecli(^{eitett witlungsDOll etgänjen 

(Eto^ôem bet Seuifc^e KutswellinfenSet infolge 
ber bi^t bepotfte^enbcn (DlijmpifcÇen Spiele in 
ftärtftem ííla^c in 5lnfptU(^ genommen ift, tvutòe 
6icfe Sonbetfenfeung ecmögli(^t, un6 alle Zleutfc^en 
Btafiliens werben mit bcfonberer (Genugtuung »et» 
nel^men, bafe :Çert ítTarcos Kon bet but^ 
èen Seutfc^en Kurswellenfenbet bas tt)ott an 
feine ^iefigen 5reu«be ti^ten witb. (Btü^e an 
feine Jamilie wirb Çett KonSer an biefem läge 
f^on um 19 abenbs (^cfige Seit) but^i 
geben, wä^renb bie eigentli^n }(nfpta^en um 
20,30 beginnen. 

3l(lc iÇâret bes Ueutfc^n Kutjwellenfenbeti 
werben es mit befonbeter jteube begrüben, ba| 
ber bes 25. 3uli burc^ bie Jlnwefen^it 
»on Çetrn íttorcos Konbet in Setiin eine willi 
fontmenc unb elnbtucfspoile íDütbigung finben wirb. 

iii|(tiii(|e in Ii« iic^tncitD 

Jluf 2lntegung bet Deutfd;«Brafilianif(iien tian« 
belsfammet werben bic in Brafilien tätigen beut- 
f(i;en (Sefdjäftsliäufer unb Pertretet auf bet bics 
jälirigcn großen ZITuftermeffe in ber Bnnbesliaupt 
ftabt, bie Pom \2. ©ttober bis \5. ilopember 
ftattfinbet, in gemcinfamer Jlrbeit einen Deutfd;en 
papillon einriditen, in bcm beutfd;e IPerterseugniffo 
aller 3ltt sufammentonnnen. Die einl)eitlid;c Dnrd; 
füfirung biefcs planes ipirb wefentlid; bgju beitra.^ 
gen, bic IPcrbung für beutfd;e iPatcn ju unter- 
ftüfeen, wobei natürlid; jcber Ceilnctitner bei ber 
Jlusftattung unb £intid;tung feines Stanbes poll 
tommen freie fjanb hat. 

£s ift mit Sid;erf[cit ju erwarten, baß biefe 
neue Jirt beutfdjer IPcrbung ben gcwünfditen £r ■ 
folg bringt, unb gleid;3eitig bic ilTuftcrmcffe einen 
wertpollen unb fehenswerten Bcftanbteil erhält. 

@i)iii(0=icict in üBluinenon 
Die (Drtsgruppc Blumenau berid;toi uns: 
U\'im in gan3 Brafilien unb bem mufitfrcnbigen 

iluslanbe am I\. 3nli b. 3' hunbertften (Re 
burtstages bes brafilianiid;en iitanen bor Uüifif 
mit ber Pere!;rung, bie biefem Uleifter ;utonmn, 
gcbadit wurbo, bann nmß bas fd;öne Blinnenau 
in biefem c^ufammenhang mit an oritor Stelle 
genannt werben. 

Die präfettur Blumenaus, als Peram'taltorin, 
hatte nad; ben perfd;iebcnen öffcntlid;en ÍEages 
feiern in (Semcinid;aft mit bcm Cheator unb 
IHufitpcrein 3n einer Jlbcnbfcier im iEheater .'{roh 
finn burd; Karten eingelaben, unb ihre Dantes 
fdiulb biefem großen Brafilianer gegenüber in einer 
5orm abgetragen, bic nid;t unerwähnt bleiben 
barf. IPenn fd;on in ben an biefem ílhenb ge 
haltenen portugiefifd;en unb beutfd;cn Heben ber 
Konipcnift bot großen iöuliörerid;aft nahegehra.lit 
würbe, fo trat bod; crft burd; bie ausgereifte 
Kuuft unferes parteigenoffen Ii. (Seyer un^' feiner 
lielfer bie überragenbe (Seftalt biefcs mufitgewalti 
gen Brafilianers als Ulcnfd; unb Künftler faft 
greifbar pot bie begeifterte Ulenge feiner Per 
ehret, fi follcn abfidjtlid; teine Kamen pon 
-iiüroirtcnbcn hetporgclioben werben - - mit Ilus^ 
nalime bes pg. (Seyer, als bcm für ben mufi« 
talifd;cn Ceil PetantwottIid;en , was aber pon 
allen beteiligten Künftlern, wir nennen fic be= 
wüßt Künftler, an biefem 31bcnb geleiftet würbe, 
war fo hetporragenb, baß uns nid;ts bercd;tigtcr 
erid;cint, als ber piclfad; geäußerte tPunfd;, burd; 
ähnlid;e Peranftaltungen bas UTufitleben Blumen« 
aus auf biefer iiölic unb bamit rid;tungwcifenb 
für ben gaujcn Staat Santa Xatbariua 3u hät- 
ten. £in IPunfd;, ber bei ben porhanbenen Kräf« 
ten nid;l unerfüllbar fein follte. Der präfettur unb 
bem d;eater unb JlTufitpercin Blumenaus für 
biefe Peranftallung ben Dant aller DeHtfd;tumstreiie. 

ilber nid:t nur bem letzten U^uufdie ift 3Ius- 
brnd gegeben worben, fonbern aud; ber lioffnuna, 
baß biefer (Semeinfd;aftsabenb ein neuer Bauftein 
fein möge ber Brüd'e uiirtlid;cr Perftänbigung 
5wifd;cn Brafilianern germanifdvn imb romanifd;en 
Blutes in Santa iatl;arina. Uiöge biefe hoff 
nungspolle £infid;t (Semeingut beiber Zeile wer 
ben, liegt fic bod; auf ber £inie, bic unfere 
parteigenoffen in Santa Xatharina fd;on feit 3ati 
ren einget;alten haben unb uidif mübe werben, 
fie 3u pertreten, wenn fic aud' teils bc' 
wüßt, teils unbewußt - bis auf ben heutigen 
üag nidit innnet perftanben werben . . . 

fs iit bic Einie, beten oberfter (.Srunbfajç für 
jeben Itationalfo3Íaliftcn, wie für jeglid;e Deutfd;« 
tuinsarbeit lautet; Sin gutes unb offenes, ja freunb 
fdiaftlid;es, auf ef!rlid;er gegenfeiligcr l7od;ad;tung 
aufgebautes Pertiättnis 3U ben Bewohnern bes 
(Saftlanbcs liersuftellen! 3ft bas erreid;t, finbet 
fid; alles anbete Pon felbft. S. 
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^Ijtttit gejagt, íITonfieur :Çctrtot... 

3n bcr ícfetcn „Brcnncffel" fdircibt Canjctot 
uadiftcfienbc offenticrjigc Jíbteffc 
licrtn Bcrriots: 

ZITan nm§ fdion fagcn: fis tear bns ein fctir 
pcintidKr Vorfall in öec fransöfifdicn Kammer. 
Da ift öoci) ein Slbgcortncter aufgcftanöeii imö l^at 
nnt Bejug auf fjetrn Blum &ie fpifee Semetfitng 
gcmacf)t, es fei■ mm, glücflidfcrwcife bas ecftemal, 
tia§ man in .'Çtanfteicf; einen 3"^«" 
giomngídief begrüben fönne. ^at et gejagt. 

Uni> was meinen Sie »oBit, was öatauf ge- 
fd>-!ien ift? Itidits anbetes, als was nidjt audj 
in unferen aitcn parlamentsftenogtammen ftetjt. fis 
erbob fidi ein tofenbet Eärnt auf bcc Einfen, ber 
Hebnec fonnte minutcnfang nidjt »eiterfpredicn, ja, 
bie Sifeung flog eine oöttig auf. ■ 
lout ccmme d^ej nous! 

3)en guten 3"^®" 5" lieíf^f") Í''-' 
madicn überalt bie gteidjen 
ertragen fie bie 5eftfteIIung itires T)aieins nidit 
mei;r. 3n ben feiigen <5eitcn ifjrer Xiemofratie 
I^atten fie fid? einerfeits bie pflege itjces Selbft' 
betpufitfeins jur Aufgabe gemadit, anbrerfeits ftett« 
ten fie bie Sejetdinung „3uÖc" unter Strafe. 
Bas IPort „3ube" »»urbe fdjon ats Sefdjimpfung 
pon ben bamaiigen Hiditern gemertet, es toar 
aud) fetbft bort rerpönt, wo es anerfanntermagen 
oline einen abfpredienben Sinn [ebigtidf 3ur Un- 
terfdjcibung genannt tpurbe. Tiie 3"^'" wollten 
fidi nidit lefen, fie sogen es por, anonym ju 
bleiben. 

Das war, bei objettiper lietradjtung, innner» 
Ilin ein Stanbpunft, ber, Pon einer folgerid^tigen 
Caftif befobten, 2(usfidit auf Srfofg iiatte. Unb 
feine jatirjelintelange IPirfung ift ja fetbft in 
J)eutfdjionb unbeftritten gewefen. Diefem Stanb« 
punft aber entfpradi es bann tiidjt, bei jeber (5e« 
legentieit Carm ju fditagen, fobatb bas IPort 
„3nbe" einmal fiel. Denn es I^anbette fid) ja 
niemals um bio firregung ber feetifd) perwunbeten 
3uben, fonbern um ben ^n'edff'^nbat ber po» 
litifd^en Crobanten. Jlnb bicfe beftelttcn Carmen 
reien iparen in iljrer prompttidt imb in itirer 
arannnoplionaleu Difsiptin berart ungtaubtpürbig, 
innerlid) fo pcrlogen, baß fie bem 3"^''""'"'" 
fdjönften J^arenbienfte teifteteii. 

,So jefet in 5rantreid). Daß iierv Blum ein 
3ubo ift, bürftc ben rüiffenben in ^ranfreid) feines^ 
ipegs neu fein. Diefe 5eftltellung, por ber Kam 
mer gemadit, braudite ilin atfo aud) nid;t erfdnit» 
tern, et fonnte fie mit einem Sädieln quittieren, 
liat er pielteidjt and) gemadit. Sofort aber fam 
licrr ijertiot liod) unb fagte einen Sa^, ber fo 
fdiön ftang, bag ibn fetbft im Koupent ber fran» 
5ofifd]en Hepolution nur nod; bie geiftig Firmen 
geglaubt Iiabcn bürfteu. -£r fagte, für itin gebe 
es feinen 3iiben, Katbolifen ober proteftanten, 
für itjn gebe es nur ^ iranjofen. I^at er ge- 
fagt. 

i"iun ift es aber eine alte (Erfatirung, baß 
fetbft bet fdiönfte Safe im ZTIunbe eines Staats- 
mannes feinen SnJecf perfetjtt, wenn et nidjt ge« 
glaubt wirb. ÍHan fann nid^t im 3at)re \^7>0 
auf bie Ctieorien pon \.789 "äurücfgreifen unb 
auf bie Bcgeifterung alter ZITenfditjeitsfanatifer fiof^ 
fen; in ber gwifdienjeit ift fo einiges paffiert; 
es tjaben fid; jum J3cifpict bie "'s ein Dott 
füllten gelernt. Unb als ein !?olf finb fie feiet« 
tidi anerfannt, unb biefem Dotfe finb in pa» 
täftina feine alten lüotinfifee wiebetgegeben worben. 
Die Beften unter ben 3uben traben bie £etirc 
pom jübifd^en Potfstum perfünbet, unb bie Heidp 
ften unter ben 3'iö«" tiaben für bie Siebtungen 
in paläftina bie Zllittel aufgebradjt. 

(Staubt ÍITonfieur iierriot witflid), baß bie 21ra» 
ber in paläftina gegen .^ransofen ober Deutfdie 
ober Hüffen ober - fingtänber „jübifdjen (ßtaubens" 
5toni madien? ffl nein, bort werben bie 3ií''ín 
befämpft, unb jwat biejeuigen unter ben. 3uöcn, 
bie in ber firtenntnis itirer pötfifdien Sfiftenj 
bas £anb itirer üäter wieber aufgefudit baben. 
£s ift tiier nid;t 5u untetfudien, ob man ber« 
artige 21Tettioben ber Dölterfiebtungen beute nodj 
anwenben fann, es ift nur ju Jagen, ba§ «Ebouarb 
^^erriot mit feinet liberalen Ctiefe rcidilid) per« 
altet wirft. 

Die Dölfer finb tieute übet bie öeglüctungs» 
pfltafen bcr „(ßtanbe repotution" reftlos fiinaus« 
gewadifen. So audi bas jübijdie Polf. <£s be« 
fennt Jid; 3U Jeinem Dotfstum nnb üu feiner fiigen« 
art — bie alterbings mandjmal fetir eigenartig ift! 
Der Beifall, ben fjerr fictriot für feinen fdiön 
flingenben Safe erliiett, fotlte if;n batüber nidit 
täufdien, baß nid^t bie fjätfte bet 2JppIausfüditigen 
an biefe ollen Kamellen, glauben. IDie war es 
benn bei uns? Den Safe, ben fjerriot fo nett 
formuliert fjatte, tiätte bei uns etwa ^ett Dr. 
Brüning ober fierr Sepeting fptedien fönnen. 
Unb b,eibe Iiätten fie- Beifalt Pon ber rediten ZlTitte 
bis 3ur äußerften £infen geíiàbt. IDas aber fiat 
CS genüfet? Die IDäEiter tjaben es nid;t geglaubt. 

Der einfädle 2Tiann wußte es bejjet. — itun, 
bas Jinb eben Crfatirungen, benen man watit« 
fdieinlid? and) in 5ftnfreidi nidit cntgct;en wirb. 

lüenn aber i^etr fjerriot bie guten 3"^^" 
5ranfteidi burdiaus begönnern will, fo fotlte er 
wiffen, baß man bie 3"í'í"f'^''ge niemals burdi 
Derwifdiung ber polttid;cn (Segenfäfee, fonbern 
burdi itjre Betonung töft. 

Jtdi. wie ift bas alles fomifdi!- 
3n Bettileljem werfen fie Jdion Bomben. €t 

aber, fibouarb ßerriot, fietit bas Dolf Por lauter 
3ubcn nidit. 

• 
(Es war fi^oit immer Jo ... 

3n Humero 1(62 ber „Samstägigen 5ranffurtot 
Kaifertidien Heidis-Ober^poft^^lnits^rteitung Pom 10. 
(ilftobev \789, fonn man lefen: 

„IPien, com Oftober. 
. . . Pon ben unter bas ZlTititair abgegebenen 

jnben werben immer nod: Piefe entlaffen, ipeil fie 
3U nidits 3U gebraudien finb. So oft ein Sdiuß 
gefdiicti'i, mad]cn fie einen Sprung in bie fiätie, 
fallen niebet auf ben Boben unb ftrecfen alle 
Piere Pon fid), wie ein im IPaffer erfditagener 
.^rofdj. Jlrbeiten wollen fie aud; nidit, aber 
tianbeln. Sie pertaufdien, wenn fie feine anbete 
(ßetegentieit jum i^anbctn tiaben, gegeneinanber 
itire Knöpfe Pon ben ilTontierungen, bamit es 
nur getianbett beißt." 

Z^t Streifire^er »on ttSil. — £in fiinfall, 
ber ZTiiltionen bradite. 

Dom Senat bcr Pereinigten Staaten Pon Slme« 
fa würbe eine Untcrfud;ung gegen ben befannten 
„StreifbredierfSnig" p. £. Bergoff eingeleitet. 
ZITan glaubt, Jlnjeidieii bafür ju Iiaben, baß Bergoff 
es war, bet ben fürjlidien Streif ber ZXeuvotfet 
5alitftutilfütiret infsenierte, um bann feine Streif« 
bredjcrorganifation einfefeen unb bobutdi ein Hiefen« 
permögen Perbienen ju fönnen. 

„IPie ift bas nur mögtidj, baß es in Deutfdi« 
tanb feit ^9^^ feinen Streif metir gegeben tjat?" 
fragte mid) nculicb, ein amerifanifdier 3"&"ftrietlet. 
„Die Percinigten Staaten tiaben in ben tefeten 
fed;s 3oiir<'n metir als 250 Streifs geliabt, bie 
iliiltionen fofteten." 3d'' fiabe bcm ZITann erflärt, 
baß ber beutfdic Jlrbeiter längft eingefeben bat, 
baß ,Kamctabfd;aft unb Ztufbauwitte ein beffcrcs 
Heäept füt ein gefunbes ÍPirtfdiaftsleben finb, als 
iiefec 3um Klaffcnfampf unb Streif. „Das ift 
eben eine gans anbete íPelt", fagte bet 3nbuftrielte 
ipcbmütig barauf. 

3a, es ift eine anbete, ftembe, unb 3um Ceil 
redit trübe IPett, bie fidi einem auftut, wenn man 
bem Büro pon p. £. Bergoff, ben man ben „Streif.' 
brcdrctfönig Pon U S 21." nennt, einen Befud} ab- 
ftattct. Bergoff tiat fein feltfames (ßefdiäftsbaus 
mitten in ber City Pon Heuyorf, unb nur bet 2tme« 
rifancr weiß ben Sinn bes Sdiilbes 3U beuten, bas 
am Êingang in großen Budiftaben perfünbet: „Ber- 
goffíSetPicí for Strifebreafing" — „Borgoff»Dienft 
für Streifbredier". Der Cbef biefes amerifani« 
fdien Unteincl;mens, aufgebaut auf bem £eitmotÍP, 
baß man mit allen Dingen, bie es auf bet IPett 
gibt, (Selb cetbienen fann, gctiört 3U ben meiftge« 
liaßtcn £cutcn bet Percinigten Staaten. ÍTIan fann 
bie Jlttentate, bie man auf ibn perübt liat, faum 

Gauleiter Bohle 33 Jahre alt 

Jim 28. 3uli pollenôct ®aulettet (Ernft 
ÍDtl^elm fein 6reiun56rt5|{3ftis Ccbenss 
ja^r. 

JIMS feinem fo «folgtei^en {ungeit Cebett (ei 
bies »leôctljolt; 

(geboten in Sta6fotb ((SngtanS) als So^n &es 
Mnioerfitäisprofejfots t>r. e. ^ermann Bo^lc, 6et 
iion 19.^2 bis J935 bie Çanbesgtuppe Sübafttfa 

(eiters in éen Stab bes Stelbecttetecs bes 
rers berufen würbe. 

Unter größten Si^wierigfeiten unb im Kampf 
mit taufenb tDiberftänben (Bauleiter So^le in 
fiitjcftet i« i'er JlusIanbsCDtganiJation bet 
itSDJtp ei« (Bebäube errietet, bas jebem ein: 
jelnen SeMtJi^en btau^en giel unb :^alt gibt uni 
eine (Befi^lofjcn^eit unb (Einfa^bereitJ^aft bes Jlusi 
lanôJentf^tums of/ne Seifpiel offenbart. Sein 

ber HS^ilp geleitet bai, 50g et im Kltet »on 
brei 3a^tin mit feinen CUetn ndi^ Kajtftítbt, be« 
Ju^te bort bas (Rvmnajium unb wibmete fi(^ an 
ben Mnieerfitäten Köln unb Berlin bem Stubium 
ber Siaatf unb i^anbelswijfenf^aften, bas et 
Í923 als tiiplomfaufmann a6fi^lo|. 

^iä ju feinem (Eintritt in bie bantalige Jluslanbs 
abteiiung bcr HSDJlp im 3a^e I93I aar er im 
Imports unb Cjport^aitbel im U^einlanb, in Kotters 
bam unb Hamburg tätig gewefen. 1932 t»utbe 
er (Bauinfpefteur, unb im íKa! 1933 erfolgte feti 
ne (Ernennung pm Ceiter ber gütigen Jluslanbs 
©rganifation, ali wel^r et im (Dttober bes 
glel^it OaÇteí mi< 6fm l>lcnfh:anj eines (Sau« 

eigenes (Erlebnis un6 feine natürli^e 5tiWe unb 
;3ugenbllá)feit tommen il^m bei biefem tOerf genau 
fo jugute, wie feine organifatorif^e ^gabung unb 
feine grablinige politij^ Hit^tung, bie unter fei= 
nen Umftänben »on bem erlannten §iel ablägt. 

Sie Jluslanbbeutf^en, bie in i^rem (Bauleiter 
nii^t nur ben i^nen com 5«íter beftimmten iÇos 
i^itsträger, fonbern ben aus i^rer ílíitte (Beíoms 
menen fe^en, unb bie iliitarbeiter in bet Seitung 
bet Jl®, benen et nic^t nur üorgefe^ter, fonbern 
im beften Sinne bes Wortes Kanwrab ift, wüns 
f^en Pon ganjem Çerjen, bag £. tP, Bo^ie no^ 
mandes Ja^r in (Befunb^eit unb Kraft feinet 
Cebensaufgabi »ni bem miíge blentn ISnnen. 

metir jäliten, ein Ijatbes bufeenbmat ift er bei fot« 
d}en CSelegenlieiten perlefet worben, unb fo ift 
es 3U perftelien, baß et fid} nidit metir in bet 
(Öffentlidifeit jeigt unb ftcts Pon einet bis an bie 
Saline bewaffneten £cibgarbe umgeben ift. Dafür 
fann er Pon fid; beljaupten, baß et in ben tefeten 
fünf 3ailten annäticrnb )[50 Streifs 3um 
menbrud} gcbradit tiat unb baß er babei ein iHiltio« 
nenpcrmögen perbiente unb berülimt würbe. 

£ i n e ® t g a n i f a t i 0 n übet g a n 3 21 ni e - 
rifa. 

íPie ift es möglidi, mit ijitfe einer Streifbredier« 
organifation iTiiltionär 3U werben? ííun, rjerr 
Bergoff, liatte einen Cinfalt unb bie notwenbige 
€nergie, biefen fiinfall 3U petwirflidien. £s foftetc 
nidit wenig Catfraft, bis aus bem unbefannten 
fleincn IPinfelabpofaten ber offijiell anerfannte 
Streifbredier bcr Percinigten Staaten würbe. 3"' 
3atite \907 brod; unter ben lleuvotfet ZHülKut- 
fdicrn ein Streif aus; beinatie 3000 iTiänner legten 
bic 2Jtbeit nieber, unb bie .folgen biefes 2iusftan- 
bes maditen fid; batb feilt unangenetim bemcrfbat. 
2lls ber Streif eine iPodie lang gebauert liatte, 
lag ber Unrat fdion baufenweifc auf ben Straßen. 
Da erfdiicn i^ert Bergoff unb crftärte fid) gegen 
einen Betrag Pon 20 000 Dollar bereit, ben Streif 
3um Sufannnenbrud) 3U bringen. Das iXenvorfet 
Stabtoberliaupt natim ben Porfd)tag an, unb fo- 
gteidi begab fid) Bergoff an bie 2ltbeit. 

3n fütjefter Seit batte et im itcgerpiertel 
ßartem unter bem Sdiufe bet potijei 2000 Sdiwat« 
je 3ufammcngetrommett, bie bereit waren, gegen 
angemeffene Bejalitung bie 2ltbcit bcr JITüllfut« 
fdier 3U übernetimen. 

3n fedis tCagcn war ber Streif jufannncn« 
gebrodien, unb Bergoff liatte fein erftes großes 
*5iefd)äft getätigt. 

Die Kunbe Pon Bctgoffs (Organifation pcrbrei^ 
tete fid) fdinett, unb fd)on wenige iTionate fpäter 
tief man itin abermals, als bie Cransportarbei« 
tet einer großen ^radiffdiiffgefetlfdiaft in ben 2lus« 
ftanb traten. U)iebcrum famen, pcrlocft butd) ben 
liotieii £otin, bie Itcgcr aus ßartem 3ufammen unb 
3wangen bamit bic Streifenben auf bie Knie. 
i£s folgten bic Streifs bei ber „dliicago Hailroab" 
unb bei bet „liarpet Company" in pliilabelptiia, 
bic ebenfalls banf bcm (Eingreifen bes Streif- 
bredierfönigs 3ufannnenbradicn unb Bergoff eine 
Picrtelmillion einbtad)tcn. Die großen Srfotgc 
ermunterten ben Untcrnebmer, eine ©rganifation 
5U erriditen, bic fidi über bie gansen Staaten 30g. 
2lllcntt!alben untertiielt et 2lgenten, bie Ciftcn Pon 
iietfern jufammenftelltcn, auf bic man, falls fid) 
in il)rem Besirf ein Streif ereignete, bcjtinnnt 
tcdinen tonnte. ZITan pcrtangtc Pon ibnen, baß 
fic im Bebarfsfall inncrbalb fürjcftcr 5rift 3ur 
Perfügung ftcl]en müßten unb fidiertc ilinen für 
bic Dauer ilirct Bcfd)äftignng einen Eobn 3n, 
ber 100 pli übet bcm tarifmäßigen £obn 
lag. So perfügte Bergoff fditicßlid) in jeber gro- 
ßen Stabt über \0 000 £eute. £t tonnte fpäter 
Jogar auf bie Heger pcr3id)ten, beten Perwcn- 
bung ibm pietfad; aud) in Unternelimcrfrcifen 
porubclt worben war. IPenn irgenbwo ein Streif 
ausbrad;, genügte ein Sclegrannn an Bergoff, 
bcr fofort tcleplionifdi feinen 2lgentcn bie notwen 
bigen 2lnwcifungen gab. Heiditen bie in Bctgoffs 
Dicnftcii ftelienbcn 2ltbeitswilligen am ®rt nid;t 
aus, fo würbe ein Sonbersug ober eine 2lutobus- 
folonne sufannnengeftellt, bic bie Streifbredier aus 
ber nädiften Stabt brachte. 
Streifs - auf Bcfteilung. 

£s ift fdiwer, Bergoff, bet sweifellos ein (Dt- 
ganifationsgenie befonbere 2lrt ift, in bic Karten 
3U fcticn. €t ift eine illadit geworben, benn 
lläufig tiat fdion bie itennung feines Samens ge« 
nügt, um einen brolienben Streif 3U pcrtiinbern. 
2lbct et liat pon biefer 2Tiad)tfteltung nidit ben 
beften (Sebraud) gemadit. Da es nun einmal fein 
(ßcfdiäft ift, pon Streifs 3U leben, muß er intcrejjiert 
fein, baß immer wieber Streits ausbredien. 

21Tan fprid)t bapon, baß er eine fteine 2ltmee 
pon propotateuren unterliält, bie im Bebarfsfall 
für bic notwenbige Strcifluft forgen müffen, ba- 
mit ZTir. Bergoff wieber 2ltbcit betommt. 

Das ift ein böfes He3ept, unb es ift jüngft im 
Parlament auf biefes Creiben Iiingewiefen wor- 
ben. Die Krife in ben Pereinigten Staaten bringt 
es mit fid), baß bas (S.'fd)äft bes Streitbrcd)ers 
beute nid)t mcbr fo gut gellt wie frütier, benn es 
gibt oud) obne Bergoff genügenb 2ttbeitswillige, 
bie bei einem Streit einfpringcn; bas liat ben Hn- 
tcrnclimct, ju ITIetliobcn getrieben, bie, wie ein 
Senator fagte, „pcrtcufette âlinliditeit mit (Sang« 
ftertum" tiaben. So liat man erft unlängft eine 
Unterfud)ung gegen itin eingeleitet, ba ber Per« 
bad)t beftelit, baß er bei bcm jüngjlcn Streif bcr 
iieuyotfer íatirftutilfütircr feine iiänbe im Spiel 
geliabt tiot. Diefer Streif, bcr nod) frifd) in 
unferet €tinnetung ift, liatte bas ncuyortcr (Sc« 
fd)äftslcben wodienlang latimgetcgt. ÍTÍan bat et« 
rcdinet baß er füt bie amerifanifd)c Polfswirt- 
fd;aft einen Sdiaben pon über ^5 ZTlillioncn 
Dollar gcbradit bat. €s' liat nun ben 2lnfdicin, 
als ob fid: ein einsiget íllann pcrgnügt bie iiänbe 
rieb, wätircnb picle anbete Kaufleute por Sorgen 
bic Stirne ftaus sogen — Betgoff. IDcnn fid' 
bie 2lnflagen, bic man nun gegen itin ert)ebt, 
beftätigcn follten, bann ift bie Caufbatin bes „Streif« 
bredierfönigs" abgcfd)toffen. 



t)at amcritmiifti^e „Sic^erl^iísflugjcug". 3" San ^'vcanjisfo ift bicfcr neuartige ííugjciigtYp, ein „£)anmioni 
I] ausprobiert tporbetj, 5er, mie ber Konftrufteur BeEjauptet,, con alten Ktcinfíugjeugtvpen ber fidjerfte fein 
í«((. 5>ie K(«6inc ift »or bcih, 2Tíotor. Zlcuartig. ift au^ bos brittc, Jlab unter ber Kabiue. 

ítíaj Stul^ns 2lni 13.3"lt 
würbe ber fccfannte wejifâtifdie öerleger 
unb 3)iditer "llTaj ôriríjns- fecf^ig Jafjfe. 

Sunt J^unísettjwattâisften ©cbuttstag <5»}ftap 
vínt \3, xpurbe 5í^eYtag 

3n Kreujtnrg in ©berfctffefien geboren. 

Seiit Kiêfenfta^l »ctaBfc^teôet iÇte 5«denauf=£jp«í>tíion. 3n bem ©tyinpia^iilin, ben £eni Hiefenftaljl 
breijen tcirb, wirb betaunttiá) auá; ber gctcaltige 5acfct»StaffeIIauf r>on Jltijen burdj fieben Ciinber liin-- 
bnrd) bis auf bas Seríiner Seidjsfportfelb getpürbigt roerben. gu biefem §weã begab fidj eine be» 

€rpebition nadj 2ltbcn, bie bann ben Staffelíâufern nút ber Kamera fctaen toirb. 

t>ic Jtnjügc unfmt ®Ivmpia=Kämpfer. Die nom Heidisfportfüijrer boftimmte Kteibung ber bcutfd^en ©lympia» 
I1'iannfd;aft; Beim Êinjug ber, ítatiouen trägt bie beut)d>- 31Tannfd]aft einen »eißcn linjua, ifeiÉe ITiüge, 
»ci§e ^d]uE]c unb fd;a>ar3e Kratcattc. 5ür grauen ift eine entfpred^enbe Crad^t oorgefeben. Jlls iEaaesaujug 
würbe eine einfarbige graue Seintleibung gcioätitt. liuf ber linfen Sruftfeite tragen unfere 01vmpiateit» 

nebiner ba5 ííeid]sbunbab3eid;en. Unfer Í3i[b seigt bon linfs ben tDeigen Eraininaíanjua, ben 
grauen Cagesanjug, ben wci§en ieftanjug unb ben braunen Xrainingfanjug unfcrer ©Ivmpiateitnebmer. 

Cints; S)as Dcnfmai ôet bcutfi^en ítíuíter. 3" ber 
boniartigen iPoiljefialie bei Banfes bor Seutfdien £r- 
jiebung in i^avreutl] [tebt biefes pon Í3i(bliauer iiofet- 
mann gefd]affene Stanbbiib ber bcutfdien ZHutter. Su 
itjren 5ii§en gruppiert fid; eine Kinbcrfdiar, ber 3um 
3üngiing beranreifenbe Knabe faßt nod) £ialb fpielerifd! 
bas cäterlid^e Sditücrt unb rcirb burdi eine Banbbewe» 
gung ber ÍÍTutter auf ben Cebenstceg bingeroiefen. ZUit 
bem fürforglidjeu Bticf bes 2Ttäbd;ens auf bas jüngfte 
Kinb toirb bie fdjon in ifjr erwadjenbe iTTütterlidifeit 
angebeutet. X>ie aufredjte (Scftatt ber iHutter befunbet 
nadi 5d;cmms ausbrüdlidjeitt IDunfd) bie fetbftberuu^te 
unb ftotje I^aitung ber norbitblidien beutfd^en IlTutter. 

Hecbts; l^oi jwanjtg Jagten to6t« bie SommesSc^lai^t. 
3n biefen Xagen finb jtcansig 3<itl>^<^ vergangen; feit bie 
gerpaltigfte ÍTTaíerialfditadit bes öirogen Krieges begann, 
bie Sonm!e=^5d5[ad;i. Crot €infat5 aller porfügbaren 
Kräfte utib allen Dorbanbenen iSefdjügmateriats auf 
ber (Segenfeite lie§ ber beutfdje 5ronttämpfer ben 5einb 
nur tpenige Kilcnieter Sobcn gewinnen. Cinfs oben: 
Xieutfdy IHinen fditagen in fran3ofifd;e Stellungen ein; 
rcd;ts oben: bas 5onmieí5d;tad)tfe[b aus ber l.''ogci=' 
fdjau, aus 200 Zlieter -Höbe aufgenonunen. £s ift 
bie iSegenb uon rormanbociliors mit 5ufammengefd;of- 
fenen Sd;ü^engtäbcn unb ®ranattrid;tern; linfs unten: 
eine ISatailíons-ÍSefebísffelfe in ber rcätje »on ilTaure« 
pas; redits unten: eine in fünf Cagen gebaute 5í(0 m 
tonge Kriegsbrüde bnrd; bie 5umpfnieberung ber Somme 

iied;ts: (Eine aettüoilc Êrfinòung für itabfa^rcr. (Ein 
iiamburger Ingenieur bat fid; eine neue Crfinbung pa= 
tentieren taffen, bie alle Jiabfat]rer intereffieren bürfte. 
15eiu:iagen iiat es fd;on immer gegeben, aber aufftapp- 
bare finb neu. lüie bas l^üb seigt, genügt ein iianb»' 
griff, um bas britte Hab bodiãuftappen, unb bamit ift 
ber Cranspcrt bes 5abr3eugs in bie iPcÄinung nid;t 
metir id:n?icrig. i"Ceu ift weitertiin, bag bas britte 
Hab fid) in ben Kurnen parallel 3U beix beiben 
anberen Häbern ftetft. 

£ints: aas ies eröffnet. 3ii 
.franffnri am ZITain erfolgte bie fröffnung bes ge» 
wältigen beutfdien lliettfiugbafens Hbein-Zllain, ber 
tünftigbin ber ílusgangspuntt ber i^eppelinfabrten unb 
nieler 5Iug3eugtinien fein wirb, llnfer Siilb würbe 
wäbrenb ber €röffnungsfeierlid]feit aufgenonnnen, an 
ber (Senerat ber Flieger Ilüld; unb (Sauleitet Sprenger 
teünabmen. (Sauteiter Sprenger war es, ber bereits 
por jweieiniialb 3<'f!i"(^" i'ci erften Einfang mit ben Zlr« 
beiten auf ber bamats nodj walbbeftanbenen 51äd;e 
mad;en lieg. 



^coitcirt, bcu 2-i(. 3u[t 

Ein Indier über die luden 

5üt Seit í>cutf<^ett íTtorgett oon ©sem: í. pfaus, 

Dio »oflouiiibcriidx'ii Jliitíaoicn gortcn íaí 
J)cutfcí;tum ílmorifas, Sas doií Seu 3"^'^» 
niiicrifaiiiíd;oii Polfc rtortotnilicr fälfct;lid] ticjiditigt 
uiirt», fcit Sor l?cfrciunç} So; DatorlanSoí poim 3odic 
^cr übcifkuníidicii 2näc[:tc, ícii ;iMti)oinififmu5 in 
t>on l"'ci'cinii}tiii Staaten iii5 Ccbcu gerufen 311 
haben, jwingen uns íaju, audj iicfe jifôifdje Eügc 
Mofjjufícllen. 

íOii- ttiolleii aber 5>aniit gemiß nidjt öen Jtn- 
fdiein eruiecfen, als ob u^ir unj otioa nor bei- 
fofdx'ven vJIIjaroruffe in Jlnicnta nnö iliren oer» 
Iietiten nicrri)'lifd]en Kiied;tcn fürd^ton. iUir pci-- 
adjten fie, uiiö niöd;teii baruni am liebftcii bas 
iRebell biefec JlCcute übergeben, itbcr ipir fini 
es nid^t nur öein anieritanifdien Dolfe, foníern 
audj unfcrein i)eutid;anterifanertuni fdiul^ig, i>ie 
IDabrlieit an t>ie WffentlicbFeit ju bringen. 

Per Jlntifemitismus ift f? a(t »ic in 3u>eiituin 
felbft: 

Triefe gefd!id]tlid;e íEatfadic rouríe v>on uns fd'icin 
in fcübercn Jluffä^cn grün&lid? bel^anSelt. ."volg» 
lid) erübrigt cí fid;, tc'n'i mie&ernni darauf ju» 
rücfâutonnnen. IPic übergeben bie Urteile ber 3"' 
Senfenncr bcs Jlltertunis unb bes iiebräertuni«, unb 
[äffen einen Jliann fprcdien, ber aU Iluslänber in 
JlnieriFa, wät^renb einer 5eit, in bcr 2lboIf IMtler für 
fein DoIF an ber Kampffront in .^cantreidj unb 
ber IDeitjube Kriegsgetrinnler roar, wagte, bie Por» 
berbtt^cit bcr jübifdien Jiaffe an ben pranger ju 
ftelien. 

11c r burd> feine Porträge unb literarifdren Jlr» 
[leiten über bic • afiatifdicn fragen befonbecs in 
ben bereinigten Staaten it)eitl;in befannte 3i'i'''^'' 
T)r. H. Krifbna, fetjrieb am 25. Dejcmber X917 
in Xliicago einen Jtuffaft, „patäftina für bic 3"' 
ben?", ber fel;r gut bciju geeignet ift, bie perleutnbe» 
rifdjen ?(nH'agen ber iiebracr 5U rr>iberlegen. 

Scbou im erften Jlbfdjnitt feines Jlrtifeis befemit 
fid; bcr Ocrfaffcr offen ju bcr »on bcii 3uben allein 
fo verpönten Jlufipcrfnng ber liaffenfrage. £r 
erttärte furj aber beftinnnt; „£iit ílíenfc^ fttnn 
a-oljl feine Jícltèton, ater f^u>ctlti^ feirte Kaffc 
TOCc^jcIit." 

T>icfem jufolge bleibt bcr iiebräer ein 3»^^ 
ber Sditoarje ein ilcgcr unb möge\i bie lUaffcr 
ber d;rift[id;cn Xaufe jcijumal über il;re wolligen 
iiäuptcr gcfioffen fein. 

lUic aber ricreinbart fid; bicfc firtliirung bcs 
3nbicrs mit ber jübifd;en . £üge, bag alle lOelt 
.^euge bafür fei, baß bas Datcrlanb bie iiebräer 
ihrer Heligion ' ipcgcn ans bcr bcutid;cn Polfsgc» 
meinfc(;aft au5gcfd;loffcn t;abc? 

3cbcnfalli ift X)r. Kriftina cbrlid;er unb weit» 
fid;tiger iric jene fogenannten d;riftlid;en Seelforger 
unb pfrtrrljcrrcn, bic nnfd;cincnb ber Überscugung 
finb, bafj bas CEauftpaffcr bic Kraft in fid; trägt, 
auf bem uns artfremben, nergiftetcu 3"^'-'"h!ntc, 
reines arifcbcs i?lut ju mai;en. 

iPic fd;on bic i'Iberfd;rift feines 21rtitels befagt, 
belianbclt Hr. Kriftina t;auptfäd;lidi bas [;eute 
»iebcr fo atut geworbene Problem bes ^ionisnuis, 
ber „iieimtchr" bcr 3itbcn in ibr angeb[id;cs 
Stannnlanb paläf'tina. 

T5er Perfaffer aber erfcnnt ben 3uö'-'" U-un^, 
baji fid; biefer plan nie rienriirtiid;cn laffeu wirb. 
£r fd;rcibt: 

„ifis ift feit langem ber ilraum bcr jübifd;eu 
iiaffe, ein nationales iieim, eine iicimat, 3U l;aben. 
i?eniamin I^isracli, fpäter befannt als bcr cngli« 
fd;c £arl öeaconfielb,. bcr iübifd;d;riftlid;e prcmier» 
ininifter finglanís, war bcr erftc, bcr bie 3i'i'en 
crnnitigtc unb. barin beftärtte, nad; ibret alten 
licimat paläftina jurücfsuícbrcul jõwangwill, ber 
englifd;c 3"^<^> f"-'- Itorbau, ber ungarifd;c 
3ubc, nnb ein paar grofje, aber ortEjobofc 3u'^^i' 
Ijaben 3aÍ!>''' binburd; in biefer líicí;tung propa» 
ganba gcmad;t unb fid; in bcr tjoffnung gewiegt, 
baß paläftina cinft ben 3ibcn ausgcljänbigt werben 
würbe jwccts ©rünbung einer 3'iöcnrepublit. Jlbcr 
bic inciftcn liberalen 3'>i'<'" baben biefcn Uorfcblag 
unb tScbanfeu nidjt als eine gcfunbc 3^ce bcgrüf;t 
unb it;n ba[;er nid;t untcrftütjt. So erfreut 'fid; 
biefer plan non JInbeginu nid;t einmal einer unge« 
teilten, cinftinnnigcn l^illigung unb linterftütiung 
unter bell fclbft; unb bann gibt es jurieic 
Sd;wicrigi'eiten, bic fid; bem nüd;tcrn unb logifd; 
bentenben 2Ticnfd;en bei näl)erer yetrad;tnng auf» 
brängcn. Der ganje plan fd;eint fcl;r p[;antaftifd; 
unb mebr ein Craunigebilbc als alles anbere 5n 
fein." 

íDarum aher bezweifelt bcr Perfaffer bie HTög« 
liebteil ber l'>crwirflid;ung bes 3Íoniftifd;cn i.í5e» 
bantens? Der jwcitc Jlbfd;nitt feines Jluffatjcs be» 
banbclt bicfc .^rage, bie uns befonbcrs intereffiert, 
wie folgt: 

„i)ic 3ui'>-'u fiub fein J3auerniiolf nnb baben and; 
Feine Cuft ein fold;cs ju'werben. Denn ücrfpürten 
fie Heigung jum lanbwirtfci;aftlid;en ycrufc, fo 
würben fie gauj gewiß fid; bort anfiebcln, wo bie 
lanbwirtid;aftlid;e Betätigung ben bcftcn tRcwinn 
nerfpridjt, wie 3.13. in 3iií'''>na, 3<'w. 
Kanfas, ÍITiiniefota unb itcbrasfa, bie als Ilgri» 
fulturftaaten eine fülitcnbc Holle in bicfcm Üanbc 
fpielcn. «Iber faft alle bicfc Staaten bciiölternben 

3uben woi;nen ii: ben Stäbten unb 5täbtd;cn. 3*^^ 
babc meine ãwcifeí baran, ob trofe ber wirilid; 
glänsenbcn lanbwirtfd;aftlid;en (Betcgenbeiten aud; 
nur jwei vom l^unbert bcr 3u^<^" biifer Staaten 
Ixiucrn finb." 

„ilcben ben nielen 3"i'^'u in ber ,'íinan3wclt, 
in ben l^anfcn, ben großen J3afars unb Kleiber« 
gcfd;äften, ben feit;» unb pfaubt;äufcrn, gibt es 
aud? t>ielc im Spirituofen^anSct (2lnmerFung: ilTan 
erinnere fid; an bic amcrifaniid;e JllFoljoUprobibi» 
tiousäru, wo bie 3'ibcn bas iianptfontingcnt ber 
Sd;iuipsfd;ieber nnb iljangftcr ftclltcn). Jlber »ic 
iitfie 3u^<n sieben ias fcaju Benötige (SctteiJe oSct 
ti; 5tüif,te aus tencn 6'c geiftigen (Biträntc ^ctge; 
fteilt tpetòett? 

ílud; unter ben ,^leifd;cru unb löigarrenbänblcrn 
finbet man eine große Jln5a[;l non 3"i'i"i'- 
wie t'iele ron i^ncn finfc Oiei^jüc^tet uni Jlabafs 
pflonjer? 

Jüan begegnet 3'i^'-"" 'n' i;ol3[;anbcl. ÍX3i: piele 
abev finf Çolsfalltt? íe»« ctnätgcc." 

„Si^ntiiet, peljatbeiiits imfr iDoItebeitetgetpetis 
fdiäften hingegen weifen íilíertings einen iel^r 
ftarien ^unSettfal? ^uiien auf (als «Sen)ettf(^afts= 
Bernsen in leitentei Stellung). £inc fold;c mclir 
ober weniger cinfcitig cntwiefeltc PolFsraffc ift 
fdiwcrlidj geeignet, eine eigene Hcgicrung 3n bilben. 

„Die J?eid;en unter ben 3"'^<^" U'crben ans ben 
angeführten cRrünben fid;cr nid;t itjr iicim in palä» 
ftina auffd;lagcn. Unb für bie jübifd;cn (.f5c- 
fd;äftslcute bietet paläftina Fchie iSefd;äftsIage. 
3übifel;c ílrjtc, 2?ed;tsanwältc unb bie jübifd;e 
llTitteltlaffc würben in paläftina cinfaeb ricrtjungern. 
."vrcilid;, es mögen einige '•''H'-''' Klaffen gc> 
witlt fein, fid; bort nicberjulaffcn; aber eine 3"^'«"' 
rcpubliF paläftina ift im Doraus bcm Untergang 
gcweifit." 

Jlud; bie politiid;en Sd;wierigFcitcn, bic fid' ben 
löicniftenpläneu cntgcgenftcllen unb bic fid; gcrabc 
beute »ieber in paläftina in fo fd;arfcr IPeifc aus- 
wirFcn, oergißt Â)r. Kriff;na nid;t. 

„Hie bilben t;cutc nid;t bic inct!rl;eit ber 
yciiiotincr paläftinas, aud; nid;t bic Xlirifteu, 
fonbern bic meiftcn gct;örcn jur Jlrabcrraffe nnb 
finb Zliol;auimcbaner. Bie nennen jti^ feibft 
„ein unterSirüctteij üofi". Sollten fie nun i^tett 
!^eoreftf(^en (Btuntfä^en untreu aíttest wollen, 
unt follte eine lletite íltinSer^^eit itt 3uSen ben 
Wunfáj ^egen, eine gto^e ítTcl^r^eif ílío^ammeítiner 
5u be^ertfc^en?" 

Had; einer frFlärung bes Derfaffers in 31bfcbuitt 
ied;s feiner «Irbcit, in bcm er fcftftcllt, baß bic 
21Tcnfcbcn in all ben non t!cimgefud;tcn 

■ Cänbern me[;r ober weniger ílntifcmiten finb, fährt 
er fort: 

„JlTan ftcllc fid; einmal nor, baß bic curopäifehen 
ixcgiernngen ben 3ubcn wirflid; it)rcu l7cr3ens» 
wunfd; erfüllten unb il;nen geftaltcten, nad; pa« 
läftina 3urücf3uFcl;rcu unb bort einen eigenen Staat 
ju bilben. IDärc baini nid;t logifd;crweifc 3u 
erwarten, baß bic COrientalen, bie unter ben Hegte« 
rnngcn Belgiens, Portugals, finglanbs, 5i'anireid;s, 
iiollanbs, 3ti'licns unb Hußlanbs leben, ihre bc» 
3ügtid;en Hegierungen gled;fat[s barum angetjen 
würben, ihnen bas Hedjt 3U3uerFcinicn, in it)rcn 
eigenen tänbcrn ihre eigenen Regierungen 3U bilben, 
wie bie 3»^'^" taten, unb nod; ba3U in einem 
ÍLcilc bei- Welt, wo bie írioí;annncbancr bic JHajori« 
tät l;aben ? 

Hie erfahrenen curopäifd;cn ilegicrungen triiffcn 
mir 3U genau, tag eine 3u5entep«Blil Sie 
ju rieten pol ttf(ien un6 witífí^aftlii^en Ueibeteicn 
uni> Mtttu^eit in iftten afiatifi^en Kolonien fein 

wütSe. Deßtjalb bin id; ber oollen Überjeugung, 
baß fief; ber iEraum ber 3uöcn non eincnt unab« 
fjängigen iübifci;en paläftina wie eine IDotfc in 
ein leeres Hid;ts auflöfen wirb." 

„5ie 3u6cn wütten i^re eigene Regierung j« 
gerate ju ôent gwect Bi(5en woílen, weil fie eine 
RepuBlif iet jätifi^in Religion f^affen möchten.' 

Sold; eine religiöfc Hcgicrung würbe unfagbare 
Unrut;cTi r>crurfad;en (Jlnmerfung: iüie es un» 
tcrbeffen ja aud; tatfäd;iid; eingetroffen iftj unb 
würbe im i^^rjcn ber 21!oI;annnebaucr — ba paläftina 
in feinen tBrnnbsügen bis beute mobammebanifcb 
ift einen böfcu ilntifemiti.'inus anfad;en." 

Jim finbc feines Jluffa^cs fragt Hr. Krifl;na: 
„lllo aber läßt fid; ein f;cim für bic 3"'5<-'" 
fd;affen?" >£r bringt bamit offen ben febnfüd;ti» 
gen lüunfd; bcr IlTenfd->beit jum Jlnsbrncf, ben 
parafiten, ben ewigen 3iiben, (osjuwcrbeii. 

yefit5en bic .^einbe nnferos Poltcs nun immer 
nod; bie Stirne, behaupten 3H - wollen, baß bas' 
T)eutfd;tnm JlmeriFas feit bcm 3>-''IT'>-' ben 
Jlutifcmitisnms in ben Dereinigtcu Staaten entfad;t 
iiühe? J)r. Krifhnas Urteil pom 3'it!'"'^ l'H ~ über 
bie „aufbauenben .^äl;igFeiten" ber jübifd;cn Haffe 
ift aber nur eines non iEaufenben. «Eine Hnnb» 
frage über bie [;cutige -EinfteUung bcr ■ 211enfd;en 
gegenüber ben 3"^''" würbe für biefe ein wabrl;aft 
ix'rnid;fcnbes -Ergebnis haben. I"Cid;t weil bas 
beulfd;(' PolF ben unerbörtcn Umtrieben bcr .ger- 
fterer im Patcrlanbe enblid; ein £nbe mad;tc, 
fonbern weil bas 3"bentum mit feinen immer 
wä[;renbcn iicrbred;erifd;en iianbluiigcn an ben 
Uíeníd;en. fclbít ben Jlntifemitismus beralifbcfd;wörte. 

Die ,^ragc Dr. Krifl;nas, wo fid» ein l;eim 
für bie 3"^^"" id;affcn laffeu Fönutc, war ricl» 
leid't im 3'^f]i'>-' 191^ fd;wer ju beantworten. Beu- 
te aber ift bic Cöfiing aud} biefes Problems ge» 
funben. ÍJTaíagaítar ift Sie jutünftige ^^eimat &ct 
3u6en! 

Die ,'^eit wirb Fonnnen, in ber bic ber jübifd;en 
3ntrigcn. unb i;a[sabfd;neibercicn mübeu Pöltcr 
fie bortbin fenben iiicrbcn. 3» Uiabagasfar fön» 
neu fie bann enblid; aud; einmal im Sd;wciße il;rcs 
Jlngcfid;tcs ben eigenen Bobcti bebauen unb ihre 
i\-imat errid;ten. U^^atirfd^cinlidjcr aber if't, baß 
fid; bicfc arbeitsfd;cucn internationalen parafiten, 
bie bis auf bie l;eutige i^cit bas Pieb, ben Hid;t- 
jnbcn, für fid; arbeiten unb bluten ließ, bann 
gegcnfcitig felbft auffrcffen wie bic Hatten. 

3n biefem ,'iaile wirb bann bic HTcufd;l;eit cnb^ 
lid; non bcm gräßlid;cn ,\lud;c befreit fein, ber 
feit 3''lKt'-'<ufenbcu febou fo furd;tbar fd;wcr auf ihr 
laftcte. 

ll\irum JUitlcib mit ben 3uben? ßaben bicfc je 
lltitleib mit uns gel;abt? Unb warum benn über 
banpt uon 21Tit!cib fprcd;cn? 

Sinb bie 3itbcn nod; bafür 3U bcmitleibeu, weil 
bie ron ben i;ebräcrn ausgebeuteten Pölfer il;nen 
2)Tabagasfar als eine freie i>Mmat anbieten? iPeit 
fie ihnen anl;eimftellcu, in nütilid;er Jlrbcit enblid; 
fclbft ii;r 13rot 3U nerbicucn? 

.Sie crijalten eine reid;c, große 3iif'^I "'s 
fd;cnF, bic fic nur ju bcwo[;nen unb ju bebauen 
Ijabcn, um glüetlid; unb 3ufrieben fein ju tönnen, 
ipcim fic bies wollen. 

Unferc l'>orfal;rcn nmßteu mit 5d;wert unb Pflug 
ber U'^ilbnis bcu iieimatbobcu abringen. Hiit 
ifircm yiutc büngtcn fic ben Bobcu, ber uns im» 
mcr heilig war, bcr aber nom 3uöen 3U einem (55c» 
gcnftanbc ber Dcrad;tung, bes Haubbaues unb bes 
IPuebcrs £;crabgcwürbigt würbe. 

HTit ber Jlbwanbcrung nad; Iliabagastar fann 
bas ÍDcltjubentum seigen, ob es iinrflid; _gcwillt 
ift, feine eigene lieiinat 3U grünben. O^ber ob es 
wirflid; bic Pcrbrcd;erraffc ift, bie nur 00m Blute 
anberer Pölfer leben Fann, unb für bic ctir[id;e 
Jlrbeit ben Cob bebentet. 

Snni 0i|M(lini|<ãiiuMaiii|ií 

Eroti aller gegenteiligen Portiusfagungcn' unb 
all ber €ntmutigungspropaganba bcr ameriFanifehon 
preffe, bie por bcm Sd;mc[ing»SCouis»Kampf in 
itcuyort i[;r Bcftcs iieriud;te, um bem bcutfdjen 
Borcr bas Pertraucn anf einen Sieg 5U uc[;men, 
l;at Ular Sd;mc!ing einen Kampf gcwoinicn, ber 
mit 2íed;í als bas befte unb fauberfte Hingtreffen 
feit 3'''d' Deinpfcys <'5eiten b';5eid;nct werben barf. 

Das iianptrerbienft bes bcutfcben Sieges liegt 
nicht barin, baß Sd;mcling einen Kampf gegen 
ben heften Borer JlmeriFas gewami, fonbern baß 
er mit feinem licroorragcnben Sieg über ben itcgcr 
Collis bic fportlid;e £bre bcr weißen Haffe rct» 
tete. 

Der lEarncra, bcr Jluffd;neibcr unb 
3ube Baer unb iierfd;icbcnc ameriFauifd;c Borer 
pon Huf nutßtcn »or bem Heger ben Bobcn auf 
fud;eu. Couis fal; feinen IPcg jur lPeltmcifterfd;aft 
frei unb oerlachte feine C5egner. Den Kampf 
mit bcm Dcutfcbcn betrad;tctc er als ein notwen» 
bigcs Übel unb nerFünbetc mit bcr il;m eigenen 
Jlufgeblafcnbcit, baß er bcm Kampf in bcr brittcn 
Hunbc mit einem „£ouisfci;Iag" auf bas „nicrccfigc 
beutfd;c Kinn Sdinielings" ein finbc mad;en werbe. 

, Das (£nbe fam. Jlbcr nid;t fo, wie es üouis 

ober bie Couis licbcnbc „amerifanifd;e" prcffc gerne 
gefet;cn I;ättc.. Der- Dcutfd;e fprad; nid;t nicl, 
l;anbeltc aber umfomet;r unb fctjtc bcm Siegesjug 
bes Hegers ein ebenfo fdinelles wie einwanbfreies 
£nbe. 

Dabei freut es uns Deutfd;c Jlmcrifas am 
meiftcn, baß gerabe einer unfercs Polfes bcr Iltaun 
war, bas 3U Dollbringcn, was Fein anberer fertig- 
brad;tc. Wir finb ftolj auf bcu unnerglcid;licbcu 
Sieg Sd;mclings, beim er f;at wieberum ben Bc 
weis bafür crbrad;t, baß bcr beutfd;c Sportsmann 
nid;t nur bcr befte ber IPcIt ift, fonbern baß er, 
fo weit „fair play" in Bctrad;t Foinmt, [;immclweit 
über jenen „Sportslcutcn" in JluicriFa ftebt, bie 
il;ni in Jlmerifa fein gutes Jlnfeljen 5U rauben 
r)crfud;ten, unb benen pon jeher baran lag, Sd;me' 
ling iion einem IPettbewerb um bie 2Ticiffcrfd;aft in 
JlmeriFa aus5ufd;altcn. 

-Ein gauj trauriges fiw ben Sport in 
JlmcriFa aber if't es, baß fid; bic HcgcrbetiölFcrung 
non HcuyorF unb anberen Stäbten baju hinreißen 
laffcn Fonnte, Knnbgebnngcn bes i;affcs gegen bie 
iPcißen 3U ncranftalten. U.''äl;rcnb biefer unFul . 
tiDiertcw Ilusbrüdie ber iPut über bic Hiebcrlagc 
il;rci iÀaffegcnoffcn würben non Hegern 5af)lreid;c 

Jiutomobife, in bcncn fid; weiße 3"íafíen bcfanbcn, 
mit Steinen beworfen unb be|d;äbigt, unb ner" 
fdiicbenc perfoncrt burdj HTcffcrffid;c . nerlctit. 

Die 5d;ul& baran trägt nid;t '3um wenigftcn 
bic „amerifanifdic" preffe, bic ben Heger, iouis 
ja gerabe ju bcm fialbgott unb „iPunbcr bei 
Iiunberts" mad;tc, als ben il;n feine Haffegenoffcn 
i;ier feierten. 

•Eine £ntfd;ulbigung für bas traurige Pcrhalten 
ber HegcrbeoölFerung ber Percinigten Staaten barf 
aber unter Feinen Umftänbcu gcltcnb gemad;t wer» 
ben. Jlusbrüdje biefer Jlrt würben fid; wiebcr 
t;otcn, wenn uid;t gans ercmptarifd; gegen bic 
Uri;cber ber Kunbgebungen bes liaffes norgc- 
gangcn wirb. 

Sollte aber bic Hegerbcnölfcrung Jlmcrifas, troti 
ber niclgetül;mten amerifanifd;cn übcrtüud;ung unb 
Sd;ulung, bod; nid;t anftänbig unb fportsmäßig ge 
nug geworben fein, um bic Jlnsfragung eines 
burd;au~ cinwanbfreieu SportwettFampfes a.flcn 3U 
Föiuicn, fo cmpfielilt es fid^, bie Pcranftaltnng oon 
Borfämpfen 3wifd;cn Jlngebörigcn ber weißen unb 
ber fd;war3en Haffe einfad; ju nerbietcn. £s ift 
ganj im 3"te«fie bes amcriFanifdvn Polfcs, wenn 
mit bcr Sinfüljrung» eines berartigcn iRcfeties io 
fd;nell wie mögtid; begonnen Wirb. 

Jluf jcbeu 5all haben es fid; bie Heger mit 
il;rcm unx\-rautwortlid;en, gci;äffigen Pcrbalten feihft 
5u3ufd;reiben, wenn bas amcrifanifd;c Polf nun 
um fo bcgcifterter ben Sieg Sd;melings begrüßt unb 
überall Stimmen laut werben, bie im Berufsbor» 
fport eine ilrcnimng 3wiid;cu U'>ciß unb Sd;war5 
neriangen. 

IDas bic Jlustragung bes fommenben Kampfes 
um bie ÍPeltmcifterfefíaft im Boren aller Kate- 
gorien 5wifct;en Brabbocf unb Sd;meling anbetrifft, 
fo [jabcu uns bittere firfabrungen gelct;rt, baß 
wir 3U bcu amcrifanifd;cn Hingtid;tcrn wie aud; 
3ur amerifanifd;en Sportpreffe Fein Pcrtraucu ba» 
heu bürfcn. Sd;mcling würbe wiebcrt;olt um bic 
,^rüd;tc feiner Kämpfe gcbradit. iPir müffcu alfo 
uoigebrungen annehmcti, baß fid; bcrartige jnad;en' 
fd;aften im Fommenben Kampfe um bie IPcltmciftcr 
fd;aft wicberfjolcn. 

Um aber eine wirFlid; einwanbfreie unb gcred;t 
bcurtoilte Jlustragung blefes bebculuugsrollen Kamp» 
fcs SU garantieren, follte bie Jlbbaltung bcsfclbeu 
in Deutfd;Ianb ftattfinben. Dcutfcblanb l;at ein 
Jlnred;t barauf, unb Olmerifa muß fid; früher ober 
fpäter bod; mit bcr iratfad;c abfinben, baß es 
.Fein amerifanifd;cs Ulonopol auf bie IPcltmciftcr- 
fd;aften im Boren befifet unb baß es nid;t bas 
2?ed't befi^t, bcm internationalen Sport nor3ufd;rci» 
ben, wo unb wann Kämpfe um bic J'tTeiftcrfd;aftcn 
im Boren ftatt3ufinben tiaben. 

3ebenfalls Fann es fid; bas Dcutfd;tum aller 
IPelt nid;t mehr erlauben, ftillfd;weigcnb 3u3ufebcn, 
wie ^d;mcling wiebcr um bic Corbecrcn feiner 
Kämpfe gcbrad;t wirb. -Es l;anbett fid; babei 
nid;t allein um bie gerechte Bel;anblung Sd;mc» 
lings, fonbern um bas Jlnfel;en bes gefilmten 
Dcutfd;tums, l;icr unb babeim. 

Darum rid;te id; l;eute bie bringcnbc Bitte an 
bas fportUcbcnbc Dcuffd;tum bcr Percinigten Staa» 
ten, feinen Einfluß baiiiu gcltcnb ju mad;en, baß 
ber ICampf um bie lPe[tmciftcrfd;aft in Deutfd;» 
lanb ftattfinben Fann. (Ober baß 3um niinbeftcn 
barauf gefet;cn wirb - - unb bies fcE;r ftrcng 
baß t-d;mcling im 5allc einer Jlustragung in 
limcriFa fair unb getcd;t bel;anbelt wirb unb er 
uid;t wicber um bic lPcltmcifterfd;aft betrogen wirb, 
nue weit er ein Deutfd;er ift. 

©scar €. pfaus, >!;t;itago. 
lEticmaligcs HTitglieb bes Pcrbanbcs 

Dcutfdjer 5auftFämpfer. 

6)itut| ii(t ÜlnMiiníiíKiitftlcn 

Von Wilhelm Pleyer. 
Die Mutter schickt ihre Kinder hinaus 
Und kehren sie auch nimmer nach Hans, 
So können doch Berge und Meere nicht weh- 

ren, 
Dass Mutter und Kinder einander geiiören. 

100 
IPer in ber l;eutigen ^eit feinen IPeg mad;cn 

will, muß einen gefunben Körper [;aben unb 
ilerncu non Stai;!. Sei er Kaufmann ober 3»* 
genieur, Jlngcitcllter ober Cljef, 5d;ülct ober £e£;» 
rcr, fein 5d;tagwort ift „efficiency", b. [;un= 
bcrtprojcntigc Jlrbcitsfraft. IPcnn er weniger lei» 
ftct, wirb er non fcinent ftets wartenbeu Kon» 
Furrentcn überljolt. 2?ücffiditcn auf bic liöhcrcn 
Jlnforbcrungen, bic bas {jicfige Klima an unfcren 
(Organismus ftcllt, gibt es babci nidft, unb wer 
uid;t ftaubl)ält, muß bcm Kräftigeren plafe ma» 
cl;cu. öunt fyftematifd;en Srainicren unb Stählen 
bes Körpers t)abcn bic wcnigfteu gcit, alfo was 
tun? 

Dem ©rganismus Bauftoffc äufüliren, unb jwar 
foId;c, bic itim feine Ilrbeit jumuteu, fonbern 
bic burd; bie lPiffcnfd;aft bereits in eine leid;t 
affimilicrbarc ^orin gebradjt finb unb oline £ner» 
gienergeubung reftlos nerarbeitct werben. Diefc 
OJualitäten finb in bem Conofosfan non Bayer 
nereint, bem fouocräncn Kräftigungspräparat. — 
3n jebem 3«iic ei"« Conofosfan»Kur bnrd;gefüljrt 
läßt balb »crgcffen, baß wir Ijicr in einem ftra» 
pajiöferen Klima leben als in «Europa. 



.•vtcikig, t>cii 2^. 3u[l ■ ^93'' Oeiitfc^et Stiorgcit 

Unsere Olympia - Seife 

S^ivro; Suis-, tcr uiibcfaiintc íMrtf pon Sita« 
nifi, war es, bcr a'.s junger SnrfvÍ7c ciuf i5cr 
erftcn moicriicit ©Ivnipiaic in JMicii im 
IS^jd icn 42 Kilometer langen ^JUaratl^oiilauf 
geirann. Der Führer nnb Heidiífanjler l]at 
Sen iiirten eingelatin, jnr t'ieijcilirigen (Otym« 
piaie luid- Berlin 311 fonniien, nni l|at ihm 
für i'ie J\eife ein Sonterflugjeng jur Perfügnng 
geftellt. 

Jtls ÉEirengaft íes .'vüliri^rs bfi t'en Olfynipifdien 
Spielen ipirb ber ißriedv Spvroj £uÍ5, ein 
gans einfadjer üaner, Sa? Siegesfvmbol t>er 
altoívinjnfdíen Kämpfe, i*cn attifeben (iMâweig, 
nad? öerlin überliringen. iPotil i>ie inenig» 
ften JlTenfdicn merien fid) nod] tiefes Hamens 
erinnern fönnen, obrooM er unauslöfd;lid; mit 
ber ffiefdiid^fe t>er (Olvmpiaben nerbunben ift. 
üictäig >•'= lier, baj; Spvros 
Suis ans bem Dorfe JItarufi bei ben erften nen- 
jeitlid^en COlvmpifáicn Spielen in Jltiien nad; 
eineitt unerliöri bramatifd;cn nnb anfregenben 
Kampfe ben fd]mierigften IPcttbeioerb ber COlyni« 
piabe, ben JHarcttionlauf, genjinnen ionnfe. Die- 
fer Sieg eines unbetanntcn T)orfbu>'fd]en nnb 
l^irten über bie bcftcn Saufet ber lüelt bilbete 
banialä eine gewaltige Senfation. Ijeutc nod) 
ftebt biefe Ceiftnng, bie nodj uidjf inefentlid] 
überboten werben fonnte, einzigartig ba. 

* 
£s ift eitras eigenes um ben ITiarattjonlanf. 

Kein anberer lüettbewcrb ift fo umtcittert »om 
olympifdjen itimbus wie biefer £auf, ber über 
eine Strecfe non Kilometer gebt nnb fo» 
mit ben fdiwietigften aller leidiiatbletifdien Kämpfe 
barftellt. XXxw roer oon bent (Seifte bes 
erften llTaratlionläufers befeelt ift, tann liier ben 
(i^jweig bes Sieges erringen. 

5s war oor niebr als jnieieintjalbtaufenb 3ab= 
ren, als bie grieebifd;e ßauptftabt Jlttjen von ben 
in großer ftbermad^t iiorrücfenben perfern ernftlidi 
bebrobt würbe. Jllit beifpicllofem ijelbennnit warf 
fid; bcis tleine liäuflein bcr Jltliener in ber lläbe 
ooii 2naratt;on ben feinbüdicn ijeeresmaffen ent 
gegen, iiad; einem erbitterten Kampfe gelang 
es ben tapferen ißricdicn, bie jebnmal ftärferen 
perfer in bie ,'vludit jU fd^lagen. 

fiin (Olympiafieger, fo wirb genielbet, erbot 
fid;, ber lieimat, bie fiel] in banger Sorge um 
il]r weitere.- Sdncffal befanb, bie erlöfenbe Itacb« 
rid;t ju überbringen. 3" einem einjigen Cempo 
burdiHef er bie rnnb oierjig Kilometer lange 
Streefe ron Zlíaratijon nad; Jltl^en, nnb in bcr 
iiauptftabt angetonnnen, rief er mit letzter Kraft 
ben Iticnfd;cn bie Sicgesbotfdiaft ju; „."sreut eud)! 
ICir babei\ gefiegt!" Dann bracb ber ijclb tot 
âufammen. 

Dicfcm 2nainic, ber im Dienftc für fein Da= 
terlanb eine übcrnicnfcblidic fportlidie iirtt roll» 
bradite, ift in bem 21Taratt)ontauf bes mobernen 
(Olympia ein ewiges Dcnfmal gcfejjt worben. 5uni 
eritenmal würbe bcr JITaratbonlauf im 189() 
bei bem ©lympia in Jltijen burd]gcfütiri. 

tßtieAeit((«n& im 

Von bcm CEage an, an bcm es in (Sricdicnlanb 
feftftanb, bog bie erften ®lympifd]cn Spiele ber 
Hcujeit in bcr ßauptftabt Jltfjen abgctjalten werben 
folltcn, riditcte fid) bas 3iiíí'r'^ííí gricd)ifdien 
Polfes ausfdjlicBlid) auf ben JTiaratlionlnuf. £s 
war ber lOunfd] aller (Sricdicn, baü ein £anbs» 
mann ben Sieg erringen möge. Perfpred>ungen 
nnb yeloljnungen inurbcn gemacht, bamit ein (Brie» 
d;e ben „pofal pon 21(aratt)on" eine gef'd;mücFte 
Pafe, geroimie, ja fogar t<7aftwirtc, iiarbiere 
unb Sd)neiber gaben befannt, ba[5 fie bem Sieger, 
bor natürlid) ein (Bried;e fein niüffe, toft.nilos unb 
lebiuslänglid; il]re Dienfte jur Verfügung ftcllen. 
cßanj t%icd)enlanb befanb fid; in einem wabr= 
bafügen .'Çieberjuftanb, als ber iCag bes llTara» 
tbonlaufes gefommen war. Über fiibjigtaufenb 
Ilfenfdien ftrömten in bas Stabion uon 21tl)cu, 
wäbrcnb Sébntaufenbc bie Canbftrajje nad; ^ITara» 
tlion fäumten. Jlian traf an biefcm bcnttDÜrbigen 
ÍLage feinen cinsigcn .ITtcnfdKu in ben Straßen 
unb auf ben plägcn bcr liauptftabt. So wirb er« 
jätjtt, ,baß bcr berülimte ,<vorfdicr Drerup, bcr 
einige Stunben por üeginw bes llTaratbonlanfcs 
auf bctn 2ltl)cncr Baljuljof eintraf, nicbt einen 
einjigen ilTenfdicn erblidte. Sclbft bie ijotcls ftan= 
ben leer, fo baß Drerup lange Ejerumlaufcn mußte, 
bis er in einem befdfcibenen ®afttjaus ■ auf einen 
alten ZtTann ftie§. „IPas ift benn eigentlid; bei 
eud) ba tos?" fd)tic bcr (ßclcljttc ben Datcr bes 
(Raftwirtes an, wclcbcr mit Stolj jur Antwort 
gab: „i)eute wirb ber ontitc ZlTarotEioniauf er» 
neuert, ju bcm alles itis Stabion gcftrömt ift",. 

Set 6iepSlaHf 

M #irttii Don lurnfi 

€iit ^itlc tPtll 6ie ®brc feines i^otfes reifen. 

Daß gro§e „Jltaratt)onfieber" machte nid;t ein» 
nml por bem wcltabgclegenften Dorfe balt. So 
i|errfd;t; in ben bcibcn fonft fo ftillen Ci)ttid;af» 
ten niarufi unb in bcm nad}barlid)cn £l)rtlanbri 
eine befonbers große Jlufrcgung, jumal liier ei» 
nige üurfd;cn ficb 3U ben IDcttbewcrbcn ber 

■(.Dlynipifd;en. Spiele gemclbet Batten. JtTarufi per» 
fügte über einige gute Caufer unb einen ganj 
erftflaffigen 2iinger, bem allerbings bas- Had;» 
barborf einen ebenbürtigen iSegncr gcgcnübcrftel» 
Icn fonnte. ÍDcnigc Cage Por bem 23eginn bes 
©lympia fanb 3wifci]en bcibcn ber letjte „3luss 
fdicibungsfampf" ftatt, bei bem bcr 2^inger pou 
ÍTTarufi fcbmäblid) unterlag. Unter iiol)n unb Spott 
mußten bie ilTarufianer mit ifireni gcfdilagcnen 
Kamerabcn hcirnjicljcn. „Sic tparfen uns alte 
iiled)büd)fen unb leere pctroleunfanifter t)interbrein, 
baß es um uns nur fo frad;tc", er3ät)lte fpätcr 
Spyros £uis. £r felbft war es, ber bamals bic 
ííurfdjen pon ílTarufi über biefe Blamage Ijinweg» 
tröftete. „JlTorgen beim £aufen werben wir bie 
£bre unferes Dorfes retten", rief £uÍ5 feinen Ka» 
mcraben unb Por allem ben iiipalen pon £t)alanbri 

. 3u. Unb Spyros l)iclt IDort.. . . 
yercits am näd)ften Sage — es war ein Kar» 

famftag - - fanb bcr 21usfd)cibungsfainpf für ben 
. JITaratbonlanf ftatt, bei bcm ein Dorffamerab 

Spyros £uí5 ben erften plafi belegte, wäbrcnb 
er felbft, ber bic 3weiunbpier3ig KilonTCtcr lange 
Strecfe nod; nie gelaufen ipar, als fünfter burd;s 
5iet ging. Croläbcm würbe er für ben 01ympi»- 
fdicn llTaratt)onlauf 3ugelaffen, bcr fcd;s Cage, 
fpäter Por ben fingen bes gansen Polfcs por 
fid) geben follte. 

?>er itirtrrtiliottiäiifet cfenc itenien 

Jim l'i?r!age ber £ntfd;eibung ;og ein fleipprij 
ger Äaui bas lV)ägcld)en bes iltaratbonläufcrs 
pon 2tTaruii nad; bcm Startplat?. Jtad; fünfftün- 
biger ,'vabrt, wäbrcnb ber es ununtcrbrod;en reg» 
netc, famen bie Derfburid;cn in JlTaratlion an, 
wo fic pon beni bortigcn l'-ürgcrmcifter reid)li:b 
mit IPein unb Speife bewirtet würben. Iiis tief 
in bie Had;! hinein tranfen unb fangen bie 
jungen £eutc, bie am näcliften Cage bie £bre 
bes gried!ifd;en U'olfes retten folltcn. cRan3 er» 
ftaunt waren jic, als fic am fommeubcn JlTorgen 
pon einem Jirst eingebcnb nnterfud;t ipurbcn. ^nr 
3ipei Ul;r iiad;nnttag war bcr Start angejagt, unb 
wenige Stunben porber liefen bic Iliarnfianer erft 
il;rc neuen Sd;u!)e ein, bie ibnen il)re iieimat- 
gemcinbc gcfguft battc. 

.^ünfunbswanjig iäufer hatten fid; am Start 
eingcfunben. punft 5wci llbr gab tÇeneral 
papabianiantopoulos bod; :,u Hoß ben Startfebuß 
ab, iiadibem er porber nod; in gricebiid;er unb 
fran3Öfifd;er Sprad)e eine furjc Jiebe ge» 
fjalten battc. JUit mäd)tigem ileinpo 3ogeu bcr 
5rau3ofc £erinufiaur, ber Jluftralicr ^locf unb 
bcr 2fmcrifancr i31acE los, fo baß bie (Sruppc 
ber £äufcr an? iltarufi unb iTbalanbri Pon allem 
Jlnfang an sicmlid; rücFwärts lag. Spyros £uis 
ließ fid; ober baburd) feineswegs aus ber i?ul;e 
bringen, fonbern fctjie feinen £auf in betn glcid;cn 
Cempo fort. Srft bei bcm Klofter liagios Kon» 
ftantin fd'lug er im gcmütlidien plaubcrton feinen 
Kamerabcn Por, „ein bißd;cn Dampf auf3ubrel;cn", 
nne er felbjt 3U er3äblen pflegt. IPäbrcnb aber 
bie anberen iTiiene maebtcn, fdineller sn laufen; 
begann Spyros £ui5 innner mebr ans fid; beraus= 
3ugcben unb überholte in tur3er (öt'it einen üur» 
fd;en aus feinem hiinHitlid'cn 11ad;barborfe. i?alb 
überflügelte er and; bic heften tWechen, unb nad;- 
bcm er in aller (^iemütsruhe einen üed;cr IPein 
ausgetrnnfcn unb ein rotes cOftcrei 3U fieb ge 
nonnnen hatte, lief er rofcnbes Hennen. Dem 
Dorfbnrfehen fam es tum jum Hewußlfein, baß es 
um bie fhi'!-' feines großen Paterlanbes ging. 

X>nt(ttrttifc^c i^eijepuitlfe 

Ifeit por fid; fah er einen bcr ^i'e'mben, ber 
mit ungeheurer lUillcnsfraft babinftürnitc. ZHit 
langen Sd)ritfen fc(3te ihm Spyros £uis nach. 
Die ÍTienfd)cn, bic bie Strogen fäumten, fd;rien 
unb tobten unb feuerten ben ijirtcn 3u einem noch 
fd)nolieren Cempo an. „£uis! £uis! Du h^ft 
nur noch ,ircmbe Por btr! Kette ®ried;enlanb!" 
Itur nod; pierhunbert, 3wcihunbert, nur nod; ein 
hunbert JiTcter trennten ihn Pon bcm 3lmeritoncr 

i?lacf, an bem er unter bem luibcfchrcibliehen 3"'= 
bei feiner £anbslcute an einer lDcgtreu3ung rior» 
übcrfoufte. »Iber nod; logen ber ^raujofc £er» 
nmfiour unb ber Jtuftrolicr porne. Ss cntfponn 
fich 3wifd;en beni Dorfburfd;en unb bem fraujofi- 
fchen ZlTeiftcrläufer ein erbitterter Kampf. Der 
jronjofe gob in biefcm ilugenblicf bas £etifc an 
Kraft unb iPillcnsftärfc h^'". ^i6cr trogbcm tonnte 
er biefes mörberifche Cempo mit beni wie irrfinnig 
rennenben (Sriechen tiicht mehi" burd;l)oltcn. plöf,; 
lieh fchwanfte £crmufiouj- unb fanf 3U Boben. -Er 
mußte bas Hennen, bas er in fo mcifterlid)er iirt 
bis je^t burd;gcholten hotte, enbgültig aufgeben. 
Itun war nod; bcr berühmte Jfuftralier 3» 
überholen. iOer ift ber (gähcrc: ber tcd;nifd)c 
Könner ober ber l)irfc aus ZTiorufi, bcr nur feine 
urgewochfene itaturfroft in bic lüaagfd)ole ber 
£ntfd;eibung werfen .fonnte? „£;cllas! fjellos!" 
riefen bic incnfd;en auf Spyros £uis ein, ber 
bie Schritte fo long ftrecftc, wie es nur ging. 
3e mehr er ousholtc, befto fchneller flog ber 
Jluftralicr bie Strecfe. 2lls bann bcr ZITorufiane 
bid;t neben bcm sähen Surfd;en lag, fchoß ein 
CDffijier por 13egeiftcrung feine piftole in bie £uft 
ab unb fd;ric: „£s lebe ®ried)enlonb!" Unb 
alles fchric mit. Jlbcr ber 3"i'«l wt nod; 3U 
früh: benn bcr Jluftralier gab fich nod) feineswegs 
gcfchlagen. iiunbert, 3wcihunbett unb fünfhmiíiert 
JlTeter blieb an ber Seite bes gefährlichen Kon- 
furrenten. iPcm\ 51oef porftoßcn unb ben (.Brie 
cheu obbötTgen wollte, ftieß Ictiterer mit por. 
Diefer nerpcnãcrmürbenbe Kampf bauerte eine hntbc 
fiwigfeit long, bis bcm Jluftrolicr ber iltem ans 
ging unb er ii\nter unb immer weiter jurüd'fiel. 

„ttn> Srtttii jiifrtmmen!" 

-Es war bei Kilometer 57, als bcr Jluftrolier 
überholt würbe unb einen pollftänbigen Iterpcn- 
3ufammcnbrud; erlitt. £uis ging nun als ein3Íger 
in bie legten fünf Kilometer, iteben ihm trabte 
ber (Seneral papnbiotnantopoulos auf feinem iBaul 
einher, hielt bcm £äufcr, bcm bcr Sd;weiß in Strömen 
über bas ®cfid;i lief, bas irafd;entud; bin, 
ober £uii aus bcr lionb fiel. „3d; wollte es 
aufheben, aber ber cßeneral fchrie: ,£aß es nnr 
liegen, £uis! Coß es nur liegen! Sd;one bid) 
jetit unb laufe langfamer, bamit bn bis ans StO' 
bion oushältft!'" 

Ific man Spyros £uÍ5 als (Erften erblicft, 
läßt mon einen Kononeufd;u§ tos; benn ber Sieg 
war beni mutigen (Sricchen nid;t mehr 5u neb» 
mcn. Der 3i'f''"t, íer nun überall fponton los» 
brad), war um fo ftürrnifchcr, als für, rorher 
im Stabion bie größte J1ieberacfd;tagenheit herrfchte, 
ba ber beutfche Hobfobrer ®ocbrid; bie traurige 
Kunbe gebrad;t hatte, boß ber Jtuftralier an ber 
Spitje ber £äufer liege, wie es bis 3um fedjs.» 
uubbreifeften Kilometer totfädilid; ber 5oll war. 

X{ur3 Por Althen beugte fid; iRenerol popobio» 
niantopoulos, bcr immer nod; ben £äufer beglei» 
tetc, Pom pferbe nnb fagte, boß er fd)uell 
juin Stabion poransreitcn werbe, um bcm König 
bos Kommen bes Siegers 5U niclbcn. l?ei bie» 
fen Worten gab ber i.í?enerol feinem pferbe bie 
Sporen, ober trof) bes fd)nclten Crobes hie'tt 
ber £äufcr mit bcm Hoffe Schritt, fo boß fid; 
ber ißcucrol fur3 Por bcm Stabion gon, erftaunt 
unnvanbte unb fagte: „IVo fonnnft beim bu fd;on 
her?!" „Binter beinem (Raul, iierr iieueral", 
antwortete £uis. Das gonse Stabion war in bic^ 
fem Jlugcnblict pon einem l?egei|'terungstaumet er» 
griffen, umc ihn noch feine (Olympiabe erlebte. 
3Ittcs fd;rie: „Es lebe eBried;entanb!", wäbrcnb 
ber Sieger Por lauter £ärm unb Drängen nid;t 
wußte, wohin er laufen follte. Er mußte fid; 311» 
näd;fi mübfam 3uni 3iclli'^"Ö hi'i^nrd;fragen. Un» 
ter einem gronbiofen yiumcnregen lief Spyros 
bie Ebrenrunbe, unb als er enbgültig oni giel 
war, brad; er por Erfdjöpfnng unb 2lufregung 
Sufonnnen. 

21ber fchnell geriet bcr .I^elb ber erften neu3eitli- 
chen ©lympifchcn Spiele in rcrgcffenhcit, jumol 
Spyros Suis auch fernerhin feinem Sportpcrciu 
angehörte unb feine gau3C Kraft feinem lioucrn» 
-berufe wibmete. Hur an ben Sonutogen trägt 
er bie (ßolbette Hieboille unb fo werben ihn aud; 
"bie ycrliner währenb bcr ©Ivmpio 1930' fehen. 
Er ift nncnblid; ftols bärauf, boß er ben attifd;cn 
<i)l3wcig nad; ber ijauptftobt überbringen barf, 

unb bas gonse Dorf h'ittc 3ufonnnengcftcucrt, bo» 
mit bcr Ehfengoft bes 5iihi:ei:s i'em in (Sricchen» 
lanb piclbewnnberten Heid;sfan5ler ein befonbers 
funftpolles (Befd;enf übcrrcid'cn faun. So fetjtc 
mau feinen Stolj barein, eine in fnnftpoller Jto» 
belorbeit golbgcfticfte ^uftonello, ein Hotionolfo» 
)füm, h<'f5"fti'I'<^". i'i'i i'em ,'vührer als iBruß 
bes wacfcren Dorfes Jliarnji übcrbrad;t wirb. 
,i)uglcid' ober oud; foll bies ein Donf bafür fein, 
boß nwn nad; picrjtg 3'-ihi'>-"", nv fein Jlleiifd) 
mehr an ben Jllarathonfieger pon 18')«) bad;te, 
fid; bes einfad)en 13auern erinnerte, ber einft 
bie Ehre feines Datcrlonbes rettete. 

Sie 

Die if5efch;d;lc ber lUoratbonlöufer ber mo» 
berueii ©lympiabcn ift reid; an yeifpielen, bic 
immer wieber pon neuem bc|'täfigteu, boj; nid;t 
ber Sportsmami mit bcr beffcren ii;cd;nif, fon- 
bern ein3ig unb allein ber willcnsftärfcre Kämpfer, 
ber über fid^ felbft unb feine Kräfte biu0us3uw0d;fen 
permod;te, ben Sieg in biefcm fd;wierigffen U'^ett' 
bewerb an fich reißen fonnte. Uupcrgeßlid) ift 
bcr bramatifd;c Zliorathonlouf ber IV. (Olvmpijchen 
Spiele bes 3''hres I908, bei benen ber berühmte 
itolienifchc iTTeifterläufcr Doronbo pietro in ber 
eRIuthitic eines Jlugiifttoges bos Hennen feines 
£ebcns lief unb trotibem um ben Sieg fam. 3n 
einem phantaftifd;en iEempo überholte er alle feine 
Konfurreuten, unb erft in beni legten Kilonu-ter 
por ben, giele mußte er gegen eine innner ftörfer 
werbenbe Ermübung onfämpfen. Jlber Doronbo 
pietrc ließ fich nid;t unterfricgcn, fonbern ging 
mit pcrbiffcner Energie über bie 5d;luj;ftred'e. 
Sd;on glaubte er, bos ,5Íelbanb mit ben i)änben 
foffen 3U fönnen, als er 3U taumeln begann unb 
3U 33obcn fouf. l7ilfreid;e iiänbe ftrecften fid; 
bcm helbenhoften £äufcr entgegen unb h^ilfe" ihm 
über bie ,giellinie. Cllbcr gerobe bnrd; biefe iiilfe, 
bie ihm in ben leftten lUetern ber äweiunbinerjig 
Kilometer langen Stred'e geleiftct worben ift, fonnte 
ihm ber Sieg nid;t mebr 3ugefprod;en werben. . . . 

Eine he'iße Sd;lad;t lieferten fid; bie JlToro 
thonläufer bei ber (')tympiabe Pon \')24 in poris, 
ans ber bcr 5inne Steenroos mit einer ,õeit pon 
2 Stunben 41 JlTinuten unb 22 Scfnnbeu als 
Sieger h^^i^i^i^^^roing. ll^ährenb bes ganjCn Sau- 
fes wecbjelte bic ,'vübruug 3ipiíd;en einem Jlmcri 
foner, einem 3toliencr unb Steenroos. 3>-~ näher 
es bem Siele entgegenging, befto pffenfid;tlid;cr 
würbe es, bof; nur bcr als Erfter bos ,'5iclbani> 
burd;reißen fonnte, ber fid; nod; 3U einer gon, 
großen U"'illcnsleiitnng aufiuroffen permod;te. Die- 
fes U"'unber brad;te ber ältefte pon ihnen, ber 
pierjigjährige 5inne, suftanbe, bcr fnopp Por bem 
3taliencr bas Hennen beenbete. 3lls hätte Steen» 
roos feinen Uiorathonlauf hinter fid), fo frifd; lief 
er feine Ehrenrunbe, ja er uohm nur íd;neií ein 
yob nnb erfchien boim wieber wie neugebocfen 
am Eingang bes Stabions, um bie letzten Koufur» 
reuten cinloufen 3U fehen. 

:il;nlid;e fpannenbc Kämpfe erlebten bie «gehn» 
toufenbe bei bcm illorothonlouf ber (Dlympiobe. 
pon 1921-! in Jlmftcrbam, wo über fiebsig £äufcr 
am Start erfd;icnen. Hod) einem mörberifd;en 
£auf in ben erften 3chu Kilometern bilbete fid; 
eine Spit?engruppe, in ber 3wei .^viunen, ein ;imc- 
rifoner unb 5^^''ei 3oponer ben Konipf unter fid; 
aus5umad;en fd;ienen. Die fleinen flinfen Uiunber' 
läufer aus bem fernen Cüften festen fid; unter 
ben onfcucrnben 2?ufeu ihrer £onbsleute on bie 
Spit5e, bie fic bis 3uni piersigften Kilometer mit 
einer bewunbernswerten aähii}ti~it hielten. Donn 
aber trat bic gro^e ll>enbung ein, bic fein llTcnfd) 
porousgeohnt h"tte. So ging mit einennnal ber 
i£hiii^ne pla3a in .Führung unb roftc mit einer 
bcifpiellofen Sd;neib bcm Siele entgegen. Unb 
trotjbem entriß ihm ein onberer, ber .'ironsofe El 
ÜJuafi, ein ltoturburfd;e ous Jllgier, ben fid;eren 
Sieg. Diefer fonnte pou Kilometer 3U Kilometer 
feine foft fd;on boffnungslofc pofition pcrbcffern 
nnb ben fiegesbewußt bohinftürmenben OIhi!>^nen 
überholen. U(it huni'erfünfjig 21Teter Dorfprung 
por plosa burd;riß El OJuafi unter bcm ungehen 
ercn 3"1''>-'' ^er Äehi'toufenbe bos Sielbonb. 

Den Hefo.rb in biefer fd;werften oller Kon» 
furrcn3en itcllte ber Jlrgentinier bei ben leisten 
COIympifd;eu Spielen in £os Jlngeles ouf. Der 
junge Sportsmann, bcr an feinem swansigfteu 
tBcburtstog bic (Bolbene ílíeboille erringen fomite, 
burd;lief bie sweiunbpierjig Kilometer in fnapp 
3WcieinL;alb Stmibeu. Jlllerbings nahm Sabolo mit 
biefcm Kampfe um ben Sieg bes Jliorothonloufcs 
pon i,9">- "'I' fieben pfunb an Körpcrgewid;t ob. 

begegnet einem in ber iSefd;id)tc ber 2Uara» 
tbonläufer nid;t innner wieber ber iiirte pon 
Jltorufi? lUohrlid;, in biefcm heißen Hingen um ben 
erften plat; lebt nod; ber tßeift bes erften llcoro» 
thonläufcrs, bcr oni Siele mit bcm Hufe sufonnnen» 
brad;: „IPir h'''!'''» gefiegt!" 



Ueuifíi^r ítlorgen .ífcitag, bcii 21^. 3uli ^93í> 

DIE WIRTSCHAFT 

Die deutscbe ^píelmareníndastríe 

Deutschland ist vor dem Kriege der Spiel- 
warenlieferant des Weltmarktes gewesen. 
Diese Vormachtstellung ist nicht zufälliger 
Art. sondern beruht auf der Ueberlegenheit 
der deutschen Erzeugung, auf der Vollkom- 
menheit der deutschen Ware und dem feinen 
Einfühlungsvermögen der Hersteller in den 
Ideenkreis der Kinder. Ihren Ausgang hat 
die deutsche Spielwarenindustrie von Nürn- 
berg genommen, wo schon im 14. Jahrhun- 
dert Handwerksbetriebe ihre Freizeit dazu 
benutzten, kleinere Modelle anzufertigen, die 
den Kindern zum Zeitvertreib übergeben wur- 
den. Der Absatz war anfänglich lokal be- 
grenzt, und erst im 15. Jahrhundert nah- 
men durchreisende Kaufleute die kleinen Mei- 
sterwerke mit, um sie in fremden Gegenden 
zu vertreiben. Bald erwuchs Nürnberg in 
Fürth eine scharfe Konkurrenz. Da hier die 
Zunftregeln nicht so straff gehandhabt wur- 
den, wanderte ein Teil der Nürnberger Pro- 
duzenten in diese Stadt aus. Zu grosser Blüte 
gelangten die Zinngiesser im 18. Jahrhun- 
dert, die Blei- und Zinn-Figuren auf den 
Markt brachten. Erst das 19. Jahrhundert 
sprengte mit der Qewerbefreiheit die letzten 
Zunftfesseln, und der Uebergang zur Indu- 
strie konnte vollzogen werden. Maschinen ge- 
langten zur Einführung, und damit schnellte 
die Produktionskurve steil in die Höhe. Gleich- 
zeitig traten auch Standortsverlagerungen ein 
und zwischen den einzelnen deutschen Ge- 
genden wurden die Arbeitsbereiche aufge- 
teilt. Die Holzspielwarenindustrie wanderte in 
die waldreichen Spielwarengebiete in Thürin- 
gen, ins Erzgebirge und ins bayerische Hoch- 
land ab, und nur noch die Metallspielwaren- 
fabrikation blieb in Nürnberg und Fürth be- 
heimatet. Ihre Rolle als Vermittler von Spiel- 
waren vermochte sich die Stadt lange zu er- 
halten. Nicht zuletzt den alten Nürnberger 
Handelshäusern ist es zu danken, dass die 
übrigen deutschen Produktionsgebiete ihre Aus- 
dehnung und Bedeutung erhielten. Erst gegen 
Ende des 19. Jahrhunderts erwuchs in den 
nefien Produlctionsgebieten ein selbständiger 
Handel, der nunmehr den Vertrieb der hei- 
matlichen Produktion übernahm. Daneben bil- 
dete sich das Verlagssysteni immer stärker 
aus, denn die alteingesessene Hausindustrie 
vermochte sich gegenüber den Fabriken nicht 
mehr zu behaupten. Nunmehr wurden vom 
Verleger nicht nur der Rohstoff, sondern 
häufig auch Maschinen und Werkzeuge zur 
Verfügung gestellt, ■ und-anstatt eines Kauf- 
preises nur noch der Arbeitslohn bezahlt. 
Heute ist keine reinliche Scheidung mehr vor- 
handen, denn der Heimarbeiter lässt ver- 
schiedene Teilarbeiten bei der Industrie ma- 
chen, wie umgekehrt die Fabrik einen Teil 
der Arbeit an diesen abgibt. Besonders ent- 
wickelt hat sich im fhüringer Bezirk die 
Holz-, Stoff- und nicht zuletzt auch die 
Porzeüan-Spielwarenmdustrie. Im Erzgebirge 
war die Entstehung der Spieivvarenindustrie 
anfänglich ein Kind der Not. ' Nachdem die 
Bergschätze erschöpft waren und die Berg- 
werke zum Erliegen kamen, sahen sich die 
arbeitslos • gewordenen Bergleute nach einem 
anderen Tätigkeitsfeld um. Bis auf den heu- 
tigen Tag dommiert in diesem die Hausindu- 
strie, wobei innerhalb der Familie insofern 
eine gewisse Arbeitsteilung vorgenommen ist, 
als der Vater die Schnitzarbeit, die Frau die 
Verfeirerung und die Kinder das Malen 
überneh.nen. Die einzelnen Bezirke speziali- 
sieren sich wieder auf bestimmte Warengrup- 
peii; der eine stellte Holztiere, der andere 
Baukästen, wieder andere Kaufläden, Trom- 
meln und K'inderklaviere her. Ein viertes 
deutsches Spielxeugzentrum, in dem besonders 
hochwertige Erzeugnisse gewonnen werden, 
liegt um Stuttgart herum. An erster Stelle 
stehen Metallspielvvaren, wie Auto, Eisenbah- 
nen, Dampfmaschinen usw. 

Die gewerbliche Betriebsstatistik gibt einen 
vorzüglichen Einblick in die Zersplitterung 
der deutschen Spiehvarenerzeugung. 1933 
wurden 5809 mit 21.192 Arbeitern gezählt. 
Im einzelnen entfielen hiervon auf Metall- 
spielwaren 522 Betriebe mit 5755 beschäftig- 
ten Personen, auf Spielwaren aus Holz 1336 
mit 4164 Personen, auf Puppen 1885 mit 4785 
Personen, auf Stoftspielwaren 624 Betriebe 
mit 1051 Personen und auf sonstige Spielwa- 
ren 412 mit 1172 Personen. Gegenüber 1925 

11.151 Spielwarenbetrieben mit 58.251 
Personen ist also ein Rückgang um annä- 
hernd 50 vH. hinsichtlich der Unternehmun- 
gen una um über 60 vH. hinsichtlich der Be- 
schäftigten enigetreten. Dabei hat man je- 
doch zu berücksichtigen, dass vor dem Kriege 
und besonders in der Inflation eine starke 
Aufblähung erfolgt war, da .1907 nur 6256 
Betriebe mit 30.242 Beschäftigten gezählt 
wurden. Teilweise ist die Schrumpfung auf 
die verminderten Absatzmöglichkeiten auf dem 
Weltmarkt, teilweise aber auch durch die 
verstärkte Anwendung von Maschinen bedingt. 
Trotzdem bleibt das Spielwarengewerbe in 
Deutschland arbeitsintensiv, und der Lohnan- 
teil macht den Hauptposten in der Produk- 
tionskostenrechnung aus. Bis auf den heuti- 
gen Tag dominiert der Klein- und Mittel-Be- 
trieb, der insofern eine gewisse Ueberlegen- 
heit gegenüber dem Grossbetrieb besitzt, als 
er den Saisonschwankungen bedeutend besser 
Rechnung zu tragen vermag. Wohl haben sich 
die Saisonausschläge vermindert, insofern als 
jede Jahreszeit eine bestimmte, Nachfrage 
nach Spielzeugen auslöst, doch spielt dieses 

nur eine untergeordnete Rolle, denn die Ab- 
satzperiode beginnt erst zur Winterszeit, vor 
allem zum Weihnachtsfest. Auch ein Arbeiten 
auf Lager ist begrenzt, da die Mode sich von 
Jahr zu Jahr ändert und die Industrie Gefahr 
läuft, aut den Beständen sitzen zu bleiben. 
Selbstverständlich suchten die Grossunterneh- 
mungen durch die Herstellung einer möglichst 
grossen Anzahl von verschiedenen Spielwa- 
ren den Leerlauf zu vermeiden. Angesichts 
der Mannigfaltigkeit der Produktioa jst es 
auch nie zu einer Zusammenschlussbewegung 
wie in anderen Industrien oder zu Preiskon- 
ventloneii gekommen. Hinsichtlich ihres Ab- 
satzes sind die Spielwarenerzeuger vielmehr 
auf den Handel angewiesen, der die grossen 
Sortiments zusammenstellt und diese in die 
richtigen Absatzkanäle leitet. Die Ausfuhr 
wird überwiegend durch Hamburger Expor- 
teure betrieben. 

Bis zum Kriege besas.s die deutsche In- 
dustrie fast ein Weifmonopol. Mehr als die 
Hälfte der gesamten Weltproduktion und 3/4 
des Welthandels lagen damals in deutschen 
Händen und fast 70 vH. der deutschen Er- 
zeugung nahmen ihren Weg über die Gren- 
zen. Während des Krieges traten überall die 
Bestrebungen zutage, sich von den deutschen 
Lieferungen unabhängig zu machen. Hinter 
hohen Schutzzollniauern entstanden neue In- 
dustrien, die zwar nicht die hohe Güte der 
deutschen Waren erreichten, aber doch den 
Massenbedarf weitgehend zu befriedigen ver- 
mochten. Allen voran gingen die Vereinigten 
Staaten, die ihre Produktion von 24 Mill. $ 
1914 auf 88 Mill. $ 1299 steigerten. Damit 
wurde der um über 30 Mill. S gestiegene 
heimische Bedarf schon zu 95 vH. gedeckt 
und nur 5 vH. brauchten eingeführt zu wer- 
den, während 1914 noch 40 vH. aus dem 
Ausland bezogen werden mussten. Im Gegen- 
satz zu Deutschland werden die amerikani- 
schen Spielwaren in wenigen Grossbetrieben 
gewonnen, die sich auf Massenartikel spezia- 
lisierten, wobei gleichzeitig hochwertige Spe- 
zialmaschinen eingeführt wurden. Gleichzeitig 
mit den Vereinigten Staaten baute Japan neue 
Spielzeugfabriken auf, und die Ausfuhr, die 
sich 1010 auf 1,5 Mill. Yen belaufen hatte, 
stellte sich 1920 auf 21 Mill. Yen. Der 
grösste Teil der japanischen Spielwaren ist 
aus Zelluloid. Aehnliclie Entwicklungen wie in 
diesen beiden Ländern lassen sich sowohl in 
England, Italien, der Tschechoslowakei als 
auch Frankreich feststellen, wobei' nur die 
beiden letzteren grössere vv-eltmarktmässige 
Bedeutung erlangten. Trotz der vergrös- 
serten Weltproduktion ist das Welthandels- 
volumen der Vorkriegszeit nicht wieder er- 
reicht. Der Enqueteausschnss kommt für 1930 
zu dem Ergebnis, dass gegen 56 vH. 1913 
nur noch 28 vH. des Weltverbrauchs im in- 
ternationalen Handel umgesetzt werden. In 
der Krise ist der Anteil noch kleiner ge- 
worden. 

Unter diesen Verhältnissen hat ,sich die 
Lage der deutschen Spielwarenindustrio auf 
dem Weltmarkt zusehends verschlechtert. In 
der Inflationszeit konnte infolge des Tief- 
stands cier deutschen Valuta mengenmässig 
die Vorkriegsausfuhr noch einmal überschrit- 
ten werden; seitdem bewegt sie sich unter 
dem Stande von 1913. Der wertmässige 
Höhepunkt war 1928 mit 122 Mill. RM. ge- 
geben, der 1929 mit 121 Mill. RM. annä- 
hernd verteidigt werden konnte. Von diesem 
Jahr ab fällt die Ausfuhr scharf ab, und 1934 
machte sie nur noch 27,8 Mill. RM. aus. Im 
vergangenen Jahr erhöhte sie sich schon 
wieder von 0,15 Mili. dz auf 0,17 Mill. dz 
und wertmässig um 3,5 Mill. RM. oder 12,59 
vH. Im einzelnen konnte die Ausfuhr nach 
den südamerikanischen Ländern gesteigert 
werden, doch auch nach Grossbritannien, 
Frankreich und Oesterreich gingen erheblich 
grössere Mengen als im Vorjahr. Zweifellos 
wird auch im laufenden Jahr ejne weitere 
Zunahme zu verzeichnen sein. Inzwischen hat 
sich in den meisten am Welthandel beteilig- 
ten"" Ländern die Kaufkraft nicht unbeträcht- 
lich erhöht und damit ist auch die Aufnahme- 
fähigkeit für Spielzeug gestiegen. Ein Hemm- 
nis bieten die Devisenschwierigkeiten, die 
jedoch durch den Abschluss von Verrech- 
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nungsabkommen oder durch Umstellung auf 
den Austauschverkehr etwas gemildert sind. 
Die Auswirkungen der unerhörten Schrump- 
fung des Auslandsabs.atzes,' der bisher das 
Rückgrat der gesamten Spielwarenindustrie 
war, wurden nur dadurch gemildert, dass als 
indirekte Auswirkung der Arbeitsbeschaf- 
fungsmassnahmen der Reichsregierung im In- 
land grössere Nachfrage für Spielzeug be- 
stand. Ausserdem gewährte eine grosszügige 
Werbung der amtlichen Stellen der Bevöl- 
kerung einen Einblick in das Schiffen und 
den Erfindungsreichtuin der thüringischen 
Heimarbeit. Eine Ausstellung des Sonneberger 
Spielwarengewerbes wanderte von Stadt zu 
Stadt und gab Zeugnis von dem hohen Stand 
handwerklicher Volkskunst. Die Auswirkungen 
werden sich aller Voraussicht nach auch in 
einem erhöhten Ordereingang zeigen. 

Sehr willkommen war im vergangenen Jahr 
ein grosser Regierungsauftrag zur' Lieferung 
von Winterhilfswerk-Plaketten, die einer 
grossen Anzahl Heimarbeiter wenigstens für 
längere Zeit Arbeit und Brot brachten. Dabei 
ist man sich jedoch vollkommen darüber 
klp, dass alle bisherigen Massnahmen nur 
Hilfsmittel sein können, dass sie aber auf die 
Dauer die Not nicht zu lindern vermögen. 
Den Umfang, den die deutsche Spielwarenin- 
dustrie in der Hochkonjunktur noch zu ver- 
zeichnen hatte, wird sie nach der Autarkisie- 
rung vieler Staaten nie wieder erreichen. Des- 
halb bemühen sich amtliche und halbamtliche 
Kreise, den arbeitslos gewordenen Spielwa- 
renarbeitern ein neues Betätigungsfeld zu 
erschliessen. Bei der Handfertigkeit der Be- 
völkerung bereitet die Umschulung keine all- 
zu grossen Schwierigkeiten. Kurse sind ein- 
gerichtet, in denen die Heimarbeiter auf neue 
Berufe vorgebildet werden, und im Thüringer 
Wald sind schon neue Industrien errichtet, die 
die freien Arbeitskräfte aufnehmen. Es ver- 
bleiben immer noch genügend Unternehmun- 
gen, um selbst eine stark anwachsende Nach- 
frage befriedigen zu können. 

Trotz der Ungunst der wirtschaftlichen 
Verhältnisse hat die deutsche Spielwarenindu- 
strie nicht resigniert, sondern bei allen Her- 
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stellern besteht der eiserne Wille, sich im 
Konkurrenzkampf zu behaupten. Dabei weiss 
man, dass nur durch hervorragende Qualität 
und durch eine individuelle Note die Ueber- 
legenheit gegenüber der ausländischen In- 
dustrie behauptet werden kann. Kein Land der 
Erde bringt ein so reiches Sortiment wie die 
deutsche Spielwarenindustrie auf den Markt. 
In diesem findet jeder ausländische Spielwa- 
reneinkäufer Erzeugnisse, die der Geschmacks- 
richtung seines Landes entsprechen. Nur die 
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deutschen Fabrikanten haben sich in die 
fremde Psyche einfühlen können. Alle übri- 
gen Staaten haben ihre Erzeugung standardi- 
siert. Von Japan und den Vereinigten Staaten 
werden Massenwaren hergestellt; künstlerisch 
wertvolle und hochwertige Produkte liefert 
nur die deutsche Industrie. Vergeblich sind 
alle Versuche gewesen, die Vormachtstellung 
zu brechen. Im Ausland fehlt die jahrhun- 
dertealte Tradition, auf die sich die deutschen 
Betriebe stützen. Im vergangenen Jahr hat 
sich gezeigt, dass der gute Ruf der deut- 
schen Ware die Wirtschaftskrise überstanden 
hat. Gefragt wurde Qualitätsware. Der deut- 
schen Industrie ist damit die Richtung ge- 
wiesen, in der sie sich zukünftig zu entwik- 
keln hat, und die grosse Erfahrung, wie auch 
die Geschicklichkeit der deutschen Produzen- 
ten bilden die sicherste Gewähr, dass der Weg 
mit Erfolg beschritten wird. Dr. O. S. 

10 11 12 13 14 15 unesp" 19 20 21 22 23 24 25 26 27 2Í 29 30 31 32 



8 ^ivitart, Sou í');. 19^6 ÍIToraett 

Professor Dir. Gusíav Jaeger 

und sein „Wollregime' 
ti 

Gustav Jaeger ist 1832 als Sohn eines 
schwäbischen Landpfarrers geboren. Er durch- 
lief das theologische Seminar und studierte 
dann Medizin und Naturwissenschaften. Nach 
seiner Approbation als Arzt wandte er sich 
immer mehr den Naturwissenschaften, beson- 
ders der Zoologie zu. Nach mehrjähriger Tä- 
tigkeit in Wien und als Privatdozent und 
Tiergartendirektor wurde ihm auf Grund sei- 
ner zahlreichen naturwissenschaftlichen Arbei- 
ten die Professur an der Technischen Hoch- 
schule, der Tierärztlichen Hochschule in Stutt- 
gart und der Landwirtschaftlichen Hochschule 
in Hohenheim übertragen, mit den Lehraufträ- 
gen für Zoologie, Physiologie und Histologie. 
An der Technischen Hochschule las er ausser- 
dem ein Allgemeinkolleg über Anthropologie 
und Qesundheitslehre (1868). 

Schon Ende der sechziger Jahre hatte Jae- 
ger an den Teilnehmern eines Turnlehrer- 
bildungskurses seines Bruders (Dr. Otto I.), 
später an Soldaten der verschiedenen Dienst- 
jahre und verschiedener Ausbildungsgrade Ver- 
suche über die Beziehungen zwischen Lei-# 
stungsfähigkeit, Konstitutionskraft, Abhärtung, 
Seuchenfestigkeit und spezifischem Oewi.;ht ge- 
macht. Diese Versuche und ihre Ergebnisse 
wurden veröffentlicht in den Arbeiten: „Die 
menschliche Arbeitskraft" und „Seuchenfestig- 
keit und Konstitutionskraft und ihre Bezie- 
hung zum spezifischen Gewicht des Lebenden". 

Diese ausgedehnten Versuche hatten ihm 
den untrüglichen Beweis erbracht von der 
grundlegenden Bedeutung des Gehalts des le- 
benden Gewebes (Muskel-, Blut- und Nerven- 
faser) an Gewebswasser. Je trockener die 
Faser, je wasserärmer das Gewebe, desto hö- 
»her das spezifische Gewicht, desto konstitu- 
tionskräftiges, abgehärteter, leistungsfähiger 
und widerstandsfähiger ist der betreffende 
Organismus — das Geheimnis des Trainings, 
wie es beim Sport und in der Pferdezucht 
längst bekannt und geübt war. 

Von da war nur ein kleiner Schritt, der 
Schluss der Folgerungen zu machen und fest- 
zustellen, wie diese die Konstitution festi- 
gende und die Leistungsfähigkeit erhöhende 
Gewebsentwässerung erzielt und gefördert und 

da man nicht immer turnen, trainieren 
und schwitzen kann - gewissermassen auto- 
matisch gesichert werden kann. 

Da für diesen Prozess fast ausschliesslich 
nur die Haut mit ihrem Kapillarblutgefäss- 
netz, ihrem Schweiss- und Drüsenapparat in 
Betracht kommen konnte, so stand Jaeger 
ganz von selbst vor der Forderung einer ra- 
tionellen, das Hautleben fördernden Reform 
der Bekleidung. Eine Menge in dieser 
Richtung angestellter Versuche, zum Teil an 
sich selbst und seiner Familie, zum Teil an 
ihm zur Verfügung gestellten Soldaten, er- 
brachte das Ergebnis, dass als Material für 
eine solche Bekleidung die tierische Faser, 
die Wolle, bezüglich der W ebart das 
Trikotgewebe weitaus am besten diese For- 
derung erfüllt. Niedergelegt und zusammen- 
gefasst sind diese Untersuchungen in „Mein 
System", 1885 (dieses Buch ist in fast alle 
lebenden Sprachen übersetzt worden), ebenso 
in „Normalkleidung als Gesundheitsschutz"; 
ferner fortlaufend in der von ihm seit 1881 
herausgegebenen Schrift „Jaegers Monatsblatt, 
ein Blatt- für Lebenslehre und Gesundheits- 
pflege". Dazu kam dann ein Neues! Ver- 
anlasst durch die Arbeiten für seine physiolo- 
gische Lehrtätigkeit und angeregt durch die 
Weiterführung der seiner Bekleidungsreform 
zugrunde liegenden physiologischen Untersu- 
chungen, begann Jaeger bereits Ende der 
siebziger Jahre, sich mit den von der Wissen- 
schaft bis dahin vernachlässigten Riechstoffen 
zu beschäftigen (sowohl mit den von aussen 
kommenden, als auch mit den durch den 
Lebensprozess im Innern des menschlichen und 
tierischen Organismus entstehenden) und die 
physiologische Einwirkung dieser Stoffe auf 
die Lebewesen zu studieren. 

Zum Studium dieser Einwirkungen erwies 
sich ihm der Einfluss derselben auf die Ge- 
schwindigkeit der Nervenleitung (Verlangsa- 
mung oder Beschleunigung) als das geeig- 
netste. 

Als Apparat für die Messung der Geschwin- 
digkeit der Nervenleitung fand er das schon 
länger von der Astronomie zur Feststellung 
der sogenannten persönlichen Gleichung be- 
nutzte „Hippsche Chronoskop" vor. Die 
Astronomen nennen die Zeit, um die sich die 
Notierung eines Signals durch Menschenhand 
verzögert, die „persönliche Gleichung", weil 
diese Zeit nicht nur bei verschiedenen Perso- 
nen ganz verschieden gross ist, sondern auch 
bei ein und derselben Person ganz verschie- 
den schwankt und wechselt, 

Anfangs arbeitete Jaeger ebenfalls • mit dem 
Hinpschen Chronoskop. Später ersetzte er 
aber diejes etwas unhandliche Instrument durch 
ein mit Hilfe eines Feinmechanikers kon- 
struiertes Taschenchronoskop, seine ,,Neural- 
uhr". . . . 

Die Messungen dieser physiologischen Vor- 
gänge nannte er „Neuraianalyse". 

In der Folge hat Jaeger fast sämtliche 
Vorgänge und Bedingungen des menschlichen 

Lebens mit seiner Neuraianalyse angefangen, 
bis zur Nahrung, Kleidung, Bettung und hat 
sie überall, wie er im Vorwort zu ,.Stoff- 
wirkung im Lebewesen ' schreibt, als ein vor- 
zügliches Mittel erfunden, um den gesundheit- 
lichen Wert aller Dinge, die wir zur Ernäh- 
rung, Bekleidung, Wohnung oder Hantierung 
benutzen, ziffernmässig festzustellen und mit- 
einander zu vergleichen. 

Schon bei seinen Versuchen und Studien 
über Gewebsentwässerung und Erhöhung des 
spezifischen Gewichtes durch aktive und pas- 
sive Schvveissprozeduren, war Jaeger auf eine 
Gruppe von Riechstoffen gestossen, of- 
fenbar Stoffwechselprodukten, die mit der un 
sichtbaren Ausdünstung und im Schweiss den 
Körper verlassen und an die umgebende Luft 
abgegeben werden. Das Studium derselben 
an Hand der Neuraianalyse ergab, dass sie 
ausserordentlich I ä h m e n d auf die Nervenzeit 
einwirken und damit als g e s u n d he i t s - 
schädlich una giftig anzusprechen sind. 
Er gab ihnen den Namen „Selnstgifte", da- 
mals bespöttelt, werden sie heute von der 
Wissenschaft als ,,Autotoxine" anerkannt und 
eifrig studiert. 

Damit war für die Bekleidungsreform zu 
der Forderung der unbehinderten Gewebsent- 
wässerung ein weiteres Moment hinzugekom- 
men: die „Gewebsentgiftung". Die Bekleidung 
muss auch diesen Stoffen neben dem Schweiss 
und der unsichtbaren Ausdünstung möglichst 
restlosen Abzug gewähren. Die in dieser 
Richtung vorgenommenen ausgedehnten Unter- 
suchungen mit der Neuraianalyse ergeben wei- 
ter, dass diese Giftstoffe von der Pflan- 
zenfaser, der Leinwand und Baumwolle, 
gierig aufgenommen und festge- 
nommen und festgehalten wer den, 
während sie an der Wolle nicht haften. So 
war auch von dieser Seite der überragende 
Vorzug iler Wolle erwiesen. Und' da sich 
nun weiter ergab, dass die ungefärbte 
Wolle in besonderem Masse die Eigenschaft 
besitzt, die Selbstgifte nicht aufzimehmen und 
festzuhalten, so stand damit Jaeger vor der 
Forderung .der Verwendung ungefärbter na- 
turfarbener oder weisser Wolle als gesund- 
heitlich bestem Bekleidungsstoff. 

Der von ihm in den achtziger Jahren ge- 
gründeten physiologisch-hygieni- 
sehen P r ü f u n g s s t e 11 e wurde die fort- 
laufende mikroskopische, chemische und neural- 
analytische Untersuchung der Bekleidungsstof- 
fe als ergänzender Bestandteil ihrer Tätigkeit 
einverleibt. Diese Einrichtung besteht heute 
noch und wird von dem ältesten Sohn Jae- 
gers fortgeführt, und die Materialien und 
Stoffe sowie Fertigwaren der konzessionier- 
ten Firmen laufend untersucht, ob 
sie den Anforderungen der Jaegerschen Lehre 
entsprechen. 

Dies sind die wissenschaftlichen Grundlagen, 
auf denen das Jaegersche Wollsystem sich 
heute noch aufbaut. 

Was die praktische Bewährung be- 
trifft, so haben Tausende während der nun 
bald sechzig Jahre seines Bestehens seine 
Richtigkeit und die überragenden gesundheit- 
lichen Vorzüge des Wolltragens in ihrer end- 
gültigen Auswirkung praktisch an sich er- 
probt; erst vor zwei Jahren ist einer der 
ersten Anhänger gestorben; er ist neunzig 
Jahre alt geworden! Jaeger selbst ist, fast 
bis zuletzt geistig und körperlich rüstig, fünf- 
undachtzig Jahre alt geworden; vor der Zeit 
zermürbt und seelisch gebrochen durch die 
schweren Ereignisse des Weltkrieges und ent- 
kräftet durch die mangelhafte Ernährung. Ei- 
ner der begeistertsten Vertreter des Jaeger- 
systems, ein berühmter norwegischer Maler, 
ist mit siebenundachtzig Jahren jetzt noch 
auf der Höhe seiner Schaffenskraft und malt 
den ganzen Sommer hindurch droben in seiner 
nordischen Heimat seine wundervollen Land- 
schaftsbilder. Er sagt: „Das verdanke ich 
nur Professor Jaegers Wollsystem; Jaeger ist 
mein grösster Wohltäter gewesen." 

Aus diesen Ausführungen ergibt sich wohl 
von selbst, dass die kindliche Auffassung, ei 
handle sich bei der Jaegerschen Wollkleidung 
einfach um möglichste „Wannhaltung" des 
Körpers, vollständig falsch ist. Ein weiterer 
beweis hierfür ist auch: Jaeger hat in Kon- 
sequenz der Ergebnisse seiner Arbeiten und 
Untersuchungen als gesundheitlich idealste Be- 
kleidung eine einzige Bekleidungsschicht 
vom Hals' bis zu den Zehen vorgeschwebt, 
mit einer vom Hals über Brust und Unterleib 
sich erstreckenden Stoffverdopplung - ähn- 
lich der Verdichtung der Haar- und Feder- 
kleides an Brust und Bauch bei den Land- 
säugetieren und Vögeln, Ein Kleidungsstück 
aus Wolltrikotgewebe, im Sommer von dün- 
nerer, im Winter von dickerer Qualität, durch 
das von aussen Licht, Luft und Sonne die 
Haut umspielen, und von innen Selbstgifte 
und überflüssiges Gewebswasser flott entwei- 
chen können: Strumpfhose und Gürteljoppe! 
War dieses Ideal, wie die meisten Ideale, 
auch praktisch nicht durchführbar, Grundprin- 
zipien des Jaegerschen Systems bleiben, und 
von ihnen gilt: „Macht's nach, aber macht's 
genau nach!" 

Die weifen leèrèn Räume 
Von Coä'n Ross. 

kaiint, dass hinter diesen strahlend erleuchte- 
ten Fenstern keine Menschen leben oder ar- 
beiten, wenigstens hinter vielen nicht. Ein 
grosser Teil der himmelstürmenden Bauten 
steht leer, ist unvermietbar. Aber ihre Besit- 
zer wollen das nicht wahrhaben, und so las- 
sen sie die l.ami)en in den gähnend leeren 
Räumen brennen. 

Der grösste und eiiurnckvollste New 
Yorker Wolkenkratzer steht von seinem U). 
Stockwerk an leer, bis zum 85. hinauf. Aber 
niemand soll das wissen, und so zahlt man 
lieber unnötig den Strom und erhellt die un- 
vermieteten Stockwerke mit 60-Wattlanipen. 
Von draussen sieht das wunderbar aus, und 
der I reinde denkt: ,,Welch herrlicher Bau! 
Welch reiches Land! Was für emsige Men- 
schen!" — 

Wenn ich iin Auto oder mit der Bahn 
durch die Staaten fuhr, diircli die endlosen 
leeren Weiten von Texas oder Montana, niusste 
icli oft denken, ob nicht das Empire State 
Building mit seinen erleuchteten unvermieteten 
Räumen symboliscli für ganz Amerika ist. 
Auch Amerika ist leer, es hatte noch un- 
endlich viel Platz, für ungezählte Millionen. 
Aber niemand soll das wissen, und so er- 
leuchtet man die Fassade und sucht den Ein- 
druck zu erwecken, als ob das Land voll 
wäre. — — — , 

Freilich, mit der Beleuchtung der 46 leer- 
stehenden Stockwerke des Empire State Buil- 
ding allein ist es nicht getan. Sie müssen 
auch bewacht werden. Und so tappen denn 
Nacht für Nacht die Beamten der Wach- und 
Schliessgesellschaft die 46 Stockwerke hinauf 
und hinab, durch die hallenden, leeren Räume. 
Wenn draussen der Sturm heult, dann flattert 
wohl ein Habicht oder eine Taube schutzsu- 
chend gegen die erhellten Fenster und schlägt 
sich zu Tode. Sonst ereignet sich nichts. Die 
Wachmänner wandern diirch die unbenützteii 
Zimmerfluchten und stecken die Kontrolluh- 
ren. Sie sind eigentlich überflüssig; denn 
die Menscheninassen, die da unten im Dun- 
keln in der Bowery, an der Eastside, in 
Bronx oder Brooklyn in drangvoll fürchter- 
licher Enge leben oder obdachlos auf dem 
Pflaster oder den Bänken von Central Park 
liegen, lassen sich durch die erleuchtete Fas- 
sade noch immer täuschen. Sie sind sich noch 
nicht bewusst geworden, dass da oben in dem 
herrlich erleuchteten Märchenturm ganze 46 
Stockwerke leerstehen! 46 Stockwerke mit un- 
gezählten Räumen in herrlich kühler, dunst- 
freicr Luft mit einem /auberhaften Blick über 
Fliiss, Hafen und Bucht bis in die Unendlich- 
keit des Ozeans. Sie sind sich dessen noch 
nicht bewusst, die Menschen da unten, oder 
sie fürchten ganz einfach die Wächter, die 
neben ihren Steckschlüsseln auch Pistolen 
tragen. 

Und wenn ich durch die ineiischenvollen 
Hinterzimmer dieser Erde fahre, in Japan, in 
China, auf Java, in Europa, so iniiss ich 
wieder an das Empire State Building denken 
und frage mich: Wie lange noch ? Wie lange 
noch werden die Völker ohne Raum das so 
ruhig hinnehmen, dass die andern den Raum 
haben und ihn nicht einmal nützen! 

Weitsichtige Statsmänner sollten sich be- 
wusst sein, dass dieser Zustand nicht für im- 
mer andauern kann. Allein es sieht fast so 
aus, als sei Präsident Roosevelt der einzige, 
der die sich anbahnende zweite Völkerwan- 
derung rechtzeitig erkennt und sich wie sein 
Land auf sie vorzubereiten sucht. Auch im 
Empire State Building kommt es ja trotz 
aller Wächter ab und zu vor, dass sich eine 
abenteuerlustige Bande junger Burschen ein- 
schleicht, die nächtlicherweile auf die Aus- 
sichtsplattform vordringen will, oder auch 
ein vereinzelter Obdachloser. Noch sind die 
Gangsterbanden nicht auf den Gedanken ge- 
kommen, wie sich die leeren Türme nützen 
Hessen, noch wagen die Massen der Obdach- 
und Arbeitslosen nicht, auch nur daran zu 
denken, die imbeiiützten Räume für sich an- 
zufordern. 

Allein Fiäume, die man auf die Dauer (.[och 
nicht halten und sichern kann, sollte mau 
rechtzeitig abstossen. Roosevelt stösst ab. Der 
amerikanische Imperialismus macht eine rück- 
läufige Bewegung durch. Von Haiti wie Ni- 
karagua sind die amerikanischen Besatzungs- 
truppen zurückgezogen. Auf das Einspruclis- 

. recht in Cuba wie Panama hat Washington 
verzichtet. Die Philippinos fordern volle Un- 
abhängigkeit? - () bitte! Man gibt sie ihnen 
mit einer Bereitwilligkeit, dass die I-ordercr 
der "Freiheit sich ihrer nicht recht freuen 
können und das dunune Gefühl in ihnen 
aufsteigt, dio Amerikaner seien froh, sie Ins 
zu sein. 

Jetzt ist Portoricn dran. Die Portoricaner 
wollen frei sein? Wieder wird der Wunsch 
erfüllt, kaum dass er ausgesprochen. Gleich- 
zeitig freilich bedeutet diese Freiheit ein Auf- 
geschlossensein von dem reichen Tisch der 
USA. Und wenn auch viele um ihn herum- 

stehen und hungern, so fällt immerhin doch 
noch so viel von ihm ab, um so armen Völ- 
kern wie den Schwarzen von Portorico oder 
den Blassgelben auf den Philippinen selbst 
die Brocken wünschenswert erscheinen zu 
lassen. 

Imperialisten der alten Schule mögen in 
iliesen Aufgaben der amerikanischen Aussen- 
posten ein Vorzeichen der Schwäche sehen, 
ich glaube, sie sind vielmehr ein Zeichen klu- 
ger Voraussicht. Roosevelt sieht Stürme kom- 
men, innen- und aussenpolitisch, so zieht er 
rechtzeitig die Segel ein. L'nd Amerikas' Prä- 
sident verzichtet ja nicht nur; auf der an- 
dern Seite baut er seine Stellungen aus. Por- 
torico mag ruhig eine selbständige Negerre- 
publik werden wie Haiti. Deshalb kann sie 
ebensowenig wie jene einen Schritt gegen den 
Willen Washingtons tun. Im Gegenteil! Man 
kann stärkere Druckmittel anvvenden, wenn 
die Portoricaner keine Rechte als amerikanische 
Staatsbürger haben. Für die panamerikanischen 
Pläne der USA. ist die Aufgabe Port'jricos 
jedenfalls eine gute Geste. Und diese Pläne 
reichen weit. Es ist kein Zufall, dass Roose- 
velt iin gleichen Jahr, in dem die panameri- 
kanische Konferenz in Buenos Aires tagen soli, 
seinen Besuch in Ottawa angesagt hat, den 
ersten eines amerikanischen Präsidenten in 
Kanada! Und es ist gleichfalls kein Zufall, 
dass gleichzeitig im amerikanischen Abgeord- 
netenhaus der Antrag auf Einverleibung des 
grossen britischen Dominions in die amerika- 
nische Union eingebracht wurde. .Mierdings 
war das ein Regiefehler, für den freilich Roo- 
sevelt nichts kann, und er steht vielleicht im 
Zusammenhang damit, dass gleichzeitig der 
Besuch des Präsidenten vertagt wurde, wäh- 
rend King Edward den seinen ansagte. 

Richtet man den Blick auf Gesami-Amcrika 
und seine Möglichkeiten, auch, nur auf c'as 
vom Pol bis Panama, so bedeutet daneben 
Asien wenig. Freilich der chinesische Markt 
ist eine schöne Sache, aber was ist heute 
schon gross mit ihm anzufangen? Die Auf- 
rechterhaltung der Offenen Tür in China ist 
einer der Fundamentalsätze der amerikani- 
schen Aussenpolitik. Aber gibt es eigentlich 
überhaupt noch eine chinesische Republik? 
fragt sich mancher amerikanische ExjKirteur. 

Räume, die man doch nicht halten kann, 
sollte man rechtzeitig abstossen. Die philip- 
pinische Inselgruppe ist ein solcher Raum. 
Nicht der Philippinos wegen! Die streben 
heute, wo ihnen die Unabhängigkeit gewährt 
ist, bereits wieder zu Amerika zurück, we- 
nigstens gibt es schon eine Bewegung, die 
nach Ablauf der Zehnjahresfrist ein ameri- 
kanisches Protektorat anstrebt. Die Philip- 
piner können ihre leeren Stockwerke weder 
selbst füllen noch sichern. Ein solches leeres 
Stockwerk ist die Insel Mindanao, die süd- 
lichste und gleichzeitig die reichste des Ar- 
chipels. Fährt man an ihren dichtbewalde- 
ten Ufern entlang, so erscheint sie Urwald 
und Wildnis, Tatsächlich ist sie das auch zu 
einein grossen Teil. Für weite Teile gilt noch 
das geheimnisvolle Wort ,,Unerforscht." Wilde 
Stämme leben hier, die heute wieder an- 
griffslustiger werden. wo die Amerikaner 
sich zurückziehen. 

Aber es rückcn bereits andere wieder ein, 
die für Ordnung sorgen — die Japaner. Oh, 
nicht mit Schiffen und Soldaten! Nein, nur 
als Händler und Pflanzer. Aber hinter diesen 
stehen grosse Gesellschaften mit unbeschränk- 
ten Mitteln, die auch so etwas wie ihre eigene 
Polizei haben. Wirtschaftlich haben die Ja- 
paner Mindanao bereits in der Hand. Sie 
kontrollieren " die Holzindustrie zu hundert 
Prozent, den Hanfanbau zu 80 vH. Die Ein- 
fuhr kommt zu 80 Prozent aus Japan. Von 
den Davao, den Haupthafen, anlaufenden 
Schiffen waren im letzten Jahr 89 Japaner, 
nur vier Amerikaner! Von den Motorfischer- 
booten über drei Tonnen gehören 87 Japa- 
nern, 17 Philippinern und zwei Amerikanern! 
In der Provinz Davao leben bereits 15.000 
Japaner. Es werden ihrer täglich mehr. Die 
Fahrt hierher auf den japanischen Damp- 
fern ist so lächerlich billig! 

Diese Zahlen lassen sich beliebig ver- 
mehren. Noch leuchten die amerikanischen 
Lampen in den unvermieteten Zimmern der 
Philippinen, aber die Wächter sind dabei, 
die Kontrolluhren zum letzten Mal zu ste- 
chen. Einer der leeren Räume der Erde fin- 
det in aller Stille einen neuen Mieter. Aber 
was ist mit den übrigen? Den unbesetzten 
und ungesicherten Inseln des holländischen 
Kolonialreiches? Dem Australien unterstehen^ 
den Südsee-Archipel um Neuguinea? Dem 
ganzen riesigen britischen Imperium? 

Wir blicken auf Abessinien, wir blicken auf 
Europa. Während sich hier die weissen Staa- 
ten gespannt und misstraiiisch gegenüberste- 
hen, bereiten sich im fernen Osten und Süd- 
osten, wie auf der andern Hälfte der Erd- 
kugel die grössten Entscheidungen vor, kommt 
die zweite Völkerwanderung ins Rollen! 

Wer eine Liste der sieben Weltwunder un- 
serer Zeit aufstellen wollte, dürfte das nächt- 
liche New York nicht vergessen. Von welcher 
Seite- man Sich ihm auch nähern mag, vom 
Meer, vom Fluss, vom Land aus, allüberall 
erscheint das flammende Lichtwunder wie ein 
Wirklichkeit gewordenes Märchen.' Die 70 
bis 80 Stockwerk hohen Türme sind von 

oben bis unten erhellt. Die verwirrende Fülle 
der über- und nebeneinander gereihten Fen- 
ster gleicht leuchtendem Perlenschnüren, die 
um den Nacken der neuen Welt hängen. 

Freilich, wer New York kennt, weiss, dap 
diese Lichterflut zu einem grossen Teil Schein 
und Fassade ist, wie so vieles in diesem 
Lande. Wer hier lebt, dem ist nicht unbe- 
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Brückenbau 

Von Heinrich Lersch. 

Vor \venip;en Wochen starb der be- 
kannte Arbeiterclichter Heinrich Lersch, 
dessen schöpferische Gestaltungskraft im 
neuen Deutschland unvergessen bleiben 
wird. 
Ich war grade dreisstg Jahre geworden, 

erster Monteur, jung verheiratet, wohnte i|;i 
Kätingen, vvar aber viel auf Montage im 
Ausland. Ich kam von Finnland, als der £rste 
l:isentransport an die Brücke ging. Grad, 
dass die Pfeiler standen, da fingen wir schon 
von rechts und links an, die beiden Seitenbo- 
gcn vom Land zum Pfeiler zu legen. Der 
Märzsturm fegte uns Schnee und Wasser um 
die Ohren. Ich hatte Bremer Zimmerleute. 
Hamburger Kesselschmiede, Dortmunder Brük- 
kenbauer, Kerle wie die Teufel. Es musste 
fix gehn, drum hieben wir schon die Seiten 
fertig, während in der Fabrik noch das Mit- 
telstück gemacht wurde. Der Alittclbogen 
sollte eingeschwommen werden, also am Ufer 
auf mächtigen Kähnen aufgebaut, fix und 
fertig genietet; die Kähne waren mit Wasser 
gefüllt und lagen bis an den Rand im Wasser, 
grad, dass sie die Brücke schwimmend hiel- 
ten. Im Juni waren wir fast gleichzeitig fer- 
tig. Nun wurde für einen Tag die Durch- 
fahrt gesperrt. Die Schlepper standen unter 
Dampf. Der Oberingenieur fuhr auf einem 
Motorboot dreimal rund um die Kähne, über- 
zeugte sich immer wieder, ob auch alle seine 
Befehle ausgeführt waren, dann erst kam der 
grosse Signalpfiff. 

Es war das erstemal, dass wir in Deutsch- 
land dieses Emschwimmen machten, in Däne- 
mark und Schweden war es uns geglückt. 
Unendlich langsam zogen die Sclilepper an, 
man merkte es kaum, wie sie vom Land los- 
kamen; als sie mit der Strömung abwärts zu 
treiben schienen, gaben sie Volldampf; lang- 
sam gegen den Strom scinvanun der kolossale 
Bau, langsam schob er sich vor, bis er genau 
vor den Seitenteilen stand. Nun wurden die 
Pumpen angesetzt. Das Wasser wirkte wie 
Ballast. So, wie es .lusgeworfen wurde, stie- 
gen die Prahme una hoben zugleicli die 
Brücke mit ui die Höhe. 

Die Pumpen liefen; die Kollegen auf aeu 
Schiffen starrten zur Brücke hinauf, die Brük- 
kenbauer sahen hinunter. Als die Oberkante 
der steigenden Mitte, an die Unterteile der 
Seitenkanten anstiess, da erzitterte für einen 
Augenblick das ganze Eisengelände; da die 
Gleitplatten gut mit schwarzer Seife und 
dickem Oel beschmiert waren, genügte ein 
gewaltiger Hebeldruck von zehn Mann am 
Knippbaum, und die ungeheure Last der vie- 
len tausenti Tonnen glitt in die vorgeschrie- 
bene Bahn, aufwärts, langsam steigend. 

Ich war oben auf den Brückenbogen kom- 
mandiert, sass auf der höchsten Spitze, fünf- 

zehn, zwanzig Meter über dem Wasser. Ich 
hatte nach rechts zu sehen und nach links, 
nach vorn und hinten, auf die Träger, auf 
die Leute, auf die Schiffe und die Taue. Die 
Augen überall — hatte ich doch die meiste 
Arbeit mit den Schleppern, die ungleichmässig 
zogen. Ich gab die Signalpfiffe, die Schlep- 
per tuteten Antwort; das Schwanken musste 
aufhören — oder — es lag nicht an den 
Schleppern, es lag an dem verdammten 
Sturm: eine hundert Meter lange Brücke, 
zwanzig Meter breit, und ich schlug mich 
mit ein paar Zoll herum, lächerliche Kleinig- 
keiten. 

Eine Viertelstunde noch, dann würde die 
Brücke auf gleicher Höhe stehen, dann konn- 
ten die Hilfsträger untergeschoben werden, 
die Schrauben ms Loch gesteckt, dann mochte 
kommen, was wollte, Erdbeben und Weltun- 
tergaug, — die Brücke, sie würde stehen. 

Oder — sie stürzte, riss alle Mann, auf 
den Kähnen und Trägern, mit hinunter in den 
Strom. Da war keine Rettung und kein Hal- 
ten, — was nicht erschlagen wurde, das er- 
soft, Alaun und Meister, Techniker und In- 
genieur, rettungslos war Werk und Mensch 
miteinander verbunden. Das Schicksal der 
Brücke war auch unser Schicksal. 

Noch eine Viertelstunde, noch zehn Minu- 
ten! 

Ich sass auf dem höchsten Bogen der 
Brücke, hing, spähend wie ein Raubvogel, mit 
gerecktem Hals, pfiff wie ein Adler, so ge- 
wöhnt des Sturmes, dass ich ihn gar nicht 
spürte. 

Mensch, in solchen Minuten bist du nicht 
für deine Gedanken verantwortlich, in sol- 
chen A-linuten bist du von einem unbekannten 
Geist gepackt. Wie in einer Fieberphantasie 
sah ich auf einmal hinter dieser Brücke un- 
sere Dortmunder Fabrik, sah ich die grosse 
Montagehalle, wo die hundert Helfer schleif- 
ten, fuhren, schraubten, bohrten, nieteten. 
Sah die Ingenieure rumlaufen, die Techniker, 
sah hoch am Dach die Kräne fahren 
und mit einem Hieb alle die Hände voraus 
und schreien: „Da, die Brücke!" 

Sie zeigen mit den Fingern auf uns, reisseii 
Maul un^t Augen auf: ,,Dic Brücke!" Der 
Ernst Weilhach sagt: „Donner.schlag, heut 
fahren sie ja die Stücke zusammen, ob es 
klappen wird? Es muss doch klappen, nie- 
mand hat gemurkst, niemand was versaut!" 

Bums, lange hatte sich der Träger ge- 
klemmt, jetzt macht er wieder einen Hups 
nach oben — ich spanne wieder auf die 
Pumpen, auf die Kollegen, auf die Löcher, 
unerträglich langsam geht das. Warten, war- 
ten, warten. 

Da sehe ich aber Hunderte von schwarzen 
F'äusten um mich, das sind die Fäuste un- 
serer Kameraden, sie helfen, sie schieben, sie 
drücken — da, auch die Hände meiner Frau, 
viele Frauenhände, als wären es die Hände 
der Frauen und Mütter unserer Kollegen. Der 
Wind saust, der Dreck fliegt, ich muss die 

Augen ziikneifcn. Gleich spüre ich wieder die 
unsichtbaren Helfer, alle kämpfen sie mit 
gegen den Wind: die Kameradschaft der 
Kollegen, das Bcwusstsein der Techniker, der 
Wille der Ingenieure. Nocli zehn Minuten, 
noch fünt Minuten. 

Kein Mensch weiss, was solche Alinuten 
sind! Nichts wären sie, wenn cier Wind nicht 
gekommen wäre! Jeder verfluchte in Wut, 
verstöhnte in Angst, verwünschte in Not 
den Wind. 

Warten, warten hier oben auf dem Trä- 
ger, warten Minute um Minute. Ich musste 
tun, als fühle ich den Wind nicht. Ich sah 
diese Brücke wie ein Schlachtfeld, auf dem 
gesiegt oder gestorben wurde. Hier bewährt 
sich das Werk oder ward zum Gespött: hier 
entschied nicht mehr Kunst und Können 
derer, die hier an der Arbeit waren. Der 
Sieg war schon vorher entschieden, in den 
Ingenieurbüros, in den Direktorzimmern, in 
der Fabrik sçlbst. Wenn das Material Prima 
war, bei der F?crechnung nicht an Mehrgewinn 
und Profit gedacht, in der Konstruktion nicht 
spekuliert, — hier an Organisation und Leu- 
ten nicht geknausert, wenn alles, alles Qua- 
lität war, dann konnte auch der Wind nichts 
maciien; dann war die Schlacht gewonnen. 
Ich sass da, wie ein General, jetzt der Ge- 
neral in der Arbeitsschlacht, aber auch ich 
konnte nichts mehr ändern, ich konnte nur 
mein Leben, eingesetzt in das W,crk, auch 
mit dem Leben aer andern verbinden und mit 
den Hunderten siegen oder untergehen. Ich 
fühlte in diesem Augenblick die wunderbare 
Einheit der Arbeit, die Harmonie aller schaf- 
fenden Kräfte. Es war mir, als sässe ich gar 
nicht hier oben auf dem eisernen Träger, es 
war mir, als schwebe ich, getragen von der 
Verantwortung und von dem Vertrauen. Ge- 
hoben von den Strömen der Kraft stand ich 
wie ant dem Rücken eines Erzengels und 
geisterleicht schwebte ich über dem Wasser. 
Magnetisch gehoben, mit hundert und aber- 
hundert Augen begabt, sah ich alles, was zu 
sehen nötig war. Als flögen die Verbindun- 
gen, gelöst aus Stahl und Eisen, für einen 
Augenblick zu mir hinauf und fragten mich: 
„Meister, bin ich so gut?" 

"Und ich streichelte das Eisen mit Kenner- 
blicken und sagte: ,,Ja! du gutes Stück, geh 
wieder au deinen Ort!" 

Warten, warten im kreischenden Kr.nchen, 
Stossen, Heben. Indessen war das östliche 
Zwischenstück an einem Ende hochgekommen; 
es gab furchtbare Stösse, wenn ein Träger 
klemmte. Schläge, die die ganze Brücke er- 
schütterten, wenn der steigende Druck mit 
einem Ruck das Ganze höher stiess. Noch 
ein paar Sekunden, dann würden die Winden 
oben anziehen und die paar Zoll herüberho- 
ien, die noch an der Senkrechte fehlten. 

Warten, Minuten, Sekunden! 
Da! Krachen! Brechen! Die Brücke wurde 

von einem Stoss erschüttert. Pfiffe von un- 
ten durch die heulenden Windwirbel, leise 
knirschendes Poltern, das zum donnernden 
Tosen anwuchs. Ein zweiter Stoss nun, dann 
Ruhe . . . eine Sekunde, zwei, — dann noch 
ein fürchterlicher Schlag: nun musste sie 
aufsitzen. Ueber mir klangen die Stahltrossen, 
heulten wie geschlagen auf, die Kranwiiiden 
zogen an. Sie schafften es; Zoll um Zoll zo- 

gen sie die Mitte herüber, ins Senkrechte, dass 
Loch auf Loch stand, da — die Brücke — 
wahrhaftig sie tat einen Sprung, sie hopste 
hoch, fiel und sass mit einem gewaltigen 
Schlag. — 

Eine Sekunde, zwei, drei, vier! Saust sie 
jetzt nicht noch ab? Entweder, oder! fünf, 
sechs, sieben — ich hielt mit Zählen ein, 
zählte weiter, — zwanzig Sekunden, dreis- 
sig! 

Ich sah unter mir die Kolonne hantieren, 
abgelaufene Rollen, Taue, Balken polterten 
ab, ich sah die Holzkreuzlager auf dem Was- 
ser treiben, die Schlepper vorahdampfen: Die 
Brücke steht! 

Tjalk ,Hoffniing' in Seenot 

Von Kar! Engelkcs. 

Als die Tjalk „Hoffnung" am Mittag aus- 
lief, schwerbeladen mit roten Ziegelsteinen für 
einen Norderneyer Bauherrn, war das Wet- 
ter noch ganz gut. Es wehte zwar noch hart 
aus Nordwest, aber der schwere Sturm, der 
m der letzten Nacht noch mit Windstärke 11 
über das Wattenmeer gefegt war, war doch 
so weit abgeflaut, dass ein gutes Schiff \vie 
die „Hoffnung" die Reise von Emden nach 
Norderney wagen konnte. Die Zeiten waren 
zudem nicht danach, dass man allzu ängstlich 
auf gut Wetter warten konnte, wenn die Mög- 
lichkeit zu einer lohnenden Reise bestand. — 

Nun ist das Wetter doch wieder schlech- 
ter geworden, das Wetterglas fällt rapide 
und der Wind wird immer unbeständiger. 
Zeitweise flaut er ganz ab, aber dann kommt 
er plötzlich mit einer wuchtenden Regenbö 
wieder und knallt in das schwarzbraune Gross- 
segel, dass sich die Schoten und Leinen bis 
zum Zerreissen spannen. Die See wird immer 
schwerer, je weiter man auf die Ems hinaus- 
kommt. Die Tjalk, die tiefgeladen hat, liegt 
noch verhältnismässig ruhig, wenn aiicii 
manche See schäumend über sie weggischtet. 
Stur und dickköpfig kämpft sie sich mit brei- 
tem Bug gegen den Fhitenstrom und schüt- 
telt jeden überkommenden Brecher ab. Die 
,,Hoffnung" hat schon bösere Fahrten über- 
standen; wenn es nicht schlimmer wird, darf 
der Schiffer sich auch heute wieder auf ihre 
sturmerprobte Tüchtigkeit verlassen. 

Doch es wird schlimmer... es wird eine 
der schwersten Fahrten, die die ,,Hoffnung" 
je in ihrem 45jährigen Dasein für die Eibo 
Eilts' — Vater und Sohn — gemacht hat. 

Unter den drei Menschen an Bord ist es 
still geworden. Es ist keine Zeit mehr zum 
Ueberlegen, ob man dies oder jenes tun oder 
lassen soll. Jetzt muss jeder seine Pflicht 
tun, das aber bedarf nicht vieler Worte. Wo- 
zu soll der junge Schiffer seinem alten 
Bestmann Anweisungen geben, der jeden 
Grift aus jahrzehntelanger Erfahrung tut und 
der genau weiss, worum es jetzt geht: ums 
Leben. 

Seinetwegen . . . denkt zwar der alte Se- 
bastian, na ja, was soll er iiocli auf der 
Welt. Geld und Gut sind futsch, die l'rau 
ist schon lange unter der Erde und die Kiii- 



10 5rcitag, bcn 2^. 19^6 Bculf^í ítíotgen 

GRIPPE 

Sie brauchen ei- 
ner Grippe wegen 

nicht das Bett zu 
hüten. Nehmen Sie 

INSTANTINA bei den 
ersten Anzeichen von 

Schüttelfrost, Schnupfen, 
Unwohlsein usw. Dieses 

neue Bayer-Präparat wirkt 
sofort und ist gut verträglich. 

>tnstantina 

Ällesles deutsches Famlllenlc kal 

ÄoFranciscano 

Bürgerliche Küche - Gutgepflegte Getränke 
Rua Libero Badíró 26 - Telefon: 2-4281 

São Paulo 

Gegen Husten und Heiserkeit 
empfehlen 
bekannten 

die 

:otv Schachtel 2$500 

2)ciit((|c§írííjftpoíjefc 
Rua Sáo Bento 23^ Tel. 2-1639 

S(llt{l(|( Silk 
íHtta Soão (Snctawo 35/31 

9Im ©üitnaöenb, ben 25. ^uli, 20 U^r, finbet 
bic bieSjä^rige 

1balb]abresv>ei'eammlunô 
ftatt. 
íÍQijcêürbuuiig: ®efc^âftêberic^te, @r= 
fa^iüa^íen, anfc^Iie^enb Vortrag über bie 
Sebeutung bcc beutfilen ©c^ule im Slitêíoube 
unb gitmuörfü^rungett Domlíuíturfilmbienfí. 

Slíle ©Itein unb grcunbe ber ©c^ule finb frbi. eittgelaben. 

C O n f e i í €à r i £k A.lle]llâ 

moderne Bäckerei i «- Ktícben aller Art^ tSgl. fr* 
Praça Ptincesa Isabel 2 i Schwars- und Kommisbrot» 

-r- . / ^ I sowie westfäU Pumpernickel Telefon: o-502o I usw* 

Wiltielm Beurscligens 

Pai*asitai*e 
HauCaffektíonen 
insbesondere das lästige 

Hautjuckeis 

Verei nsabzeichen 
in Gold — Silber — Metall 

Claus & Willicl\ Llda. 
Rua Formosa 46-A - São Paulo. 

Versicherungen 

Caixa post. 
94 G. Opitz 

T elefon 
2-6453 

ßiitgcleniic 

8(|ia(|tet!ci 
in ^aroQuá (©ta. Sntljarina) 
ift franföeit§£)QlBer gu t)er= 
taufen. Söiobern eingeric^t. 
öetrieB mit elettr, ííüf)Ian= 
läge, gefte .ffunbfi^Qft. Qu 
etfcagcn in ber ©c^viftleitung 
biefeâ SSIatteê unter „®ute 
©elegenijeit". 

]■ H. Weiss Nachl, (C.Hahmann) 
@ão ^aulo 

íPatque 9tnljangabaíiu 28 
Seforgung oon S3ü^ern 
unb jeber 
9Irt in fürge[ter grift. 
Stets ©ingänge u. SIleut)eiten 
SBefteá SBudjIagcr am 5piafee. 

Pensioii Hamiiyrgo 

íRio lie Smieiri) 
Seutfc^e Siüc^e 

Slngene^mfter Stufent^alt 
oud) in ber feigen 
nua Canb. Aendee 84 

Selefon: 25=3898 

Das Ibauö IRua Htbenas 17, 3aiòim 

JÊuropa, ist für einige flDonate möb* 

liert 3U vermieten. Zu seben von 

4-7 ^br táôlicb. 

der verheiratet und versorgt. Nein, seinetwe- 
gen braucht er sich nicht mehr ums Letzte zu 
quälen. Aber da ist die junge Frau dds 
Schiffers, war Kea nicht immer gut zu ihm, 
hat sie ihn, den alten grilligen Kerl, nicht 
treu und brav besorgt — fast wie eine Toch- 
ter? Und dann das Kind, worauf er sich so 
gefreut hat all die letzten Monate hindurch. 
Her Alte flucht ingrunmig in den Sturm hin- 
ein, so'n Aaswetter, so'n blödsinniger, un- 
christlicher Sturm, so ein Schietkram, dass 
man ausgelaufen ist. statt lieber im F£nidcr 
Hafen liegen zu bleiben. Aber das hilft nun 
alles nicht, man muss es überstehen oder . . . 

,,Anker dall" Erschrocken hört Sebastian 
den Ruf des Schiffers, er stolpert zur Winsch, 
und gleich darauf saust rasselnd der Anker 
nieder. Und nun ein Knattern, Klatschen und 
Flattern, als sei die Hölle los. Eine schwere 
Bö hat das Segel zerschlagen, es ist mit einem 
Schlage von oben bis unten zerrissen. Im Nu 
zerfetzt es vollkommen unter den heulenden 
Stessen des zum Orkan gewordenen Sturmes. 

Mit verbissenem Gesicht steht Eibo Eilts 
am Ruder und starrt den braunen Fetzen sei- 
nes Segels nach. Mechanisch hält er noch im- 
mer den dicken Knauf des Ruderholzes in 
der Faust, obwohl die Tjalk jetzt unbeholfen 
vor Anker liegt und nun, da sie nicht mehr 
imter dem steten Druck des Segels steht, er- 
barmungswürdig in der groben See stampft 
und schlingert. Der Schiffer lässt das Ruder 
erst los, als Kea mit einem Gesicht, das 
weisser ist als der Gischt der Wellen, aus 
der Kajüte taumelt. Aus ihren hellen Augen 
blickt die nackte Todesangst, wie sie nun ver- 
sucht, zu ihrem Manne zu kommen. Da sie 
die Hände schirmend über ihren gesegneten 
Leib hält, droht sie jeden Augenblick auf 
dem nassglatten Deck auszugleiten. Mit einem 
Satz ist Eibo bei ihr und stützt die zitternde 
Frau, so gut er es bei dem schweren Stamp- 
fen und Schlingern des Schiffes vermag. 

„Kea, wat is di?" stammelt er erschrocken. 
Als sie in seinen Augen die verzweifelte 

Not und Sorge um sie liest, bringt sie fast 
ein kleines Lächeln zmvege. „T'is Si) wiete 
- " sagt sie dann, gleichsam um Fntschiil ii- 
gung für die ihr selbst undurchführbir schei- 
neiide Bitte fteilend; ,.Eibo. bring uii an Land, 
mien schwöre .Stüim kununt!" 

Mit einem verzweifelten Blick sieht tler 
Schiffer um sich auf die schäumende See. 
Wi sünd dichter an den Hinnuel as an Land, 
denkt er bei sich. Er redet Kea gut zu und 
bringt sie wieder in die Kajüte, wo sie mit 
einem ins Herz schneidenden Wehlaut auf 
die Bank sinkt. 

Währenddem steht der alte Sebastian an 
der Reeling und starrt auf die Ankcrkette, 
die bis znni Zerreissen gespannt ist. ..Wenn 
se breckt, is 't ut mit uns", sagt er zu dem 
an Deck zurückgekehrten Schiffer, und er 
weist vielsagend auf die unferne Sandplatte, 
auf der eine haushohe Brandung steht. 

„Keas schwöre Stünn steiht bevor," stöhnt 
der Schiffer und blickt seinen alten Bestmann 
verzweifelt an. 

„Man mutt Gott helpen, wenn he Hülp 
brängen sali!" sagte der Alte schlicht. Er 

schleppt ein altes Segel herbei und versucht; 
es als Notscgel hochzubringen. 

(Obwohl sie mit vereinten Kräften unzählige 
Versuche machen, gelingt es ihnen nicht, das 
Schiff wiedei' in Fahrt zu bringen und damit 
manövrierfähig zu machen. Ehe sie überhaupt 
ilen Anker hochbekomnien, hat cier harte 
Nordwest auch das morsche Notsegel mitge- 
nommen. Da setzt Sebastian, ohne noch den 
liefc'hl des Schiffers abzuwarten, liie Not- 
flagge. 

Bei solchem Sturm und solch schwerer See 
liat noch niemals eine Ankeikettc gehalten, 
das wissen die beiden Männer mir .illzugut, 
Konunen sie dem Riff schon inuner näher, 
(iiier ist es nur die schnell liereinbrechende 
Dämmerung, die die Entfernungen verwischt 
tuid den (iisclit der nalien Bran.linig immer 
bedrohlicher heranrücken lässt. 

Da die inuner heftiger werdenden Regen- 
untl Sturmböen das letzte l.icht des Tages 
jetzt vollends zugedeckt haben, ist Sebasti.-ui 
mit einer Laterne und dem langen Nebelhorn 
in die Mastwanten geklettert, um von hier aus 
Notsignale zu geben. Der Alte hat sich oben 
festgebunden und schwenkt nnermüdlich das 
Licht; in regelmässigen Abständen dr.ihnt des 
Nebelhornes Ion wie ein dumpf klagender 
Notruf in den heulenden Sturm; Schipp in 
Not! — Helpt uns! 

Lächeln, um Eibo zu zeigen, dass sie noch 
nicht ganz verzagt. Wenn er aber wieder 
draussen ist, dann stammeln ihre blassen Lip- 
pen ein enilloses Gebet: Gott — Vader in 
Himmel, stah uns bi — laat mien Kindje noch 
neet to Welt kamen —! Christ Kyrie! Kam to 
uns up de See! — 

* 
„Man mutt Gott to Hülp kamen, «enii he 

helpen sali", brüllt der alte Sebastian wütend 
•durch den Sturm, als der Schiffer ihm zu- 
ruft, die Notsignale könne er sich sparen, sie 
würden ja docli nicht bemerkt. Und wie zu 
Protest tutet der Alte ins Nebeliiorn, dass 
ihm schier die Adern platzen wollen. 

Gegen zehn Uhr sichtet Sebastian au Back- 
bord plötzlich ein Lichtpünktchen. Wie ein 
Irrlicht tanzt es durch die dunkle Sturmnacht, 
manchmal ist es ganz deutlich auszumachen 
und dann wieder verschwindet es zeitweise 
völlig. Sebastian beobachtet es mm schon eine 
Viertelstunde. Nein, er täuscht sich ni:ht, 
was vorhin noch ein tanzendes Irrlicht war, 
eben noch ein ungewisser Lichtschein, wird 
jetzt unzweifelhaft zu den Positionslateriien 
eines Schiffes, das gleichen Kurs hat wie die 
,,Hoffnung." 

„Backbord Schipp in Sicht!" Der heisere 
Ruf Sebastians ist erfüllt von einem unbän- 
digen Triumph. Der Alte tutet in das Horn 
wie ein Bese.ssener. Und jetzt — hört! — 
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In der Kajüte sitzt Kea mit F.-ihlem Gesicht 
aiil der Bank liinteV dem Klapptisch. Sie hat 
die Hände gegen die Tischkante gestemmt, 
damit dem Kinde unter ilireni Her/cii bei 
dem furchtbaren Schlingern des Schiffes kein 
Leid geschieht. Es ist ein Höllenlärm rings- 
um; krachend schmettern die Sturzseen gegen 
den Kajütenaiifbau, die Leinen und Taue 
knattern und knallen im sausenden Wind wie 
endloser Pcitschenschlag; alles, was nicht 
niet- und nagelfest ist, kollert und rollt in 
dem engen Raum, dass es fast nicht zu er- 
tragen ist. Uebcr allem aber das wilJe Teu- 
felslied der schweren Sturm- und Regenböen, 
die fast ununterbrochen über das Scliiff hin- 
wegrasen. 

So oft Eibo sich nur eine Minute freima- 
chen kann da draussen, kommt er in die Ka- 
jüte, und versucht, seinem Weibe mit zittern- 
den Händen Liebes zu erweisen. Für all die 
Not und Sorge um seine Kea, die ihn quält, 
findet, er keine Worte. 

Trotz ihrer eigenen Not spürt Kea das gut, 
manchmal zwingt sie sich zu einem mutigen 

jetzt antworten die da driibeu. Fibo ist mit 
einem Satz bei dem Kajüteingang. .,B:ickbord 
Schipp in Sicht!" ruft er Kea zu, kaum sei- 
ner Sinne mächtig. Dann ist er wieder 
draussen. 

Wenn nur die Ankcrkette noch eine kurze 
Zeit hält, das ist jetzt die grösste Sorge der 
beiden Männer, die mm ununterbrochen Sig- 
nale mit dem immer näher kommenden Schiffe 
wechseln. Lange kann es nicht mehr gut ge- 
hen, das wissen sie beide zu gut. Die schwer- 
beladene Tjalk wird allzu hart von den 
Sturzseen hin und her geworfen. Es besteht 
wenig Hoffnung, dass die Ankerkette das 
noch lange mitmacht. 

Inzwischen ist das fremde Schiff auf Ruf- 
weite herangekommen. Es stellt sich heraus, 
dass es ein Hochseekiitter ist. der unter Bor- 
kum gefischt hat und nun wegen des harten 
Wetters binnenläuft. Die Männer kennen sich 
gut, sie haben manchen Grog zusammen ge- 
trunken. 

Obgleich Klaas Noormann genug damit zu 
tun hat, dass er seinen Kutter nach Hause be- 

kommt, ist er sofort zur Hilfe bereit. Er ist 
immer noch viel besser daran als Eibo Eilts, 
kann sein sturmerprobter Hochseekutter doch 
viel mehr ab als '.lic alte, schwerfällige 
Tjalk; zudem ist sein schwerer Rohölmotor 
noch fein intakt und auch das .Sturmsegel 
liält noch. Für den Kutter allein genügt das 
aller Voraussicht nach, um heil binnen zn 
kommen; ob es aber für zwei Schiffe genügt, 
das ist durchaus nicht sicher, dabei können 
sie beide elendiglich ahsaiifen. 

Doch Klaas Noormann, der unter gewöhn- 
lichen Umständen nicht einen Schnaps für 
Eibo Eilts aii.sgeben würde (wie sollte er dazu 
auch wohl kommen), riskiert mit' einer Selbst- 
verständlichkeit ohnegleichen Schiff und Leben 
seiner Besatzung, um der Tjalk Hilfe zu brin- 
gen. Er weiss, der andere würde es nicht an- 
ders machen. Seenot ist zu fnrelitbar, als dass 
man Schiff und Besatzung diesem Schicksal 
überlassen könnte. 

Nein, es ist verflucht nicht einfach, die 
Tjalli ins Schlepptau zu bekommen. Die Lo- 
tungen ergeben,' dass sie schon allzu nah an 
der Sandplatte liegt und der Kutter wegen 
seines grösseren Tiefganges in grosse Gefahr 
gerät, zu stranden, wenn er sich zu nahe an 
die Tjalk heranwagt. 

Es dauert fast zwei Stunden, bis es ge- 
lingt, mittels einer Wurfleine eine Schlepp- 
trosse zur Tjalk herüberzuziehen. Und das 
war auch nur möglich, weil der Sturm in der 
letzten Stunde ein wenig abgeflaut ist und 
hin und wieder ein wenig Mondlicht durch 
die jagenden Wolken bricht, 

* 
Nun sie im Schlepp des Kutters liegen, 

kann Eibo sich wieder um seine Frau küm- 
mern. Er erschrickt über ihren Zustand. Hilf- 
los und unerfahren versucht er, ihr Mut zu- 
zusprechen. Kea zwingt sich zu einem Lä- 
cheln. Ja, sie will sehen, dass sie die paar 
Stunden, die es noch dauern wird, bis sie 
einen Hafen erreicht haben, noch übersteht. 

In ihre Augen ist ein stilles Leuchten ge- 
kommen; die Vorahnung eines knini fassba- 
ren Mutterglücks durchzieht ihr Herz und 
verdrängt daraus die dunkle Angst vier letz- 
ten Stunden. 

Nach drei Stunilen, die noch voller Kampf 
und Not für Schift iind Besatzung sind, lie- 
gen sie endlieh geborgen im Hafen. L;s ist 
gerade noch soviel Zeit, dass die Hebunme 
herbeigerufen werden kann. Als hilfsbereite 
Flände die umfangreiche Wehmutter an Bord 
hiewen, tönt aus der Kajüte schon cias quä- 
kende Stimmchen des Neugeborenen, das nun 
nicht mehr länger warten wollte. 

Währenddem die Hebamme nun Mutter und 
Kind versorgt, verlässt Eibo die Kajüte. Er 
tritt zu seinem alten Bestmann und stammelt 
mit heiserer Stimme; „T'is een Jung. Seba- 
stian! Is allens good gahn! " 

,,Sien ersten Störm hett he also good awer- 
stahn", lacht da der alte Sebastian glücklich 
und stolz, .,so'n lüttjen wackern Seemann!" 
Dann lässt er den Schiffer m seinem stillen 
Glück allein und beginnt, klar Deck zu ma- 
chen. 
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Die scliönsten 

GesGiiiclitGiien der Wociie 

Ueber z.wei kleine Fälle wollen wir be- 
richten — Beispiele für den Opfersinn deut- 
scher Arbeiter. Obwohl die Veranlassung zu 
ihrer nachahmenswerten Handlung grundver- 
schieden war, so haben diese beiden Fälle 
doch soviel Gemeinschaftliches, dass sie un- 
bedingt zusanunengefasst gehören. Gemein- 
sam ist auch den beiden deutschen Volksge- 
nossen, um die es sich hier handelt, dass sie 
sich gegen eine öffentliche Anerkennung ih- 
res Opfersinnes sträubten. 

* 
Da ist ui nillingen ein Mann, der schon 

sehr lange keine Arbeit mehr hat. Fast hat 
er die Hoffnung aufgegeben, jemals wieder 
in den Arbeitsprozess eingegliedert zu wer- 
den. Eines Tages fragt er wieder auf dem 
Arbeitsamt nach und meint schon, die ver- 
neinende Antwort des Beamten zu hören. Aber 
er sollte eine Ueberraschung erleben. „War- 
ten Sie einen Augenblick", so sagt der Be- 
amte, „ich glaube, ich habe diesmal etwas 
für Sie!" Und dann steht er auf, sucht in 
einer Mappe, und drückt dem Verständnis- 
losen, eine Karte in die Hand. Auf dieser 
Karte steht der Name eines Fabrikbetriebes 
aus der Umgebung der Stadt. 

Sein nächster Weg führt zu der zukünfti- 
gen Arbeitsstelle. Ja, er könne sofort an- 
fangen, wird ihm bedeutet. Er solle nur mor- 
gen um die una die Zeit kommen. Seine In- 
validen- una Krankenkassenkarten solle er 
sofort dalassen. Aufatmend verlässt der Mann 
das Gebäude. Wie schön die Welt mit einem 
Male ist! Wie auf einmal alles ganz anders 
aussieht, wenn man wieder ein Ziel vor 
Augen hat! 

Die erste Arbeitswoche ist vorüber. Da 
geht er an dem freien Nachmittag zur Kreis- 
geschäftsstelle der NS.-Volkswohlfahrt in 
Dillingen. Erzählt dort freudestrahlend, dass 
er nach langer Wartezeit wieder eine Arbeit 
gefunden habe. Und sagt, dass er von jedem 
Stundenverdienst einen Pfennig an die NS - 
Volkswohlfahrt abführen möchte. Für ihn, 
der sich solange hat einschränken müssen, 
i'.t das em gewaltiger Befrag. Dennoch lehnt 
er lachend die anerkennenden Worte ab, die 
ihm für seui Opter gespendet werden. 

Dann zieht er seine Lohntüte aus der 
Tasche und legt ein paar Markstücke auf den 
Tisch. Er wird nach seinem Namen gefragt. 
Aber er bittet, ihn nicht bekanntgeben zu 
dürfen. „Schreiben Sie nur: ein unbekannter 
deutscher Arbeiter!" Man legt ihm eine 
(Quittung vor. Auch diese lehnt er ab: i,Da 
braucht's keine Quittung.'" Verabschiedet sich 
dann und verspricht, Ende nächster Woche 
wiederzukommen. 

* 

In Ulm lebt ein Schwerkriegsbeschädigter, 
der einen Wochenverdienst von 17 Mark hat. 
Er ist sehr tüchtig, obwohl er bei der Arbeit 
stark behindert ist. Deshalb bekommt er zur 
Anerkennung von seinem Arbeitgeber zu 
Ostern ein Geldgeschenk von zehn Mark. 
Lange trägt er den Zehnmarkschein in der 
Tasche umher. Was soll er damit anfangen? 

Etwas ganz Besonderes soll es sein. Aber es 
ist schwer, das Schönste ausfindig zu ma- 
chen, wenn das Geld bisher immer nur ge- 
rade zum Leben gereicht hat. Er kann zu kei- 
nem Entschluss kommen. Deshalb bleiben die 
zehn Mark zunächst in semer Brieftasche. 

Da liest er eines Tages von dem schweren 
Unglück, das den Ort Heinrichsthal in Unter- 
franken betroffen hat. Ein Unwetter ist 
über das Dorf niedergegangen und hat ge- 
waltigen Schaden angericntet. Steingrosse Ha- 
gelscnlossen waren iierniedergegaiigen und 
natten die Saaten zerstört. Meternocn standen 
die Felder unter Wasser. Und die Ställe in 
der Ortschaft wurden überschwemmt, so dass 
ein grosser Teil des Viehs ertrinken musste. 
Mancher Bauer, der in diesem Notstandsge- 
biet ohnehin schon ein schweres Auskommen 
hatte, war plötzlich bettelarm geworden. 

Die armen Kinder! so ging es dem Kriegs- 
beschädigten durch den Sinn, als er diese 
Meldungen gelesen hatte. Jetzt wusste er, 
was er mit seinem aufgesparten Zehnmark- 
schein tun würde. Und er setzte sich hin 
und schrieb einen rührenden Brief an Bür- 
germeister Eich in Heinrichsthal. Bat ihn, 
die beiliegende Summe mit zur Linderung der 
schlimmsten Not zu verwenden. Man möge 
aber keinesfalls seinen Namen nennen oder 
etwas davon erwähnen, dass er selbst in sehr 
kleinen Verhältnissen lebe. Helfen zu können, 
das sei sein schönster Lohn, schöner als 
jeder Extrawunsch, den er sich mit diesem 
Geld erfüllen dürfe. 

Wir glauben, dass es den beiden Spendern 
gar nicht recht ist, wenn man in den Zeitun- ■ 
gen über sie schreibt. Und aoch muss man es 
tun! Denn die Spende dieser unbekannten Ar- 
beiter, die für alle beide ein grosses Opfer 
bedeutete, wiegt weit mehr als mancher Hun- 
dert- oaer Tausendmarkschein, der unwillig 
gegeben wnirde, weil man ,,nun einmal um 
die Spende nicht herumkommt." 

• 

Anekdoten 

nm grosse Soldaten 

In den Freiheitskriegen .fügte Schill mit 
seinen Reitern Napoleon viel Schaden zu. 
Eines Tages glückte Schill ein guter Fang, er 
nahm den Franzosen, die Napoleons Sachen 
zu verwalten hatten, sechs arabische Schim- 
mel, ein Geschenk des Sultans, weg. 
über war Napoleon so erbost, dass ei auf 
den Kopt des Freiheitskämpfers 1000 Gold- 

stücke setzte. Als Schill dies hörte, liess er 
bekanntmachen, er setze auf den Kopf des 
Kaisers 50 Goldstücke. Auch das wurde Na- 
poleon gemeldet, er schrieb an den „Räuber- 
hauptmann ' Schill, er solle den Preis für die 
geraubten Pferde nennen, da er sicher des 
Geldes bedürfe. Die Antwort von Schill lau- 
tete so: 

„Lieber Bruder! Ich habe den Brief er- 
halten und danke Dir für das Anerbieten, 
mir die Pferde abzukaufen. Im Augenblick 
brauche ich allerdings kein Geld und wenn, 
aann werde ich einigen französischen 
Kriegskassen einen Besuch abstatten. Da 
Dir an den Pferden viel gelegen ist, so 
würde ich diese vielleicht ausliefern, wenn 
Du dafür das vom Brandenburger Tor 
in Berlin gestohlene Gespann wieder an 
seinen alten Platz bringen lässtl" 

Sehr gern neckte sich Friedrich der Grosse 
mit dem Reitergeneral von Ziethen, der al- 
lerdings nicht so schnell in Verlegenheit zu 
bringen war. Eines Tages liess Friedrich für 
Ziethen bei der Mahlzeit keinen Löffel hinle- 
gen und sagte bei Tisch zu dem Reiterge- 
neral: 

„Nun lange er tüchtig zu, aber ein Hunds- 
fott, wer heute nicht seine Suppe isst!" Ziethen 
tat, als merkte er von der Absicht des Kö- 
nigs, ihn in Verlegenheit zu bringen, nichts. 
Er schnitt ein Stück Brot ab, höhlte es aus 
und verzehrte so seine Suppe. Staunen an der 
ganzen Tafelrunde, doch es sollte noch bes- 
ser kommen. Als Ziethen fertig war, sagte 
er mit ruhigem Tone: 

„So mit der Suppe wären wir zu Ende, 
aber ein Hundsfott der, der seinen Löffel 
nicht aufisst!" Gemächlich verzehrte Ziethen 
seinen Brotlöffei. 

* 
Moltke war zur Kur in der Schweiz. Eines 

Tages hatte er allein einen längeren Spa- 
ziergang unternommen und betrat schliesslich 
ein Dorfwirtshaus, um sich zu erfrischen. Der 
Wirt wollte den schweigsamen Gast gern 
aushorchen und begann: 

„Wohl zur Kur in Ragaz?" — „Ja." — 
„Der Moltke soll ja auch dort sein." — 
„Ja." 

„Haben Sie ihn schon mal gesehen? Wie 
sieht er denn aus?" 

„Wie soll er aussehen? Wie einer von uns 
beiden!" 
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Laiisbüberei in Odernifz 

Am Odcrnitzer Gymnasium wurde wenig 
Gewicht auf Chemie gelegt. Die alten Grie- 
chen, anerkannt humanistisch gebildete Leute, 
waren gänzlich ohne Chemie ausgekommen. 
Und überdies war Chemie mit Gestank ver- 
knüpft. 

Dennoch erfüllte „Schnauz", der Klas- 
senlehrer, seine Pflicht. Von Rechts wegen 
hatte er nicht nötig, seinen selbstfabrizierten 
Heidelbeerwein mitzubringen und seine Schüler 
davon kosten zu lassen. Aber er wollte'ihnen 
zeigen, dass Chemie nicht ohne praktische 
Bedeutung ist. Auch erhoffte er einen Zu- 
wachs an Autorität, wenn sich die Schüler 
davon überzeugten, dass er nicht nur präch- 
tig zu unterrichten, sondern auch einen Hei- 
delbeerwein herzustellen imstande sei — einen 
Heidelbeerwein, der von einem unverschnit- 
tenen Burgunder schwer zu unterscheiuen ist. 
Wenigstens nach Ansicht des Herrn Profes- 
sors Crey. 

Inzwischen war der grosse Augenblick ge- 
kommen. Die Primaner marschierten im Gän- 
semarsch am Katheder vorbei unci empfingen 
ihren Probeschluck. Dann gingen sie in die 
Bänke zurück. 

Aber eine gewisse Unruhe blieb, ein merk- 
würdiges Raunen una Tuscheln, weit über 
das übliche Mass hinaus, und nichts Gutes 
verheissend. 

Auch der Schnauz wurde unruhig. 
„Pfeifer, Sie gäben nicht acht. Wieder- 

holen Sie: Was verstäht man onter alkoholi- 
scher Gärung?" 

Pfeifer erhob sich. Jetzt musste es los- 
gehen. 

„Also die alkoholische Gärung — oder 
vielmehr die Gärung des Alkohols — sie er- 
zeugt Alkohol — das heisst also, der Alkohol 

erzeugt Gärung — sogenannte alkoholische^ 
Gärung. —" 

„Pfeifer, Sie faseln." 
„Der gärende Alkohol fängt an zu faseln 

— fängt an in faselnde Gärung überzugehen 
— und so entsteht Heidelbeerfusel — Hei- 
delbeerfasel — 

„Was ist los met Ehnen?" 
„Nichts, Herr Professor. Und wenn dann 

der Heidelbeerfusei beziehungsweise Alkohol 
— oder vielmehr der Heidelbeerkohl — ich 
meine: der gärende Altheidelbeerkohl —". 

„Est Ehnen nicht wohl? — Oh, dann set- 
zen Sä sech. Hosemann, fahren Sie fort." 

Und Hosemann mit todernstem Gesicht: 
„Man kakakann den Wein mit A—a   

A—a. ich kokokomme nicht auf das 
Wort." 

„Seit wann stottern Sä?" 
„Ich ststottottere doch gagarnicht. Aaaber 

mir dreht sich a—a—alles vor den Au—au— 
äugen —." 

Professor Crey ist fassungslos. Er betupft 
sich mit seinem grossen Taschentuch noch 
häufiger als sonst die Stirn und wird zuse- 
hend bleicher. 

„Est sonst noch wem öbel?" 
Der ganzen Klasse ist „öbel." Man sieht 

es ihnen an. Die einen können nicht mehr ge- 
rade stehen, aie anderen lallen oder stöhnen 
oder grinsen blöde in die Luft. Die Dilettan- 
ten begnügen sich damit, den Kopf vorn- 
über aufs Pult fallen zu lassen. 

Dem Professor läuft es eiskalt über den 
Rücken. Was war mit dem Hcidelbeerwein? 
Sollte sich infolge wilder Gärung vielleicht 
Methyl-Alkohol gebildet haben? Oder ein 
sonstiges Gift? Drohende Formeln kreisen in 
seinem Hirn, überschlagen sich und zerfallen. 

Hans Pfeifer konnte es kaum noch mitan- 
sehen utid schloss die Augen. Aber da hat 
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sich Professor Crey mit seiner letzten Ener- 
gie zusammengerappelt und trifft die erfor- 
derlichen Anordnungen. Die ganze Klasse 
soll sich sofort an die frische Luft begeben, 
so leise und unauffällig wie möglich. Nicht 
auf den Schulhof, sondern auf die Strasse, viel- 
leicht etwas um die Ecke herum, und dann 
sollen sie tief atmen und ganz ruhig blei- 
ben. Oder sich irgendwo eine starke Tasse 
Kaffee geben lassen. — Zu diesem Behufe 
erhielt Hans Pfeiffer, der am wenigsten ,-in- 
gegriffen schien, ein Fünfmarkstück. 

Und mit bewegten Worten bat er seine 
lieben Primaner, sich recht gut zu erholen 
und nach der Pause, in der Stunde beim 
Herrn Direktor, sich nichts merken zu lassen. 

Die Klasse gelobte es feierlichst und tor- 
kelte davon. 

Auf der Strasse, um die Ecke herum, wurde 
zunächst der Betriebsfonds von fünf Mark 
durch freiwillige Spenden auf elf Mark fünf- 
undsiebenzig vergrössert. Diese Summe reichte 
aus, um einen zwar etwas eiligen, aber in- 
tensiven Frühschoppen zu veranstalten. Und 
es ist gar nicht ausgeschlossen, dass bei 
einigen der Mitwirkenden der gefälschte 
Schwips bis zu einem gewissen Grade durch 
einen echten ersetzt wurde. 

Als nach der Pause Direktor Knauer in 
die Oberprima einmarschierte, empfing ihn 
Totenstille. Eine Weile dachte er, er habe 
sich verlaufen. Vor seinen Augen entrollte 
sich ein Bild menschlichen Jammers. Da hin- 
gen seine stämmigen Primaner wie die Mehl- 
säcke zwischen den Bänken. Einige schienen 
zu schlafen, andere glotzten, ihn stumpfsin- 
nig an oder grinsten läppisch vor sich hin. 
Und keiner war aufgestanden. Keiner rührte 
sich. 

„Husemann, was ist los?" 
„Tralala." 
„Um Himmelswillen - habt ihr was 

Schlechtes gegessen?" 
„Dideldum." 
„Im Gegenteil." 
„Wir haben was Gutes getnmken, Herr 

Direktor. Hall und hallo!" 
„Jawohl, Herr Direktor, wir haben was - 

wir haben was wir haben was getru — un- 
ken 1" 

„Was habt ihr getrunken?" 
,,Als gute Deutsche haben wir -- hupp — 

guten deutschen Wein hupp — getrunken," 
,,Herr Direktor, darf ich mal raus?" 
„Meinetwegen. Aber trotzdem will ich 

wissen, wer euch den Wein gegeben hat." 
„Herr Direktor, darf ich mal raus?" 
„Jawohl — also wer euch den Wein gege- 

ben hat?" 
„Den haben wir bei Professor Crey trin- 

ken müssen. Oh, mir ist so schlecht. Darf 
ich raus?" 

A-tA/yéiihfüf- 

Rio de Janeiro 

FAMILIENLOKAL 

mit bestem Orchester 

DANÚBIO AZUL 

Av. Mem de Sá 34 - Tel. 22-Í354 

Allen war so schlecht, alle wollten raus. 
Ackermann, der mit den vielen Ehrenäm- 

tern, niuss Herrn Professor Crey holen. 
Crey sass im Konferenzzimmer und korri- 

gierte Hefte. Oder tat wenigstens so. In 
Wirklichkeit schwitzte er Blut. 

Er bringt die Literflasche mit Heidelbeer- 
wein mit und beteuert in einem fort: „Jäder 
nor einen wenzigen Schlock." Und ob der 
Herr Direktor nicht einmal versuchen wolle? 

Der Herr Direktor wehrt mit beiden Hän- 
den und wendet sich zur Klasse. „Ihr geht 
sofort nach Hause und legt euch zu Bett. Es 
wird ja wohl nicht so schlimm werdend So- 
weit erforderlich, lasst ihr den Arzt kommen; 
die Rechnungen könnt ihr an die Schule 
schicken." 

Jetzt war es erreicht. Leise und hastig 
schlichen die Bengels zur Tür hinaus mit 
einem unheimlichen Gefühl im Nacken. Erst 
auf der Strasse, in respektvoller Entfernung 
von der Lehranstalt, Hess man das Jubelgeheul 
vom Stapel. 

In ihrer Begeisterung merkten sie nicht ein- 
mal, dass Hans Pfeifer kehrtgemacht und sich 
wieder hinaufgeschlichen hatte. Oben stand 
er vor der Klassentür und belauschte das 
Duett zwischen dem Direktor und Schnauz. 
Keineswegs aus Schadenfreude oder aus lite- 
rarischen Beweggründen. Danach war ihm 
gar nicht zimuite. Nein, das Gewissen klopfte 
ihm, 

„Ich wollte um Verzeihung bitten." 
„Wieso um Verzeihung?" 
„Ja, und da sind auch die fünf Mark wie- 

der." 
„Welche fünf Mark?" 
„Können Sie mir herausgeben?" 
Der Direktor fixiert ihn entgeistert, ,,Sehen 

Sie, Herr Kollege, er redet irre," 
„Ich rede gar nicht irre. Aber das haben 

wir doch alles nur so gemacht. Wegen der 
griechischen Klassenarbeit um elf. Ich habe 
das angestiftet. Und es soll auch, ganz be- 
stimmt nicht wieder vorkommen." 

Es dauerte eine geraume Weile, bis die 
beiden Herren begriffen hatten. Und hernach 
dauerte es eine geraume Weile, bis sie be- 
griffen, dass sie begriffen hatten. Und da 
schauten sie sich hilflos an. 

Schliesslich fand Direktor Knauerr — da- 

für war er ja der Direktor das erlösende 
Wort: 

..Pfeifer, holen Sie sofort die Klasse zu- 
rück." 

Aber die war längst über alle Berge. 
* 

(Aus dem heiteren Roman „Die Feuerzan- 
genbowle" von Heinrich Spoerl, Verlag 
der Mittag-Bücherei, Industrie-Vérlag und 
Druckerei Akt,-Ges,, Düsseldorf, Pressehaus,) 

Die „Notbremsen" 
Der alte Professor Krüger war ein Mann, 

der Disziplin und Wahrheit verlangte. Und 
wehe dem, der das eherne Gesetz der Ach- 
tung und des Gehorsams verletzte. Der Klas- 
senerste, der gléichzeitig das Klassenbuch ver- 
waltete, musste dann, zuerst ins Unreine, eine,n 
Tadel abfassen, der dann im Unreinen ein paar 
Tage lang als Damoklessclnvert über dem 
Haupt des Schuldigen stehen blieb; zeigte er 
sich dieser Gnadenfrist nicht würdig, dann 
wurde dieser Tadel eigenhändig von Profes- 
sor Krüger ins Reine übertragen, 

Hermann Knecht aber war einer von de- 
nen, die' selbst dem Professor Krüger ein 
Schnippchen schlugen. 

Wenn nämlich der Professor begann, den 
Bellum Gallicum -zu lesen, und der Hermann 
Knecht war nicht präpariert, dann schwirrten 
plötzlich im Klassenzimmer Fliegen umher, 
machten ein scheussliches Gebrumm und ver- 
ursachten allgemeine Unaufmerksamkeit, die 
natürlich von dem Professor nicht geduldet 
werden konnte. 

„Jawohl, Herr Professor, es schwirren Flie- 
gen umher." 

„Man jage sie hinaus." 
Das gab immer einen Feez. Ueber Bän- 

ke und Tische hinweg erhob sich eine Jagd, 
die nach Belieben und Notwendigkeit ausge- 
dehnt wurde und gewöhnlich nicht eher en- 
dete, als bis der alte Pedell Rasch das Pau- 
senzeichen gab und jede Gefahr eines Reiii- 
falls im Bellum Gallicum vorüber war. 

Hermann Knecht aber entrann immer der 
Gefahr, und da er seine Klassenarbeiten mei- 
sterhaft mit hineinkorrigierten Fehlern ab- 
schrieb, so schaffte er es sogar, in Latein 
mit einer Zwei zu brillieren. 

Und doch lag sein Geheimnis nur in einem 
kleinen Kästchen aus Blech. In diesem Käst- 
chen, das oben mit Luftlöchern versehen war, 
brachte er sich an Tagen, an denen er sich 
nicht sicher fühlte. Bremsen mit, die. er im 
Augenblick der Not und Gefahr entweichen 
liess. 

Er nannte sie nicht ganz mit Unrecht seine 
Notbremsen. 

..Welch ein Geräusch", pflegte er dann /u 
sagen. 

..Ein störendes Geräusch", antwortete 
Hermann Knecht, 

.,Es scheint mir, es' sind Fliegen im Zim- 
mer." 

Im Jeverlande ist Konfirmandenstunde, Der 
Pastor hat von Luthers Ende gesprochen. In 
der Wiederholung fragt er Hinnerk Lürken: 
..Heinrich, wann ist Luther gestorben?" 

Hinnerk hat geschlafen, ,,Wat" fragt er, 
,,ls dee denn doot?" 

,.Ja, hast du das nicht gehört?" 
„Nä, Herr Pastor, Wi wohnt achtern Diek, 

der ward wi so licht nicks gewohr," 
* 

Ein waschechter Sachse und ein dito Ber- 
liner: 

„Rächen wer iner kriechen!" 
„Dat die nich huppen könn", weess ick 

ooch," 
,,Wär gann nich hubben?" 
„Na, de Rejenwürmer! Habense nich jrade 

eben jesacht, Rejenwürmer kriechen?" 
„Ei da griene Neine! Ich meen Sie doch 

bloss: Rächen wer mer kriechen! ' 

• • . . und regelmässig nimmt er morgens 
und abends sein Qiascnen „Uricedin" und 
kennt daher weder 
HamsBare (Aeldo nrleo) noch 
Oiehti Rheuma« Darmträgheit 
sowie 
Nieren-, Blasen- und Oallenlelden 

lUtceJitt. 
■•■Hii'Häaaia 

Gen. Depot: Hans Molinari & Comp., Rio 
Caixa Postal Nn 833 f 
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Ads der 

Ortdgru|>^e 0äo ^aulo 
9(mtôteitet(icfv>^c(^»ng: 

®tínstag, ben 4. 2Iuguft, 20.30 Hör, im 3Bart6urß» 
fiauê. 91lle 3Imt§Ieiter ber Drtãgrnppe, 
3etlen= unb Slocfleiicr. 

3cUcnt)etfammIungcu: 
3eKe Sarbtm iMmcrica, ®onner§tag, ben 13. Siuguft, 

20.30 U^r, im SBartfiurg^auê. 
3elle ajlitte I, Slod 1—8, SKittrao^, ben 12. Sluguft, 

20.80 nt)t, im SBartburgl)QUã. 
,3elIeäWittcII,SIo(i 11-18, SJiitüood), ben 5.9lug«ft, 

20.30 llf)r, im SBortBurgl^aug. 
3eüe aMitte III, 9)}oóca = Sraa, gceitag, ben 

7. Sluguft, 20.30 U^r, in ber beutfctjen ©cEjuIc 
9)íoóca=SrQâ. 

3cllc $<rat'3tnna, SrcitaB- Sluguft, 20.30 Ufir, 
in ber Sar Stiangulo, Si)ora SJlcntno. 

ácHc aSiUo SWflrtanno, gjlonlag, ben 3. Sluguft, 
20.30 U^r, im ©aale SDlertenê, .gnbianopolis. 

"Sloct «âo (Sactano, Sliontag, ben 3. Sluguft, 20.30 
U^r, im bortigen 3fltenf)eim. 

âelle (íot) ira§, ©onnabenb, ben 8, Sluguft, 18.30 
U^r 6ci Çpg. Straetj. 

3cllcn^^ulung^kiibc 
âelte Sotbittt Stmccica, ®onnerStag, ben 27. Sluguft. 

20.30 U[)r, im SSartöurg^auä. 
3c«£ Sölitte I, .a3Ioá 1—8 aJlittrooá), ben 29. Suli, 

anftott 22. ^uli, 20.30 Ui)r, im SBart6urgl^au§. 
ScUe aWitte II, Slod 11—18, gjlittrood), ben 10. 

Sluguft, 20.30 Uljt, inj aBartburgi)au§. 
Seile iülitte III, 2Jlo0ca=Sraä, Sreitag, ben 24. Quli, 

20.30 U6r, jm ®art6urg^ou§. 
Seile ®ant'2(nno, greitag, ben 21. Sluguft, 20.30 llfit, 

in ber Sar STrinnguIo, ßf)ora 93icnino. 
Seile ®illa Sölartatttta, ajiontag, ben 17. Sluguft, 

20.30 U6r, im Saale SItertenâ, .^nbianopoliê. 
^locf $ão (Saetaitp, íUíontag, ben 27. 3uli. 20.30 

U^r, im bortigen getlenfieim. ■ 
Seile ®««)eira§, ©onnabenb, ben 25. 3iult, 6ei i|3g. 

SEraefe. öeginn 18.30 U^r. ®ie ©cf)ulung Be= 
ginnt 19.30 H^r. ©fifte tonnen nn ber ©cftulung 
teilnel)men. 

* 
golgenbe ^4?gg. unb ÍÇaã. luerben gebeten, ftc^ bei 
ber Slbteilung Partei ber C@. ®ienätag§ ober. 
3reitog§ aroifcben 19—21 U^r äu melben: Sllfreb 
iflergamt, .^ofef $opp, grit; Serg, íRicbarb Ükubauer, 
©lifabetf) ©ötie, Sllois .^ermann, ííarl .ííainj, $an§ 
3ipfel, 9iidiarb Siot^nagel. Siurt ©i^Ieooigt, @ott= 
frieb ©ommer, fiarl SRefer, ®nül SBeift, Slrnolb 
©cf)licl)t, íHubolf ©eblacset. 

* 
Ortööfinj^jc Sajttoê •• 

3(mtöleiterDcf^)re(iöint0: 
Slm 3, Sluguft, 20.30 U^r, in ber ©ermania. 

# 
ßatnpinaÖJ 

Sltlgemeinc 9JlitglieberpfIiif|tDerfammIung am erften 
ffliontag jeben 9Jionat§ im ^arteilofal, ÍRua 
Ferreira ißenteabo 132. 

Seile ©onceicäo; @rf)ulungêabenb jeben britten 
Montag bafelbft. • 

Parteigenossen! 

Benutzt die Bücherei der Ortsgruppe! 

93ücf|erau§gaBe im 2öartf)urgl^au§ 
jeben ®tcn§tog Don 6—8.30 Ul^r 
jeben iöiittrao^ t)on 3—5 U^t 
unb í5)onner§tag üon 8—9.80 

Seile i^anta ©ruj ©cljulungêabenb jeben britten 
ÍDlonton bafelbft. 

Seile 91 io ©lato: SPflicbtoerfammlung am erften 
©onnerêtag jeben SJlonatâ; ©pred)abenbe an je= 
bem roeiteren ®onner§tag im ®eutfe^en SSerein 
SRio Elaro. Seginn 20 Ui)r. 

Seile ©ttriotia: ©precbabenbe jeben gmeiten u. i)icr= 
ten ®ienãtag im Sülonat bei 5ßa. ®rüciner, 33itta 
Slmerieana. 

SeKe Sunbio^: ißflii^tDerfammlung jeben groeiteii 
©onnabenb im SKonat. — ©(^ulungáiabenb jeben 
oierten ©onnabenb im SJlonat bei ißg. ©räffig, 
8iua ^rubente be SJÍoraeã 124. 

Seile Stoba iPflidjtnerfammlung jeben 
erften ®ien§tag u. ©prei^abenb am legten ®ien§= 
tag jeben 9Jlonat§. 

* 
Stü^pjmlt 9íi6cirão ípreto: spflicfttnerfammlung 

am erften njlittrood); ©prediabenö am Dritten 9)litt= 
lüod) jeben SJlonatê im ©aale ber ®eutfd)en 
©diule, SRua ©onçaloeê ®ia§ 29, Seginn 20 Uljr, 

S8l0(f 3Xrara(|Mflra! ipflid)toerfamnilung jeben er= 
ften ©onnabenb im SUionat. — ©pred)abenb 
jeben britten ©onnabenb bei 5|3g. Sern, SRua 9 
be Sulbo 161. 

®IocI <£atmtbutia: ÇpfliditDerfannnlung jeben legten 
©onnabenb bc§ 33lonatS, 20 U^r, SRua ©er» 
gipe 55. 

^lotf SRio ipreto: SßflicBtoerfammlung, am 1. ©onn= 
abenb unb ©predjabenb am 3. ©onnabenb jeben 
SDÍonatê, bei SÇa. Sllfreb SRid^ter, SPraça SRio 
SSraneo 17. 

* 
OrtágriHJ^w ^refibente SBence^lau '• 

SOlitglieberoerfammlung jeben 1. ©onnabenb im 
aJlonat, ©d)ulung§abenb jeben 2. ®icn§tan. 
^i^utungdabcnbe: sprefibente Sßrubente, 

jeben ©onnabenb. 
SlocE SRegente geijö, jeben ©onnabenb. 
Slod ííoionie Dannenberg, jeben ©onnabenb. 
Seile ^refibente Sernarbeè, jeben ©onntag. 
Söloii ©to. Slnaftaeio, jeben ®ienâtag. 
Síoá SRio S3eabo, jeben ©onnaftenb. 
Blod üuellental, jeban ©onnabenb. 

S^erejto^s 
S^ulungSoerfammlung jeben 2. ©onntag unb 

SPflid^tnerfammlung jeben legten ©onntog im 9Jlo= 
nat. SBerfammlungêpIag: ©d)ulneubau be§ ®eutfdj= 
0rafilianifd)en ©c^uloereinâ. 

* 

OitögrM^JiJe ©urit^ba: 
J^reitag, ben 31. ^iuli, OrtSgruppenoerfammlung. 

Scntfild ^Irkit^ftDiit 

Ört§pppe 0. Iflulo = Sin. 0io Sofio 239, 1. Stoi 
®ie ©prediftunben finb jeben Slbenb au^er ©onn= 

abenbê oon 18—20 U^r. ©benfaHS für StettenDcr= 
mittlung. 

^lodoetfammluttg ber Seile Sôloóca ©raj; 
SSlod 1, am 25. Qiuli, 20.30 U^r, SRua Spimenta 

Sueno 39. 
ölod Ii, am 25. .^iuli, 20.30 Ul^r, SRua SBiãconbe be 

SParnal)gba 567. 
OrtögruiJt« Sontoá 

26. ^uli, 8 U^r, greiroilliger Slrbeitâbienft im 
®Sl=§eim. 

28, 3uli, 20.15 U^r, Uebun^Sabenb für Sßortugicfifd^ 
im ®Sl=§eim. 

31. .Quli, 20 U^r, Uebungêabenb ber ©ingfc^or 
im ®S[=Çeim. 

SDÍit ber com 2^. angeorbneten ®efd|äf§=9'}eu= 
orbnung erfolgt bie SlnSgöbe neuer Sliisroeistarten. 

finb ab 1. 3fuli 193J nur jene fibb. alä attioe 
unb 0SR=Sl[)1itglieber anerfannt, bie bi§ ba^in bie 
neue Sluêroeistarte münblid) o er fd)riftlid).beantrant 
l^aben unb allen i^ren Söeitrag§Dcrpflid)tungen biâ 
einfd)!. ®escmbcr 1935 nadigetommen finb. 

®ie gcbül)renfreie ßieferung beâ SJerbanbâorganã 
„®cr ®cutfdiöfterreidier" erfolgt nur gegen SRacb« 
meiê ber öeitragsjaljlung juminbeft bes SJormonateä. 

!lltkitsgeiiieiiif(|aft liet MWw §rau IJI^UT 

im 3lii§iüiiii " ■%^rl 
®i)t:e(iöfhinben SJlittrooifi unb Sreitag oon -2—6 Ul^i^ 
nadjmittagâ. §anbarbcitá=Unterrid)t jeben grcitag 
oon 2—5 U^r, 
Seile 0ant'<^ttna, SSlodnac^mittag, am 27. ^uli 

oon 14—16 Ut)r. ®eutfd)e ©djule. 
Seile ®illa Smarianna, SBlod I: Slodnad^mittag, 

am 6. Sluguft, oon 14—16 U^r, in ber beutfd)en 
©i^ule S3illa SDlarianna. 
S3lod II: »lodabenb, am 30. 3;uli non 20-22 
Ubr, SRua Humberto í^rimo 56. 
SÖIod III: SStodabenb, am 30. .^uli, oon 20-22 
Ut)r, SRua Saltijafar íiiêbôa 48. 

Seile Sarbim Slmerica, Slodnadimittaa, am 3. 
Sluguft, Don 15—17 Uljr, SRua Câcar grcire218. 

Seile'Slccliinoçào, SIodnad)nüttao, am 28. .guli 
oon 15—17 U^r, SRua ©ap^ira 423. 

Seile aJlitie, ©lod I, Blodnadjniittag, am 30.3;uli 
oon 15—17 Ut)r, im SBartburg^auê. 
S3Iod II, Slodabenb, am 30. 3;uli oon 20—22 
Ut)r, SRua Slurora 186. 

Seile S!>íóoca=®raâ, SSloct I, Slodnad^mittag, am 
30. 3iuli oon 15—17 Ubr, SRua iingu 39. 
SIocE II, Slodabenb, am 30. .^uli, oon 20—22 
Ut)r, SRua Xingu 39. 

Seile Sarbim @utoi>a, Slodobenb, atn 27. ^iuli 
oon 20—22 llbr, SRua Slt^enaS 19. 

3)cuí(i|iflerrci(íiííif 5!crcinipiií 

in Sraíiíífii 

ifatibeÖgrtiWe ^toftlien 
®icnitftunben roerttäglid) oon 6—8 U§r, aufeer 
©amêtagâ im §eim, SRua 15 be SRooembro 44a. 

iPoftanfcbrift: ®eutfdiöfterreicbifd)c SSoreinigung in 
Srafilien, 3lua Sietoria 200, ©. ÍÇaulo. ®ie ßeitung. 

OttöflrMtJ^je $ão ißttnlo 
Sellenabenbe: 

$ie Selleitabenbc hjerben in ber näc^ften JVolfle 
befanntjjesetie«. 

3nteriorõnH)í)eit: 
SorDcato, am 3. ©amêtag. 

Seile SiJOttcma, 2. unb 4. ®onnerãtag. 
Ortêgr»H>t)c SRio be S««eiro: Qeben SDlittrood), 

©pred)abenb im §eim, ab 20 Ui)r. Sellenabenbe 
fiet)e Slnfd)lag im §eim. 

Sille SRictljcro^, jeben SJlittiood) ©pred)abenb im 
SRio=§eim. 

Stü^^junft Siello i^orisonte, jeben britten ©amêtag 
im SKonat, ®eutfd)e§ $au§. 

Sin alte Sianteraben ber O®. ©. SPaulo, SDlitte 
unb 3®. ©üb. 

Schlesien 
Zu der Zeit, da der Belagerungszustand 

über Oberschlesien verhängt war, treffen 
sich Karlik und Ottschik, die in Breslau als 
Fleischerge.sellen arbeiteten, und Karlik er- 
zählt, er wolle über die Feiertage nach Olei- 
witz. Als Ottschik fragt, was er da 'machen 
wolle, wird ihm erwidert, er wolle sich den 
Belagerungszustand ansehen.' ,,Den Belage- 
rungszustand?", fragt Ottschik, „du tommer 
Ahs, kannst ihm doch nicht sehen. ,.Worum 
nicht? ' „Na", fährt Ottschik fort, „ist Be- 
lagerungszustand doch verhängt?" 

* 
Mecklenburg 

Ein junges mitteldeutsches Paar fährt im 
Zug durch die Mecklenburgische Schweiz. 
Stumm sitzt ihnen ein biederer mecklenburgi- 
scher Bauer gegenüber. Entzückt über das rei- 
zende Landschaftsbild, ruft ,,Sie" begeistert 
aus: ,,0 Karl, sich nur die entzi'ickenden be- 
waldeten Höhen!" 

Da richtet sich der Einheimische auf und 
sagt langsam, aber entrüstet und deutlich: 
„Dor künnen Sc driest Barg to seggen, dat 
sünd Barg." 

Diese^ Wie 

.gefU MicfU 

mehc! 
. . . weil Ihr komplizierter Me- 
chanismus verschmuijt Istl Sie 
mul; unbedingt einer gründ- 
lichen Reinigung unterzogen 
werden. 
Die Harnwege sind ebenso 
fein ausgearbeitet wie der Me- 
chanismus einer Uhr; sie müs- 
sen daher auch von Zelt zu 
Zeit gereinigt werden. Machen 
Sie deshalb eine gründliche 
Innere Desinfektion mit den 
HELMITOL-Tabletten. 
Ihr Arzt wird ihnen die Rich- 
tigkeit dieses Rates bestätigen. 
Denken Sie daran, dal} man 
Gesundheit und Kraft durch 
eine Desinfektion der Harn- 
wege mit HELMITOL-Tabletten 
leldit wiedergewinnen kann. 

•helmitoi. 

Das grösste und modernste 
deutsche Aufschnittgeschäft 

Santo Amaro 
FRANZ SCHLECKMANN 
Rua Anhangabahú Nr. 12 
Telefon-Nummer: 4-2017 

Verkâufl nur 
Erzeugnisse vom Frigorífico 
S8nto Amaro der Firma 

ALEXANDER EDER & CIA. 

HOTEL 

Tagespreis 151000 — 20$000 

Dein Holel 
Fließendes Wasser und 
Telephon in allen Zimmern 

li.PIIIIU),La[giira|iiaDiiíi 
esq. R. Visconde Rio Branco 

„Santo Amaro - Wurstwaren 

sind und bleiben die besten 

Ein Versuch wird Sie bestimmt überzeugen. 

Die Erzeugnisse vom Frigorifico Santo Amaro 
sind in allen tesseren Lebensmittelgeschäften 

erhältlich. 

Aclilen Sie darauf, 
daß Ihr Automobil mit dem konkurrenzlosen 
„Glasso" und „GlassomaX" geátridien 
iál! — Konkurrenzloses deutsches Erzeugnis der 

Glasurit-Werke Hamburg 
Platzvertreter: 

C â s â B a r b O s ai 
Av. Rangel Peálana, 2057 Tel. 9-1290 

Deulsct>es Parbengeschâfl! 

DMscIii: FliÉrti iiiiil clumistiie Wascliiutel! 

99 SâXOniâ 
99 

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

Ä Sierfeler 

,GR UTA ALLEMA" 

São Paulo, Av. São João 61, Prédio Martlnelll 

Erstklassige Küche/Gutgepflegte Getränke 
Billard-Saal Allabendlich Künstlermusik 

TELEFUNKEN 

VORFÜHRUNG UND VERKAUF; 

SIEMENS-SCHUCKERT S/A. 
São Paulo, Rua Florenclo de Abreu 43 
Caixa postal 1375 • Telefon 2-6006 und 2-3495 

WIEDERVERKÄUFER IN SANTOS; 
KENYON, PAIVA & Cia. Ltda., Rua Gen. Camara 38,40 

Caixa postal 660 - Telefon 3039 

5tutí(|cr ificiiliSfticocrliuitii (.fti)fí)iiiiicrlin!iii c. 
Samcrabfc^aft Santo Stnbré 

fêinlabung jum 3. 0tiftmtgèfcft 
am SonnaBenb, ben 25. ^uli 1936, aBenb§ 8 U^r, 
in ben SRäumen ber bcutfdicn Sci)ule Santo Sínbré. 
Unter ßiitifler SERitroirtung ber Oiefangncrcine „Sicher? 
tranâ", „©bcliuetfe" unb beä ®eutfd)brafilianifc£)en 
.^ugenbrinßeä Santo Sínbré. 3leíd)f)altigeã ^Programm, 
áangíaperie SJJatu fdjet. SdnefeBitbe. fi'noBelBube. 
I." ántarctica=-(í^oppâ. Sür baS leiBIidie SBof)l ber 
©äfte ift BeftenS geforgt. ffion ben Herren roerben 
2$000 ©intritt crBoBen. SlUe ifomeraben, greunbe 
unb ©öimer beâ ®eutfd)cn SReiíi^striegerbunbeâ 
roerben auf baS tamerabfc^aftlicfifte eingelaben. 



t>eutf^t tno(0cn 

Condor-fiugdicnst 

Passagen, Luftpost und Fracht 
POSTSCHLUSS: 

Sonntans: 16.00 Uhr SUflen bis Porto Alegre 

Donnerstags: 09 30 Uhr 
09 30 Uhr 
16.00 Uhr 
18.00 Uhr 

Europa 
Norden 
Norden 
SUden 

nur Rio, Bahia, Recife, Natal 
bis Belém do Pará 
bis Porto Alegre 

Sonnabends: 
17.00 Unr 
17.00 Uhr 
17.00 Uhr 

Südt-n 
Mallo Grosso 
Bolivien 

bis Santiago do Chile 
bis Cuyabá 
via Matto Grosso , 

SYNDICATO CONDOR LTDA. 
Telegramm-Adresse: 

SUCCURSAL S. Pau'o: 
Rua Alvares Pe.iteado 8, Caixa 40 Í 7 

Telefon 2-79Í9 

,AERONAUTA" 
SUCCURSAL SANTOS: 
Rua 15 de Novembro 19 

Tclefoa 500Í 

"0eut8cbe8 

pbotobaus 

$Rutt @ta. ©p^igeuia 155 
SLercfon; 4=2718 

— Sille g^aáiarBeiíeu — 
— 2Imaíeurarbeiten — 
Slu^enaufno^men, ufro. 

íl3^oto=2lI6tttttê 
ttttb íp^oíoartifcl 
in rei(í)er SIuêroa^L 

Möbelbaus Wcitef Schulz 
Gebrauchte Schlafzimmer- 
Einrichtung, 5 Teile, Preis 
350$000; eine andere, in 
Schwarz, 7 Teile 400$; 
neue, 7 Teile, é50$; futu- 
ristisch, 9 Teile, 90Ü$000; 
gebrauchtes Speis-iimmer, 
12 Teile, éOO$ ; neues 630$, 
750$, 900$; Spiegelschränfce 
7b$. 85, 140$, 150$, Steilig 
180$, zerlegbar 250$; weir-s- 
lacfcierte Kuchenbüfetts für 
65$, 90$; KfubgarnitiJr, Go- 
belin, 6 Teile, 330$; Garde- 
robe-Ständer 45$; Patent- 
betten in jed. Preislage. 
Rua Gen. Couto de Maga- 
lhães 13, Telefon 4-3287. 

Dienst am Kunden! 

Jedem Wunsch nach Möglichkeit 
gerecht zu werden, ist Grund- 
idee unserer Organisation und 
unseres geschulten Personals. 

I 

I 

da krica do Sul 

São Paulo 
Rua Alvares Penteado 17 
(Ecke Rua da Quitanda) 

Rio de Janeiro Sanlos 
Rua da Alfandega 5 Rua 15 de Novembrt) 114 

„3™§irf(ieii"Sl:: 
Rua Victoria 186 — Tel. 4-4561 

São Paulo Inh.: Emil Russig 

ÂÇOS Roechling 

Schutzmarke 

Deutscbe Stähle in allen Qualitäten 
und (iuaütãtswerkzeuge 

Aços Roechling Budeius do Brasil 
LTDA 

Eigene Häriestube 
mit modernsten Emrichtungen 

Schutzmarke 

Filialen und Niederlagen in Brasilien: 

São Paulo 

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

Telefon 2-3441 - Postfach 3928 
Telegramm-Adr.: nRoechling" 

Rio de Janeiro 

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

Esquina da Travessa Bom Jesus Nos. 6—8 
Telefon 3-5732 - Telegr.-Adr.: „Roechling" - Postfach 1717 

VERTRETUNGEN: 

Porto Alegre Bello Horizonte 
(mit Lager) (mit Lager) 

Bahia - Fortaleza - Belém 

Die beste Milch in São Paulo 

S. A. 

Fabrica de Producios 

Alimentícios "VIG O R" 

Raa Joaquim Caílos Í78 
Tel.: 9-2J6Í, 9-2J62, 9-2J63 

Farben - Lacke - Pinsel 

und alle übrigen Bedarfsartikel 

für Hausanstrich und Dekoration 

P1Ullcr&Cbcl,R.JoseBoillacloIM 

Kocilutlisulieii 

Deutsche Uhimacherei 

Raa S. Bento 62,1. St., S33I l(im Hause Casa Ipanema) 

H.S. D.G. 

Hambuig-Südameiilianische Damplschiffiahits-Gesellschaf! 
Seit 65 Jahren regelmässiger Südamerikadienst. 

Espanâ 
fährt am l. August nach RIO, LAS PALMAS, VIGO 

und HAMBURG 

Madrid 
fährt am 4. August nach RIO, RECIFE, MADEIRA, 

LISSABON, LA CORUNA und HAMBURG 

Dampfer iVdcn 
Rio da Prata Nach Europa 

Espana 
Madrid 
Cop Arconâ 
Cap Norle 
Antonio Delfino 
General Ariigas 

28. Juli 
6. August 

J5. August 

1. August 
4. August 

IG. August 
14. August 
24. August 

2. September 

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

PassageanwelsnngeD 
stellen wir von allen Orten 
Huropas nach Brasilien aus. 

GENERALAGENTEN: 

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

ÄRZTETAFEf. 

Dr. Mario de Fiori 
Spezlalarzl fUr allgemeine Chirurgie 

Sprechst.; 2—5 Uhr nachm., Sonnabends: 1—3. 
Rua Barão de Itapelininga 63 — Tel. 4-0038 

Chirurg und Augenarzt 

in 

Timbó 

bei Blumenau 

Gerda H.Krag 
dinl. Zahnärztiii 

Praça Ramos de Azevedo 18 
8. Stock SÄG PAULO 
Sprecliftunden von/—11.30 

und von 13 30-18 Uhr 
Telefon 4-53ii8 

Deutsche Bpotbehe 

Suiltiiig SdjiüiicS 

V^ua libero SSadat«) 
S3o Paulo .> TTel. 2-4468 

Sanios 
Pensão Oceano 

Helene Both 
Av. Vic. de Carvalho 30 

Telefon 6185 
T-i o-pst^rpi SP 

158000-18$000 — 20$000 
Bond 7 und 12 vor der Tür 

Bar Aliemäo 
Indianopolis 
Av. Jandyra ÍÍ 

ÄLTESTES DEUTSCHES 
Famllienlokal 

Wilhelm Mertens. 

SifSif 

^auf 0, Rua Triumpho 3 
Telefon: 4-2189 

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

Besitzer- Willi. Ruf. 

Holel und Pension 

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

Telefon! 2«4929. 
Grosse, schöne Zimmer, gute 
Küche' Tagespr.: Rs. J0$— 
12$ / Monatsweise billiger. 

Nr. le-A 

Bga Inbangabahli 
werden Sie mit allen Deli- 

katessen, Wurstwaren, 
Butter, div. Qualitäten Brot, 

erstklassig bedient 
Tel. 4-2004 - Elsa Siefer. 

pboto„Scbmibt'' 
^urt S3ranb 

SRua Siurora 186 (antigo 32) 
Slmateurarbeiten 
fficrgröfeerungen 

Sluêíurft in allen tJactifragen 
SSertauf tion$i)otoapparaten 

S;eIefon 4=5068 

Rua Aurora Nr. 135 

Aellesles deutsches Möbelhaus 
Grosse Auswahl in kompl. 
Zimmern u. Einzelmöbeln. 
Auch TAUSCH und KAUF 
von gebraucht.Möbelstücken 

CASALITORAL 
Rua General Osorio 152. 

Tel, 4-1293 
Feináte Wurálwaren, Butter, 
Käse, Delikatessen aller Art. 

Sämtliche Backzutaten. 
Lieferung frei Haus. 

Senurpödi Sie 

M Iren éiiifiufcii 

bie im „Seutfi^ctt 
9Jlorgctt" ttngeigen= 
ben ©eíc^âftêlâufer! 

PR. G.BUSCH 
Diplome d. Universitäten München 

und Rio de Janeiro« 
Konsult.t R. Xav. de Toledo8-A, 
App. 9, Tel. 4-3884, Sprechst. í 
tägl. 3 bis 6,30, San.stag t2»30 
bis 3,30 Uhr. Chirurgie, Fratien- 
leid.» innere Medizin, Haut- u» Ge* 
schicchts-Krankheiten, ultra " viol, 
Strahlen, (künstl. Höhensonne) u. 
Röntgenuntersuchungen, - Woh- 
nung: Teleph, 7-3007, Alameda 

Rocha Azevedo tt. 

EilEl 

Spesialarzt 
Innere Krankheiten 

Speziell Magen-, Darm- 
und Bronchialieiden. 

Praça Reputlica 8 
JO—IJ.30 und 4 —6 Uhr. 

Dr. G. d'Andrade 
Diplomiert Universität Berlin 

Spezialist für Haut-, Hara- 
u. Osschlechts-Krankheiten. 
Kons,: Rua Sao Bcnto 36, 5# St. 
TeL: 2-3443. Von IG-J2 und 
3—7 Uhr. Sonnabends ror von 
IG—Í Uhr. — Spricht Deutsch! 

Df. Eficli illcr-CiiriDbii 
Frauenheilkunde und Geburtshilfe 
Röntgenstrahlen — Diathermie 

Ultravioiettstrahlen 
Ko.ns.i R, Aurora IGÍ8 von 2-4.3G 
Uhr, Tel. 4-6898. Wohnung: Rua 
Grocnlandia Nr. 72. Tel. 8 J481 

Di.«.llNlck 

Facharzt 
für innere Krankheiten. 

Sprechstunden täglich V, I4-Í 7 Uhr 
Rua Libero Badarô 52, Tel. 2- 3371 
Privatwohnung t Telefon 8-2263 

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

Stadt MÜNCHEN 
Rua Libero Badaro Í2B Tel. 2-0865 

Bar und Restaurant 

Frühstückstisch 3$000 
BRAHMA-CHOPP 

Jeden Abend von 8-12 Künsllerkonzerl 

iPreiSroert 393affcr ®rfrifi^enb 

IwS (ielie6te CvuoIitätSi>robuft bcr 

i)ciit{i|cn < lo k^oiieitii 
SRua ba illfanbcga 74 = m 23=4771 

Santa Ephigenia 69 
Tel. 4-4446 

Praça Patriarcha 6 
Tel. 2-8332 

Damen- und Kinderwäsche 

Bettwäsche — Pyjamas 

Grosse Auswahl 
in eigenen Werkstätten hergestellt 

Petromax Oräitein 
Gasolin-Lampen Alkohol-Lampen 

sind Qualilèils-Erzeugnisse der 
EhrlcK & Grâeíz AG. Berlin 

GRAETZIN NS915"/íooK 

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

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

und 
LEO VOOS " Rio de Janeiro 

Rua São Pedro Nr. 90, 1.° andar 

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

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

Rua Ypiranga 193 (Ecke Rua Sta. Ephigenia) Telefon; 4-OEOI 
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