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Zum Geleit

Schon im September des vergangenen Jahres hatte das von der „Gesell
schaft für Volksbildung“ für Vorträge und sonstige Veranstaltungen benußte, 
ursprünglich als Hugenotten-Kirche, dann vielfach anderen Zwecken dienende 
Gebäude in der Klosterstraße seiner nunmehrigen Verwendung entsprechend 
den Namen „Haus der Länder“ erhalten. Nachdem im Oktober die Um
wandlung der „Gesellschaft für Volksbildung“ in die „Gesellschaft für 
Länderkunde“ beschlossen wurde, war es selbstverständlich, daß nun auch 
die bisher unter dem Titel „Volksbildung“ erscheinende Monatsschrift sich 
umstellen und einen der neuen Zielseßung der Gesellschaft entsprechenden 
Namen und Inhalt erhalten muhte.

Die „Gesellschaft für Länderkunde“ will einmal die Kenntnis des 
Auslandes in Deutschland fördern. Sie will ferner dazu beitragen, daß 
in möglichst weiten Kreisen des Auslandes Verständnis für das 
heutige Deutschland erzielt wird und sie will schließlich sich der Pflege 
und dem Ausbau der Beziehungen zwischen den Deutschen inner
halb und außerhalb unserer Landesgrenzen widmen. Unsere von jeßt ab 
unter dem Namen:

LÄNDER UND VOLKER 
erscheinende Monatsschrift soll vor allem der ersten und der leßten der drei 
eben erwähnten Aufgaben dienen.

Der Verlust unserer Kolonien und die Entwicklung der wirtschaftlichen 
Verhältnisse nach dem Kriege hat eine starke Auslandsfremdheit bei uns zur 
Folge gehabt. Jeßt, nachdem Deutschland seinen Schwerpunkt in sich ge
funden und durch den Führer wieder eine feste Stellung in der Welt errungen 
hat, können wir daran gehen, die Kenntnis fremder Länder und Völker wieder 
mehr zu fördern. Dabei wollen wir uns von der durch Jahrhunderte bei uns 
üblich gewesenen und immer noch nicht gqnz überwundenen Verherrlichung 
und übertriebenen Werfschäßung des uns Fremden ebenso freihalten wie von
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werden gleichzeitig die besten Vorbedingungen für das Verständnis einer 
gesunden und kräftigen Außenpolitik geschaffen.

Wohl kein anderes Land der Welt hat so viele Stammesbrüder außer
halb der eigenen Grenzen wie das deutsche. Viele Millionen Deutscher 
befinden sich teils in geschlossenen Gruppen teils einzeln verstreut im 
europäischen Ausland und in Ubersee. Das Band zwischen ihnen und uns 
immer fester und stärker zu gestalten und von deutscher Tätigkeit im Aus
lande zu berichten, soll eine weitere Aufgabe unserer Zeitschrift sein.

Lim über den Inhalt unserer Zeitschrift hinaus unseren Lesern die 
Möglichkeit zu geben, sich über alle in deutscher Sprache herauskommenden 
Neuerscheinungen auf dem Gebiet der Auslandskunde zu unterrichten, wird 
jedem Heft von „Länder und Völker“ eine Sonder-Bei läge beigefügt werden. 
Von sachkundiger Seite bearbeitet soll sie in regelmäßigem Wechsel einen 
Überblick über das gesamte, bestimmte Kulturkreise umfassende deutsche 
Schrifttum bieten und so als Hilfsmittel zu weiteren Studien dienen.

Faupel,
Generalmajor a. D.

Kurt Rathke:

Länderkunde und zwischenstaatlicher Rundfunkaustausch

T)ie Kenntnis ber Cänber unb ber Völker ift gerabe in ber allerneueften ößit immer 
mehr ?ur unentbehrlichen Srunblage jebes übßr ßinßn begrenzten perfönlicben öorßont binaus= 
ftrebenben Senkens gßroorbßn. Dicht nur für bßn Staatsmann, bßn Töirtfcßaftlßr großen 
Formates, bßn Zünftler intßrnationalßr Geltung, Jonbern auch für jßbßn, bßr (ich mit bßm 
(Sßfcbßbßn auf biefer Srbe in irgßnbßinßr Sorm pbilofophifch, künftlerifch, politifch, roirt= 
Jcbaftlid) obßr fonft miß näbßr befaffen mill. T)as DJiffen um biß tatfäcbliche Derfchieben= 
heit bßr menfcblichen Daffen (unb innßrbalb bßr Waffen roißbßrum bßr einzelnen Dölker) 
ift an ficb keinesroegs nßu. Dber erft im ^ßrlauf bßr Sntroicklung bßr leßten ßabrß ift 
biß Erkenntnis ganz roeniger «Sroßer frübßrßr Seiten ?u ßhißr tiefen unb klarßn Erkenntnis 
geroorben, biß allmählich in breiteren Schichten DSurjeln zu Jchlagen bßginnt unb (ich kraft 
ihrer natürlichen Dichtigkeit mit ber Seit überall burebfeßen roirb. Dian hat oon jeher 
Eiche unb ^alme im Degriff „Daum“, Sranzofen, Spanier, Italiener ufro. im Degriff 
„Domänen“ unb Germanen, Domänen, Slawen ufro. im Degriff „Dlenfcb“ ?ufammen= 
gefaßt. Dber baß jebes biefer Völker unb Daffen ganz befonbers geographifche, klima- 
tifche, alfo pbyfiologifcbe unb bamit feine kulturellen pfgrbologifchen Debingtbeiten bat 
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utiö es, fofern burch langbauernbe BobenStänbigkeit roertvolle Eigenart entltanben ift, 
‘Daseinsberechtigung beji^t, unb bah es, um mit ben anberen Bölkern auf ber Erbe ver= 
träglich leben ?u können, Jich foroohl feiner eigenen Töefensart roie ber feiner Bachbarn 
voll bemüht fein muh, ift — unbestritten einiger im roefentlicben theoretischer Erörterungen 
älteren ‘Datums — in feiner ungeheueren praktischen Bebeutung erSt in ben lebten Jahren 
voll erkannt roorben.

Um nur bie beiben Extreme }u nennen: ‘Die lange roährenbe Jeit ber abfoluten 
‘DynaStien kannte berartige ‘Probleme nicht — roie roäre Senft bie ‘Politik eines Karl V. 
unb Sogar noch eines Bapoleon ?u erklären! — unb bas aus Beaktion auf ben meiSt 
Sehr felbftfiichtigen BbSolutismus ber JürSten entftanbene „§umanität$ibeal“ bes Liberalismus, 
bas jur Bitbung einer Beihe oon ‘Demokratien führte, unb bas, fo gut es ursprünglich 
gemeint roar, notroenbigerroeife in einem flachen, jeber Jbealität baren, bafür um fo 
fcbrankenloferen inbioibualiftifcben „Qöobiftanbsibeal“ verSanben muhte, roeil es bie realen 
Erunblagen ber Berfchiebenheit ber Bölker oergah: bieSe beiben Erscheinungsformen in 
ber Eefcbicbte ber BlenSchbeit konnten ben natürlichen Jorberungen ber Bölker niemals 
gerecht roerben. Bicht bie Aufstellung eines BlenSchheitsibeals führt jum Elück ber 
Bölker, nicht bie ftänbige BJieberholung einer Solchen ‘Phraje, Jonbern eine intensive mit 
Dichtung Derbunbene Beschäftigung mit ben Eigenheiten ber anberen, mit ihrer Blufik, 
ihrer Architektur, ihrer Literatur, kur? ihrer Kultur überhaupt.

‘Der Jranpfe ift herzlich erfreut über eine gan? bestimmte Brt oon §umor, ber 
Scbroebe genieht eine anbere Art bes BJitjes; einige Bölker finben eine geroiffe Brt oon 
Operette reijenb, anbere finb bingeriffen oon einem bestimmten Operntyp. BJir beroegen 
uns nicht auf völligem Beulanb. ‘Der Eefchmack ber Bölker ift bekannt, aber überall 
gibt es immer roieber Beues. ‘Die Jeit Schreitet fort, alles entroickelt fich- Bian kennt 
Sich boch immer noch viel ju roenig, man muh in ftänbiger Berührung bleiben, um ?u 
roiffeu, roas ber anbere tut, roie er benkt, roie er Singt unb Spielt.

‘Preffe, Jilm, Eheater, Bunbfunk Stehen in bieSem ‘Dienft. ‘Der Bunbfunk, als bie 
jüngSte Entmacht, oerbient babei eine gan? befonbere Beachtung.

Seit Jahren ift ber „Jnternationale ‘Programmaustausch“ ber Beichs^Bunbfunk» 
EeSellScbaft beftrebt, alles, roas in Beutfchlanb gefchiebt, an Beichtigern gejagt, geSpielt 
unb gelungen roirb, bem Buslanb ju Dermitteln, unb alles, roas bie Bölker ber Erbe an 
groben kulturellen Schöpfungen ihr Eigen nennen, ben beutfehen Bunbfunkbörern näher 
ju bringen. Laufeub finben telephonifcbe Besprechungen, telegraphische unb briefliche Blit~ 
teilungen ber leitcnben ‘Persönlichkeiten ber BuubfunkgeSellfchaften ber Länber unterem^ 
anber ftatt, bie bas Jiel verfolgen, ihren Hörern bas ju geben, roas ein Lanb an ‘Dingen 
?u bieten bat, bie typiSch unb roert finb, einem anberen Lanbe übermittelt ju roerben. 
Bah biefe Brbeit im Berouhtfein voller kultureller Berantroortung geleiftet roirb, braucht 
nicht befonbers betont ju roerben, ba ja jebe Übertragung, bie nicht ihren Jroeck erfüllt, 
eine Schäbigung ihrer eigenen Bufgabe bebeuten roürbe. Ber unausgesprochene Leitgebanke 
jeber biefer Übertragungen ift: „Bem eigenen Bolke bienen unb bas anbere verstehen.“

Ber Jnternationale ‘Programmaustausch erftreckt Sich über 50 Länber. Säglich 
roanbert über Bunbfunkkabel (innerhalb Europas) unb über bie Kurjroelle (nach Überfee) 
kulturelles Eut aller Länber in alle Länber. Sübfranjöfifche Bolksmufik ertönt unmitte(= 
bar von Blarfeille kommenb im ‘Programm ber Beichsfenber Stuttgart, Königsberg ober 
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Jamburg; islänbifche, finnifcbe, irifche Volksroeifen hört man in ben Veicbsfenbern CUünchßn, 
&öln, Vreslau ufro.; aus VSafhington läßt man Jicb unterrichten über bas, roas in Vorb= 
amerika oor Jicb gebt, unb biß Stimme Sübamcrikas, Qlrgentiniens, Vrafiliens, Sbiles, 
Uruguays ufro., ßrrßicbt uns iibßr mßitß Sntfernung binroeg in rhytbmifchen Sangos, herr
lichen Ciebern unb altßn fchroermütig-roilben Saucboroeifen. Cebenbige Vorftellimgen 
roerben in uns roacb: Conbon, Vom, ‘paris, §elfingfors, Vero 2(ork, Vuenos Vires, 
Vio bß öaneiro — biß V5elt! Sbenfo gßbßn jßbßn Sag aus alten Sßiten ‘Deutfcblanbs 
V3erke beutfcher Zünftler, Sportmelbungen, Verichte iibßr bas heutige Dßutfcblanb, Vor- 
trägß fübrenber Vlänner mit einer Unmittßlbarkßit, biß burcb nichts iibßrboten mßrbßii 
kann, an biß pörer bßs ganzen Srbballs. ‘Das V5unber bßr elektrifchen VSelte offen- 
bart ficb im Vunbfunk in ßinßr oorbßr niß ßrtebten V3ei]'e. ön Vruchteiten oon Sßkunbcn, 
praktisch aljo gleichzeitig, bört man biß Vebe unferes Sübrßrs in Vataoia, CHonteoibeo, 
Sybney unb Sokio. Vber ßs ift nicht nur biß ungeheure aufjerorbentlicbe Unmittßlbarkßit, 
bas gelöfte Problem bßr akuftifchen Überbrückung roeitefter Sntfernungen, biß <Steich?ßitig= 
kßit (biß bßn Vunbfunk ?u ßinßm politifcben Vlachtfaktor bat roßrbßn laffen), cs ift oor 
altem auch biß 2Höglichkeit, kulturelle «Sefchebniffe ßinßs Canbes bßn Veroobnern fßrner 
Cänber in unoßrfälfchter Sigenart ?u übermitteln, biß bßn Vunbfunk ?u ßinßr kulturellen 
CHacht allererften Vanges gßmacbt hat. oeitliche unb kulturelle Unmittßlbarkßit gibt 
bßm Vunbfunk Jein bßfonbßrßs Sepräge. (Serabg. bieje Sigenjchaften befähigen ihn rote 
kßinß anbßrß mobcrtiß Srrungenfchaft im internationaten Vustaujrb bßr Sebanken, 
Vleinungen, Kenntnis oon Sitten unb Gebräuchen, kuq bßr Kulturen bßr befte unb 
erfolgreicbfte CHittter ?u fßin. 2üan mag iibßr bcn Charakter ßinßs Canbes bcnken ober 
fcbrßibßn, roteman roilt, man mag fo obßr Jo bßßinflußt fßin — in bßm Vugenblick, roo 
biß Cieber, biß Stimmen biejes Canbes ertönen, fühlt unb roeijj man, roiß biefßs Canb ift 
Stimmen unb klänge roirkßn bßfonbßrs ftark auf bßn 5örßr, gßbßn unmittelbar in fein 
Sßmüt ßin.

‘Das höbe ötel bßr 23ö(kßroßrftänbigung ift kßinß romantifchß ^Ingßtegßnhßit unb 
kein Tlcbßlgßbilbß mßbr, fßit ßs ßinen 2^unbfunk gibt, bßr übßr bic (Srßnjßn bßr ^ölkßr 
binausbringt unb unabläffig ba?u bßiträgt, burcb gßgßnfßitigßs öichkßmißnternßn biß <Srunb= 
lagß für ßinß ftets roachfßnbß Dichtung bßr 23ölkßr unterßinanbßr unb bamit }um öricbßii 
}u fchaffßn.

J. W. Schottelius:

Die Deutschen und die Entdeckung Amerikas

2lachbcm ‘papft 2ltexanbßr VI. im <3abtß 1493 biß nßucntbßckten Cänbcr übßr 5ßß 
an biß &önigß oon Spanten unb ‘Portugal Dßrfcbßnkt hatte, batten bic Dßutfchßn, bic 
Sranjofßn unb biß Snglänbßr }unäcbft bas Tlachfcben. Snglanb unb Srankrßich traten 
mit Spanien in Tlorbamerika halb in TSettberoerb. ‘Deutfcblanb ging bei biefer erften 
grojjßn Verteilung ber VJelt teer aus. Unb boch ift ber beutfehe Anteil an ber amerika= 
nifeben Sntbeckungsgefchichte gar nicht fo gering geroefen. ‘Der neue Erbteil bekam 
bekanntlich feinen Vamen nicht oon feinem Sntbecker Solumbus Jonbern oon bem 
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fpanifcben Neichsfteuermann unb ^arten?eichner Nmerigo Nespucci, einem geborenen 
Florentiner. 0er aber, ber ibm biefen Flamen gab, roar ein ‘Deutscher, ber öumanift 
2Hartin 2öa(bjeemüller ober öylacomilus aus Freiburg im Nreisgau. Nuch fonft haben 
beutfcbe ^osmographen, befonbers ber Nürnberger Schule, keinen unbebeutenben Sinfluß 
auf .bie kartenmäßige Nuf?eichnung ber Fnfeln, lüften unb Stäbte ber neuen 235elt gehabt. 
‘Der ältefte ‘Plan ber Stabt «Nlexiko gebt ?roar auf einen Spanier zurück, befinbet [ich 
aber in einer in Nürnberg gebrückten lateinischen Nusgabe ber Briefe bes Ferbinanb 
Sorte? an ben ^önig oon Spanien. «Diefer fpanifcbe ^önig, unter beffen Negierung bie 
umfangreichften Sroberungen in Nmerika gemacht mürben, in beßen Neich bie Sonne 
nicht unterging, roar ?roar kein «Deutfcber, hat aber boch als ^arl V. 37 Fabre lang bie 
S^rone bes römifcb’beutfchen Neicbes getragen. ‘Der große beutfcbe Nlaler «Dürer roar 
<3euge, als ihm bie Sefanbten bes Ferbinanb Sorte? in Nrüffel bie Nßunberbinge aus 
bem „neuen gulben Canb“ (2llexiko) überreichten: „ein gan? golbene Sonnen, besgleichen 
ein gan? Silbern 21lonb, besgleichen oon allerlei Töaffen, Seltsamer Reibung, Nettgeroanb .. 
«Dürer beschreibt fie in feinem Sagebuch ber Neife in bie Nieberlanbe, fagt, er habe fich 
oerrounbert, „ber Subtilen Fngenia ber 2Henfcben in fremben Canben“ unb Schaßt ihren 
«N3ert auf bunberttaufenb Sulben.

Sin anberer beutfcber Zünftler, Sbriftoph NSeibiß, hat Sortes 1529 in Spanien 
porträtiert. Non Nßeibiß’ §anb Stammt eine prachtoolle «Denkmün?e mit bem Nilbe bes 
Sroberers unb eine Ski??e in einem ber beften Sracbtenbücher ber FcübrenaiSfance, bas 
ber Zünftler als Nusbeute Seiner Spanifcben Neife mit beimbrachte. Fn biefem Srachtenbuch 
finb auch erstmalig önbianer abgebilbet unb eine fehr anfchaulicbe S?ene aus bem eigen- 
artigen mexikanifchen Nallfpiel, bei bem ber Nail nur mit bem Sefäß aufgefangen unb 
fortgefcbnellt roerben burfte.

Nach einem Nericht bes berühmten Spaniers Cas Safes bat übrigens ^arl V. fchon 
einige Fahre früher, als bie erfte unbestimmte ^unbe oon ber Sntbeckung Nlexikos nach 
ben Nieberlanben kam, ben Nbmiral oon Flanbern mit biefem, bamals NeuSpanien ge~ 
genannten Canbe belehnt. «Der Nbmiral rüftete fünf Schiffe mit ben boHänbifchen Canbs» 
leuten aus, unb nur bie Schnelle Srobernng bes Sorte? hat es oerbinbert, baß bie erjte 
Nefieblung Nlexikos bureb biefe nieberlänbifcben Nauern erfolgte, alfo bureb Nlenfcben 
eines nieberbeutfeben Stammes, ber bamals noch ?um gemeinsamen großen Naterlanbe 
gehörte. Nis Sorte? ben &aifer um bie SntSenbung Jittenreiner Nlöncbe ?ur Nekebrung 
ber N?teken bat, roaren es nieberlänbifcbe Fran?iskaner, bie als erfte bem Nufe folgten. 
«Der bebeutenbfte oon ihnen, Nruber «peter oon Sent, betätigte fich als Naumeifter; mehr 
als hunbert Kirchen unb Netbäufer unb mehrere ^rankenbäufer finb unter feiner Leitung 
in Nlexiko erbaut. Sr unterroies bie Fnbianer nicht nur in ber Slaubenslebre fonbern 
auch in ber pflege ber bilbenben fünfte unb in ber Sonkunft. Nis er hoebbetagt 1572 
ftarb, nannte man ihn ben Nater ber Fnbianer. Fmmer ift er gegen ihre Nerfklaoung 
unb Unterbrückung auf getreten; in einem Nrief an ben Soifer febreibt er einmal: „«Die 
armen Nerlaffenen finb fo gut roie Sie mit bem koftbaren Nlute bes öeüanbes erkauft; 
ftrenge Nechenfchaft roirb oon Fbnen unb ben Nnberen geforbert roerben, roenn Sie biefen 
Nrmen nicht nach Kräften helfen.“

Nber nicht nur in «Nlexiko, auch in ben anberen amerikanifeben Cänbern laßen fich 
früh biß Spuren beutfcber Nusroanberer feftfteüen.
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Jm Jnkareich taucht bald nach her Eroberung 1534 ein beutfcher 2Hönch, namens 
Jobocus ^eicb, auf. Gr erwarb in Quito, wie aus Öen Aieberfchriften bes dortigen 
Stabtrats heroorgeht, bie Grunbftücke für bie erfte Aiebedaffung ber Jranjiskaner unb 
bat biefer fpäter lange Jahre als Leiter oorgeftanben. Jn bem britten altinbianifchen 
Kulturgebiet, im fagenberübmten Canb bes Dorabo finb Deutfche fogar als Eroberer: mit 
ben Spaniern in ^ettberoerb getreten.

Die Aöelfer batten 1528 oom Kaifer jufammen mit ben Sbingern bas Aecht auf 
Sinricbtung einer Kolonie in Venezuela erworben unb bis 1556 baben mehrere beutfcbe 
Statthalter im Auftrage bes Augsburger Hanbelshaufes über Benejuela geboten, oon 
benen Georg Hobermuth oon Speyer unb Philipp oon Rutten bie Bebeutenbften waren. 
Jwei Stabte würben an ber S^üfte gegrünbet, oon bereu Jaktoreien aus, geftütjt auf 
eigene Kontore auf Santo Dominge unb in Seoilla bie Ausbeute ber Balfamfabrikation, 
ber ^erlenfifcherei unb bie Schäße bes golbreichen öinterlanbes ihren Aöeg in bie beutfcbe 
Heimat nehmen follten. Das öinterlanb felbft Juchte man auf fünf kühnen Gntbeckungs* 
?ügen ?u erfchließen. 1529 kam Alfinger an ben Alagbalenenftrom, 1530 betrat er als 
erfter Aeugranaba. A5unberbare Srjäblungen oon ben unermeßlichen Schaßen eines Sees, 
in ben ber König bes Canbes gan? in Golb gekleibet — barum oon ben Spaniern 
el borabo genannt — in ben Bollmonbnächten golbene AJeihgaben fenken ließ, lockten 
weiter nach Sübweften, ins unwegfame Gebirge. So unternahm ber Ulmer Jebermann, 
ber entfchloffenfte unb gewanbtefte Sdbherr ber Aßelfer, 1539 ben abenteuerlichen Jug auf 
bie Hochfläche oon Bogota, kam aber ein halbes öabr ?u fpät, als ber Spanier Quefaba 
bas Chibchareich bereits unterworfen hatte. Glücklicher hatte er oon einem früheren 
Unternehmen in bie Gegenb oon Jtabana 70 000 Dukaten in bie Heimat gebracht. So 
ift ein kleiner Geil bes golbenen Segens aus bem inbianifchen ?anb auch nach Deutfeh’ 
lanb gefloHen. Auch Jonft barf bie Bebeutung bes welferfchen Unternehmens nicht unter= 
fchäßt werben. Aoch heute bezeugt eine Jnfcbrift in Augsburg, wo bas erfte beutfcbe 
Schiffahrts- unb Hanbelskontor geftanben hat, bas eigene Schiffe nach Amerika fanbte, 
unb bie Stählungen ber Heimgekehrten, bie „Seittung aus Jnbia“ bes Philipp oon 
Hutten unb bie „önbianifche Hiftoria“ Jebermamis werben bas ihre getan haben, bie 
beutfcbe Jugenb bes 16. Jahrbunberfs für bie Amerikafahrt ?u begeiftern.

Sine ber bebeutfamften Beftimmungen bes Vertrages, ben Karl V. als fpanifeber 
König mit ben Abelfern fchloß, ift wohl bie biejen auferlegte Verpflichtung, beutfcbe Verg= 
leute mit nach Amerika ?u nehmen. Um beutfcbe, befonbers fächfifche Vergleute haben 
Karl V. unb feine Aachfolger {ich auch Jonft bemüht. Als bie reichen Golb= unb Silber= 
minen in Alexiko unb fpäter in ^eru entbeckt würben, bat man immer wieber beutfcbe 
Bergleute nach brüben gezogen. Die fpanifchen Bergwerksordnungen für bie Kolonien 
knüpften an bie Grunbfäße bes Sreiberger Bergrechts an.

Auch in ben 2a=cpiata=2änbern unb in ben portugiefifchen Sieblungen in A5rafilien 
haben Deutfcbe gelitten unb geftritten. Der erfte Gefchichtsfchreiber ber £a»cpiata=2änder 
war ein Deutfcher namens Ulrich Schmibl, ber im Jahre 1534 mit 2500 Spaniern unb 
500 Deutfchen, Aieberlänbern unb Sachfen unter bem Hauptmann Don ^ebro Alendoja 
Dienft nahm. Sein Buch ift nach oierhunbert Jahren oon einem Deutfcb-Argentinier, 
Alax Sepp, in Buenos Aires neu berausgegeben.
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Die kriegerifeben Eatet^ biefer QHänner finb allerdings für Amerika unb Deutfcb- 
lanb oon geringer Bebeutung gewefen, bie ^ioniertätigkeit ber QHöncbe unb Bergleute 
aber bat jur Erfchließung unb zum Aufbau ber neuen Qöelt auf europäifeber ©runblage 
wefentlich mitgeholfen. Sie find bie wichtigen Borläufer ber jabüofen Deutfcben ge
wefen, bie als BöiHenfchaftler im fiebzehnten unb achtzehnten Sabrhunbert berufen waren, 
eine wichtige Bolle im Ceben ber Jpanifcb-amerikanifcben Qänber ju fpielen unb 
beren oieljeitige BSirkfamkeit in bem Buhm, ben man bem glanzoollen Barnen bes 
großen Qllexanber oon öumbofbt oerfebroenberifeb fpenbete, bie Qinerkennung ber Qöelt 
gefunben bat.

L. Heck:

Ibero-Amerika und deutscher Zoo

Q5eibe haben wenig miteinanber ju tun ober roenigjtens bis jeßt zu tun gehabt. 
Das kann aber anbers roerben. Erfreuen mir uns boch ber beften freunbfcbaftlichen 
Q3e?iehungen ju öboro-Qlmerika: eine ber erfreulichften Seiten unferer immer noch Jo 
fchwierigen Bußenpolitik, bie troß aller Ehrlichkeit unb griebfertigkeit immer noch 
mit ber QSeltkriegslüge unb beren roibernatürlichem Sprößling oon Berjailles zu 
kämpfen bat.

öm regelmäßigen, gewerbsmäßigen Eierhanbel fpielt allerbings QUittek unb Süb- 
amerika eine geringe Bolle, mit Qlusnabme höchjtens oon Sübbrafilien unb Brgentinien, 
gegen Qlfrika unb önbien, bie bie größten Schau- unb Qöertftücke: Elefanten, Bashörner 
Slußpferbe, Zebras, Antilopen, Cöwen, Eiger liefern. BSiffenJchaftlich aber, für bie ein- 
gehßnberen Eierkunbigen unb ernfteren Eierfreunbe, ift gerabe beswegen öbero-Qlmerika 
oon um Jo größerer Qöicbtigkeit, weil Jich viele, zu großem Eeil bis jeßt unerfüllte BJünJcbe 
borthin richten.

Qöie fchwer hält es manchmal, in ihrem Baterlanbe ganz gemeine Eiere zu erhalten. 
Das ift eine ber merkwürbigften Erfahrungen meines langen Eiergärtnerlebens. Qöieoiele 
Briefe habe ich Jchreiben müf|eu an alle beutjehftämmigen Sübamerikaner, bie ich irgenb 
erreichen konnte, um ben eintönig bunkel gefärbten, braungrau gefprenkelten wilben Stamm- 
oater unferers Bleerjchweinchens, brüben Qlperea, Euy genannt, bas bort unter jebem Eras- 
bufch fißt, zu erhalten l öm Eierbanbel kam es gar nicht oor, in keinem Soo war es 
ju Jebßn, unb Qllfreb Behring, bem ausgezeichneten, leiber Jo früh oerftorbenen Soologen 
ber Berliner Qanbwirtfchaftlichen ^ochfchule, habe ich wohl eine ber größten Stuben 
feines hebens bereitet, als ich fchließlich mit §ilfe einer Deutfchen aus Qtofario bas Eierchen 
anfehaffte. Durch QHumienfunbe aus ben önkagräbern oon ^erü batte es bamals gan? 
befonberes öntereffe, unb bie Kreuzungen mit ^ausmeerfchweinchen hatten auch ihre 
QJebeutung.

Das gegen z^ßi QHeter lange ^iefengürteltier, ben Eatu careta, anzujehaffen, ift 
mir aber nicht gelungen, troß aller Bemühungen unb troßbem ich mehrmals nahe baran 
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war. ßeßt bat biefe Seltenheit unb Sehenswürbigkeit erften Ranges mßitißni Sohn unb 
Nachfolger biß rührige Siergroßhanblung Nubß^Nlfßlb gßlißfßrt, unb wir können es auf 
bßn ßrftßn Sotos nach bßtn £eben jeigen mit feinen fürchterlichen Srabklauen an bßn 
Rorbcrfüßen unb bßn gerabep ßißfantßnartig roirkßtibßn öinterbeinen, auf bßiißn ßs fiel) 
aufrichtßn kann.

Unb bis heute noch ift bßm Nßrliiißr öoo ßin uiißrfülltßr Rßunfeh geblieben, ßinßr 
bßr pracbtoollftßn Sroßoögel, biß es iibßrbaupt auf bßr ganzen Srbe gibt: bas “Pfauen- 
trutbubn oon Suatemala unb Donburas, fo genannt, lüßil ßs auf feinem purpur- unb 
bronjejchillernben Sefieber annäbßtnb ähnliche ößiehnungen bat miß bßr eigentliche ‘Pfau; 
bßr nackte §als unb ^opf ift abßr blau gefärbt mit orangßrotßn Rßarjen. Sin 'Paar 
bißfßrbßrrlicbßn Nögß! roiirbß bas Slanjftück fein für biß reichhaltige Safanerie im Rer= 
liner Soo. ‘Dank freunblicbem öntereffe an maßgebenben Stellen baben mir jeßt Hoffnung, 
enblich auch bas 'Pfauentruthuhn ?u erhalten. Sine wagemutige junge Soologin wirb 
^Hittelamerika bereifen unb oon amtlicher Seite in ihrer Sammeltätigkeit unterftütjt 
werben.

‘Die beiben Sroßkaßenarten ber Reuen RJelt, ber einfarbige, fchlanke, geftreckte 
'Puma ober Kuguar (leon) unb ber gefleckte, fchwere, unterfeßte Jaguar (tigre, on?a) 
werben ja aus Siibamerika in ben Raubet gebracht, weil Jie fo^ufagen ?um eifernen 
Reftanbe jebes Raubtierhaufes gehören. Rber wann fieht mau einmal bas ebenfo ein- 
farbige }werghafte Segenftück ?um ‘puma, bas in ?wei Sarbentönen auftritt: hellrot 
als Syra unb bunkeibraun als 2faguarunb? Sher fchon trifft man bie kleinen ge= 
fleckten Rerwanbten bes Saguars, bie Ozelots, Sigerkaßen (gato on?a), bereu Selle ich 
jeßt f'o oft ?u ‘Damenmänteln oerarbeitet Jehß. Rüt Rßebmut unb Unmut zugleich! 
Nber heutzutage muß wohl nachgerabe alles brau glauben, was überhaupt §aare auf 
bem Ceibe hat.

Ron hunbeartigen Raubtieren hilft ber graue R?arafuchs, wiHenfchaftlicl) fo ge
nannt nach bem Sübamerikaforfcher Rjara (im Nolke heißt er wohl Rgonarachay), 
gewöhnlich bie kleinen Sierkäfige unferer ?oologifchen Särten füllen; aber welcher geogra- 
phifeßen Unterart im engeren Sinne bas einzelne Stück angehört unb welcher neuere unb 
neuefte wiffenfchaftliche Rame ihm bahßr jukommt, bas ift allermeift gar nicht ?u be= 
ftimmen, weil man bei ben §anbelsexemplaren nur feiten erfahren kann, woher Jie bes 
näheren kommen. Stücke mit genauem Sunbort haben baher immer noch befonberes 
öntereHe.

ähnlich Jteht es mit bem langfchmänßgeit fogenannten Rafenbären (Soati), ber in 
ben oerfchiebenften Sarbenfchattierungen oon graugelb bis braunfehwar? oorkommt. San? 
gewiß je nach feiner oerfchiebenen geographifebßn Herkunft. Ss gibt aber im nörblichen 
Rnbengebiet auch einen wirklichen kleinen Rären, ber nach Jßinßr hellen Sefichtsjeichnung 
bei Jonft bunklem Sell „Rrillenbär“ genannt wirb. Tlas ift eine Seltenheit erften Ranges: 
ich habe ihn nur einmal in meinen jungen faßten im Snmkfurter öoo gefehen, wo einer 
lange lebte.

Rur einmal in meinem Veben habe ich ferner ben kleinen, nur rattengroßen öioerg- 
ameifenfreHer gefeßen unb in “pflege gehabt, ber fleh an feinem langen R5ickelfcßwan? 
aufhängen kann. ‘Das kann auch bie größere unb häufigere Samanbua-Rrt; bie 
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größte bagegen bat einen langbehaarten Sahuenfchweif unb hßißt banach Samanbua 
banbeiro.

Scblie^licb biß großen Huftiere: roejentlicbe Q5e|tanbfeile jedes zoologifchen ©artens! 
Dazu liefert QTiitteh unb Siibamerika neben bem Qama unb feiner wilben Stammform, 
bem ©uanaco, nur ben Sapir, bie Qlnte; mit feinen ^irfcben ffeht es meit zurück hinter 
ben vielfältigen unb imponierenben Sormen ber Qllten Qöelt unb auch Qlorbamerikas- 
Dagegen bat Siibamerika ben intereffanten Q3orzug, ben kleinften öirfcb ber Qöelt zu 
befißen, ben chilenifchen “^ubu; nur hafßngroß, mit kurzem, einfachem Spießgeweiheben. 
Sin folches tragen auch bie größeren banach genannten Spießhirfche (venabo ober 
veabo), bie im Sierhanbel nicht feiten vorkommen! Dagegen ift eine große Seltenheit 
ber mittelgroße Sumpfbirfcb mit Jtark veräfteltem ©eiveih, oon Sarbe rot mit fchwarzen 
deinen, ber mit bem ebenfo gefärbten unb ebenfo langbeinigen Oftähnenwolf (©uarä) 
oermecbjelt werben kann, wenn er in bem neuerbings fo vielgenannten ©ran Chaco 
flüchtig babinjagt. ©benfo feiten kommt ber kleine gelbe ^ampasbirfcb (©uazu=y) zu 
uns, ber Q3ock kräftig nach warmen Stiebeln riecbenb unb ber einige öirfcb, ber 
nicht im Qöalb, fonbern braußen auf ben Pampas lebt. Das ift aber vielleicht fein 
Q3erberben; beim je mehr Drahtzäune ba gezogen werben, befto weniger wirb er. ön 
gan? THittek unb Sübamerika verbreiten fich fcbließlicb in verfchiebenen geographifch 
enger begrenzten Unterarten bie kleineren ©egenftücke zu bem großen norbamerikanifcben 
QMrginiahirfch mit niebrigem, erft nach außen unb hinten, bann nach innen unb vorn 
gebogenem ©eweib. Qöenn man bie genaue Herkunft kennt, haben Jie wiffenfchaftliches 
öntereHe.

Solches ganz befonberer Qlrt, bas möchte ich bißt noch anfügen, hat für 
mich ßin weißes, fchlicht unb Jeibig behaartes, zur oeit im berliner öoo lebenbes 
Weibchen vom peruanifchen Qllpaka, bem für gewöhnlich wollig behaarten „Töoll- 
Jcbaf“ aus ber önkazeit (bie britte 5orm lamaartiger Siere), bas offenbar in feiner 
Heimat immer feltener wirb, weil angefichts ber hochentwickelten Schafzucht ber 
ganzen Qöelt „Qllpakawolle“ hßute gar keine Atolle mehr fpielt. öch möchte wiffen, 
ob folche feibenhaarige Qllpakas, bie ich ben Qingoraziegen vergleichen möchte, öfter 
vorkommen, ömmer feibenhaarig ift bas vierte lamaartige Sier, bie QMcuna, bie nur 
wilb vorkommt; früher häufig im zoologifchen ©arten, hßute kaum mehr irgenbwo 
ZU fehßn!

QSenn ich bißt noch ßinen ornithologifchßn Qöunfchzettel fchreiben wollte, würbe ich 
kein Sube finben; nur bie prächtigen ^aubenabler möchte ich noch nennen, an ihrer Spiße 
bie gewaltige ^arpyie.

Qöenn aber ein öbero^Qlmerikaner, fei er nun beutfchftämmig ober nicht, bem ©e= 
banken nähßrtreten möchte, für ben berliner ßoo gelegentlich ßtwas zu tun, Jo barf er 
fieber fein, baß bas gebührenb gebankt unb gebührenb wiffenfchaftlich ausgewertet wirb. 
QHit Steuben fchreiben wir bann ausführliche Qöunfchzßttel nebft praktifchen ©ebrauebs- 
amveifungen.
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Ewald Volhard:

Die Libyenfahrt der Frobenius-Expedition

I. Teil: Vom Niltal zum Abu Balas

25is oor kurzem mußte man noch mit einem erheblichen Umweg oon £uxor aus 
auf öen Schwellen ber Sijenbahn entlangfabren, roollte man mit bem 2luto aus bem 
2Ultal in bie Oafe ^horga gelangen. 23or etwa brei Rohren jeboch mürbe eine uralte, 
Jchon ben Römern bekannte öufabrt roieberentbeckt, bie bereits 17 km cor 2ljfiut, oon wo 
bie Straße nilaufwärts mßbr unb mßbr narb Offen brängt, birekt füblich abbiegt unb ^harga 
Jcßon narb ßtroa 250 km erreicht. Sine kleine 23iegung bßs 233eges nur unb mit un- 
ßrroartßtßr ^lößlicbkßit finb mir aus bßr frucbtbarßn unb oegetationsreichen 2lillanb]'chaft 
heraus unb mittßn in bßr 2öüfte.

Sebou bas 233ort „235üfte“ bot ßinßn ßrregßnb gßbßimnisoollßn Solang oon mßlan= 
cbolifchßt Sinförmigkeit unb TSeitc, oon glühenb ausgßbörrtßr Unenblichkeit. Ttafcher geht 
bßm 2teuling bßr Ottern, ber ?um erftenmal biß 233üfte als 233irklichkeit erlebt. Vielleicht 
ift bßr Sinbruck mßnigßr ftark, wenn er bureb Übergänge oorbßrßitßt murbß, bureb ßin 
längßrßs Sohrßn im Steppenoorlanb }um Veifpiel. öißß abßr, auf bßm 2öeg narb S^horga 
oßrfcbroinbßt mit eitißm Schlag alles Sewohnte, roßnn biß leßten Käufer, biß langgeftreckten 
^afernen bßr Tüilitärftation oerlaffen finb, hinter bßnßn biß bisher leiblich gepflegte Straße 
aufbört.

‘Der mßitßrß 2öeg ift nur noch bureb Steinhoufen obßr aueb Stßinßinfaffungßn ge= 
kennzeichnet. 2tur feiten finb biß ^äbßrfpurßn, Reichen gelegentlicher Venußung ber Strßckß, 
völlig oom Sanb oerweht. VSeiße ^amelfkelette glänzen bäufig nßbßn bßr Straße in bßr 
Sonne, biß leßten überbleibfel früherer Karawanen. Sonft abßr bßutßt nichts, fo roßit 
man auch fißht, auf Vlenfchen unb 2Henf eben werk.

ön leicht hügßligßm Selänbe überall Sanb unb Sfeine. Ss ift im allgßmßinßn gut 
Zu fahren, ba ber Voben meift feft ift. Einige 2üa(e kommen aber hoch kuroenreiche 2lufftiege 
in Jtarken Sanboermebungen. Töenn mau fie nicht beim erften Einlauf Jebafft, Jo Jucht 
man mit bem lebten Schwung wieber hßrunterzukommen, um es oon neuem zu oerfuchen. 
Sroßbem kommt es vor, baß man Jtecken bleibt, baß Jicb bie 2täber feftfaßren unb ber 
2öagen erft mit mehr ober weniger 2Tliihe wieber flott gemacht werben kann. Niemals 
barf baher in biejen Sebieteii ein V5agen allein fahren.

V3ir waren zwei Korbwagen unb brei c£erJonen unter Jüßrung bes Sxpebitions= 
leiters ‘Dr. 2t ho tert. 235ir hotten uns in S^airo länger auf halten miijfen als ber 
§aupttrupp, ber, oon Seßeimrat Srobenius Jelbft geführt, bereits acht Sage oor uns mit 
Zwölf ^erjonen unb Jechs Vßagen zu ber großen Oajenfahrt gejtartet war. Töäßrenb wir 
als 2tacb?ügler ben birekten 2öeg gewählt hotten, war ber ^oupttrupp burch bie Jämtlichen 
Oajen bes Gebiets, burch Siwa, 23aharia, Sorafra, Dachla ufw. nach ^horga gefahren, 
wo er uns ?u ber großen Töüftenburchquerung erwarten Jollte.

Ss würbe gerabe bunkel, als wir beimöopjapaß, ber einzigen Hinfahrt in bie beträchtlich 
tiefer liegenbe Depreffion bes Oajengebiets ankamen. 2ln einer fehr Jteil abfallenben 233anb 
?ieht lieh hißt ßin Jchmaler ^fab in Jcharfen turnen burch SßlJßn unb Seröllhaufen entlang, 
ben wir oorjichtig im erften Sang hßtunterkletterten. ‘Drunten würbe es wieber eben, unb 
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halb tauchten im Scheinwerferlicht cor uns Käufer, Nlenfchen unb einige Nänme auf, 
wir waren wieber in bewohntem Gebiet.

Gewiß, auch ber Najar in ^airo wirkt phantaftifch auf ben, ber zum erftenmai aus 
Guropa in ben Orient kommt. Die aufgeregten §änbler in ihren iiberlabenen Tauben mit 
ben imwabrjcheinlichften NJaren, bas bunte Treiben auf ben Gaffen unb bas bichte Ge
wimmel frembartiger Nushängefchilber über ber Straße, bie feltfamen Gypen unb überhaupt 
bas ganze orientalische Ceben ift fieber einbrucksooll. Nber ber unechte, oon Sremben unb 
ihnen zuliebe erborgte Glan? ift nicht zu überfehen unb wirkt leicht peinlich-

NJie ganz anbers war bemgegenüber unfere erfte Nachtfahrt bureb Skarga l öier 
waren wir wirklich in ber Nöelt von 1001 Nacht. NJir hatten uns am Ortseingang boch 
noch verfahren unb kamen fo bureb bie engften unb winkligften Gaffen unb Gäßchen. 
Nizarr geformte Vehmhäufer unb Cehmmauern leuchteten weiß vor ben dichten bunklen 
Palmemvälbern. Nües war unregelmäßig unb eigenwillig. Die bureb bas Nlaterial 
bebingten weichen Konturen ber Käufer ließen fie febmiegfamer unb belebter erfcheinen, 
als bie eckigen unb febarfkantigen Nauten nuferer Sone, unb gefpenftifcb gleich einer 
Qllonblatibfcbaft wirkten bie gefcbloffenen Nilber, bie unfere Scheinwerfer aus ber Dunkel« 
beit herausfehnitten.

Gs gab nur wenig Nlenfchen auf ben Straßen, bie wir nach bem Naftbaus fragen 
konnten, aber fchließlich fanben wir es boch- Nm Nanbe bes Orts lag bas einstöckige 
quabratifche §aus, vor beffen Gingangstür wir vorfuhren. Sie ging zu ebener Grbe 
birekt in bie Diele, bie zugleich N5ohn« unb Gßraum war unb um bie herum bie vier 
Schlafzimmer lagen. Gin Geil nuferer ^ameraben war verabrebungsgemäß bereits jur 
Stelle unb mit NShisky, NSein unb einem vorzüglichen NbenbeHen würbe bas NSieberfehen 
vergnügt gefeiert. Non ber Oafenfabrt unb ihren mancherlei Schwierigkeiten unb ßwifchen« 
fällen war viel zn erzählen unb mehr noch mar für bie Sukunft zu befprechen.

Denn S^harga mar ber leßte befiebelte Stützpunkt, bevor wir auf mehrere Nöochen 
ganz in ber Ginfamkeit ber NJüfte untertauchten. Da war für alles vorzuforgen, was 
unterwegs gebraucht werben würbe, an erfter Stelle für Nenzin unb NJaffer. N3ir mußten 
bavon fo viel mitnehmen, baß wir unter allen Umftänben arbeitsfähig blieben, auch bann, 
wenn wir uns etwa verfuhren ober wenn wir burch unerwartete Sunbe länger als geplant 
aufgebalten werben Sollten. Gs ftellte fich heraus, baß unfere acht Sorbwagen allein für 
bie gewaltige Strecke nicht genug Schleppen konnten, Jo baß für ben erften N3eg noch z^ei 
Caftwagen binzugemietet würben, bie einem Stark negroiben öünbler bes Orts gehörten.

Nn zweiter Stelle kamen bie Nahrungsmittel, von benen wir So viel wiel möglich 
von baheim mitgebracht hatten, um DeviSen zu Sparen. Gin großes Sortieren unb Um« 
packen begann, ba wir uns gewichtsmäßig noch mehr einSchränken mußten, als ursprünglich 
gebucht war. Neben nuferem ber Negierung gehörenben Naftbaus, bas von ein paar 
Palmen umftänben fchon mitten im Sanb lag, fanb fich noch ein kleineres Gebäube mit 
einem einzigen Naum, ber balb in ein gewaltiges Nöarenlager verwanbelt war. Die Netten 
unb Seite, ^ochapparate unb Gefchirre, bie NSerkzeuge unb Nutofette, Photoapparate unb 
Silme, Giften unb Koffer, ^onfervenbüchfen unb §ülfenfrüchte in Säcken unb Schachteln, 
bie Veberriemen unb Gafchen, Nlalleimvanb, Nlalblocks unb Sarben, Gagebücher unb Notiz« 
blocks, ^ompaffe unb Vupen, Petroleumlampen unb «kannen, N5aflerkiften unb Nenzin« 
eimer, unb all bie vielen Dinge, bie fonft noch nötig finb für acht N5agen unb 15 Per« 
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fönen, Jie alle mußten hier noch einmal zum leßten Appell aufmarfchieren unb ben einzelnen 
Aufgaben entjprechenb neu verteilt roerben.

Gleichzeitig mar an ben Tragen, bie Jcbon länger unterroegs roaren — einige batten 
ja Jcbon bie Eransjorbanfahrt hinter fich — allerbanb zu reparieren. ‘Der Gouverneur 
Vöasfi Vey batte uns bafür eine Jeiner Garagen zur Verfügung geftellt, roie mir uns 
überhaupt Jeiner liebensroürbigen Unterftüßung in allen Schmierigkeiten zu erfreuen batten. 
V3ir machten ihm einen ^ejuch in Jeinem großen neuen Llmtsgebäube, moraufhin er uns 
alle zum See in feine VSoßnung einlub.

Sein ‘Prioatbaus lag in einem rounberbübfchen großen (Sorten mit Dielen Vlumen 
unb ?roei kleinen. Räuschen, von benen bas eine einen Sifcßteich umfcbloß, bas anbere 
einer Saubenjucht biente. ‘Die ganze Einlage mar roie auch bas VSohnßaus in einem 
rnobernen Stil erbaut, roozu bie önneneinrichtung für unfere begriffe nicht recht paßte. 
‘Der große, gegen bas Einbringen ber Sonne gut gefcßüßte Salon, in ben roir zuerft ge= 
führt rourben, roar mit unzähligen Seffeln, Sofas unb kleinen Eijchchen Überlaben unb 
an ben VJänben prangten nach ägyptischer Sitte lauter Vilber bes Hausherrn in allen 
Lebensaltern unb -lagen, meift ‘Photos, oon prunkvollen Nahmen eingefaßt. 'Das Ganze 
roirkte roie eine Lüifchung aus mobernem Orient unb europäifcbem ßugenbftil.

öm Eßzimmer roar eine riefige Safe! gebeckt unb mit Vojen gefchmückt. Viele 
Kuchen- unb ‘Pläßchenforten ftanben herum, bie freilich alle aus bem gleichen Eeig gemacht 
roaren. Llußerbem gab es bas ungemein füße Sruchtkonfekt, bas hier beliebt ift. Valb 
floß bie Unterhaltung — in Englifch — lebhaft unb munter bahin. Vefonbers intereffant 
rourbe fie, als auch noch her ‘Doktor bes Ortes erfchien, ber in V$ien ftubiert hatte unb 
baher vorzüglich ‘Deutfeh fprach. Er gab uns recht bepremiert ein Vilb vom Leben unb 
feinen Aufgaben in einer folcben Oafe, bie mit ber 3milifation nur burch bie einmal 
roöchentlich verkehrenbe Eifenbahn verbunben, fonft aber burch Vleilen oon jeber Kultur 
getrennt ift.

‘Der Lilangel an Llrbeitsmöglichkeiten unb mehr noch Llrbeitsluft läßt bie Eingeborenen 
ihre unmenfchliche Llrnuit mit apathifchem Gleichmut ertragen, ber fie auch allen Krank
heiten roehrlos ausliefert. V5ir hotten felbft fchon bie Sliegenplage im Ort beobachten 
können, ön bichten fchroarjen Vüfcheln hängen biefe Eiere ben Vlenfchen befonbers in 
ben Gingen unb keiner gibt fich auch nur bie Vlühe, Jie fortzujcheuchen. 2Han ift von 
Kinbheit auf baran geroöhnt. Scheußliche ^ugenkrankheiten finb bie unausbleibliche Solge, 
unb nirgenbs fieht man jo viel ^linbe roie hier. Vergeblich ift bie unausgefeßte Belehrung 
von Seiten bes Arztes unb fein Kampf gegen bie Seuche, ön feiner Gegenroart vertreiben 
bie Kinber zmar bie Sliegen, kaum breht er aber ben Vücken, fo fallen fie Jogieich roieber 
in bie ererbte unb anerzogene Gleichgültigkeit zurück.

Oaje — ein Kampf auf verlorenem “poften, bas ift bie Überzeugung nuferes ‘Doktors. 
Öoffnungslojer noch als ber Kampf gegen fliegen unb Krankheit ift ber gegen ben Sanb. 
‘Dicht vor bem Ort liegt bie gewaltige ‘Düne, bie fich mehr unb mehr gegen bie Oafe 
vorbrängt unb fie allmählich zujehütten roirb. Schritt um Schritt roirb ber kärgliche 
Lebensraum noch roeiter verengert, bis bie leßten Streifen fruchtbaren Vobens bem alles 
vernichtenben Sanb verfallen finb. Um biefen Kampf gegen bie Llllgeroalt ber Vatur 
aufzunehmen unb zu beftehen, finb bie Eingeborenen von heute viel zu roillensfchroach unb 
gleichgültig. Vian follte, jo meint ber Llrzt, ben Kampf lieber aufgeben, bie jammervoll 
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ärmliche Bevölkerung in fruchtbare Gebiete überpflanzen, roo Jie roieber lebensfähig roerben 
könnte, unb bie Oafe ihrem Scbickfal überlaHen.

„Sie fällten uns Öhre kümmerlichen Oafen geben“, meinte Sebeimrat Srobenius im 
Scher?, „ba könnten Sie öhr blaues Töunber erleben, mie bie nach ein paar Jahren unter 
beutfchen öänben ausfehn mürben!“ Davon mar ber ‘Doktor überzeugt, aber bas mollte 
er benn boch auch roieber nicht. Sr roar ftrenger Nationalist, unb fchon ber Sebanke, 
baj? lieb gar auch noch bie Deutfcben feines Lanbes annehmen könnten, bereitete ihm 
fichtlicb Srufeln, fo beutfchfreunblicb er im übrigen auch roar.

Sin Sang burch ben Ort überzeugte uns rafch von ben Schroierigkeiten, bie Sich 
hier für jeben nach europäifchem Norbilb benkenben LHenfcben auftaten. Der kleinfte 
Seil bes hebens nur fpielt fich in ben Käufern ab, bie fich neben zahlreichen Straßen 
erheben. Die roeitaus größere Jabl ber BJobnungen liegt unter ber Srbe, in bunklen, 
kellerartigen Selaffen, bie burch ein 2leß von Soffen unb Säßchen unterirbifch mitein» 
anber oerbunben Jinb. Seroiß ift es in biefen Sängen bebeutenb kühler als braußen, 
aber roie oiel febroerer ift es auch, bas alles fauber zu halten unb von Siegen unb 
Ungeziefer zu befreien. Den cor Schmuß ftarrenben ^inbern ftanben bie Srroachfenen 
kaum nach, bie fich zerlumpt unb anfeheinenb völlig untätig berumtrieben.

Nöelch ein Segenfaß zu ben fchmucken neuen Seilen bes Orts, ben Begierungs» 
bauten, ^afernen unb Mahnungen ber herrfchenben Schicht! freilich, nicht mit bereu 
Llugen hatten roir uns hier umzufehen, um offenkunbige QUängel zu entbecken, fonbern 
als Sthnologen, bie oon ben leßten Neften einer altertümlichen unb ftilechten Lebensform 
aufs Stärkste beeinbruckt mürben. Unb echt roaren bie Wohnungen fo gut roie viele 
Singeborenentypen.

2loch etroas anberes roar in ^barga für unfer Nrbeit oon TSichtigkeit. Schon foft ber 
Nöüfte oerfallen, liegt etroa 4 km nörblich bes Orts ein alter ägyptifcherSempel, ber oon Darius I. 
angelegt rourbe. öm Lütertum ift bie „große Oafe“ außerorbentlich fruchtbar unb ein roichtiger 
Stüßpunkt geroefen. Srft im LHittelalter rouebs fie aus bem Bereich ber Biittelmeerkultur 
mehr unb mehr heraus, ^eute verftebt man kaum noch, roarum ber aus ber Schlacht 
oon Blaratbon bekannte ^erferherrfeber hier in ber Nöüfte bem Jupiter Bmmon einen 
Sempel errichten ließ. Sr lehnt fiel) malerifch an einen ‘palmenbain an unb enthält im 
önnern unb an ben Bußenroänben fehr gut erhaltene Reliefs, bereu farbige Bemalung 
Zinn Seil noch in beftem Juftanb ift.

Bm dritten Sag nuferes Bufentbalts in ^barga roar alles fo roeit vorbereitet, baß 
ber Nufbruch für ben näcbften Blorgen feftgefeßt roerben konnte. BSenigftens für bie brei 
BJagen oon uns unb bie beiben bes Begers, bie als erfter Srupp ben B3eg zu bem etroa 
380 km entfernten „Bbu Balas“ finben unb markieren Sollten. Sin BJagen nach bem 
anbern fuhr alfo nachmittags zu ber einzigen Nöafferleitung bes Orts bei ber Begierungs» 
garage, um Böaffer zu fallen. Die Leitung batte freilich keinen fehr hoben Druck, fo 
baß roir über brei Stunben brauchten, bis nufere Nebälter oollgelaufen roaren. So rourbe 
es bunkel, beoor roir beim Sbellagenten am Bahnhof unfere Nenzinkiften auflaben konnten, 
roas nun im Scbeinroerferlicbt mit öilfß mehrerer bßrumlungernber Araber beforgt rourbe, 
bie überall ba fich anbieten, roo ein Srinkgelb zu erroarten ift. N5ir batten außer Gaffer 
unb ‘privatgepäck für unfere fünf BJagen 90 Giften mit insgefamt etroa 3000 Liter Neurin 
Zu verlaben, außerbem noch einige Giften LHotoröl, <S>etriebeöl unb Jett.
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Später war bas ‘Packen unb Qluflabeu bes tagens eine Sache oon wenigen 
QHinuten, benn jeber wußte, wo jebes einzelne Stück hiugßhörte unb wie alles am heften 
zueinanber paföte. öier am Qinfang unferer Sahrt bagegen machte alles noch Arbeit unb 
Kopfzerbrechen, boch kam uns Qleulingen bie Erfahrung unferer Kameraben, bie Jcßon 
länger unterwegs waren, fehr zu ftatten. Qöir lernten rafch, baf> eine Q^eibe oon Q3en]in= 
kiften leicht zugänglich gepackt fein mußte, bamit man unterwegs tanken konnte, ohne 
erft ben ganzen QSJagen abzulaben, baß auch bie ‘prooiantkifte nicht zu unterft liegen 
burfte unb baß Nett unb Schlafanzug greifbarer fein mußten als Seit unb Stabt- 
bekleibung.

Gewiß, bas ift alles felbftoerftänblich, aber es will gepackt fein, unb bas ift nicht 
immer einfach. ‘Denn auch ber oerfügbare 5Raum bat fchließlicb feinen eigenen Qöillen 
unb läßt fich keineswegs beliebig ftrecken unb bebnen; man muß ihn im (Segenteil eigent
lich immer Überliften. Gs ift eine ber wichtigften unb baher auch burchaus erwähnens
werten Gxpebitionserfahrungen, bie wir gleich anfangs zu machen batten, baß man immer 
Zu oiel Gepäck unb zu wenig Q^aum bat. Nichts ift fo notwenbig, als fich bamit rafch 
unb gefchickt abzufinben. Qluch bie Dielen Kleinigkeiten, bie man gern bauernb jur §anb 
hat, wie ‘Photoapparat, Sahrtenbuch, Karten, Trinkbecher, QUeffer, Tafchenlampe, QSonbons, 
öigaretten unb was fo alles bazu kommt, müffen untergebracht werben, unb fiel) bas in 
Sißnäbe an ber oorberen Qöanb bes Kaftenaufbaus hanblich unb überfichtlicb zu hängen, 
bot ber Grfinbungsgabe bes einzelnen ein weites Selb.

Sortierung im 3ebruar-§eft.

E. Lindenborn:

Deutsche Kulturarbeit im Ausland

Qloch immer ift es in ‘Deutfchlanb eine zu wenig bekannte Tatfache, baß kein 
anberes QJolk Guropas eine fo große Sahl oon Stammesgenoffen gleicher Sprache unb 
Kultur außerhalb ber eigenen Staatsgrenzen hat, wie gerabe bas beutfehe.

Q3on ben großen europäifchen Staaten haben Q^ußlanb unb Großbritannien ihr 
Q3olkstum, bas Jie oertreten, auch innerhalb ihrer Staatsgrenzen ooll oereinigt, benn 
außerhalb bes Sowjetftaates unb außerhalb bes önfelreicßes gibt es auf bem Kontinent 
keine Qtuffen unb keine Q3riten in gefchloffenen Sitzen. Srankreich unb ötalien haben nur 
einen Bruchteil ihrer Nationalität jenfeits ihrer Canbesgrenzen; bie weniger mächtigen 
Staaten Guropas, wie Spanien unb bie QZorblanbe, finb ebenfo gefchloffen wie Q^ußlaub 
unb Gnglanb. Schweben hat Nolksgenoffen in Sinnlanb, ‘Dänemark hatte folche auf 
beutfehem, Rumänien unb Serbien auf öfterreich-ungarifchem Q3oben. Sür keinen biefer 
Staaten überflieg aber bie Sahl ber außerhalb ber ^anbesgrenzen wohnenben Nolks- 
genoffen zehu ‘Prozent ber Gefamtbeoölkerung. Gan? anbers für ‘Deutfchlanb.

Q3or bem Qöeltkriege gab es nahezu hunbert OHillionen beutfehe auf ber Gebe. 
‘Diefe Sahl barf wohl auch jeßt noch als richtig angefprochen werben, wenn man bebenkt, 
baß ben burch ben QBeltkrieg unb feinen Solgen entftanbenen QSerluften ein kaum unter
brochener Q3eoölkerungszuwachs gegenüberfteht.
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Von biefen hundert ^Billionen (eben mehr als dreißig ^Billionen Deutfche außer= 
halb des Veicßes, fei es in größeren, geJcbloHßnen Verbänben ober Sieblungen, fei es in 
ber eigentlichen öerftreuung.

Da finb junächft bie Erenjbeutfchen, bie ficb in einem breiten Eürtel um bas beutfrbe 
^ernlanb lagern, wie Elfaß=2othringen, Luxemburg, Eupen-Vlalmebg, Däni]'ch=Schleswig, 
Danjig, CBemellanb, Efchechoflowakei, Sübfteiermark unb Seile oon Kärnten unb SübtiroL

Hinzu kommen bie in ber oerjtreuung lebenben Deutfchen, bei benen es ficb ent- 
roeber um beutfcbe Spracbinfeln hanbelt, bie als Vorpoften bes Deutfchtums, befonbers im 
öftlicben Europa, angefeben werben muffen (wie etwa in ben baltifchen Staaten, in öroß- 
rußlanb, “Dolen, in ber Efchechoflowakei, Ungarn, Rumänien unb auf bem Valkan), ober 
um bie eigentliche Serftreuung, bas heißt um Deutfche, bie oereinjelt als Kaufleute, 
Ingenieure, $ir}te, Schriftlicher, Mehrer ufw. außerhalb ber Veichsgrenzen wohnen.

VJollte man bie beutfchen Volksgenoffen innerhalb unb außerhalb ber beutfchen 
Veichsgrenzen jufammenrechnen, fo mürbe man ?u bem Ergebnis gelangen, baß fie ein 
Sünftel ber Eefamtbeoölkerung Europas ausmacben.

Es bebarf kaum eines Hinmeifes, baß biefe Sonberftellung bes beutfchen Volkes 
in Europa ein Ergebnis feiner «Sefchichte ift, unb zwar feiner Eefchichte fomeit fie beein
flußt mürbe oon ber geographifchen 2age. Deutfchlanbs £age hat Deutfchlanbs Scbickfal 
beftimmt; feine zentrale Cage bat auch ben Vnftoß zum Vuslanbsbeutfchtum gegeben.

^ein anberes Volk Europas ift fo roie unferes nach allen Himmelsrichtungen bin 
in unoermeibüche Vejiehungen zu ben oerfchiebenartigften Vachbarn geftellt roorben, benn 
kein Canb bes ganzen «Erbteils mar unb ift für ben Verkehr fo günftig gelegen roie 
Deutfchlanb. Vor bem Kriege hatte Deutfchlanb ben ftärkften Durchgangsoerkehr oon 
allen europäifchen Cänbern.

Die Hanbelsbeziehungen jroifchen nuferem Vaterlanbe unb bem Vuslanbe haben 
natürlich auch einen Qlustaufcb geiftiger ©üter im befolge gehabt. Das beutfcbe ift mehr 
als ein anberes Volk Europas Eräger unb Vermittler europäifcher Eeiftesftrömungen 
geroefen, hat baburch bie größte Schule aller europäifchen Völker burchgemacht. Ver- 
ftänbnis unb Empfänglichkeit für frembe Kulturen hat kaum ein anberes Volk im gleichen 
2Baße bewiefen, roie bas nufere, ^ein VJunber, baß fich ber Deutfche im Caufe ber 
Veujeit burch feine Qlnpaffungsfähigkeit, feine Sprachenkenntniffe unb feine Umficht in 
allen Cänbern Europas eine achtbare Stellung zu erringen geroußt hat, baß ber Qtuslanb- 
beutfcbe oor bem VJeltkriege in aller V5elt feinen Stammesgenoffen zu jener VJeltgeltung 
oerholfen hatte, bie einem Hunbertmillionenoolk wohl zukommt. Denn, richtet man ben 
Vlick über Europa hinaus, fo wirb man feflftellen, baß auch in ben iiberfeelänbern noch 
immer eine ganz bebeutenbe Sahl Deutfcher roohnt. Den größten Seil weift Vmerika auf: 
bie Vereinigten Staaten (mit runb zehn ^Billionen Deutfchen), ^anaba, 2Bittel- unb Süb- 
amerika; aber auch in Qlfien unb Qlfrika, ben ehemaligen beutfchen Kolonien, unb in 
Vuftralien finb Deutfche anfäffig.

Es ift oft mit einer gewiffen Eeringfchäßung behauptet roorben: roo brei Deutfche 
Zufammen finb, ba grünben fie einen Verein. Eewiß roirb mit biefem Qlusfprucb bie 
Schwäche bes Deutfchen, bie Vorliebe für bas Vereinswefen, bie Vereinsmeierei, gekenn
zeichnet. V5er aber einmal, gleichgültig aus welchem Erunbe, mehrere öabre nacheinanber 
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Jicb im frembjpracbigen Auslanbe unb vor allem in Überjee aufgebalten bat, ber mag in 
biefer Schwäche bes Deutfcben bocb aueb roieber einen großen Segen erkennen.

Die Deutjcben im Auslanbe haben Jicb in ben Stäbten ober an ben flößen, bie 
Jie beroobnen, eng zufammengejcblojjen, unb nichts Jcbüßt Jie Jo Jebr oor ber bekannten 
unb gefürchteten „Sntbeutjcbung“ unb oor ber Sefabr, bureb allmähliches Aufgeben in 
ben außerbeutjeben Völkern zum bloßen „Kulturbünger“ zu werben, roie bie beutfeben 
Bereine. ‘Der beutfehe Kircbverein, ber beutfehe Scbuloerein, ber beutfehe Surn- unb 
Cefangoerein, bas Jinb in ben allermeijten Sällen bie brei Säulen, auf benen bas Deutfcb= 
tum im Auslanbe rubt.

‘Die neuefte Statijtik bejagt, baß zur Jeit nicht weniger als einunbjwanjig höhere 
beutfehe Schulen im Auslanbe beftehen, bie bie Berechtigung zum Urteilen ber §ocbfcbul= 
reife befißen, bas beißt fogenannte Bollanftalten Jinb, bie bie Schüler ober Schülerinnen 
mit bem Qlbiturientenexamen entlaffen. ‘Die Statiftik berichtet ferner, baß außerbem acht 
beutfehe Schulen im Auslanbe beftehen, bie im Ausbau begriffen Jinb unb febon bie Ober- 
Jekunbareife erteilen können.

Bon biefen neununbjwanjig Schulen liegen fiebjebn in Suropa, jwölf außerhalb 
unb paar in Jentral- unb Sübamerika, Sübafrika unb Oftafien. Aabeju ohne Aus
nahme konnten biefe zwölf Überfeefcbulen wäbrenb bes ‘Weltkrieges beftehen bleiben, wenn
gleich ihre Befucberzabl jeitweife eine ftarke Abnahme erfahren mußte. Sobalb aber 
Suropa wieber zum Trieben gekommen war, unb ber öanbel, erft zögernb, fortjehreitenb 
aber im größeren Umfange wieber einfeßte, ftieg auch wieber bie Source ber Schülerjabl 
ber beutjehen Schulen in iiberjee. Die zahlenmäßig größte Schule ift zur Jeit bas „Solegio 
Alemän“ in Alexiko, eine im «Jahre 1894 gegrünbete Oberrealfcbule mit Borfcbule, Büttel- 
Jcbule unb Kinbergarten, bie nicht weniger als 620 Schüler, baoou 270 Aläbchen in 
25 Klaffen aufweift, Jm eblen Aßettftreit zu ihr ftebt bie im Jahre 1897 gegrünbete 
Öoetbe-Scbule in Buenos Aires in Argentinien. Sie bat jur Jeit 611 Schüler, barunter 
234 Aläbchen; ift ebenfalls Oberrealfcbule unb £y?eum unb führt oom Kinbergarten jur 
‘Prima.

Die jur Jeit kleinjten beutfeben Schulen außerhalb Suropas finb wohl bie in öankau 
unb SJingfau in China mit 34 bzw. 37 Schülern unb in Kobe in «Japan mit 39 Schülern.

Den höheren Schulen an Jabl überlegen Jinb in ben überfeelänbern bie beutfeben 
2Hiffionsfcbulen. freilich bilben Jie nicht wie bie weltlichen Schulen beutfeher Kolonien 
Sammelpläße für bie beutfehe Jugenb unb ‘Pflegejtätten ber Alutterfpracbe, wohl aber 
leiften fie wertoolle Arbeit für unfer Baterlanb. Denn was Jie ben nichtbeutfchen Aölkern 
an (Staubens- unb Wifjensgut vermitteln, bie Laubwerke, bie fie lehren, bie Srziehungs- 
arbeit, bie Jie an ihren Scbußbefohlenen leiften, all bas ift ‘Pionierarbeit bes Deutfchiums 
in ber weiten ‘Welt unb verhilft Deutfcblanb zur Anerkennung bei anberen Bölkern.

Der ‘Weltkrieg brachte biefer Aliffionsarbeit begreiflicberweife große Aöte, ba fie 
in faft allen Kolonien ber beutfcbfeinblichen Cänber an ber Sortfeßung gebinbert würbe. 
Allmählich öffneten Jicb ihr bie englifchen Kolonien wieber, unb zehn Jahre nach bem 
‘Weltkriege hatte bie beu1fcb=katbolijcbe Aliffion 66641 Stationen, bie beutfch=eoangelifche 
^IliJJion 46 571 Stationen.. Unter ben katholifchen 2HiHionsarbeitern waren nicht weniger 
als 66 541 Katechiften unb Mehrer. Cs bebarf keiner befonberen Erwähnung, baß bureb 
alle biefe ibealgejinnten Alänner unb Stauen ein wahrer Strom beutfeben hebens in bie 
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B5elt fließt. Alögen ihre Schüler auch }u 95°/0 frembfpracbig uni) frembraffig [ein; was 
biefe burch lebendiges Borbilb an ©ewi)’[enhaftigkeit, ‘Pünktlichkeit, Hygiene, Opferfinn 
uni) vor allem freiwilliger Eingabe an ein B5erk lernen, bas fällt im beften Sinne auf 
‘Deutfchlanb zurück.

konnten [ich alfo dort im weiten BJeften ober Often, jen[eits bes Atlantik ober 
am L^anbe bes ‘Pazifiks bie beutfcben ^ulturftätten halten, obwohl [ie jahrelang oon ber 
beulfcben Heimat abgefcbnitten waren ober oorübergebenb fogar ihre Sore [chließen mußten, 
fo liegen bie Berhältniffe anbers in ben Länbern Europas, bie wäbrenb ber «Jahre 1914 
bis 1918 mit ‘Deutfchlanb im Kriege lagen.

Es ijt oft als eins ber traurigften Kapitel bes großen Krieges bezeichnet worben, 
baß bie Ententeftaaten [ich gleich ?u Beginn bes Krieges auf bie frieblicben Einrichtungen 
ber ‘Deutschen (türmten unb bie Eaftfreunbfcbaft, bie [ie ben ‘Deutfchen bisher gewährt 
hatten unb bie beiben Seile ?um Außen gereicht war, burch ^riegsrecht jerfchlugen. 
‘Deutfcher Befiß oon unfchäßbarem B3erte würbe babei vernichtet, beutfehe Arbeit, bie 
oon jahrzehntelangem Steiße zeugte, ging oerloren. B3o aber waren bie ‘Deutjchen im 
Auslanbe empfinblicher zu treffen als in ihren Schulen unb Vereinen? BJaren hoch 
gerabe hier ihre Sammelftätten.

^ein BJunber, baß aus biefem Erunbe gerabe biefe Einrichtungen am fchwerften zu 
leiben batten: bie Kirchen würben gefcbloffen, bie Schulen zum Seil ausgeplünbert ober 
bas Jnoentar öffentlich oerkauft, bie Bereinshäufer zu Lazaretten ober Ställen oerwenbet. 
cDiefes fchwere Schickfal wiberfuhr oor allen anbern ben brei beutfcben höheren Schulen 
in Belgien: Brüffel, Antwerpen unb Lüttich. ‘Die größte biefer brei Anftalten, ja bie 
größte beutfehe Auslanbfcbule überhaupt, bie oor bem Kriege beftanben bat, war bie in 
Antwerpen mit mehr als 800 Schülern.

BJenn man bie Eefchichte ber beutfcben Eeiftesbilbung außerhalb unferer Reichs- 
grenzen oerfolgen will, ift es nicht unwichtig, bas Schickfal ber Antwerpener Schule kur? 
Zu [kijzieren, benn hier in biefer Schulgefcbichte, bie runb bunbert «Jahre umfaßt unb 
beren letztes Kapitel fo gewaltsame Ereigniffe berichten mußte, fleckt ja weit mehr als ber 
bloße Satfachenbericht oom Entftehen, BSachfen unb fchließlichen Untergang einer Lehr= 
unb Erjiebungsanftalt; hier ift einer ber vielen Beweife für bie oft aufgeftellte Behauptung 
oon ber beulfcben Süchtigkeit mib Sreue gegeben. ‘Die Schule Antwerpens mit ihrem 
gewaltfamen Enbe unb ihrem jeßt allmählichen BSiebererfteben mag als Symbol bezeichnet 
werben bafür, baß fich ber beutfehe Eeift in ber BJelt zmar für einige Seit zurückbrängen 
läßt, baß er aber, foweit er Eefunbes unb Unverfälfchtes enthält, [ich immer wieber burcb= 
[eßt unb immer wieber Anerkennung finbet.

‘Die beutfehe Schule in Antwerpen würbe im «Jahre 1836 unter ganz einfachen unb 
auch für bamalige Seit recht primitioen Berbältniffen gegründet.

‘Die ‘Deutfchen, bie [ich bamals in ber Stabt anfiebelten, gehörten fa[t aus[cbließlich 
bem ^aufmannsftanbe an, unb für bie zunehmenbe Bebeutung ber öafenftabt ift es kenn» 
Zeichnenb, baß kurz oor bem Ausbruch bes BJeltkrieges, alfo im Laufe oon 80 Jahren, 
bie beutfehe Kolonie auf runb 30000 Seelen angewaebfen war.

Alit bem B3obl[tanb unb ber Bebeutung ber beutfcben Kaufleute, mit ber Beroiel^ 
faebung ihrer Sahl wuchs auch bie Bebeutung unb Scbülerzahl ber jungen Schule, bie 
[ich namentlich oom Jahre 1902 ab, bas heißt unter bem ‘Direktorat oon ‘Dr. ©after, 



18 Aufsätze Heft 1

bejfen Bame im Buslanbfchulwefen heften Solang bat, ?u einer nie geahnten ^öbe ent= 
wickeln konnte.

‘Die Schule mar ein Sentrum bes geizigen hebens ber ganzen beutfchen Kolonie 
geworben: in ihr unb burcb Jie mürben bie ‘Deutfcben geeinigt, bie Schule mar, menn 
man fo Jagen barf, bie Heimat für alle, bie ben eigentlichen beutjcben ^eimatboben mit 
ber Srembe oertaujcht batten.

Bus freiwilligen Spenben würben Raufer, Sportgrunbftücke, Einrichtungen für bie 
Schule oerfcbafft. Ein großer Sejtfaal, eine Eurnhalle, eine eingerichtete Lehrküche, ein 
breijtöckiges Laboratorium für cbemifche, phyjikalifche unb biologifche Berjuche oeroolk 
Jtänbigte bie Bnftalt unb machte Jie muftergültig. ‘Der junge ‘Direktor Jeßte feinen Ebr= 
gei? barin, bie ihm anoertraute Schule halb über ben Nahmen einer bloßen „Kolonie» 
fchule“, bereu Bufgabe fich mit bem Unterricht bes ‘Deutfcben erfchöpft, hinausjubeben. 
Er oerftanb es, ihr bie Berechtigung für ben Einjährig=5reiwilligen ‘Dienjt ?u oerfchaffen 
unb enblich bie Staatliche Bnerkennnung bes Bbiturientenexamens.

Schon 1909 wählte bie Schule 688 Scbulkinber, 371 Knaben unb 283 Llläbcben, 
oon benen 76,3 °/0 rein beutfcber Herkunft waren, unb bie in ^oebukation oom &inber= 
garten bis pr Beife unterrichtet würben. Um eine lebenbige Berbinbung mit ber Heimat 
aufrecht }U erhalten, würben alljährlich Schulreifen nach ‘Deutjchlanb unternommen, bie 
nach BJeimar, Eifenach unb Berlin führten. Um auch weniger wohlbabenben Schülern 
bie 2Tlöglichkeit bes Stubierens }u oerfchaffen, würbe eine Stubienftiftung ins Leben 
gerufen.

So, innerlich wie äußerlich gefejtigt, ging bie Schule im Sahre 1914 mit 853 Schülern 
bem 75. Sahre ihres Beffchens entgegen.

‘Da brach ber &rieg aus.
‘Die Busweifung ber ‘Deutfcben aus Belgien hatte ^unächft natürlich eine Schließung 

ber Bnftalt jur Solge. Bach ber Einnahme Bntwerpens burch beutjche Eruppen konnte 
Jie aber im Sahre 1915 wieber eröffnet werben unb blühte nun troß bes Krieges noch 
einmal für kurje Sahre empor, um im Booember 1918 enbgültig jujammen^ubrechen.

<3m Bpril 1923 würbe bie Schule mit ihrem gefamten Snhalte burch bie belgifcbe 
Behörbe oerfteigert.

Steine Bemühungen bes Buswärtigen Bmtes hatten biefen Eag unb biefe Stunbe 
abwenben können: alle Befchwerben wegen bes oölkerrechtswibrigen Borgehens gegen= 
über beutjchem Eigentum waren nußlos geblieben.

‘Der Erlös ber Berfteigerung ber Schule war befchämenb gering. Bicht mehr als 
23500 Franken würben befahlt. Bachträglich konnte errechnet werben, baß ber Boert 
ber Lehrerbibliothek allein mehr als 50000 Franken betrug. ‘Daju kamen bie BJerte für 
bie Schülerbüchereien, bie naturwiffenjchaffliehen Sammlungen, für bie Lehrmittel für Ebenlie, 
‘Phyfik, (Sejchichte, ößiebnen unb Eurnen, für ^anbarbeit unb für bie Schulküche, enblich 
für bie Schulausftaftung Jelbft, b. h- für Bänke unb Bülte, Schränke unb Eifche, ber 
Bühne unb ber Busftattung ber Bula.

‘Damit ?og bas Schickjal ben Schlußstrich unter ein Kapitel ber Buslanbfchuk 
gefcbichte, bas nicht }u ben unbebeutenbften gehört hatte.

Unb boch war nicht alles oernichtet.
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Schon fßhr halb nach bßm Kriege fanben fich in 2(ntroßrpßn roißbßr bßutfchß ^auf= 
(eute ein, biß als ^ionierß bes Jrißbens ibißtn 23ßrufß nacbgingen. Unb mßrkroiirbig 
— roas [ich oor hunbßrt Jahren ereignet hattß — bas roißbßrholt Jich jebt

Schon ift es nötig gßroorbßn, eine kleine Schule in gemieteten ^rioaträumen ?u 
griinben, um bie runb 40 ^inber in ihrer beutfchßn 2Huttßrfprachß ?u unterrichten. Schon 
finb roieber ibeal gesinnte ^Hanner unb Jrauen am ^erke, bßutfchß 21lßnfchen im 2lus= 
lanbe oor bem „£ntbeutjcbt=merben“ }u fchühen.

Jreube an allem Schönen, «Suten unb Töabreii, baju eine tiefe £iebe ?um ^ater» 
lanb, ein opfimiftifcher Slaube an alle roertoollen unb ^erte fchaffßnbßn ^räftß in ber 
233ßlt unb eine oorurtßilslofß Eingabe an bie 2lrbßit jur §öberentroicklung ber 2Ußnfchen, 
bas mar bas Jiel ber alten, bas ift bas Jicl ber neußn Schule.

Deutsche Siedlungen in der Sowjetunion
TMel ift in öen lebten THonnten über die erfcbütternben&djickfate der dentfch» 
ftämmigen Kolonien in der Sowjetunion berichtet morden. 211 it allen ^Bitteln und 
einer ungeheuren “Brutalität will ber ‘Bolschewismus biefe deutschen önfeln in den un- 
ermejjlicben ^Beiten Bujjlands ausrotten. Serade die großen deutschen Kolonien an der 
Töolga und am Schmarren THeer leiden beute mehr denn je unter der ‘BJillkiir- 
herrfchaft der ‘Boten, denn wegen ihrer bewußt deutschen Haltung find fie den 
fcßlimmften Schikanen ausgefeßt unb [tehen oor bem Untergang.

ön bßr poßitßn öälftß bßs 18. Jahrhunbßrts kanißu untßr Katharina II. ßtioa 
25000 ‘Dßutfchftämmigß ins Canb unb rourbßn untßr tatkräftigßr 2Hithilfß bßr ^ßrrfchßrin 
an bßr Töolga angßfißbßlt. Srot? allßr Jiirforgß bßr ruffifchßii 2Xßgißrung roar bßr Stampf 
um biß roirtfchaftlichß Sxiftßn? ßin hartßr, bßnn biß ^oloniftßn ßiitftammtßn gröjjtßntßils 
[täbtifchßn ^rßifßn unb hatten bahßr oißlß Schmißrigkßitßu ?u iibßrroinbßn, ßhß fiß in bßr 
neuen §ßimat Süß faHßn konntßn. ^tls kuq oor bßm 233eltkriege burch biß 2lgrarreform 
hier auch günftigere 23ßbingungen ßintratßn, fß^tß Jich biß roirtfchaftlichß ^onfolibißrung 
bßr 235olgabßutfchßn burch- Jhrß Sahl, biß im Jahrß 1767 nur 27000 bßtragßn hattß, 
rouchs bis ?um 233ßltkrißgß auf 600000 an. Jnfolgß bßr öungßrkataftropbß bßs Jahrßs 1923 
Dßrringßrtß fiß fich auch roißbßr auf ßtroa biß öälftß.

T>iß gro^ß bßutfchß ^ulturinfßl am Schroaqßii 2Ußßr ßntftanb untßr 2llßxanbßr I. 
um biß 2Hittß bßs 19. Jahrhunbßrts. 233ährßnb man noch bßi bßn 233olgabßutfchßn jßbßn 
2lusroanbßrungsroilligßn aufgßnommßn hattß, fß^tß hier bßrßits ßinß 2t us l ßfß ßin, unb ßs 
rourbßn nur biß ?um Sißbßln ?ugßlaJJßn, biß nßbßn laubroirtfchaftlichßn unb hanbroßrklichßn 5ähig= 
kßitßn iibßr ßinßii gßiiiigßnbßn finanjißllßn Rückhalt oßrfügtßn. ‘Da fiß fich auch lauft bßfonbßrßr 
Srßibßitßn unb cPrioßlßgißn ßrfrßiitßu, fo bilbßtß fich hier ßinß rßinß bßutfchß Jnfßl heraus.

«Sßrabß bißfe Kolonie hattß fßbr fcharfß <25ßftimmungßii iibßr biß %inßrhaltung bßr 
2taffß gßtroffßn, fo ahnbßtß man }. 23. jßbß 23lutsmifchung mit ruffifchßn obßr anbßrßti 
frßmbraKifchßn Slßmßntßu burch Sichtung.

0iß ßtroa 60000 bßutfchß 211ßnfchßn umfaffßnbß 21Iuttßrfißblung aus bßm Jahrß 1895 
roar bis }um 2(usbrucb bßs 233ßltkrißgßs auf iibßr ßinß halbß 2HilIion angßroachfßn.
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Kirche unb oor altem bas beutSche SchülweSen mären bie Houptftüßen bes ‘Deutfchtums 
bieSer Kolonisten, unb fie waren auch bie Präger einer oorbilblichen beutSchen Kultur unter 
ben zahlreichen Eochterlieblungen, bie oon biejer erften Schwar?meerfieblung über gan? 
2lußlanb fich Derbreiteten, Eerabe bieSes bewußte ‘Deutschtum ift ben roten 2Hachthabern 
bes Kreml ein ‘Dorn im 2luge, unb es ift am Stärksten ber hemmungslosen bolschewistischen 
233iükiir ausgefeßt, bie heute altes oerSucht, um biefe beutSchen 2taSfeinfeln zu oernicbten.

Die Familie Humboldt und die Hugenotten
‘Der frühere beutkbe «Sefanöte in ‘Peru, Scherr oon §>umbolbt, Stellt uns 
folgenden intereHanten Bericht über ben §ugenotteneinfcblag in feiner Samilie 
jur Verfügung.

23ei ben kürzlich ftattgehabten Seiern zur Erinnerung an bas Ebikt oon ‘Potsbam 
Dom 29. Oktober 1685, mit bem ber Eroße Kurfürft oor 250 fahren ben Hugenotten, bie 
nach 21ufhebung bes Ebikts oon Nantes burcb Cubwig XIV. aus Frankreich flüchteten, 
ein 2lfyl in feinen Vanbeti bot, ift ber Einfluß betont worben, ben biefe Einwanberung 
auf bie Entwicklung Wanbenburg^Preußens unb bamit ‘Deutfchlanbs gehabt hot. Ein 
23eiSpiel hierfür bietet auch hie Familie Humbolbt.

Oli ben ‘Perfonen, bie bamals aus Srankreich flüchteten, gehörte auch Henri Eolomb, 
ber zuSammen mit bem EolbSchmieb Sean Henri be 2Hoor nach Kopenhagen kam, wo er 
beffen Eochter SMlabeleine be 2Iloor heiratete. Ve 2Hoor grünbete in Kopenhagen eine 
Spiegelmanufaktur, bie er auf Einlabung bes KurfürSten Friebrich III. nach 2ZeuStabt 
a. b.^olfe verlegte. ‘Diefe Fabrik erbte erft ber unverheiratete ältefte Sohn Sean Henri, ber 
Jie auf ben Sohn feiner SchweSter 21labeleine Eolomb, ber auch Sean Henri mit 23or= 
namen hieß, vererbte. ‘Diefer war mit SuSanne ‘Durham verheiratet, bie aus einer 
fchottifchen, nach cDan?ig ausgewanberten ‘Pajtorenfamilie Stammte. ‘Der Ehe entJprofSen zwei 
Eochter, 2Ilarie-EliSabeth unb 2öilhelmine Sujanne, bie beibe ?wei Offiziere von Holwebe 
heirateten. 2Tiarie=EliSabeths Ehemann Jtarb halb unter HinterlaSSung eines Sohnes, unb 
Sie heiratete in zweiter Ehe ben 2Hajor unb Kammerherrn 2llexanber Eeorg oon Humbolbt. 
‘Deren Söhne Jinb Wilhelm unb 2llexanber. ‘Da ber 23ater Schon Qinfang Sanuar 1779 ftarb, 
als 2®ilhelm elf unb 2llexanber neun Sahre alt waren, fo ift bie Erziehung unb geistige 
Entwicklung ber ‘Dioskuren ber 2öifSenfchaft im TSefentlichen unter bem Einfluß ber 
hugenottifchen 2nutter erfolgt.

öntereffant ift noch, baß Sean Heun Eolomb einen 24 Sahre jüngeren ‘öruber 
‘Pierre (‘Peter) hotte, ber merkwürbiger 2öeife zeh» Eage nach bem Eobe feines 71 jährigen 
23aters geboren würbe. ‘Diefer ‘Peter würbe erft Kriegsrat unb ‘Präfibent ber %gierungs= 
kammer in 2lurich unb würbe wegen feiner hervorragenben 23erwaltung Oft=3rieslanbs 
von Friebrich 2®ilhelm II. bei feiner Ehronbefteigung 1786 geabelt. Seine jüngSte Eochter 
Katherina 2lmalia heiratete 1796 mit 23 Sohren ben verwitweten 53 jährigen Eeneral= 
major Eebharb Veberecht von 231ücher nach einer äußert romantifchen Verlobung nach 
24ftünbiger 23ekanntfchaft Sie Stieg mit ihrem Später So berühmten hatten zur Fürstin 
auf, unb bie Ehe war troß bes großen 2Utersunterfchiebes eine Sehr glückliche.
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Querschnitte
3n biefem Seil unferer JeitJcßrift beabsichtigen mir regelmäßig kurje Vach= 
richten über beutfehe Arbeit unb ben Kampf unferer VplksgenoHen um bie 
Erhaltung ibrer Kulturgüter im Qluslanb ?u bringen. — Oie Schriftleitung 
erbittet baju an biejer Stelle bie QHitarbeit ber Cefer an ber Sammlung 
Jolcber Kursberichte, bie [ich auf pofitioe Vorgänge beziehen unb benen 
möglichst Belege beijufügen finb.

Jn ^anaba ift eine neue oeitjehrift erschienen, in bereu Srünbungsontrvurf ge= 
jagt loirb:

„VJir mollen eine beutfehe ößitung, bie nicht nur in beutfehen 
Vuchftaben gebrückt ift, fonbern oon ber erSten bis jur letzten Jeile 
auch beutfehen «Seift atmet. Qöir wollen, kur? gejagt, eine beutfehe 
Jeitung, bie ihrem beutSchen Manien Shre macht, auf bie jeber 
Kanaba^Oeutfche ftol? fein kann. Sie fall unb muß ber öaupt= 
träger ber werbenben beutSchen Volksgemeinfcbaft in Kanaba fein 
unb ein brüberliches Vanb um alle beutfehftämmigen Volksgenoffen 
oon Stufte ?u Küfte fchlingen.“

Sine ihrer wichtigen Qlufgaben wirb fie in ber Vekämpfung ber antibeutfeben 
Cügenpropaganba finben, bie fich ja nicht nur ber öeitung unb bes Vuches, fonbern auch 
bes Siims, öffentlicher Veranstaltungen ufro. bebient.

Jn Via be Janeiro erfcheint Seit biefem Jahre bie Vlonatsfchrift „Jntercambio“; 
in Vuenos Qlires im brüten Jahre bie Vlonatsfchrift „Oer ?aHo“. „Jntercambio“ roirb 
oon einer Vrafilianerin unb einem Oeutfchen herausgegeben. Sie bringt Veiträge in beutfeher 
Sprache über unb aus Vrafilien, in portugiefifcher Sprache über unb aus Oeutfchlanb, 
um ben Cofern, bie nur eine ber beiben Sprachen beherrfchen, etwas über bas anbere 
Canb mihuteilen. Sute Jlluftrationen, ‘Photographien beutfeher unb brafilianifcher 2anb= 
fchaften, Vooellen bekannter Srjähler roie Hermann §ef)’e ufw. unb ein fortlaufenber 
Sprachkurfus bieten eine Sülle oon Qinregungen.

„Oer Caffo“ wirb oon einem jungen beutfch=argentmifchen Qnaler^Schriftfteller 
J. V. Sranke herausgegeben unb will ben beutfchfprachigen Sremben in Qlrgentmien önter= 
effantes unb Unbekanntes ihrer VSahlheimat geigen. Oie meiften Veiträge finb in beutfeher, 
einige jebocb auch in fpanifcher Sprache gefchrieben.

Jubiläum bes Oeutjcben UnioerfitätsinStituts in Coimbra. Oie portugiefifche 
Unioerfität Coimbra beging oor kurzem in Qlmvefenhoit bes Unterrichtsminifters Camagnini, 
bes beutfehen Sefanbten Sreiherrn oon ör»yningen=?>ueno unb von Vertretern ber portu= 
giefifchen Vehörben unter lebhafter Qlnteilnahme ,ber ‘profefforen unb ber Stubeutenjchaft 
bie Jeier bes zehnjährigen Veftehen bes Oeutfchen Jnftituts an ber Unioerfität. Jn ben 
Väumen bes Jnftituts eröffnete ber beutfehe Sefanbte eine Qlusftellung ?eitgenöjfijcber 
beutfeher Sraphik.

Vei ber Jubiläumsfeier fprachen ber Vektor, ber Sefaiibte, ber Unterrichtsminifter 
unb S>eheimrat Öfter als Qlbgefanbter ber Veichsregierung im Sinne einer immer ftärkeren 
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kulturellen öufammenarbeit beider Völker auf ber Srunblage eines Jicb felbft erfüllenden 
Volkstums.

Ausbau bes Shina-önftitufs in Srankfurt. ‘Das Shina-Snftitut in Frankfurt 
am 2Uain roirb jeßt um bebeutenbe Tleuerroerbungen aus Sbiua bereichert roerben. ‘Der 
Rektor ber chinefifchen Sprache an ber Unioerfität Srankfurt unb zweiter ‘Direktor bes 
Shina-Snftituts, ‘ÖSen 2füan Sing, ging oor einem Sahr nach China, um bort im 
QIuftrag ber Unioerfität Srankfurt eine Sammlung oon Segenftänben für bas Gbhu> 
Snftitut zufammenzuftdlen. ‘Durch Spenben bes chinefifcben Kultusminifteriums, burch private 
Stiftungen ber öentrahUnioerfität Nanking, bes 2üarfchalls Cf chiang Kai-Scheck u. a. 
konnte TSen 2lüan Sing eine gefamte ‘ÖSohnungseinrichtung oon fünf Simmern, unb zroar 
Smpfangs-, Studier-, ‘öraut-, Schlafzimmer unb Küche, erroerbeu. 23efonbers roertooll 
ift bas 200 Sahre alte 23ett, bas koftbare Schnitzereien aufroeift. Qin meiteren Segen
ftänben finb zu nennen Seräte unb ^anbmerkszeug aller 2lrt, ‘öSaffen, TSilber, Seroänber, 
Srachten, fomie 50 große chinefifche Skulpturen. ‘Das Shina-Snftitut in Srankfurt roirb 
in Stürze ein repräfentatioes eigenes §aus beziehen, nachbem bie bisherigen Q^äume ben 
Srforberniffen nicht mehr genügten.

‘Die fünf beuffcßen Siedlungsgebiete in SHumänien hotten bisher je einen 
‘öolksrat: Siebenbürgen, ‘öanat, Sathmar, ‘öuchenlanb (‘öukoroina) unb ‘öeffarabien. 
‘Der QÖerbanb ber ‘Deutfchen in Rumänien hot nun unter Leitung feines Obmannes Sriß 
Sabritius ein neues Qtrbeitsprogramm unb eine neue Organifation gefchaffen, bamit bie 
Kräfte fo Jtraff mie möglich zufammengefaßt merben können. ‘Die Q3olksräte finb nunmehr 
«Sauräte geroorben, bie ihre Stüße im gemeinfamen Q3olksrat finben, ber mieberum das 
ganze ‘Deutfcbtum in Rumänien zn leiten bat. ‘Die Qlrbeiten dienen der Srneuerung des 
‘Deutfchtums im rumänifchen Staate, der Stärkung des Sufammengehörigkeitsgefühls. ön 
der Schlußrede rourde ausgefprochen, baß nur bann auf einen Srfolg gehofft merben 
kann, wenn alle Kräfte, bie arbeitsmillig finb, mitarbeiten.

‘Die beutfcbe Spracbiufel SJcfjermanij in ber Slomakei befiehl nunmehr 75 Sahre. 
Ql och heute roirb bort reines plattbeutfch gefprochen. Seit fechs Sahren hat bie Semeinbe 
enblich roieber eine eigene Schule. Sie roar ihr Sabrzebnte lang genommen geroefen. ‘Dicfe 
Q3auernfieblung geht auf eine Qlusroanberung oon ‘dauern, Sifchern, QUatrofen unb 
‘Arbeitern zurück, bie oor 75 Sahren bei ber Qlufteilung in zroei Sittern bie Qöirkfamkeit 
bekamen, fich roirtfchaftlich felbftänbig zu machen.

Sm Sottfcheer ?anb hat ber Scbroäbifcb-'Deutfcbe Kulturbund in zmölf Ge
meinden Ortsgruppen einladen können. Sn Qllitteldorf bei Sottfchee ift es möglich ge= 
roefen, ein eigenes Kulturbundheim zu errichten, bas oon ben QUitgliedern in freiroilliger 
Qlrbeit koftenfrei aufgebaut rourbe unb bas auf gesenktem Srund unb ‘öoben ftebt. 
‘Die Sinroeihung roar ein ‘öolksfeft für bas ganze Canb. Töeit über 1000 Säfte nahmen 
teil. Sie ließen fich oon Sloroenen, bie mit borhgejebroungenen Stöcken unb mit Stein- 
roürfen in bie Seftfreube einbrachen, nicht ftören. Sn Sottfchee ift inzroifchen ein §eimat- 
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mufeum eröffnet ivoröen, bas über bie 600 jährigß beutfebß Sßfchichtß bßs Canbßs nwrt= 
oollc S23ericbte enthält.

Qlcuer arktifeßer Canbbcfi^ ber U52L €(lsmorth, bßr amßrikanifcbß Sübpolar- 
flißgßr, bat für 2lmßrika ßin ßisbßbßcktßs ^acblanb annßktißrt ‘Damit ift bßr amßrikanijcbß 
Vanbbßfiß in bßr Arktis um ßinigßs ßrroßitßrt roorbßn, roäbrßnb ficb Jonft fämtlicbß ößktoren 
bißjßs ^ontinßutßs in fßftßm 23ßfiß bßfinbßn. (Sroßbritanißu bat bßn öaupttßil bßr Qlrktis 
bßfßßt, an ^mßitßr ötßllß folgt 2tormßgßn. 2tormßgifchß Töalfängßr babßn mßitß ^üftßn= 
Jtricbß unb ßinß Qlnjabl oon önfßln für bas 2anb annßktißrt. ömifcbßn bßm 43. unb 
90. Srab öftlicbßr Cängß bßfinbßn ficb abßr Vanbftrichß, biß auf normßgifchßti Karton als 
normßgifcbßr, auf ßnglifchßu ^artßn als ßtiglifchßr Sößfiß bß^ßicbnßt mßrbßii. *Da  bißfß 2anb= 
ftricbß abßr nur mßiüg bßfißbßlt unb aueb nur gßlßgßntlicb oon 7öalfifd> unb 2wbbßnfängßr= 
Jcbiffßu bßfucht nwrbßn, fo finb bißfß tßrritorißllßn Qöibßrfprücbß bisbßr obuß Solgßn gßbüßbßn.

*Dßr rßicbsbßutfcbe Söucbbanbßt bat bßfcbloffßn, allß rßicbsbeutfcbßu cößrlags= 
mßrkß im ^luslanbß mit 25°/o Nachlaß an?ubißtßu. ‘Damit ift für mßitß ^reifß bas bßutfchß 
^ueb mißbßr mßttbßmßrbsfähig gßroorbßii. 2lus ßitwr großßn 3abl aan £in}ßlnachrichtßn 
mßiß man, miß in bßn oßrfchißbßnftßn Cänbßrn bas bßutfchß ^ueb im 23ßrtrißb ?urück= 
gßgangßn ift, miß oißlfach bas frän^öfifchß obßr ßuglifchß ficb an fßinß ötßllß gßfßßt bat, 
nicht mßgßii bßs größßren ^ßrtßs, Jonbßrn immßr aus bßm glßichßn Srunbß, baß nämlich 
bas bßutfchß ^uch ?u tßirnr ift. ‘Das lißgt ju ßinßm gutßn £ßi( an bßr Qlbroßrtung frembßr 
Töährungßn. ‘Das bßutfchß ‘öueh kann alfo nun roßnigftßns ?u ßinßm gutßn £ßil bßm 
‘Preisuntßrfcbißb bßgßgnßn, unb ßs ift anjunßbmßn, baß in ßinßr großßn öahl oon Sällßn 
bas bßutfchß 23uch mißbßr rwrkauft mßrbßn kann.

^latfbeutfcbß Stäbtc in US21. 23or mßiügßn TSochßu bat bßr Ort „23rßmßn“ 
im Staatß Canjas in U521. bas Jubiläum Jßiiißs 50jäbrigßii ^ßftßhßns gßfßißrt. 1934 
bßging bas, miß biß „<D<213.“ mßlbßt, in Obio gßlßgßiiß Stäbtebßn ^renißn, bas bentß 
1200 ©nroobußr umfaßt, fßin 100jährigßs ßubiläum. Ss rnurbß non ößorgß 23ßrry gß= 
grünbßt, bßr bßr nßußn 2ZißbßrlaHung bßn 21amßn bßs ößimatorts fßitißr Srau oßrlißb. 
&s gibt außßrbßm noch ßinß ganjß ^n^abl ötäbtß in bßr amßrikanifcbßu Union, biß auf 
nißbßrbßutfcbßu Urfprung jurückgßbßn, roas ficb aueb im Tlamßn ßntfprßcbßnb ausgßprägt 
bat. ^annooßr ift als Ortsnamß 80mal oßrtrßtßn, 25rßmßu unb 23raunfchmßig jß 22mal; 
bäufig trifft man auf 5täbtßnamßu miß Cüiißburg, ‘Pyrmont, ‘Dßttmolb, ^mbßti, Olbßn= 
bürg, 2llßppßn, 93ßrbßn unb 2lorbhßim.

•Die beutfrfHtalicnifcbß Stulturvßrßiuigung, biß untßr bßm ‘öorfiß bßs italißnijebßn 
Untßrjtaatsjßkrßtärs für bas ‘Prßjjßroßjßn, SDino QUfißri, ftehßnbß Organisation }ur Pflßgß 
bßr kulturßllßn ^ßjißbungßn jmifchßii ‘Dßutfchlanb unb ötalißn, bat ihre Sätigkßit für bas 
Jahr 1936 mit ßinßr Jßftoßranftaltung in bßr Qlula bßr 2Hai(änbßr Unioßrfität aufgenommßm 
ön bßn ^lufpracbßu kam immßr mißbßr ?um 2tusbruck, baß bßibß 2Xationßn in bßr Kultur» 
oereinigung ßirißn ^llittßlpunkt bßs gßgßufßitigßn ‘ößrftänbniffßs unb biß «Srunblagß für 
ßinß fruchtbare öufammßnarbßit fßbßn. öm 2nittßlpunkt bßs Sröffnungsaktßs Jtanb ßin 
Vortrag oon <Dr. Otto TSßber iibßr bas Shßma „‘profilß bßr bßutfchßn Sßßlß — ,cDürßr, 
^ach, Scbillßr“.
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Die Brücke zum Ausland:

Die Lope de Vega-Feier im „Haus der Länder“

öm Sahre 1635, alf'o oor runb 300 «Jahren, Jtarb Cope be ‘Sega, einer ber größten, 
bestimmt aber ber am ftärkften national empfinbenbe unb zugleich ber fruchtbarfte Dichter 
Spaniens. Bon feinen runb 1500 Dramen [inb etroa 400 erbalten geblieben. B3ie bereits 
im Oktoberheft unserer Sßitfchrift kur? ermähnt, fanb am Bbenb bes 11. Oktober b. ös. im 
„§aus ber Cänber“ eine Seier zu Shreu bes Dichters Jtatt, zu ber bas öbero^Bmerikanifche 
önftitut unb anbere, kulturelle Beziehungen zu ben Cänbern ber iberischen §a(binfel unb 
öbero^Bmerikas pflegenbe Berbänbe unb Sefeüfchaften eingelaben hatten.

ön feiner Sröffnungsanfpracbe begrüßte Seneral Saupel bie (Säfte, insbefonbere 
ben fpanifcben Botfehafter unb bie erfchienenen (Sefanbten ibero=amerikanifcßer Staaten, 
l’oroie bie Bertreter ber beutfehen Bebörben unb ‘Parteiftellen. „öm Bnbenken an unferen 
größten Dichter“, Jo führte Seneral Saupel unter anberem aus, „begingen mir in ganz 
Deutfchlanb 1932 bas <Soethe=öabr. Damals nahm Spanien an unferen feiern lebhaften 
Bnteil unb bemies bureb zahlreiche in Blabrib unb an anberen Orten ftattfinbenbe öeftakte 
unb Borträge fein großes Berftänbnis einmal für (Soethe, bann aber barüber bmausgebenb 
für beutfebes Schrifttum, beutfebes Sühlen unb Denken überhaupt. §eute haben mir 
Gelegenheit, Z11 bemeifen, baß biefes Berftänbnis auf Segenfeitigkeit berußt.“

Staatskomminar Dr. Cippert fprach im Barnen ber Beichshauptftabt feine $reube 
barüber aus, baß biefe Seiet Im Kerzen Berlins ftattfänbe. Böieber einmal zeige (ich bie 
oorbilbliche Sufammenarbeit ber Stabt mit bem öbero=Bmerikanifcben önftitut, bem bie 
Berauftaltung biefer Seiet zu banken fei.

Den Seftoortrag hielt ber fpanifehe Botfehafter in Berlin, Dr. Francisco Bgra~ 
monte y Sortijo, ber fich befonbers bureb Jein BJerk über bie letzten Sahre Sriebricbs 
bes Großen als Kenner preußifch’beutfcber Gefcbichte einen Barnen gemacht bat. Sr 
bezeichnete feinen großen Canbsmann als bas „lebenbige Symbol Spaniens“, öhm fei, 
roie bem ganzen fpanifcben Bolk, Frömmigkeit ^erzensfache gemefen, ben Brmen unb 
Bebürftigen habe Cope be Bega ftets geholfen. Sr fei dou einem glühenben Stolz auf 
fein Baterlanb befeelt unb in jener an großen Blännern fo reichen Seit Spaniens einer 
ber größten gemefen. Seroantes habe ibn als ein „Böunber ber Batur“ bezeichnet. Der 
Botfcbafter Jcbloß mit ber Berficherung, er febäße fich glücklich, in Deutfchlanb zu leben, 
mit beffen Bolk ibn bie gemeinfame Berehrung großer beutfeßer unb fpanifeßer Blänner 
in befonberem Blaße oerbinbe.

öm Bnfcßluß baran füßrte, ebenfalls in fpanifeßer Spracße, ber Gefanbte Solumbiens, 
Dr. Obregon Brjona, aus, baß gerabe zur Seit Cope be Begas bie fpanif eße BJeltmacßt 
nach bem neuentbeckten Kontinent hinübergegriffen unb ben eroberten Cänbern Süb= unb 
Blittelamerikas für alle Seiten ihren kulturellen Stempel aufgebrückt habe. Der noch 
heute in öbero-Bmerika lebenbige Gebanke ber kulturellen Berbunbenheit habe gerabe 
in jüngfter Seit bie Beilegung eines ernften Streites zmifchen Solumbien unb ‘Peru erleichtert. 
Für Suropa bebeute bie auf bem Grunbfaß ber Gleichberechtigung beruhenbeFriebensliebe bes 
Führers Bbolf Eitler hoffentlich benBnfang einer neuen Sntroicklung. Seine ‘Politik mache ihn 
unb bas in fich gefchloffene beutf ehe Bolk heute zu ben ftärkften Bürgen bes europäifchen Friebens.
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3um Schluß ergriff ber eigens im Slugzeug von QUabrib gekommene fpanifche 
Schriftsteller Ernefto Gimenez Caballero bas B3ort zu einer mit lebhafterem Beifall 
aufgenommenen, teils fpanifch teils beutfch gehaltenen Qlnfprache. - Deutfchlanb unb 
Spanien, fo führte er aus, feien in ber S>efchichte Stets Sreuiibe gemeSen, Schon beshalb, 
weil Jie keine gemeinsame Grenze, wohl aber einen gemeinsamen Bachbarn hätten. Überbies 
hätten bie germanischen Goten wefentlich zum Qlufbau bes fpanifcben Bölkes beigetragen. 
Das Spanifche ^önigsfchloß, ber Escorial, habe für Deutsche mie für Spanier bie gleiche 
fgmbolifcbß Bebeutung. £ope be Bega aber mar ber Dichter bes Escorial. Qopes 
Dichtung biente bem Staate, Jie trug ben Staatsgebanken in basBolk; nur bie Bö Iker 
könnten ihn voll Derftohen, bie auch ben Staat als Ganzes begriffen. Sür £ope be ‘Sega 
galt burcbaus ber Jührergebanke. Sür ihn, ben Bebner, fei Cope ber Inbegriff Spaniens, 
baher vereinige er aus aufrichtigem Kerzen feinem Bufe: „Cs lebe Spanien!“ auch ein: 
„Öeil §itlßr! bem Führer aus eigener Straft!“

Der Festakt zum „Dia de la Raza“ im Ibero-Amerikanischen 
Institut, Berlin

Die £ope=be=Bega=3ßier bilbete, abgesehen oon ihrem eigentlichen omeck, in bielem 
Sahre gleichzeitig bie Einleitung zu ber in Berlin alljährlich am 12. Oktober, bem Cage ber 
Entbeckung Qlmerikas, ftattfinbenben bes „Dia be la Baza“ (Cag ber Baffe). Der 
Seftakt fanb mie üblich im großen Saal bes 3bero=QlmerikaniSchen Snftitut unter JtärkJter 
Beteiligung Statt.

Bußer ben biplomatifchen Bertretern ber Cänber SpaniScher unb portugiefiScher Sunge 
unb fonftigen zahlreichen Qingehörigen ber 22 Staaten bes iberischen ^ulturkreifes waren 
Bertreter ber Beichsminifterien unb ber parteiamtlichen Stellen erschienen.

ön Seiner Begrüßungsansprache mies General Soup el barauf hin, baß infolge ber 
von ben bamals Spanischen Kolonien gegen bas Blutterlanb geführten Unabhängigkeits« 
kämpfe zunächst Sich eine, auch auf kulturellem Gebiet fühlbare Entfrembung gegenüber 
Spanien unb gleichzeitig eine verstärkte geijtige Qlnlehnung an Srankreich geltenb machte. 
Erft im weiteren Berlauf bes 19. unb Sobann in nuferem Sahrhunbert begannen Sich bie 
früheren ^oloniallänber nach einer gewiffen inneren SeStigung geiStig wieber ihrer urfprüng= 
liehen fpanifchen öeimat zuzuwenben. Daraus hat fich in- ben lebten ?roßi Sahrzehnten 
bie gemeinfame Begehung bes „Dia be (a Baza“ als bes äußeren 3eichens kultureller 
Berbunbenheit entwickelt. 3n Deutfchlanb wirb biefer kulturellen Selbftbefinnung befonberes 
Berftänbnis entgegengebracht.

General Soupel ging fobann auf bie Sogenannte „Leyenda negra“ ein, jene von 
Spaniens Seinben planmäßig burch Sahrhunberte verbreitete Unwahrheit über bie angebliche 
Grausamkeit ber fpanifcben ^olonifationsmethoben in Süb- unb Blittelamerika, obwohl 
biefe in BSahrheit benjenigen anberer Cänber gleicher ößitepoche nicht nur ebenbürtig, Sonbern 
in mancher S^inficbt Sogar überlegen waren. <3n ganz ähnlicher Böeife hat währenb unb 
nach bem Böeltkriege bie geSchichtsfälfchenbe Sioecküige uns Deutschen nie begangene 
Grausamkeiten angebichtet unb uns bie Säbigkeit zu kolonisatorischem BSirken in anberen 
Erbteilen abgeSprochen, obwohl unSere Qeijtungen in ben bamals beutSchen Kolonien für 
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fich fprßcbßn. Solche Tibnlichkßit gßfcbicbtlichßr Srfahrungßii bißnßn ba?u, biß gefühlsmäßigßn 
23ß?ißbungßn ^mifchßn Spanien unb Dßutfchlanb ?u oßrtißfßn.

‘Dann nahm 23otfcbaftßr oon2tibbßiitrop bas TSort. Sr ging baoon aus, baß 
‘Dßutfchlanb nach 16jäbrigßm ^ampf in bißfcm Sabre feinß Stßibßit mißbßrgßroomißn babß. 
‘Das fßi nur möglich gemßfßn burcb bßn Sißg bßs oon 2lbolf §itlßr Dßrkünbßtßn 2taffen- 
unb Sßmeinfchaftsgßbankßus. Tößnn babßr biß ibßro=amßrikanifcbe 233elt heute bßn „Sag 
bßr 2taHe“, b. b- bßn Sag ihrer Scbickfalsoerbunbenbeit, feiere, fo fei ßs gßrabß biefer 
Sebanke, bßr im neuen ‘Deutfchlanb oollßs 23erftänbnis finbe. ‘Deutfchlanb, ftol? auf feine 
Sefchichte unb Jßinß ßigßtiß Kultur, billige anbßrßn 23ölkern bas gleiche 2techt ?u. Sroße 
2Hänner miß biß fübamßrikatiifcbßn Sreibeitshelben 25olioar unb San 2Iiartin obßr bßr 
fpanifche ‘Dichter Cope bß 23ega hätten ficb einen baußrnbßn ‘Plaß im Sebäcbtnis unferes 
Volkes gefiebert. ‘Das öbero=2lmerikanifche Snftitut babß fich um biß ‘Pflege bßr Ve= 
jiehungen bißjßn Cänbern ßin hohes Verbienft erroorben. ‘Dißje Vepehungen immer 
ßngßr unb freunbfcbaftlicher ?u gehalten, Jßi bßr 2öunfch bes beutfeben ^olkßs unb bas Streben 
bßr bßufjrbßn 2tegierung. Sn bißjßm Sinne überbrachte bßr Votfcbafter bßn Vertretern bßr 
beteiligten Cänber unb bßn bßutfcbßn mitroirkenben Stellen biß herilichften Srüße unb 
Slückroünfche besSübrers unb 2teichskanDers. Unter lebhaftem Veifatl febloß ßrmit 
bßm 2tufe: „‘Der ganzen ibero=amerikanifchen 233elt ?u ibrßm heutigem Shrentage Sieg öeil!“

öm 2luftrage bes burcb Krankheit am Srfchßinen oerbinberten 2teicbser?iehungs= 
minifters 2tuft fpracb ber ftelloertretenbe Staatsfekretär, 2ninifterialbirektor ^unifch. Seine 
2Uitteilung, baß bei ber in Vorbereitung befinblicben Schulreform bie cPflege ber fpanijeben 
Sprache in ben beutfeben Schulen weit größere Verückficbtigung als bisher finben mürbe, 
löfte lebhaften Beifall aus.

‘Dann gelangten eingegangene Selegramme ?ur Verlefung, unter benen bas bes 
Stellvertreters bes Sübrers, Veichsminifter 2tubolf 5eß, folgenben Vöortlaut hatte: 

„Sur Seier bes j'Dia be la 2ta?a‘ übermittele ich benähe
VSünfcbe im Sinne weiterer Sörberung ber beutfcb=iben>amerikanifcbßn 
Vepebungen. 2t u b o l f 5 ß

2tucb ber Staatsfekretär ber 2tcichskan?Iei, ‘Dr. Cammers, foroie Sauleiter 
25 oh Iß, bßr Cßitßr bßr 2luslanbsorganifation bßr 2tS‘D2rp., hattßn tßlßgrafifcb ihre 
Srüßß unb 2öünfchß übßrmittßlt.

Sobann fpracb als Vßrtrßtcr bßr in ‘Dßutfchlanb roßilßnbßn ibßro^amßrikaiiifcbßii 
Stubßntßn §ßrr 2Higußl öglßfias (Softa 2tica) in bßutfchßr Sprachß bßm Saftlanbß 
fßiiißn unb feinßr ^omilitonßn ‘Dank aus, bßr nach 23ßßnbigung bßr Sßißr noch feinßn 
befonbßrßn 2(usbruck in ßinßr ^ran^nißbßrlßgung am 2tßichsßhrßnmal burcb ßinß 
2(borbnung bßr ibßro^amßrikanifcbßn ßugßnb fanb.

Sroßßn 23ßifa(l fßitßns allßr anmßfßnbßii öbßro=2lmßrikanßr hattß biß 2tßbß bßs 
kubanifebßn, Sßfanbtßn ‘Dr. Sonchßfo, bßr auf biß 23ßbßutung bes Sages für ben 
inneren öufammenhalt ber großen ibero=amerikanifcben 23ölkerfamilie hinroies.

‘Der oene^olanifcbe Sefanbte, <Dr.‘Dagnino ‘Penny, hob bas große 235erk ber 
Spanier in Sübamerika heroor unb roürbigte ben beutfeben 2lnteil an feiner Srfchließung.

Sum Schluß bankte ber fpanifcbß 23otfcbaftßr, ‘Dr. 2lgramontß y Sortijo, 
für biß burcb 25ßranftaltung bßs Sßftaktßs Spanißn unb bßn anbßrßn Cänbßrn bßs ibero= 
anißrikanifeben ^ulturkrßifes ?u Sßil gßroorbßiiß Sbrung.
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§ans Stimm über Deutjcßlanb — Englanb — bmerika. Die blonatsfchrift für 

Dichtung, ^unft unb Deutfehes Ceben „Das önnere beich“ (berlag Gilbert langen — 
Seorg blüller, ^Hünchen) brückt in ihrem öeft 8, 2. Jahrgang (booember 1935), ben 
böortlaut ber bebe ab, die ber beutfche Dichter 5ans Stimm auf bem „Deutfcben Sag“ 
am 6. Oktober 1935 in bew 2f°r^ gehalten bat. fjans Srimm ftellte in biejer bebe 
befonbers bie kulturelle Semeinfamkeit ber brei „norbij'cben“ Räuber Deutfchlanb — 
Englanb — Amerika in ben borbergrunb. b3ir geben im folgenben bie auf biefen 
^unkt fich be^iehenben Qlusführungen §>a«s Srimms im bus?ug wieber:

„Paffen Sie mich Öhren blick oon Amerika aus auf gegenwärtige weltpolitij'cbe 
berhältnifj'e unb r>or allem auf beutfche berhältniffe lenken.

Sehr oielen oon öhnen roirb man ebenjo roie mir oft erzählt haben, ^wijchen ben 
Deutj'cben braunen in ber böelt unb ben Deutj'cben in Deutfchlanb beftehe ein gan? er- 
ftaunlicher Unterschieb. 2Uan könne ben Unterfchieb J'icb nicht anbers erklären, als bah 
ber Deutsche baheitn fich oor lauter Swingen unb Verbieten unb oor lauter Orbnungs= 
meierei eben nicht unoerkrüppelt ?u entwickeln oermöge, unb am Enbe fei bei bem §eim- 
beutfchen bas organifierte blüffen halb bas bSefentliche geworben.

Sehr oielen oon öhnen wirb man wie mir weiterhin erzählt haben, baß gerabe 
jener Staube an bie ^Uenfchheit, ber einft burch bie Unabhängigkeitserklärung ber ber
einigten Staaten eingeleitet worben fei, in Deutfchlanb immer wieber in Srage geftellt werbe.

böeirn mir aber bas oon bem neuen Stauben an bie blenfchhßit gefagt wirb, ber 
burch Deutfchlanb Jtets oon neuem in Srage geftellt werbe, bann muh ich antworten: 
ön Srage geftellt ift ber neue Staube an bie blenfchhßit überall worben feit 1914, feit 
nunmehr eimmb}wan?ig ö^hrßu. bSas aber Deutfchlanb heute oerfucht, recht unb auch 
fcblecht gewiß unb wie mit guten fo auch mit noch un^ureichenben Kräften, bas ift, ben 
neuen Stauben an bie blenjchhßit ßublich wieber^uhoten unb ibn aus einer 
j'chönen ^hrafß ?u einer bSirktichkeit für alle weißen ^Henfchen ?u machen.

bleine Sußörer, wir führen hßute in Deutfchlanb unter fchmierigften berhältniffen 
ben Seifterkampf für bie Pflicht ber Peiftung, aber auch für bas borrecht ber Peiftung 
unb für bie Pflicht ber Sefunbheit, aber auch für bas borrecht ber Sefunbheit unb für 
bie Pflicht ber begabung, aber auch für bas borrecht ber begabung; wir führen biefen 
Seifterkampf gan? gewiß nicht bmerikas unb Englanbs wegen, fonbern Deutfchlanbs wegen. 
b3as oor kurzem noch ßiue beutjche Srage allein fehlen, ift morgen bie Srage Englanbs 
unb ift übermorgen bie Srage bmerikas.“

Das Enbe ber europäifchm Sxpanfiou. öm öauuarbeft ber Seitfchrift „Der 
beutjche Stubent“ finbet fich ein buffaß oon bSolf Schenke: „Die bebeufung bes Semen 
Offen für bas politijehß Stubium ber Segcuwart“, bem wir folgenbebbfehnitte entnehmen:

„«Japan ift bas beifpiel eines unerjchlojfeneii Panbes, bas fich ün berlaufe eines 
halben Sabrhunbert oom primitioen bgrarftaat ?um mobernen önbuftrieftaat entwickelt 
hat, ber heute ben bJeftmächten felbft gefährlich werben kann. 1854 würbe öapan mit 
böaflengewalt bem Einbringen bes weftlichen 5<*nbels geöffnet; heute müffen fich bie 
Pänber bes böeftens oor bem Einbringen bes japanifchen §anbels oerfchließen (was foll 
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bei einem inbuftrialifierten ober auch nur einem inbuftrialifierten Seil Chinas werben?). 
Böeim beute in China noch etwas zu gewinnen ift, Jo nur für Japan, bas Jchon babei 
ift, einen autarken oftafiatifchen BJirtJchaftsblock zu organifieren.

Das Jinb bie Dinge, bie man heute im Jemen Often fich entwickeln Jiebt. Die 
weftfiche Cechnik hat Jicb ben Erbball erobert, aber gleichzeitig mit ihrem Sieg begannen 
in ben bisher unerfchlojfenen Länbern bie weltlichen Jbeen zu arbeiten, ob bas nun im 
oorberen Orient ift, in Jnbien, in Sübamerika ober im Jemen Offen. Das Jeitalter 
ber Expanfion Curopas ift beenbet . . .“

öm Jebruarheft „bie neue linie“ Jebreibt Jriß §ellwag über bas Chema: „Det 
Bauroille bes Dritten Belegs“:

„Der geiftige 2lufbau bes Dritten Beiches forbert feine gleichwertige Beuprägung 
bureb bie bilbenben Künjte, bie fein inneres Bßejen fühlbar machen, feine Criebkraft offen- 
baren kann. Ein Jolcber Borgang wirb weniger in bilblicher als in iibertragenber BSeiJe 
fich vollziehen, unb besbalb werben bie erften unb größeren Bufgaben finngemäß ber 
Baukunjt Zufällen, ba es in bereu ^Bitteln liegt, bureb Blafjenglieberung unb räumliche 
Schichtung, bureb Lajten unb Streben Leitgebanken ber Blenjchbßit JymboliJch zu verewigen.

Bn entfeheibenben Blick- unb Berkebrspunkten ber beutfehen Eroßjtäbte Jollen 
Smeckbauten als nationalfojiaüftifcbe BSahrzeicben bes im Bolke wiebererwaebten Lebens
willens errichtet werben, Jn ber Sprache ber Kunjt nennen mir folcbe öeftaltung myjtijch 
roaltenber Kräfte ,monumental4.

B3ir ftehen an einer bebeutungsoollen BSenbe ber Seit! Das Bolk ift ein ein
heitlicher, von einem B5illen gelenkter Körper geworben, unb feine Bewegungen Jinb 
bementfprecbenb weitreichenber, wuchtiger, aber auch in ihrer 5ielbewußtheit 
feböner unb einbrucksvoKer als früher. Der übertragenbe künftlerijche Stil, ber ficb 
aus folcber Bkmblung entwickeln will, ift fchon in biefen erften Bauten bes Dritten 
Beiches fichtbar geworben. Blochte bas Schickjal uns Baukünftler befcheren, beren Jauft 
bie großen Bufgaben ber Sukunft zu bewältigen fähig ift. Sie rechtzeitig zu erkennen 
unb zu beauftragen, kann unb wirb nur unter bem Cejichtspunkt gefchehen: Dienjt an 
ber beutfehen Kunjt, bas ift zugleich Dienft am Bolk.“

ön ber Seitfchrift „Bolk im BSerbett“, 3. Jahrgang 1935, veröffentlicht Cerbarbt 
Knorr einen Beitrag: „Konrab §enlein, einjübtßt zur Bolksgemeinfcbaft“. Die^erfön- 
licbkeit bes Schöpfers berfubetenbeutfeben Cemeinfchaft Jteht beute im Biittelpunkt bes politij eben 
Lebens Böhmens. Konrab §enlein würbe Jübrer unb Einiger ber breieinhalb Blillionen 
Subetenbeutfcben. ön ben Seiten JtärkJter oölkifeher Bot, als ^arteienzroift unb Klaffenkampf 
basDeutfchtum in berEfchechoflowakeizerrißunbkampfesunfähiggemacbthatte. DasSaazer 
Eurnfeft 1933 zeigte ber Öffentlichkeit Konrab Henleins geijtigen Sieg unb es feßte fich bie 
Erkenntnis bureb, baß im Eurnoerbanb eine Bewegung entftanben war, bie einfaßbereit mit 
ftarkem BSülen zur Bolksgemeinfcbaft brängte unb bas gefamte Subetenbeutfchtum mehr unb 
mehr zu erfaffen begann. Bach Seiten tiefjter Bot unb Jcbickfalsfchwerer Schläge erhob fich bie 
fubetenbeutfehe Partei als oölkifehe Jrout unb bei ben Blaiwahlen fällte Jie ben Bolks- 
entjebeib; nach eineinhalb Jahren ungeheuren Bingens um bie Seele bes beutfehen Blenfcben 
hatte Konrab ^eulein ben Sieg bavon getragen, nach eineinhalb Jahren Jebwerften Kampfes 
ftanb fein zweites B5erk, bie fubetenbeutfehe Bolksgemeinfcbaft.
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Friedrich Janz:
Francisco Agramonte: „Friedrich der Große“

„öch rDÜnJcbtß, obroobl meine Arbeit einem fo bekannten LUanne gilt, doch ein 
neues Buch über ibn zu Jebreiben unb zitiere nur im äußerlten Salle anbere BJerke, bie 
ben gleichen ©egenftanb nor mir bebanbelt haben, Jeh roollte ein leicht lesbares, allgemein 
zugängliches Buch Jebreiben unb in ihm zugleich einen bejebeibenen Beitrag zu bem 
mächtigen Bau beutfcber Kultur geben unb babei auch einen Spranz zu Süßen bes ©eiftes 
nieberlegen, ber mit Jeiner mächtigen Lebenskraft für immer ben ©runb zum BJefen, zur 
Jucht unb Stärke feines großen Bölkes legte.“

LUit biefen Bßorten fchließt bas Borroort bes urfprünglich in fpanifcher Sprache 
erfchienenen, bann ins beutfcbe übertragenen Buches „Sriebrich ber ©roße. Vie lebten 
Lebensjahre“ (‘pantbeon^Berlag, Berlin 1928). Sein ^erfajjer ift ber bamalige Bot= 
jebaftsrat an ber fpanifcben Botfchaft in Berlin, ‘Dr. Sranjisco Bgramonte y Eortijo, ber 
nach mannigfacher anberer Berroenbung im biplomatifcben THenJt feines Lanbes im Jrüh’ 
fahr 1935 als fpanifcher Botfehafter nach Berlin zurückkehrte.

Bgramontes „Sriebrich ber ©roße“ bebanbelt bie lebten Lebensjahre bes Königs. 
Bor uns rollt ein ^öiib ab oom §ofe bes Königs, oon ben Anfängen ber biplomatifcben 
Beziehungen zmifeben ‘Preußen unb Spanien, oon ber auswärtigen ‘Politik Sriebrichs, 
oon feiner önnenpolitik unb Berroaltung unb oon feinen leßten Sagen, ein Bilb aus ben 
fahren 1782 bis 1786, bmeingeftellt in bie großen gefchicbtlichen Jufammenhänge, aus 
benen heraus bie preußifche ©roßmacht oon einem genialen &önig geformt mürbe, bei 
beffen Einblick ber Spanifche ©efanbte Blarquis be Bouille eine freiere unb höhere Luft 
zu atmen meinte. Bus ben Dielen Einzelheiten, bie Bgramonte aus bisher unoeröffent» 
lichten ‘Dokumenten aus fpanifcben, beutfeben unb franzöfifchen Brchioen verarbeitete, 
erhebt fich bie ©eftalt bes alternben Königs groß unb hart, fkeptifcb unb felbftberoußt, 
aber auch kriegsmübe unb bejorgt um ben Beftanb feiner Erfolge, „immer auf ber B3acht“, 
je länger bie mit bem öubertusburger Stieben einfeßenbe, nur bureb ben Bayerifeben 
Erbfolgekrieg (1778) unterbrochene Sriebenszeit mährte. Stänbig ift er bemüht, fein Laub 
im önneren befonbers bureb ben Busbau ber Berroaltung zu förbern, aber auch in ber 
Bußenpolitik nichts ?u oerfäumen, treu bem (Seifte feiner Begierung, roie er in ben beiben, 
für feinen Bachfolger oerfaßten politifchen Eeftamenten zum Busbruck kommt: „‘Der ^önig 
ift ber erfte ^Diener bes Staates.“ Sein Ebarakter gab feinem Jeitalter feinen Stempel. 
Bapoleon Jagte oon bem großen ^önig: „Es roar nicht bas §eer, bas ‘Preußen fieben 
Jahre gegen bie brei größten Blächte Europas oerteibigt hat, fonbern Sriebrich ber ©roße.“ 
Es gab nichts im Lanbe, roas er nicht beeinflußt unb gejtaltet hat. ‘Preußm rourbe feine 
Schöpfung. Er bat bie ‘Pflichten gegenüber bem Staat erfüllt, oon benen er in feinem 
Eeftament fagte, ber Blenfch müffe für bas BJohl ber ©efellfchaft arbeiten, zu ber er 
gehöre. Seit er bie ©efebäfte führe, habe er fich mit allen ihm oon ber Batur gefchenkten 
Kräften unb nach feiner fchroachen Einficht bemüht, ben Staat glücklich unb blüßenb zu 
machen. Er habe bie ©efeße unb bie Gerechtigkeit herrfeben lafjen, er habe Orbnung 
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unb Pünktlichkeit in bie Finanzen gebracht, er habe bas öeer in öucßt gehalten, bie es 
ben anberen europäischen feeren überlegen gemacht habe. „‘Der Ginfaß mar immer fein 
ganzes öch, bei jeber Schlacht, bie er Schlug, bei jeber 3eile, bie er Schrieb. So roarb 
er unsterblich.“

Agramonte entroirft bas Vilb bes Königs unb 2Henfchen, auSgebaut auf Dokumenten 
oon 2(ugen= unb Oßrenzeugen, „bie unparteiisch unb oerantroortungsberoußt oolles Ver
trauen oerbienen.“ Die Ausroertung biefer Dokumente ermöglicht es ihm, bas So oft 
gezeichnete Vilb Sriebrichs (bie Bibliographie ber Preußischen Staatsbibliothek über ben 
^önig enthält über taufenb VJerke) nach einer Vichtung zu ergänzen, über bie bislang 
wenig ?u finben roar. Agramonte hot in Seine Darstellung ein umfangreiches Kapitel über 
bie Anfänge ber biplomatifchen Vezießungen ^roifchen Preußen unb Spanien eingebaut. 
Gr Jchilbert bie erften Schritte zu beren Anknüpfung. Der Vaske Don Simon be las Gafas 
roar ber erfte Gefanbte Spaniens in Verlin, Graf oon Voftiß ber erfte Gefanbte Preußens 
in 2Habrib. Gingehenb roirb bie Tätigkeit oon Voftiß in 2Habrib beßanbelt, ber über 
ben „Sali Saore“ Stürzte. Auch bie roachSenben ^anbelsbejiehungen mit Spanien finb 
gefchilbert, bie ein Vilb oermitteln oon bem regen Güteraustausch, ber fich ziehen ben 
beiben Cänbern vollzog. Aus bieSem Kapitel heben fich bie Geftalten ab, bie Spanien 
bamals regierten unb führten: ber fympathifche ^önig &arl III., ber Präfibent bes Vates 
oon ^aftilien unb nachmalige fpanifeße Sefanbte in Paris, Graf oon Aranba, ber 1762 
ben Alanöoern Sriebrichs beiroohnte, ber Staafsminifter unb Präfibent ber Gentral-3unta 
Graf oon Sloribablanca unb ber Graf oon Gampomanes.

So runbet fich bie Arbeit Agramontes ab in ber Vemeifterung einer ungeheuren 
Stoffülle, im VJechfelfpiel jener Persönlichkeiten, bie feit ber Thronbesteigung Sriebrichs 
bis an bie Scbroelle ber französischen Aeoolution europäische VßeltgeScßicßte gemacht hoben, 
gleichzeitig bie Gabe eines heroorragenben Spaniers, beffen ^eimatlanb in ber Gefcfjichte 
bes Abenblanbes Jo oft eine heroorragenbe Volle gefpielt hat, eine roürbige Gegengabe 
für bie Sorfchungen beutfeber Gelehrter auf bem Gebiete Spanischer GeSchichte, bie in 
Spanien immer hohe Anerkennung gefunben haben. Sie ift aber gleichzeitig ber Ausbruck 
einer Geifteshaltung bes AlenSchen Agramonte, für bie roir bem Diplomaten bankbar finb.

Gefcbichfe Snglanbs. Von George 
211 a c a u I a y Greoelyan. Verlag 
V. Olbenbourg, 2Hünchen. 1935. 2 Vbe. 
mit 36 harten. Geh. 15,—, £n. 17,50 211. 
I.Vanb bis 1603 (421 S.), 2. Vanb bis 
heute (798 S.), beigefügt finb ein Schriften
verzeichnis (bis S. 806) unb ein befonbers 
genau gearbeitetes Verzeichnis (oon S. 807 
bis 852).

Die Aufgabe, bie große Gefcßicßte Snglanbs 
auf fo kurzem Aaum barzuftellen, ift bem Ver- 
f afjer, ber gut ?u erzählen oerfteßt, Jo geglückt, 
baß ber 23anb mit freudiger Teilnahme ge- 
tefen roirb. Gr kommt ?um Abeffinien-^ampf 
gerabe zurecht unb trägt ba?u bei, bie Stellung 
Snglanbs belfer ?u oerfteßen; allerbings roirb 

ber Vanb nießt nur roegen bes zufälligen 3u= 
Jammenfallens mit ben 3eitereigniHen emp
fohlen, fonbern barum, roeil er es auch Jonft 
oerbient. Die überließt, bie er gibt, ift oon fo 
großer Ginbruckskraft, baß man bem Aßerke 
Jooiel Verbreitung roie möglich roünfcßen kann.

Shakefpeare. Von 3 o f e p ß Gregor. 
Der Aufbau eines Seitalters. Pßaibon-Vlg., 
VMen. 1935. 618 S. mit 136 ^upfertief- 
bruckbilbern. 3,75 211.

Der bekannte Tßeaterroinenfcßafter ßat mit 
ungeheurem gleiße Ceben unb VJerk Sßake- 
fpeares auf bem §intergrunbe feiner 3eit, feine 
Aßickung bis in unfere Tage hinein bargeftellt, 
er ßat fich bemüßt, Sßakefpeare uns ganz ?u 
eigen zu maeßen unb ißn uns als einen ber
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unfrigen ju zeigen. Naturgemäß ift kein leichter 
Cefeftoff geboten worben; es bebarf bes öinein- 
arbeitens, Bergleicbens, Tüttlebens in Shake- 
Jpeares TSerken, wenn alles bas jufammen 
Eigentum werben Joli, was (Sregor aus ber 
Sülle feiner Sorfcbungen uns geben möchte.

öm Zeichen Jörbs. Boman oon Gun
nar 0unnarffon. Nerlag Albert Sangen 
— «Seorg TüüIIer, Tüüncben. 249 Seiten. 
Seinen 5,80 TÜ.

öm Reichen Öörbs, ber Srbgöttin, bie ewig 
fcbafft unb Segen Jpenbet, erleben mir bie (Se- 
fchicbte einer Bolkwerbung. Bauern, „Tanb- 
nehmet“, bie öslanb als neue §eimat mahlten, 
werben hier ;um Bolk; fie werben es nach 
Streit unb Zwietracht in ben Jamilien unb 
jwifcben ben Nachbarn, fie werben enblich ge
eint ju frieblicher Arbeit auf harter Scholle, 
geführt oon bem Sübrergefchlecht Sorfteins. 
(Sunnarffon weckt ein hartes, prächtiges <Se- 
fchlecbt oon Bauern unb Kriegern jum Seben. 
€r Jchenkt feinem Bölke eine packenbe £r?äb= 
lung aus feiner Näter Sagen, beren mannhaft- 
wuchtige Sprache auch in ber iiberfeßung be 
Boors gewahrt blieb. “Das Buch fei heftens 
empfohlen.

Über bem Offen Nacht Twman oon 
Srik Tllaria D.Kiibnelt-Cebbibn. Ner- 
lag Tlnfon puffet, Salzburg unb Seipjig.

Tllbert Kloibner, ber §elb bes Buches, flieht 
einer unglücklichen Siebe wegen in bie Sinfamkeit 
Zinnlanbs, kehrt in feine Baterftabt Bubapeft 
jurück unb wirb in ben wilben Strubel ber 
Balkanpolitik oerftrickt, bis er nach oielen Irr
wegen nach öinnlanb jurückkehrt. Die mannig
fachen fragen ber ‘Politik, bes Slaubenslebens 
unb ber Nßeltweisheit, bie in langen (Sefpräcben 
erörtert werben, liegen uns iebocb beute un= 
enblich fern unb berühren uns Jo wenig, baß 
bas ‘Such in beutfeben Büchereien wohl nicht 
am Blaße ift.

‘Der üergeflene Staijer. Boman oon 
«Serbarb Bohlmann. Nerlag Philipp 
Neelam jun., Seipjig. 431 5. Seb-4,50, 
Seinen 6,50 BI.

Sine gewaltige Tlufgabe hat ficb ber Ner- 
faffer bes oorüegenben Nöerkes geftellt: Die 
biebterifebe (Seftaltung einer Zeitwenbe, bes 
Untergangs bes römifeben ömperiums. öm 
Tüittelpunkt bes Nomans ftebt bie aus bem 
Bolk über Blut unb Kaifermorb emporgeftie- 
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gene (Seftalt Diokletians, ber in großen Kriegen 
an allen Srenjen bie gewaltigen Kräfte feines 
TSeltreicbes nochmals jur Buswirkung bringt, 
um bann in ber Zurückgejogenbeit feiner §eimat 
Spalato noch Zeuge unb einfam Überlebenber 
bes furchtbaren Zufammenftürjens feines Bei
ches unb bes Bufbrucßs einer neuen Zeit ju fein. 
Das jufammenbreebenbe Bömerreicb, bas Bor- 
ftoßen ber germanifeben Stämme, ber Siegesjug 
bes Sbriftentums, Scblacbtfelber in allen Seilen 
ber alten BSelt, eine im BÖollen, Sntfagen unb 
Seiben febier übermenfcblicb wirkenbe Perfön- 
licbkeit: bas alles wirb einbringlicb, klar unb 
anjiehenb biebterifeb gemeiftert. Der Boman 
hinterläßt ben Sinbruck, baß ein berufener 
Scbriftfteller einem gewaltigen Töeltgefcbeben 
einen Busbruck perlieben bat, ber ben unbe
fangenen unb oorurteilslofen Sefer erfebüttern 
unb mitreißen muß.

‘Deutfcbes Bauerntum. Sein NSerben, 
Niedergang u.Tlufffieg. Non Karl Sehe da. 
Tüit etwa 360Tlbb. im Sext unb auf Safeln, 
und oielen Kunftbrucktafeln. Snßlin & Saib- 
lin, Beutlingen. 607 S.

Der Banb gibt in ber Einleitung 5rüh= 
gefchichte ber (Sermanen unb Kultur ber alten 
Deutfcßen, im §auptteil gebt er auf bas beutfcbe 
Bauerntum in ben gefcbicbtlicben Zeiträumen 
ein, bebanbelt Bauernleben im Tüittelalter, 
Bauernkriege unb Seibeigenfcbaft, gibt über 
bäuerliche Bolkskunbe, rechtliche unb Jojiale 
Stellung bes Bauern in ber (Segenwart Bus- 
kunff, gebt auf beutfcbe Bauernfcbaft in aller 
NSelt ein, gibt Becbtsbenkmäler, bas Beichs- 
erbbofgefeß unb ein Blatt über bie Bücherei 
bes beutfeßen Bauern. Die Bilber machen 
ben Banb noch befonbers lebenbig unb geben 
einen ftarken Sinbruck oon bem Bemühen ber 
nationalfojialiftifcben Bewegung, bem Bauern 
in feiner Bebeutung nach in bas Teben unferer 
(Segenwart bineinjuftellen unb ibn rechtlich unb 
wirtfcbaftlicb ?u fiebern.

Sonrad von §öhenborf, ber Bteuße 
Öfterreicbs. Sin Zddherrn-Boman. Non 
Edith Sräfin Salburg. Nerlag oon 
K. Koehler, Ceipjig. 298 Seifen.

B3as befonbers biefes Bueb fo ausjeichnet, 
ift bie große Schlichtheit, mit ber berichtet wirb. 
Ss wirb weber oerteibigt noch angeklagt. Ss 
wirb nur ein Tüenfcb in feinem BSerben unb 
Töefen fo gefcbilbert, baß man ibn unbebingt 
oerftehen lernt.
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V3cr ivanbßrt mit? 2lbßntßUßrfabrten 
burch öiibßuropa unb 2torbafrika. Von 
Srit? Räumer. Sßlßitroort oon Sßlix <Sraf 
£ucknßr. 2üit 18 Jßicbnungßn v. VS.Cinbßr. 
VobßrtCub Vßrlag,Stuttgart. 1935. 317S. 
Sßb. 4,50, Cßinßn 5,50 211.

Sin arbeitslojer beutfcber Vuchbrucker burch- 
roanbßrt Sübbeutfcblanb, bie Schroei}, Jrank- 
reich, Spanien, Vorbafrika unb ötalien. Sr 
beobachtet mit offenen Sinnen unb bringt bem 
Cefer oieles Unbekannte unb vieles, roas ?um 
Vacbbenkßn anregt. VJßnn bas Vucb für 
Jugenblicbe empfohlen roirb, fo können bamit 
nur folcbe über 16 Jahren gemeint fein. Das 
Vucb oerbient, oon recht Vielen gelefen ?u 
roerben.

3m Sal ber ^önigsabler. Von Stig 
23Jefjlen. 2Hit 70 eigenen 2lufnabmßn. 
Dßutfcbß Vßrlagsgßfßllfcbaft m.b.§-, Vßrlin. 
80 Seiten.

3n Jilmen unb Vilbern ift uns in ben lebten 
15 Jahren oom £eben ber Wappen unb oom 
Sierleben in ben arktischen Sßgenben berichtet 
roorben. Der fcbroebifcbe Jorftmeijter 2Be|jlen 
hat burch gro^e 2Hühen jebe Sinjelheit felber 
geroonnen unb gibt nun bei aller [prachlichen 
Schlichtheit fo ftarke Srlebniseinbrücke, bafj 
biefes Vucb roarm empfohlen roerben kann.

2tanjens Jdjivcrftc Stunbe oon Otto 
23rües. S. ©rote’fcbe Verlagsbucbbanb- 
lung, Verlin. 67 Seiten. <Seb. 1,20 2H.

Diefe Srjäblung ift Otto Vrües Vornan: 
„Die Sahrt ?u ben Vätern“ entnommen. Sie 
berichtet oon ben Schreckniffen bes bolfche» 
roiftifchen Vu^lanb. 2Tiit Vecbt ift hier ber 
packenbfte Seil bes Vucbcs in einem Sonber- 
bänbchen erfchienen, bas allen benen empfehlen 
roirb, bie bas gan?e V5erk nicht befi^en.

Die Sefangene non Selle oon CIJe o. 
Öollanber-Cofforo. Verlag C. 21. öeß- 
mann, Ceipjig. 1934. 335 Seiten, deinen 
4,50 2H.

Der Vornan erzählt packenb glaubhaft bas 
Schickfal ber Königin Caroline 2Batbilbe oon 
Dänemark unb bes Kanzlers Dr. Struenfee. 
Steiler Vufftieg unb fchroerer Soll, Kampf um 
Veform unb Veubau roerben überjeugenb her- 
ausgearbeitet. Der jähe Jall in ben Sob (für 
ben Kanter) unb in bie Verbannung (für bie 
Königin) roirb Jo erzählt, bajj 2ncnjchen unb 
Dinge auch babei innerlich glaubhaft baftehen. 
2llle Jroiejpältigkeit höfijchen hebens, alle 
Jäulnis roirb Jichtbar. Der Vornan ift gut er
zählt, verliert auch nach bem Snbe Struenfees 
nicht an Spannung unb gibt mehr als blo^e 
Unterhaltung.

Die Vergmaunskiuber oon ö. oan 
21es = Uilkens. berechtigte Überfettung 
aus bem ^ollänbifeben oon §anna Sorbad). 
Verlag J. ö. Steinkopf, Stuttgart. 272 S. 
deinen 4,50 2H.

Da liegt roieber einmal ein Vucb oor, bem 
roir aus oollem §er?en einen Siegesjug burd) 
beutfebe Käufer unb jamilien roünfeben können. 
Keine roeltberoegenben Sreigniffe, keine auf- 
regenben 2llenfcbenfcbickfale bilben feinen ®egen- 
ftanb; es leuchtet vielmehr nur hinein in bas 
Jcblicbte unb burebaus befebeibene Familienleben 
eines länblicben VMrrbaufes. Cs ?eigt einen 
lebensroeifen Vater, eine raftlofe, immer heitere 
unb arbeitfame 2Hutter, bie ihren )ehn Kinbern 
bas Slternbaus ?um Dora Dies machen, bas 
auch jeben Saft in feinen Vann jiebt. Cs finb 
nicht befonbere Jamilienereigniffe, bie im 2Hittel- 
punkt ber Darftellung fteben, es ift vielmehr 
ber ruhige 21 blauf bes Qllltags, ber fchlicbt unb 
roabr erzählt roirb. 2llan legt biefes Vuch mit 
ber freubigen Jeftftellung aus ber §anb, bajj 
hier roirklicb jemanb aus vollem §er?en unb 
klarer Crkenntnis jebreibt, barum auch auf jebe 
‘üujjerlicbkeit unb Stimmungshajcberei ver
lebten kann unb muß. Da auch roir beute 
roieber befonbers klar ben VSert roabren Ja- 
milienlebens für bie Seftaltung beutjeber Zu
kunft jeben, ergreift uns biefes Vucb befonbers 
jtark. VJir roünfeben es in bie §änbe recht 
vieler Cltern unb Kinber gelegt.
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Das „Haus der Länder”
am U-Bahnhof Klosterstraße

bietet infolge seiner zentralen Lage in der Innenstadt die 
günstigste Gelegenheit für

Theaterspiel und Filmvorführungen, Vorträge 
und kulturelle Veranstaltungen jeder Art.

In erster Linie sollen dort die AUSLANDS-VEREINIGUNGEN und Kolonien der 
Deutschland befreundeten fremden Völker mit ihren hiesigen Mitgliedern und ihren 
Freunden eine Heimstätte für ihre NATIONALEN FEIERN und Feste finden.

Das Haus verfügt über eine geräumige STILBÜHNE mit vielen Nebenräumen, eine 
vollständige TONFILMANLAGE und gewährt, bei vorzüglicher Akustik, im Parkett 
und Rang Raum für 850 Zuschauer.

Auskünfte erteilt
die Geschäftsstelle der Gesellschaft für Länderkunde

Berlin NW 40, Lüneburger Str. 21

FLORIAN KIENZL

BOLIVAR
RUHM UND FREIHEIT SÜDAMERIKAS

306 Seiten
4 Bilder von Bolivar, 2 Karten s
Leinen 7,- RM

Eine umfassende Biographie des Libertador. Packend in 
Aufbau und Sprache lässt Kienzl Leben und Schicksal dieser 
orossen Gestalt der Weltgeschichte an uns vorüberziehen.

ADOLF METZNER VERLAG • BERLIN



„Tiefste Bedeutung der* Kolonien für uns ist die Blickschulung in 
deutschem Dienste, ist der deutsche Blick von Übersee her, den die 
Kolonien allein immer neuen jungen Deutschen zu bieten vermögen.“ 

Hans Grimm.

Das Buch der deutschen
Kolonien
Reichskolonialbundes.

Herausgegeben mit Förderung des
Vorwort von Heinrich Schnee. Mit H
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168 Bildern u. 6 Karten. 2. verb. Auflage. 1936. Ln. 6,80 RM §

Die im Reichskolonialbund vereinigten Gesellschaften und Vereine haben in einem stattlichen Bande die =
Arbeiten berufener Sachkenner —Farrrier, Soldaten, Beamte, Arzte, Kaufleute u. a.— zu einem Gesamtbilde =
des deutschen Kolonialwesens vereinigt. Wie es zum Erwerb der Kolonien kam, wie in friedlicher und =
kriegerischer Arbeit der Besitz ausgebaut wurde, das Schicksal der Besitzungen in und nach dem Welt- 5E
kriege, das alles wird in diesem Buche außerordentlich lebendig. Seine Besonderheit und auch seine =
anregende Lesbarkeit liegen mit in der Verwendung von unmittelbar frischen Erlebnisberichten aus Krieg =
und Frieden. Über Geschichte und Gegenwart hinaus wird der Blick auf den Sinn deutscher =

Kolonialbestrebungen überhaupt und auf die Zukunft gerichtet. =
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