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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 mußte.

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 ggnz überwundenen Verherrlichung
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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.

Um 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-Beilage 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

Vie Kenntnis ber Cänber unb ber Völker iSt gerabe in bei allerneueften Seit immer 
mehr zur unentbebrlicben Erunblage jebes über einen begrenzten persönlichen Horizont hinaus^ 
Strebenben Senkens geworben, Dicht nur für ben Staatsmann, ben VJirtfchaftler großen 
Sormates, ben Zünftler internationaler Geltung, fonbern auch für jeben, ber ficb mit bem 
Eefcbehen auf biefer Erbe in irgenbeiner Sorm pbilofopbifch, künftlerifch, politifcb, wirt= 
Jcbaftlicb ober fonft roie näber befaffen milk Vas VSiffen um bie tatsächliche Verfcbieben= 
beit ber menfchlichen Daffen (unb innerhalb ber Daffen wieberum ber einzelnen Völker) 
ift an Sich keineswegs neu. Tiber erjt im Verlauf ber Entwicklung ber testen Sahre ift 
bie Erkenntnis ganz weniger Eroßer früherer Seiten zu einer tiefen unb klaren Erkenntnis 
geworben, bie allmählich in breiteren Schichten VJurjeln zu Schlagen beginnt unb ficb kraft 
ihrer natürlichen Dichtigkeit mit ber Seit überall burebfeßen wirb. Vian hat oon jeher 
Eiche unb ^alme im Vegriff „Vaum“, Sranzofen, Spanier, ötaliener ufw. im Vegriff 
„Domänen“ unb Eermanen, Domänen, Slawen ufw. im Vegriff „Dlenfcb“ zufammen= 
gefaßt. Tiber baß jebes biefer Völker unb Daffen ganz befonbers geographische, klima- 
tifche, alfo phyfiologifche unb bamit Seine kulturellen pfycbologifchen Vebingtheiten bat 
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unb es, fofern burch langbauernbe Aobenftänbigkeit roertvolle Eigenart entftanben ift, 
‘Daseinsberechtigung befiel, unb baß es, um mit ben anberen Völkern auf ber Erbe ver= 
träglich leben ?u können, fich foroohl feiner eigenen Aöefensart roie ber feiner Aachbarn 
roll beroußt Jein muß, ijt — unbeftritten einiger im roefentlichen tbeoretijcber Erörterungen 
älteren ‘Datums — in feiner ungeheueren praktifchen Aebeutung erjt in ben letzten fahren 
voll erkannt roorben.

Um nur bie beiben Extreme ?u nennen: ‘Die lange roäbrenbe Seit bet abjoluten 
‘Dynaftien kannte berartige ‘Probleme nicht — roie roäre fonft bie ‘Politik eines Karl V. 
imb fogar noch eines Napoleon ?u erklären! — unb bas aus Reaktion auf ben meift 
Jebr felbftfüchtigen Abfolutismus ber dürften entftanbene „^umanitätsibeal“ bes Liberalismus, 
bas ?ur Ailbung einer Aeihe oon ‘Demokratien führte, unb bas, fo gut es urfprünglich 
gemeint roar, notroenbigerroeife in einem flachen, jeber öbealität baren, bafür um Jo 
fchrankenloferen inbioibualiftifcben „ASohlftanbsibeal“ oerfanben mußte, roeil es bie realen 
Erunblagen ber Aerfchiebenheit ber Aölker Dergaß: biefe beiben Erfcheinungsformen in 
ber Eefchichte ber Alenfchheit konnten ben natürlichen Sorberungen ber Aölker niemals 
gerecht roerben. Aicht bie Aufftellung eines ^nenfchbeitsibeals führt ?um Elück ber 
Aölker, nicht bie Jtänbige AJiebcrholung einer folchen ‘Phrafe, Jonbern eine intenfive mit 
Achtung oerbunbene Aefchäftigung mit ben Eigenheiten ber anberen, mit ihrer Alufik, 
ihrer Architektur, ihrer Literatur, kur? ihrer Kultur überhaupt.

‘Der Sranjofe ift belieb erfreut über eine gan? beftimmte Art oon Junior, ber 
Schroebe genießt eine anbere Art bes ASißes; einige Aölker finben eine geroiffe Art oon 
Operette rei?enb, anbere finb hingeriffen oon einem beftimmten Operntyp. AJir beroegen 
uns nicht auf DÖlligem Aeulanb. ‘Der Eefchmack ber Aölker ift bekannt, aber überall 
gibt es immer roieber Aeues. ‘Die Seit fchreitet fort, alles entroickelt fich- Alan kennt 
fich boch immer noch viel ?u roenig, man muß in ftänbiger Berührung bleiben, um ?u 
Hüffen, roas ber anbere tut, roie er benkt, roie er fingt unb fpielt.

‘Preffe, Siim, Ehester, Aunbfunk ftehen in biefem ‘Dienft. ‘Der Aunbfunk, als bie 
jüngfte Eroßmacht, oerbient babei eine gan? befonbere Aeachtung.

Seit Sahre» ift ber „Snternationale ‘programmaustaufch“ ber Aeichs=Aunbfunk= 
Eefellfchaft beftrebt, alles, roas in ‘Deutfchlanb gefchiebt, an AJicbtigem gefagt, gefpielt 
unb gelungen roirb, bem Auslanb ?u vermitteln, unb alles, roas bie Völker ber Erbe an 
großen kulturellen Schöpfungen ihr Eigen nennen, ben beutfchen Aunbfunkhörern näher 
?u bringen. Laufenb finben telephonifche Aefprechungen, telegraphifche unb briefliche Alit^ 
teilungen ber leitenben ‘Persönlichkeiten ber Aunbfunkgefellfchaften ber Länber unterem^ 
anber Jtatt, bie bas Siel verfolgen, ihren Hörern bas ?u geben, roas ein Laub an ‘Dingen 
?u bieten hat, bie typifch unb roert finb, einem anberen Lanbe übermittelt ?u roerben. 
‘Daß biefe Arbeit im Aeroußtfein voller kultureller Aerantroortung geleijtet roirb, braucht 
nicht befonbers betont ?u roerben, ba ja jebe Übertragung, bie nicht ihren Sroeck erfüllt, 
eine Schäbigung ihrer eigenen Aufgabe bebeuten mürbe. ‘Der unausgefprochene Leitgebanke 
jeber biejer Übertragungen ift: „‘Dem eigenen Aoike bienen unb bas anbere vergehen.“

‘Der önternationale ‘Programmaustaufch erftreckt fiel) über 50 Länber. täglich 
roanbert über Aunbfunkkabel (innerhalb Europas) unb über bie Kurjroeüe (nach Überfee) 
kulturelles Eut aller Länber in alle Länber. Sübfranjöfifche Aolksmufik ertönt unmittek 
bar von Alarfeille kommenb im ‘Programm ber Aeichsfenber Stuttgart, Königsberg ober 
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Jamburg; islänbifche, finnifche, irifche Volksmeifen hört man in ben Veichsfenbern München, 
Köln, Vreslau ufro.; ans Vöafhington läßt man J'icb unterrichten über bas, mas in Vorb- 
arnerika cor fich gebt, unb biß Stimme Sübamcrikas, Qlrgentiniens, VraSiliens, Chiles, 
Uruguays ufro., erreicht uns übßr roßite Entfernung hinroeg in rhytbmifchen Sangos, herc- 
licbßn Ciebern unb alfßn fchroermütig-roilben Eauchoroeifen. Cebenbigß Vorstellungen 
roerben in uns roach: Conbon, Vom, ^aris, ^elfingfors, Veto 2lork, Vuenos Vires, 
Vio bß «Janeiro — bie VSelt I EbenSo geben jeben Cag aus allen Seilen Deutfcblaubs 
Merke beutScher Künftler, Sportmelbungßn, Verübte über bas heutige Deutfcblanb, Vor
träge fübrenber ^Hanner mit einer Unmittelbarkeit, bie burcb nichts Überboten roerben 
kann, an bie Dörer bes ganzen Erbballs. Das VJunber ber elektrischen Melle offen
bart [ich im Vunbfunk in einer oorher nie erlebten Töeife. Sn Vrucbteüen oon Sekunben, 
praktifcb alfo gleichzeitig, hört man bie Vebe nuferes Führers in Vataoia, 2Honteoibeo, 
Sybney unb Cokio. 2lber es ift nicht mir bie ungeheure außerorbentlicbe Unmittelbarkeit, 
bas gelöfte Problem ber akuStifchen Überbrückung roeitefter Entfernungen, bie Eleicbzeitig- 
keit (bie ben Vunbfunk zu einem politischen Macbtfaktor hat roerbßn laffen), es ift nor 
allem auch bie Möglichkeit, kulturelle EeScbebniffe eines Canbcs ben Veroobneru ferner 
Cänber in unoerfälfcbter Eigenart zu übermitteln, bie ben Vunbfunk zu einer kulturellen 
Macht allererften Vanges gemacht hat. Seitliche unb kulturelle Unmittelbarkeit gibt 
bem Vunbfunk Sein beSonberes Eepräge. Eerabc bieSe Eigenschaften befähigen ihn roie 
keine anbere moberne Errungenschaft im internationalen Clustaufcb ber Eßbanken, 
Meinungen, Kenntnis oon Sitten unb Eebräucben, kur? ber Kulturen ber befte unb 
erfolgreichste Mittler zu fein. Man mag über ben Charakter eines Canbes benken ober 
Schreiben, roieman roilt, man mag So ober So beeinflußt fein — in bem Clugenblick, roo 
bie Cieber, biß Stimmßn biefes Canbes ertönen, fühlt unb roeiß man, miß biefes Canb ift 
Stimmßn unb Klängß roirkßn bßfonbßrs Stark auf bßn §örer, gßhßu unmittßlbar in fein 
Eemüt ßin.

Das hohe öißl ber Völkeroerftänbigung ift keine romantifchß Migelegenheit unb 
kßin Mebelgebilbe mßhr, feit ßs einen Vunbfunk gibt, bßr über bie Erenzen ber Völker 
binausbringt unb unabläffig bazu beiträgt, burch gegenfeitiges Sichkennenlernen bie Erunb- 
lage für eine Stets roachfenbe Dichtung ber Völker untereinanber unb bamit zum Jrieben 
ZU Schaffen.

J. W. Schottelius:

Die Deutschen und die Entdeckung Amerikas

Vachbem ^apft Qüexanber VI. im Sahre 1493 bie neuentbeckten Cänber über See 
an bie Könige oon Spanien unb Portugal oerfchenkt hatte, hatten bie Deutfchen, bie 
Sranjofen unb bie Englänber zunäcbft bas Vachfehen. Englanb unb Srankreich traten 
mit Spanien in Vorbamerika halb in VSettberoerb. Deutfchlanb ging bei biefer erften 
großen Verteilung ber VJelt leer aus. Unb boch ift ber beutfche Qinteil an ber amerika- 
nifchen Entbeckimgsgefchichte gar nicht fo gering geroefen. Der neue Erbteil bekam 
bekanntlich feinen Vamen nicht oon feinem Entbecker Columbus fonbern oon bem 
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fpanifcben Neicbsfteuermann unb Kartenzeichner 2lmerigo Nespucci, einem geborenen 
Florentiner. ‘Der aber, ber ibm biefen Flamen gab, mar ein Deutfcher, ber öumanift 
211artin NSalbfeemüller ober §ylacomilus aus Freiburg im Nreisgau. Nucb fonft haben 
beutfebe Kosmograpben, befonbers ber Nürnberger Schule, keinen unbebeutenben Einfluß 
auf bie kartenmäßige Nufzeicbnung ber Fnfeln, Küften unb Stabte ber neuen Nßelt gehabt. 
‘Der ältefte ‘Plan ber Stabt ‘Nlexiko gebt ?roar auf einen Spanier zurück, befinbet [ich 
aber in einer in Nürnberg gebrückten lateinischen Nusgabe ber Nriefe bes Ferbinanb 
Sorte? an ben König oon Spanien. Diefer fpanifche König, unter beffen Negierung bie 
umfangreiebften Eroberungen in Nmerika gemacht mürben, in beffen Neich bie Sonne 
nicht unterging, mar zmar kein ‘Deutfcher, hat aber boch als Karl V. 37 Fabre lang bie 
Krone bes römifeb-beutfeben Neiches getragen. ‘Der große beutfebe Nlaler ‘Dürer mar 
Senge, als ihm bie ©efanbten bes Ferbinanb Cortez in Nrüffef bie NJunberbinge aus 
bem „neuen gulben Canb“ (2llexiko) überreichten: „ein ganz golbene Sonnen, besgleichen 
ein ganz JiIbern 21lonb, besgleichen oon allerlei NJaffen, feltfamer Kleibung, Nettgewanb .. 
‘Dürer betreibt fie in feinem Cagebucb ber Neife in bie Nieberlanbe, fagt, er habe fich 
oermunbert, „ber fubtilen Fngenia ber Nlenfchen in fremben Panben“ unb febäßt ihren 
Nßert auf bunberttaufenb Culben.

Ein anderer beutfeher Künftler, Cbriftopb 23Öeibiß, hat Cortes 1529 in Spanien 
porträtiert. Non 2öeibiß’ §anb Jtammt eine prachtoolle Denkmünze mit bem Nilbe bes 
Eroberers unb eine Skizze in einem ber beften Crachtenbücher ber Frübrenaiffance, bas 
ber Künftler als Nusbeute feiner fpanifcben Neife mit heimbraebte. ön biefem Crachtenbuch 
finb auch erftmalig Fnbianer abgebilbet unb eine fehr anfcbaulicbe Szene aus bem eigen= 
artigen mexikanifchen Nallfpiel, bei bem ber Nail nur mit bem Cefäß aufgefangen unb 
fortgefchnellt werben burfte.

Nach einem Nericbt bes berühmten Spaniers Cas Cafes hat übrigens Karl V. febon 
einige Jahre früher, als bie erjte unbeftimmte Kunbe oon ber Entbeckung Nlexikos nach 
ben Nieberlanben kam, ben Nbmiral oon Flanbern mit biefem, bamals Neufpanien ge= 
genannten Canbe belehnt. Der Nbmiral rüftete fünf Schiffe mit ben hollänbifchen £anbs= 
teilten aus, unb nur bie fchnelle Eroberung bes Cortez bat es oerbinbert, baß bie erfte 
Nefieblung Nlexikos bureb biefe nieberlänbifcben Nauern erfolgte, alfo burch Nlenfchen 
eines nieberbeutfehen Stammes, ber bamals noch zum gemeinfamen großen Naterlanbe 
gehörte. Nis Cortez ben Kaifer um bie Entfenbung fittenreiner Nlönche zur Nekehrung 
ber Nzteken bat, waren es nieberlänbifche Franziskaner, bie als erfte bem Nufe folgten. 
Der bebeutenbfte oon ihnen, Nruber ‘Peter oon Eent, betätigte fich als Naumeifter; mehr 
als bunbert Kirchen unb Nethäufer unb mehrere Krankenhäufer finb unter feiner Leitung 
in 211exiko erbaut. Er unterwies bie Fnbianer nicht nur in ber Elaubenslehre fondern 
auch i« ber ‘Pflege ber bilbenben Künfte unb in ber Conkunft. 2lls er hochbetagt 1572 
ftarb, nannte man ibn ben Nater ber Fnbianer. Jmmer ift er gegen ihre Nerfklaoung 
unb Unterbrückung aufgetreten; in einem Nrief an ben Kaifer febreibt er einmal: „Die 
armen Nerlaffenen finb fo gut wie Sie mit bem koftbaren Nlute bes ^eilanbes erkauft; 
ftrenge Nechenfchaft wirb oon Fbnen unb ben Nnberen geforbert werben, wenn Sie biefen 
Nrmen nicht nach Kräften helfen.“

Nber nicht nur in Nlexiko, auch in ben anberen amerikanifchen Cänbern laffen fich 
früh bie Spuren beutfeher Nuswanberer feftftellen.
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öm önkareich taucht halb nach ber Eroberung 1534 ein beutfcber 2Uönch, namens 
Jobocus Veich, auf. Sr erwarb in Quito, roie aus ben Vieberfcbriften bes bortigen 
Stabtrats heroorgeht, bie Srunbftücke für bie erfte Vieberlaffung ber Jranjiskaner unb 
bat biefer fpäter lange Jahre als Leiter oorgeftanben. Jn bem britten altinbianifcben 
^ulturgebiet, im fagenberübmten £anb bes ‘Dorabo Jinb 'Deutfche fogar als Eroberer mit 
ben Spaniern in Töettbewerb getreten.

T>ie Töelfer batten 1528 oom Soifer ^ufammen mit ben Shingern bas 2\ecbt auf 
Einrichtung einer Kolonie in Venezuela erworben unb bis 1556 haben mehrere beutfcbe 
Statthalter im 2luftrage bes 2lugsburger Hanbelshaufes über Venezuela geboten, oon 
benen Seorg Hohermuth oon Speyer unb Philipp oon Hutten bie Vebeutenbften waren. 
Jwei Stäbte würben an ber Stifte gegrünbet, oon beren Jaktoreien aus, geftüßt auf 
eigene Kontore auf Santo 'Dominge unb in SeoiHa bie Ausbeute ber 23alfamfabrikation, 
ber ‘Perlenfifcherei unb bie Schätze bes golbreichen öinterlanbes ihren 235eg in bie beutfcbe 
Heimat nehmen follten. ‘Das ^interlanb felbft fuchte man auf fünf kühnen Sntbeckungs^ 
jügen ?u erfchließon. 1529 kam 2llfinger an ben 2Hagbalenenftrom, 1530 betrat er als 
erfter Veugranaba. 233unberbare Srjählungen oon ben unermeßlichen Schößen eines Sees, 
in ben ber ^önig bes Canbes gan? in Solb gekleibet — barum oon ben Spaniern 
el borabo genannt — in ben Vollmonbnäcbten golbene Leihgaben fenken ließ, lockten 
weiter nach Sübweften, ins unwegfame Gebirge. So unternahm ber Illmer Jebermann, 
ber entfchloffenfte unb gewanbtefte Seibberr ber 233elfer, 1539 ben abenteuerlichen Jug auf 
bie Hochfläche oon 23ogotä, kam aber ein halbes Sahr ?u fpät, als ber Spanier Quefaba 
bas Sbibcbareich bereits unterworfen hatte. Glücklicher hotte er oon einem früheren 
Unternehmen in bie Segenb oon Jtabana 70 000'Dukaten in bie Heimat gebracht. So 
ift ein kleiner Seil bes golbenen Segens aus bem inbianifchen 2anb auch nach cDeutfd> 
lanb gefloßen. 2luch fonft barf bie 23ebeutung bes welferfchen Unternehmens nicht unter= 
fchäßt werben. 2toch heute bezeugt eine Jnfcbrift in 2lugsburg, wo bas erfte beutfcbe 
Schiffahrts= unb Haubeiskontor geftanben hat, bas eigene Schiffe nach 2lmerika Janbte, 
unb bie Stählungen ber Heimgekebrten, bie „Jeittung aus Jnbia“ bes cPhiüpp oon 
Hutten unb bie „Jnbianifcbe Hiftoria“ Jebermanns werben bas ihre getan haben, bie 
beutfcbe Jugenb bes 16. Jahrbunberts für bie 2lmerikafabrt ?u begeistern.

Sine ber bebeutfamften Veftimmungen bes Vertrages, ben S^arl V. als fpanifcher 
^önig mit ben 2Selfern fchloß, ift wohl bie biefen auferlegte Verpflichtung, beutfcbe Verg= 
leute mit nach 2lmerika ?u nehmen. Um beutfcbe, befonbers fächfifche 23ergleute haben 
^arl V. unb feine Vachfolger {ich auch fonft bemüht. 2lls bie reichen Golb= unb Silber= 
minen in 2Uexiko unb fpäter in ‘Peru entbeckt würben, hat man immer wieber beutfcbe 
Bergleute nach brüben gezogen. 'Die fpanifchen 23ergwerksorbnungen für bie Kolonien 
knüpften an bie Srunbfäße bes Sreiberger Vergrechts an.

2luch in ben Ca^lata^änbern unb in ben portugiefifchen Sieblungen in Vrafilien 
haben 'Deutfche gelitten unb geftritten. 'Der erfte Sefchichtsfchreiber ber 2a=cpiata=2änber 
war ein SDeutfcher namens Ulrich Schmibl, ber im Jahre 1534 mit 2500 Spaniern unb 
500 'Deutfchen, Vieberlänbern unb Sachfen unter bem Hauptmann ‘Don ‘Pebro 2Henbo?a 
'Dienft nahm. Sein 23ucb ift nach oierhunbert Jahren oon einem 'Deutfcb=2lrgentinier, 
2Hax Sepp, in Vuenos 2lires neu herausgegeben.
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Die kriegerischen Satelf biefer Männer finb allerdings für Amerika und DeutScb- 
land von geringer Bebeutung gewefen, die ‘pioniertätigkeit der Qllönche unb Bergleute 
aber bat jur SrSchließung unb zum Aufbau ber neuen Qöelt auf europäischer Srunblage 
wesentlich mitgeholfen. Sie find die wichtigen Borläufer der zahllofen Deutfchen ge
wesen, bie als BSiSIenfchaftler im Siebzehnten unb achtzehnten öahthunbert berufen waren, 
eine wichtige Bolle im Qeben ber fpaniScb-amerikanifchen Cänber zu Spielen unb 
beren oieljeitige QöirkSamkeit in bem Buhm, ben man bem glanjoollen Barnen bes 
großen Blexanber oon §umbolbt oerfchwenberifcb fpenbete, bie Qinerkennung ber Böelt 
gefunben hat.

L. Heck:

Ibero-Amerika und deutscher Zoo

Beibe haben wenig miteinanber zu tun ober wenigstens bis jeßt zu tun gehabt 
Das kann aber anbers werben. Erfreuen wir uns hoch ber heften freunbfchaftlichen 
Beziehungen zu öbero-Qlmerika: eine ber erfreulichsten Seiten unSerer immer noch So 
Schwierigen Qtußenpolitik, bie troß aller Ehrlichkeit unb Sriebfertigkeit immer noch 
mit ber BSeltkriegslüge unb beren wibernatürlichem Sprößling oon BerSailles zu 
kämpfen hat.

öm regelmäßigen, gewerbsmäßigen Sierhanbel Spielt allerbings Büttel- unb Siib- 
amerika eine geringe Bolle, mit Ausnahme höchstens oon Sübbrafüien unb Brgentinien, 
gegen Qtfrika unb önbien, bie bie größten Schau- unb Qöertftücke: Siefanten, Bashörner 
Slußpferbe, ößbras, Bntilopen, Qöwen, Eiger liefern. Qöiffenfchaftlich aber, für bie ein- 
gehenberen Sierkunbigen unb ernfteren Sierfreunbe, ift gerabe beswegen öbero-Bmerika 
oon um fo größerer BSicßtigkeit, weil Sich oiele, zu großem Seil bis jetjt unerfüllte Böünfche 
borthin richten.

Qöie Schwer hält es manchmal, in ihrem Baterlanbe ganz gemeine Siere zu erhalten. 
Das iSt eine ber merkwürbigSten Erfahrungen meines langen Siergärtnerlebens. Qöieoiele 
Briefe habe ich Schreiben müffen an alle beutSchStämmigen Sübamerikaner, bie ich irgenb 
erreichen konnte, um ben eintönig bunkel gefärbten, braungrau gefprenkelten wilben Stamm- 
oater unferers Bleerfchweinchens, brühen Bperea, Guy genannt, bas bort unter jebem <Sras= 
bufch fißt, zu erhalten! öm Sierhanbel kam es gar nicht oor, in keinem Soo war es 
ZU feben, unb Blfreb Behring, bem ausgezeichneten, leiber So früh oerftorbenen Zoologen 
ber Berliner Canbwirtfchaftlichen §ocbfcbule, habe ich nwhl eine ber größten Sreuben 
feines hebens bereitet, als ich Schließlich mit §ilfe einer Deutschen aus BoSario bas Sierchen 
anjchaffte. Durch Blumienfunbe aus ben önkagräbern oon Q^erü hatte es bamals ganj 
beSonberes öntereffe, unb bie Kreuzungen mit ^ausmeerSchweinchen hatten auch ihre 
Bebeutung.

Das gegen zn>ei Qlleter lange BieSengürteltier, ben Satu careta, anzuSchaffen, ift 
mir aber nicht gelungen, troß aller ‘Bemühungen unb troßbem ich mehrmals nahe baran 
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roar. öoßt bat bißfe Seltenheit unb Sehensroürbigkeit erften Nanges meinem Sohn unb 
Nachfolger bie rührige Siergroßhanblung Nuhe-Nlfelb geliefert, unb mir können es auf 
ben erften Sotos nach bem Peben zeigen mit feinen fürchterlichen Srabklauen an ben 
Norberfüßen unb ben gerabep elefantenartig mirkenben Hinterbeinen, auf benen es [ich 
aufrichten kann.

Unb bis honte noch ift bem berliner qoo ein unerfüllter NSunfch geblieben, einer 
ber prachtoollften Sroßoögel, bie es überhaupt auf ber ganzen Srbe gibt: bas Pfauen- 
truthuhn oon Guatemala unb Honburas, fo genannt, weil es auf feinem purpur- unb 
bronjefchillernben Sefieber annähernb ähnliche öoichnungen hat roie ber eigentliche ^fau; 
ber nackte Hals unb ^opf ift aber blau gefärbt mit orangeroten N3ar?em Sin cPaar 
bieferherrlichen Nögel mürbe bas Slanjftück fein für bie reichhaltige Safanerie im ber
liner 000. ‘Dank freunblichem öntereffe an maßgebenben Stellen haben mir jeijt Hoffnung, 
enblich auch bas ‘Pfauentruthuhn ?u erhalten. Sine roagemutige junge ooologin wirb 
Nlittelamerika bereifen unb oon amtlicher Seite in ihrer Sammeltätigkeit unterftüt^t 
roerben.

‘Die beiben Sroßkaßenarten ber “Neuen N3elt, ber einfarbige, fchlanke, geftreckte 
‘Puma ober Kuguar (Icon) unb ber gefleckte, fchmere, unterfeßte Jaguar (tigre, onja) 
merben ja aus Sübamerika in ben Hanbel gebracht, meil Jie fojufagen zum eifernen 
Neftanbe jebes Naubtierhaufes gehören. 21 ber mann ficht mau einmal bas ebenfo ein
farbige jmerghafte Segenftück ?um ‘Puma, bas in ?roei Sarbentönen auftritt: hellrot 
als Syra unb bunkeibraun als ^Jaguarunb? Sher fchon trifft man bie kleinen ge
fleckten Nerroanbten bes ßaguars, bie Ozelots, Sigerkaßen (goto onza), bereu Selle ich 
jeßt fo oft zu ‘Damenmänteln verarbeitet fehe. Nlit NSehmut unb Unmut zugleich I 
Selber heutzutage muh nwhl nachgerabe alles brau glauben, mas überhaupt Haare auf 
bem 2eibe hat.

Non hunbeartigen Naubtieren hilft ber graue Nzarafuchs, miHenfchaftlich fo ge
nannt nach bem Sübamerikaforfcher Njara (im Nelke heißt er roohl Ngonarachay), 
geroöhnlich bie kleinen Sierkäfige unferer joologifchen (Särten füllen; aber roelcher geogra- 
phifchen Unterart im engeren Sinne bas einzelne Stück angehört unb roelcher neuere unb 
ueuefte roiffenfchaftliche Name ihm baher zukommt, bas ift allermeift gar nicht zu be- 
ftimmen, roeil man bei ben Hanbelsexemplaren nur feiten erfahren kann, rooher Jie bes 
näheren kommen. Stücke mit genauem Sunbort haben baher immer noch befonberes 
öntereffe.

ähnlich fleht es mit bem langfchmänzigen fogenannten Nafenbären (Soati), ber in 
ben oerfchiebenften Sarbenfchattierungen oon graugelb bis braunfehroar? oorkommt. San? 
geroiß je nach feiner oerfchiebenen geographifchen Herkunft. Ss gibt aber im nörblichen 
Nnbengebiet auch einen roirklichen kleinen Nären, ber nach feiner hellen Sefichtszeichnung 
bei fonft bunklem $ell „Nrillenbär“ genannt roirb. “Das ift eine Seltenheit erften Nanges: 
ich habe ihn nur einmal in meinen jungen Sahnen im Srankfurter 3oo gefehen, roo einer 
lange lebte.

Nur einmal in meinem £eben habe ich ferner ben kleinen, nur rattengroßen öroerg- 
ameifenfreHer gefehen unb in ‘Pflege gehabt, ber fich an feinem langen Nöickelfcbroan? 
aufhängen kann. ‘Das kann auch bie größere unb häufigere Samanbuä-Nrt; bie 
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größte dagegen bat einen (angbebaarten ©abnenSchweif unb beißt danach Samanbua 
bandeiro.

Schließlich die großen Huftiere: wesentliche Beftanbteile jebes zoologischen ©artens! 
Dazu liefert 2Hittel= und Südamerika neben dem Cama und feiner milden Stammform, 
dem ©uanaco, nur den Sapir, die Bute; mit feinen ^irfchen Stebt es meit zurück hinter 
den vielfältigen und imponierenden formen der Qllten Qöelt und auch Nordamerikas. 
Dagegen hat Südamerika den intereffanten Borzug, den kleinften ^irfcb der Qöelt zu 
befißen, den chilenischen ^udu; nur hafßugroß, mit kurzem, einfachem Spießgeroeibchßu. 
Sin Solches tragen auch die größeren danach genannten Spießbirfche (oenado oder 
oeado), die im Verhandel nicht feiten Vorkommen! Dagegen ift eine große Seltenheit 
der mittelgroße Sumpfhirfch mit ftark oeräfteltem ©eweih, von ©arbe rot mit Schwarzen 
Beinen, ber mit dem ebenfo gefärbten und ebenfo langbeinigen QUäbnenwolf (©uarä) 
oermechfelt werben kann, wenn er in bem neuerbings fo vielgenannten ©ran Chaco 
flüchtig babinjagt. Sbenfo feiten kommt ber kleine gelbe ^ampashirfch (Suazu=y) zu 
uns, ber Bock kräftig nach warmen ©wiebeln riecbenb unb ber einzige öirfch, ber 
nicht im N5alb, fonbern braußen auf ben Pampas lebt. Das ift aber vielleicht fein 
Berberben; beim je mehr Drabtzäune ba gezogen werben, befto weniger wirb er. ön 
ganz QUittel= unb Sübamerika verbreiten fich Schließlich in verfcbiebeneti geograpbifcb 
enger begrenzten Unterarten bie kleineren ©egenftücke zu bem großen norbamerikanifchen 
Birginiabirfcb mit niebrigem, erft nach außen unb hinten, bann nach innen unb oorn 
gebogenem ©eweih. NSenn man bie genaue Herkunft kennt, haben Sie wiffenfchaftliches 
©ntereffe.

Solches ganz befonberer Qlrt, bas möchte ich hier noch anfügen, hat für 
mich ein weißes, Schließt unb feibig behaartes, zur ©eit im Berliner ©oo lebenbes 
Weibchen vom peruanischen QUpaka, bem für gewöhnlich wollig behaarten „B5oll=- 
fchaf“ aus ber ©nkazeit (bie britte ©orm lamaartiger Siere), bas offenbar in feiner 
Sjeimat immer Seltener wirb, weil angesichts ber hochentwickelten Schafzucht ber 
ganzen Qöelt „Qllpakawolle“ hßute gar keine Nolle mehr fpielt. ©ch möchte wiffen, 
ob Solche feibenhaarige Qllpakas, bie ich ben Qingoraziegen Dergleichen möchte, öfter 
oorkommen. ömmer feibenhaarig ift bas oierte lamaartige Sier, bie Bicuna, bie nur 
wilb oorkommt; früher häufig im zoologischen ©arten, heute kaum mehr irgenbwo 
zu fehenl

N5enn ich hißr noch einen ornitbologifchen Qöunfchzettßl Schreiben wollte, würbe ich 
kein Silbe finben; nur bie prächtigen §aubenab(er möchte ich noch nennen, an ihrer Spiße 
bie gewaltige §arpyie.

B5enn aber ein ©bero=Qlmerikaner, fei er nun beutfehftämmig ober nicht, bem ©e= 
banken nähertreten möchte, für ben Berliner ©oo gelegentlich etwas zu tun, fo barf er 
fieber fein, baß bas gebührenb gebankt unb gebührenb wiffenfchaftlich ausgewertet wirb. 
QUit ©reuben Schreiben mir bann ausführliche BSunfchzettel nebft praktischen ©ebrauebs* 
anweijungen.
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Ewald Volhard:

Die Libyenfahrt der Frobenius-Expedition

I. Teil: Vom Niltal zum Abu Balas

^is oor kurzem mußte man noch mit einem erheblichen Umweg oon £uxor aus 
auf ben Schwellen ber Eifenbahn entlangfahren, wollte man mit bem Otuto aus bem 
Niltal in bie Oafe &harga gelangen, Nor etma brei Jahren jeboch mürbe eine uralte, 
fchon ben Nömern bekannte Jufahrt roieberentbeckt, bie bereits 17 km cor Nffiut, oon wo 
bie Straße nilaufwärts mehr unb mehr nach Offen brängt, birekt füblich abbiegt unb ^harga 
fchon nach etwa 250 km erreicht. Sine kleine Biegung bes NJeges nur unb mit un= 
erroarteter ^lößlichkeit finb mir aus ber fruchtbaren unb oegetationsreichen Nillanbfchaft 
heraus unb mitten in ber NJüfte.

Schon bas V5ort „Vöüfte“ hot einen erregenb geheimnisoollen &lang oon melau= 
cholifcher Einförmigkeit unb NSeite, oon glühenb ausgebörrter Unenblichkeit. Nafcher geht 
bem Neuling ber Ottern, ber zum erftenmal bie Oöiifte als Oßirklichkeit erlebt. Nielleicht 
ift ber Einbruck weniger ftark, wenn er burch Übergänge oorbereitet würbe, burch ein 
längeres Jahren im Steppenoorlanb zum Neifpiel. §ier aber, auf bem NJeg nach ^harga 
oerfchwinbet mit einem Schlag alles Sewohnte, wenn bie leßten Käufer, bie langgeftreckteu 
^afernen ber Nlilitärftation oedaffen finb, hinter benen bie bisher leiblich gepflegte Straße 
aufhört.

Der weitere N5eg ift nur noch burch Steinhaufen ober auch SteineinfaHungen ge= 
kennzeichnet. Nur feiten finb bie Väberfpuren, Seichen gelegentlicher Nenußung ber Strecke, 
oöllig vom Sanb oerweht. NJeiße ^amelfkelette glänzen häufig neben ber Straße in ber 
Sonne, bie leßten überbleibfel früherer Karawanen. Sonft aber beutet nichts, fo weit 
man auch fieht, auf Nlenfcßen unb Nlenfchenwerk.

ön leicht bügßlisetn Eelänbe überall Sanb unb Steine. Es ift im allgemeinen gut 
Zu fahren, ba ber Noben meift feft ift. Einige 2Hale kommen aber hoch kurvenreiche Nufftiege 
in ftarken Sanboerwehungen. NJenn man Jie nicht beim erften Nnlauf fchafft, Jo Jucht 
man mit bem leßten Schwung wieber bßrunterzukommen, um es oon neuem ?u verfuchen. 
Eroßbem kommt es vor, baß man ftecken bleibt, baß fich bie Näber feftfahren unb ber 
NSagen erjt mit mehr ober weniger Oüiihe wieber flott gemacht werben kann. Niemals 
barf baher in biejen (Schieten ein NJagen allein fahren.

N3ir waren zwei Jorbwagen unb brei ^erfonen unter Jührung bes Expebitions= 
leiters Dr. Nhotert. N3ir hatten uns in S?airo länger anfhalten müffen als ber 
Öaupttrupp, ber, oon Seheimrat Jrobenius Jelbft geführt, bereits acht Eage oor uns mit 
Zwölf ^erfonen unb fechs NSagen zu ber großen Oafenfahrt geftartet war. Mährenb wir 
als Nachzügler ben birckten N3eg gewählt hatten, war ber §aupttrupp burch bie fämtlichen 
Oajen bes (Sebiets, burch Siwa, Naharia, Jarafra, Dachla ufw. nach ^harga gefahren, 
wo er uns zu ber großen NSüftenburchguerung erwarten follte.

Es würbe gerabe bunkel, als wir beim Japfapaß, ber einzigen Einfahrt in bie beträchtlich 
tiefer liegenbe Depreffion bes Oafengebiets ankamen. Nn einer fehr Jteil abfallenben N5anb 
Zieht fich hier ßin fchmaler ^fab in fcharfen turnen burch Jßlfon unb Seröllhaufen entlang, 
ben wir oorfichtig im erften Sang honmterkletterten. Drunten würbe es wieber eben, unb 
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halt' tauchten im Scbeinmerferlicht vor uns Käufer, VUenfchen unb einige Nänme auf, 
wir waren wieher in bewohntem «Sebiet.

Seroiß, auch ber Nazar in ^airo wirkt pbantaftifcb auf ben, ber zum erftenmal aus 
Suropa in ben Orient kommt. ‘Die aufgeregten §änbler in ihren iiberlabenen Nuben mit 
ben immabrfcbeinlicbften N5aren, bas bunte Treiben auf ben «Saffen unb bas bichte S>e- 
mimmel frembartiger Nushängefchilber über ber Straße, bie feltfamen Sypen unb überhaupt 
bas ganze orientalifche Veben ift fieber einbrucksooü. Nber ber unechte, oon Sretnben unb 
ihnen zuliebe erborgte Slanz ift nicht zu überfehen unb wirkt leicht peinlich-

N3ie ganz anbers war bemgegenüber unfere erfte Nachtfahrt bureb Skarga ( pier 
waren wir wirklich in ber N3elt oon 1001 Nacht. NJir hatten uns am Ortseingang hoch 
noch verfahren unb kamen fo bureb bie engften unb winkligften «Saffen unb Säßchen. 
Nizarr geformte Vehmhäufer unb Vebmmauern leuchteten weiß oor ben biebten bunklen 
Palmenroälbern. Stiles war unregelmäßig unb eigenwillig. ‘Die bureb bas ^Material 
bebingten weichen Konturen ber Käufer ließen fie febmiegfamer unb belebter erfcheinen, 
als bie eckigen unb fcharfkantigen Nauten nuferer Sone, unb gefpenftifch gleich einer 
Nlonblanbfcbaft wirkten bie gefcbloffenen Nilber, bie unfere Scheinwerfer aus ber ‘Dunkel 
beit berausfebnitten.

Ss gab nur wenig Nlenfchen auf ben Straßen, bie wir nach bem Naftbaus fragen 
konnten, aber fcßließlich fanben wir es bad). Nm Nanbe bes Orts lag bas einstöckige 
guabratifebe §aus, oor helfen Singangstür mir oorfubren. Sie ging z« ebener Srbe 
birekt in bie ‘Diele, bie zugleich NJohn« unb Sßraum war unb um bie herum bie oier 
Schlafzimmer lagen. Sin Seil nuferer ^ameraben war oerabrebungsgemäß bereits jur 
Stelle unb mit N5hisky, NSein unb einem oorjüglicben Nbenbeffen würbe bas NJieberfehen 
vergnügt gefeiert. Non ber Oafenfabrt unb ihren mancherlei Schwierigkeiten unb 3wifchen= 
fällen war viel zu erzählen unb mehr noch war für bie Sukunft zu befpreeben.

‘Denn ^harga war ber letzte befiebelte Stüßpunkt, beoor wir auf mehrere NJocßen 
ganz in ber Sinfamkeit ber N3üfte untertauchten. ‘Da war für alles oorzuforgen, was 
unterwegs gebraucht werben würbe, an erfter Stelle für Nenzin unb NJaffer. N3ir mußten 
baoon fo viel mitnebmen, baß wir unter allen Umftänben arbeitsfähig blieben, auch bann, 
wenn wir uns etwa oerfubren ober wenn wir bureb unerwartete Sunbe länger als geplant 
aufgehalten werben Joliten. Ss ftellte fich heraus, baß unfere acht Sorbwagen allein für 
bie gewaltige Strecke nicht genug fchleppen konnten, fo baß für ben erften N3eg noch z^ei 
£aftwagen hinzugemietet würben, bie einem Jtark negroiben öänbler bes Orts gehörten.

Nn zweiter Stelle kamen bie Nahrungsmittel, oon benen mir Jo viel miel möglich 
oon baheim mitgebraebt hatten, um ‘Deoifen zu fparen. Sin großes Sortieren unb Um= 
packen begann, ba mir uns geroiebtsmäßig noch mehr einfehränken mußten, als urfprünglich 
gebaebt mar. Neben unferem ber Negierung gebörenben Naftbaus, bas oon ein paar 
‘Palmen umftänben febon mitten im Sanb lag, fanb ficb noch ein kleineres Sebäube mit 
einem einzigen Naum, ber balb in ein gemaltiges Nßarenlager oermanbclt mar. ‘Die Netten 
unb Seite, ^oebapparate unb Sefchirre, bie NSerkzeuge unb Nutofette, Photoapparate unb 
Silme, Giften unb Koffer, ^onferoenbüchfen unb §ülfenfrüchte in Säcken unb Schachteln, 
bie Veberriemen unb Safchen, Nlalleinroanb, NIalblocks unb Sarben, Sagebücher unb Notiz= 
blocks, Kompaße unb Vupen, ‘Petroleumlampen unb »können, NSafferkiften unb Nenzin» 
eimer, unb all bie vielen ‘Dinge, bie fonft noch nötig finb für acht NJagen unb 15 Per» 
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Jonen, Jie alle mußten bißr noch einmal zum lebten Appell aufmarjeßieren unb ben einzelnen 
Aufgaben entfprecbenb neu oerteilt werben.

Gleichzeitig mar an ben Tragen, bie Jchon länger unterwegs waren — einige batten 
ja Jchon bie Eransjorbanfahrt hinter Jich — allerbanb zu reparieren. Der Souoerneur 
VSasfi Vey batte uns bafür eine feiner Earagen zur Verfügung geftellt, wie wir uns 
überhaupt feiner liebenswürbigen Unterftüßung in allen Schwierigkeiten zu erfreuen batten. 
^33ir machten ihm einen Vefuch in feinem großen neuen Tlmtsgebäube, woraufhin er uns 
alle ?um See in feine V5oßnung einlub.

Sein ^rioatbaus lag in einem wunberbübfeben großen «Sorten mit Dielen Vlumen 
unb ?wei kleinen Räuschen, oon benen bas eine einen Sifchteicb umfehloß, bas anbere 
einer Eaubenzucbt biente. Die ganze Einlage war wie auch bas VSobnbaus in einem 
mobernen Stil erbaut, wozu bie Inneneinrichtung für unfere begriffe nicht recht paßte. 
Der große, gegen bas Einbringen ber Sonne gut gefebüßte Salon, in ben mir zuerft ge
führt würben, war mit unzähligen Seffeln, Sofas unb kleinen Eifchchen Überlaben unb 
an ben Vöänben prangten nach ägyptijeber Sitte lauter Vilber bes Hausherrn in allen 
Lebensaltern unb -lagen, meift Photos, oon prunkvollen Nahmen eingefaßt. Das Eanze 
wirkte wie eine LHifchung aus mobernem Orient unb europäifebem öugenbftiL

öm Eßzimmer war eine riefige Eafel gebeckt unb mit Vojen gefchmückt. Viele 
Kuchen- unb ^läßchenforten ftanben herum, bie freilich alle aus bem gleichen Eeig gemacht 
waren. Qlußerbem gab es bas ungemein füße Sruchtkonfekt, bas hier beliebt ift. Valb 
floß bie Unterhaltung — in Englifch — lebhaft unb munter bahin. Vefonbers intereffant 
würbe Jie, als auch noch ber Doktor bes Ortes erfchien, ber in TSien ftubiert hotte unb 
baber vorzüglich Deutfeh fpracb. Er gab uns recht bepremiert ein Vilb vom Leben unb 
feinen Aufgaben in einer folcben Oafe, bie mit ber ßivilifation nur bureb bie einmal 
wöchentlich verkebrenbe Eifenbahn verbunben, fonft aber bureb ^Heilen oon jeber Kultur 
getrennt ift.

Der Lllangel an Tlrbeitsmöglicbkeiten unb mehr noch Vrbeitsluft läßt bie Eingeborenen 
ihre unmenfchliche Vrmut mit apatbifebem Eleicbmut ertragen, ber fie auch allen Krank
heiten wehrlos ausliefert. V5ir batten felbft febon bie Sliegenplage im Ort beobachten 
können, ön biebten febwarzen Vüfcheln hängen biefe Eiere ben Vlenfchen befonbers in 
ben Qtugen unb keiner gibt ficb auch nur bie ^Hühe, Jie fortzufcheuchen. 2Uan ift oon 
Kinbbeit auf baran gewöhnt. Scheußliche Vugenkrankheiten finb bie unausbleibliche Solge, 
unb nirgenbs fiebt man fo Diel Vlinbe wie hier. Vergeblich ift bie unausgefeßte Vetehrung 
oon Seiten bes Vrztes unb fein Kampf gegen bie Seuche, ön feiner ©egenwart oertreiben 
bie Kinber zwar bie Stiegen, kaum brebt er aber ben Vücken, fo fallen fie fogleicb wieber 
in bie ererbte unb anerzogene Gleichgültigkeit zurück.

Oafe — ein Kampf auf oerlorenem poften, bas ift bie Überzeugung unferes Doktors. 
Öoffnungslofer noch als ber Kampf gegen Stiegen unb Krankheit ift ber gegen ben Sanb. 
Dicht oor bem Ort liegt bie gewaltige Düne, bie ficb mehr unb mehr gegen bie Oafe 
oorbrängt unb fie allmählich zufebütten wirb. Schritt um Schritt wirb ber kärgliche 
Lebensraum noch weiter oerengert, bis bie leßten Streifen fruchtbaren Vobens bem alles 
oernichtenben Sanb oerfallen finb. Um biefen Kampf gegen bie Allgewalt ber Vatur 
aufzunebmen unb zu befteben, finb bie Eingeborenen oon heute Diel zu willensfchwacb unb 
gleichgültig. Vian foüte, fo meint ber Qlrzt, ben Kampf lieber aufgeben, bie jammerooll 
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ärmliche 23eoölkerung in fruchtbare Sebiete überpflanzen, wo fie wieber lebensfähig werben 
könnte, unb bie Oafe ihrem Schickjal überlaufen.

„Sie fällten uns Öhre kümmerlichen Oafen geben“, meinte (Seheimrat Srobenius im 
Scher?, „ba könnten Sie öhr blaues Dunber erleben, wie bie nach ein paar fahren unter 
beutfehen öänben ausfehn mürben!“ Daoon mar ber Doktor überzeugt, aber bas wollte 
er beim boch auch wieber nicht. Sr war ftrenger 2lationalift, unb fchon ber Sebanke, 
bah fich gar auch noch bie Deutfchen feines Lanbes annehmen könnten, bereitete ihm 
fichtlich Srufeln, Jo beutfchfreunblich er im übrigen auch war.

Sin (Sang burch ben Ort überzeugte uns rafch oon ben Schwierigkeiten, bie Jich 
hier für jeben nach europäijehem 23orbilb benkenben 2nenfchen auftaten. Der kleinfte 
Seil bes Lebens nur fpielt fich in ben Käufern ab, bie fich neben zahlreichen Straßen 
erheben. Die weitaus größere Sahl ber Dehnungen liegt unter ber Srbe, in bunklen, 
kellerartigen SelaHen, bie burch ein 2leß oon (SaJJen unb Säßchen unterirbifch mitein» 
anber oerbunben finb. Sewiß ift es in biefen Sängen bebeutenb kühler als braußen, 
aber wie viel fchwerer ift es auch, bas alles fauber zu halten unb oon Stiegen unb 
Ungeziefer zu befreien. Den cor Scßmuß ftarrenben ^inbern {tauben bie Srwachfenen 
kaum nach, bie fich zerlumpt unb anfeheinenb völlig untätig berumtrieben.

Deich ein Segenfaß zu ben fchmucken neuen Seilen bes Orts, ben ^egierungs» 
bauten, ^afernen unb Dehnungen ber berrfebenben Schicht! Sreilich, nicht mit bereu 
Lingen hatten wir uns hier umjufehen, um offenkunbige LHängel zu entbecken, fonbern 
als Stbnologen, bie oon ben leßten heften einer altertümlichen unb ftilechten Lebensform 
aufs Jtärkfte beeinbruckt würben. Unb echt waren bie Dehnungen fo gut wie viele 
Singeborenentypen.

Liech etwas anberes war in Skarga für unfer Arbeit oon Dichtigkeit. Schon faft ber 
Düfte oerfallen, liegt etwa 4 km nörblich bes Orts ein alter ägyptifcherSempel, ber oon Darius I. 
angelegt würbe. <3m Llltertum ift bie „große Oafe“ außerorbentlich fruchtbar unb ein wichtiger 
Stüßpunkt gewefen. Srft im LUittelalter wuchs fie aus bem Bereich ber Dittelmeerkultur 
mehr unb mehr heraus, feilte verfteht man kaum noch, warum ber aus ber Schlacht 
oon Darathon bekannte Derferberrfcher hier in ber Düfte bem Jupiter Llmmon einen 
Sempel errichten ließ. Sr lehnt fich malerifch an einen Dalmenbain an unb enthält im 
önnern unb an ben Llußenwänben fehr gut erhaltene Reliefs, bereu farbige Demalung 
Zum Seil noch in befteni öuftanb ift.

Lim britten Sag unferes Llufenthalts in &barga war alles fo weit oorbereitet, baß 
ber Llufbruch für ben nächften Dörgen feftgefeßt werben konnte. Denigftens für bie brei 
Dagen oon uns unb bie beiben bes Liegers, bie als erfter Srupp ben Deg zu bem etwa 
380 km entfernten „Llbu L3alas“ finben unb markieren fällten. Sin Dagen nach bem 
anbern fuhr alfo nachmittags zu ber einzigen Dafferleitung bes Orts bei ber Dgierungs» 
garage, um Daffer zu faffen. Die Leitung hatte freilich keinen fehr haben Druck, fo 
baß wir über brei Stunben brauchten, bis nufere Behälter oollgelaufen waren. So würbe 
es bunkel, beoor wir beim Sbellagenten am L3ahnbof unfere Q3en?inkiften auflaben konnten, 
was nun im Scheinwerferlicht mit §ilfe mehrerer herumlungernber Llraber beforgt würbe, 
bie überall ba fich anbieten, wo ein Srinkgelb zu erwarten ift. Dir hatten außer Daffer 
unb Drioatgepäck für unfere fünf Dagen 90 Stiften mit insgefamt etwa 3000 Liter LJenzin 
Zu oerlaben, außerbem noch einige Giften Dotoröl, Setriebeöl unb Satt.
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Später roar bas “packen unb SHuflaben bes tagens eine Sache oon roenigen 
2ninuten, benn jebcr muhte, roo jebes einzelne Stück hiugehörte unb roie alles am heften 
Zueinanber pahte. öier am Anfang unferer $ahrt bagegen machte alles noch Qtrbeit unb 
Kopfzerbrechen, hoch kam uns Neulingen bie Erfahrung unferer Kameraben, bie fchon 
länger unterroegs roaren, fehr ?u ftatten. Töir lernten rafch, bah eine Neihe oon Nenzin» 
kiften leicht zugänglich gepackt fein muhte, bamit man unterroegs tanken konnte, ohne 
erft ben ganzen NSagen abzulaben, bah auch bie Prooiantkifte nicht zu unterft liegen 
burfte unb bah Nett unb Schlafanzug greifbarer fein muhten als Selt unb Stabt» 
bekleibung.

Seroih, bas ift alles f'elbftoerftänblich, aber es roill gepackt fein, unb bas ift nicht 
immer einfach. ‘Denn auch ber oerfügbare Naum hat fcbliehlicb feinen eigenen NJillen 
unb läht fich keinesroegs beliebig ftrecken unb behnen; man muh ihn im (Segenteil eigent» 
lich immer Überliften. Ts ift eine ber roichtigften unb baher auch burchaus ermähnens» 
roerten Txpebitionserfahrungen, bie mir gleich anfangs zu machen batten, bah man immer 
Zu oiel Sepäck unb zu roenig Naum hat. Nichts ift fo notroenbig, als fich bamit rafcb 
unb gefchickt abzufinben. Nuch bie oielen Kleinigkeiten, bie man gern bauernb jur panb 
bat, roie ‘Photoapparat, Jahrtenbuch, Karten, Trinkbecher, ^Heffer, Tafchenlampe, Nonbons, 
Sigaretten unb roas fo alles bazu kommt, müßen untergebracht roerben, unb fiel) bas in 
Sihnähe an ber oorberen ^anb bes Kaftenaufbaus hanblich unb überfichtücb ju hängen, 
bot ber Trfinbungsgabe bes einzelnen ein roeites Selb.

Sortierung im Sebruar-Sjeft.

E. Lindenborn:

Deutsche Kulturarbeit im Ausland

Noch immer ift es in ‘Deutfchlanb eine zu roenig bekannte Tatfache, bah kein 
anberes Nolk Turopas eine fo grohe Sahl oon Stammesgenofjen gleicher Sprache unb 
Kultur auherhalb ber eigenen Staatsgrenzen hat, roie gerabe bas beutfehe.

Non ben groben europäifchen Staaten haben Nuhlanb unb (Srohbritannien ihr 
Nolkstum, bas Jie oertreten, auch innerhalb ihrer Staatsgrenzen ooll Gereinigt, benn 
auherhalb bes Sorojetftaates unb auherhalb bes Snfetreiches gibt es auf bem Kontinent 
keine Nüßen unb keine Nriten in gefchloffenen Sitjen. Srankreich unb Italien haben nur 
einen Bruchteil ihrer Nationalität jenfeits ihrer Sanbesgrenzen; bie roeniger mächtigen 
Staaten Turopas, roie Spanien unb bie Norblanbe, finb ebenfo gefchloffen roie Nuhlanb 
unb Tnglanb. Schroeben bat Nolksgenoßen in Sinnlanb, ‘Dänemark hatte folche auf 
beutfehem, Numänien unb Serbien auf öfterreich»ungarifchem Noben. Sür keinen biefer 
Staaten überflieg aber bie Sahl ber auherhalb ber Vanbesgrenjen roohnenben Nolks» 
genoffen zehn “Prozent ber «Sefamtbeoölkerung. ®anj anbers für ‘Deutfchlanb.

Nor bem NSeltkriege gab es nahezu hunbert ^Millionen beutfehe auf ber Trbe. 
‘Diefe Sahl barf roohl auch jeht noch als richtig angefprochen roerben, roenn man bebenkt, 
bah ben burch ben NSeltkrieg unb feinen Solgen entftanbenen Nerluften ein kaum unter» 
brochener Neoölkerungszuroachs gegenüberfteht.
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Von biejen bunbert QlHllionen leben mehr als dreißig 2Killionen Deutfcbe auj?er= 
halb bes Reiches, fei es in größeren, geJcbloHenen Verbänben ober Sieblungen, fei es in 
ber eigentlichen öerftreuung.

Da finb zunäcbft bie Erenzbeutfcben, bie fich in einem breiten Eürtel um bas beutfcbe 
^ernlanb lagern, mie Elfaß=2otbringen, Luxemburg, Eupen-Vlalmeby, Dänifcb^&chlesroig, 
Dan?ig, 2Hemellanb, Efcbecbofloroakei, Sübfteiermark unb Seile oon Kärnten unb Sübtirol.

Hinzu kommen bie in ber Serftreuung lebenben Deutfcben, bei benen es [ich ent- 
roeber um beutfcbe Spracbinfeln bandelt, bie als Vorpoften bcs Deutfcbtums, befonbers im 
öftlicben Europa, angefeben roerben müHen (roie etroa in ben baltifcben Staaten, in Eroß- 
rußlanb, ‘polen, in ber Efchechofloroakei, Ungarn, Rumänien unb auf bem Valkan), ober 
um bie eigentliche oerftreuung, bas büßt um Deutfcbe, bie oereinjeft als Kaufleute, 
öngenieure, 2ir?te, Schriftfteller, Mehrer ufro. außerhalb ber Veichsgrenzen wohnen.

Sollte man bie beutfchen Volksgenoffen innerhalb unb außerhalb ber beutfchen 
Veicbsgrenzen jufammenrechnen, fo mürbe man zu bem Ergebnis gelangen, baß fie ein 
Sünftel ber Eefamtbevölkerung Europas ausmacben.

Es bebarf kaum eines öinmeifes, baß biefe Sonberftellung bes beutfchen Volkes 
in Europa ein Ergebnis feiner Eefchicbte ift, unb zmar feiner Eefchicbte foroeit fie beein
flußt mürbe oon ber geographifchen £age. Deutfcblanbs £age hat Deutfcblanbs Schickfal 
beftimmt; feine zentrale 2age hat auch ben ^nftoß zum Vuslanbsbeutfcbtum gegeben.

^ein anberes Volk Europas ift Jo mie unferes nach allen Himmelsrichtungen hin 
in unoermeiblicbe Veziehungen zu ben verfcbiebenartigften Vachbarn gepellt roorben, benn 
kein £anb bes ganzen Erbteils mar unb ift für ben Verkehr fo günftig gelegen mie 
Deutfcblanb. Vor bem Kriege batte Deutfcblanb ben ftärkften Durchgangsverkehr oon 
allen europäifcben Cänbern.

Die Hanbelsbe^iebungen zmifcben unferem Vaterlanbe unb bem Vuslanbe haben 
natürlich auch einen ^ustaufcb geistiger Eüter im befolge gehabt. Das beutfcbe ift mehr 
als ein anberes Volk Europas Eräger unb Vermittler europäischer Eeiftesftrömungen 
geroefen, hat baburch bie größte Schule aller europäifcben Völker burchgemacht. Ver= 
ftänbnis unb Empfänglichkeit für frembe Kulturen hat kaum ein anberes Volk im gleichen 
211aße beroiefen, mie bas unfere. &ein V3unber, baß Jicb ber Deutfcbe im £aufe ber 
Veujeit burch feine 2lnpa)'jungsfäbigkeit, feine Spracbenkenntniffe unb feine Umficht in 
allen Cänbern Europas eine achtbare Stellung zu erringen gemußt bat, baß ber Vuslanb- 
beutfcbe oor bem VSeltkriege in aller VSelt feinen Stammesgenoffen zu jener VJeltgeltung 
verhalfen batte, bie einem Hunbertniillionenoolk roobl zukommt. Denn, richtet man ben 
Vlick über Europa hinaus, fo mirb man feftftellen, baß auch in ben iiberfeelänbern noch 
immer eine ganz bebeutenbe Saßl Deutfcber roobnt. Den größten Seil meift Amerika auf: 
bie Vereinigten Staaten (mit runb zehn Vlillionen Deutfcben), S^anaba, Vlittel- unb Süb- 
amerika; aber auch in 2lfien unb Qlfrika, ben ehemaligen beutfchen Kolonien, unb in 
Vuftralien finb Deutfcbe anfäffig.

Es ift oft mit einer geroiffen Eeringfcbäßung behauptet roorben: roo brei Deutfcbe 
zufammen finb, ba grünben fie einen Verein, Eeroiß roirb mit biefem Vusfprucb bie 
Schroäche bes Deutfcben, bie Vorliebe für bas Vereinsroefen, bie Vereinsmeierei, gekenn
zeichnet. VJer aber einmal, gleichgültig aus roelchem Erunbe, mehrere öabre nacbeinanber 
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ficb im frembfprachigen Buslanbe unb oor adern in Überjee aufgehalten bat, her mag in 
biefer Schwäche bes ‘Deutfchen boch auch roieber einen großen Segen erkennen.

‘Die ‘Deutfchen im Buslanbe haben ficb in ben Stäbten ober an ben ‘Plätzen, bie 
Jie beroobnen, eng zufammengefchloffen, unb nichts fcbüßt fie fo fehr vor ber bekannten 
unb gefürchteten „Sntbeutfcbung“ unb oor ber «Sefahr, burch allmähliches Bufgehen in 
ben außerbeutfchen Bölkern zum bloßen „^ulturbünger“ zu roerben, ivie bie beutfehen 
Bereine. ‘Der beutfche ^irchoerein, ber beutfche Schuloerein, ber beutfche Surn» unb 
«Sefangoerein, bas finb in ben allermeiften Sähen bie brei Säulen, auf benen bas <Deutfch= 
tum im Buslanbe ruht.

‘Die neuefte Statiftik befagt, baß zur Seit nicht weniger als einunbzroanjig höhere 
beutfcbe Schulen im Buslanbe beftehen, bie bie Berechtigung zum Urteilen ber §>ochfchul= 
reife befißen, bas heißt, fogenannte Bollanftalten finb, bie bie Schüler ober Schülerinnen 
mit bem Bbiturientenexamen entlaffen. ‘Die Statiftik berichtet ferner, baß außerbem acht 
beutfcbe Schulen im Buslanbe beftehen, bie im Busbau begriffen finb unb fchon bie Ober» 
fekunbareife erteilen können.

Bon biefen neununbjmanjig Schulen liegen fiebzehn in Suropa, zwölf außerhalb 
unb zwar in Seutral» unb Sübamerika, Sübafrika unb Oftafien. Baheju ohne Bus» 
nähme konnten biefe zwölf Überfeefchulen rvährenb bes BSeltkrieges beftehen bleiben, roenn» 
gleich ihre Befucherjahl zeitweife eine ftarke Bbnahme erfahren mußte. Sobalb aber 
Europa roieber zum Stieben gekommen roar, unb ber öanbel, erft zögernb, fortfcbreitenb 
aber im größeren Umfange roieber einfeßte, ftieg auch roieber bie S^uroe ber Scbülerjahl 
ber beutfehen Schulen in Überfee. ‘Die zahlenmäßig größte Schule ift zur Seit bas „Colegio 
Blemän“ in Blexiko, eine im Sahre 1894 gegrünbete Oberrealfchule mit Borfchule, Biittel» 
fchule unb ^inbergarten, bie nicht roeniger als 620 Schüler, baoou 270 Bläbchen in 
25 klaffen aufroeift. Sm eblen BSettftreit zu ihr fteht bie im Sahre 1897 gegrünbete 
<§oetbe=Schule in Buenos Bires in Brgentmien. Sie hat zur Seit 611 Schüler, barunter 
234 Bläbchen; ift ebenfalls Oberrealfchule unb Dyzeum unb führt vom ^inbergarten zur 
‘Prima.

‘Die zur Seit kleinsten beutfehen Schulen außerhalb Suropas finb roohl bie in ^ankau 
unb Sfingfau in Shina mit 34 bzro. 37 Schülern unb in ^obe in Sapan mit 39 Schülern.

‘Den höheren Schulen an Sahl überlegen finb in ben überfeelänbern bie beutfehen 
Bliffionsfchulen. Sreilich bilben fie nicht roie bie roeltlichen Schulen beutfeher Kolonien 
Sammelpläße für bie beutfche Sugenb unb ‘pflegeftätten ber Blutterfprache, roohl aber 
leiften Jie roertoolle Brbeit für unfer Baterlanb. ‘Denn roas fie ben nichtbeutfchen Bölkern 
an Glaubens» unb BSiffensgut vermitteln, bie §anbroerke, bie Jie lehren, bie Srjiehungs» 
arbeit, bie fie an ihren Schutzbefohlenen leiften, all bas ift ‘Pionierarbeit bes ‘Deutfchtums 
in ber roeiten B5elt unb verhilft ‘Deutfchlanb zur Bnerkennung bei anberen Bölkern.

‘Der Böeltkrieg brachte biefer Bliffionsarbeit begreiflicherroeife große Böte, ba fie 
in faft allen Kolonien ber beutfchfeinMicßen Vänber an ber Sortierung gehinbert rourbe. 
Qlllmählich öffneten fich ihr bie englifchen Kolonien roieber, unb zehn Sahre nach bem 
BSeltkriege hatte bie beutfch=katholi)'che Bliffion 66641 Stationen, bie beutfch=evangelijche 
Bliffion 46 571 Stationen.. Unter ben katholifchen Bliffionsarbeitern roaren nicht roeniger 
als 66 541 Katechiften unb Mehrer. Ss bebarf keiner befonberen Srroähnung, baß burch 
alle biefe ibealgejinnten Blänner unb Srauen ein roahrer Strom beutfehen hebens in bie 
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B5elt fließt. LUögen ihre Schüler auch ?u 95% frembfprachig unb frembraffig fein; was 
biefe burch lebenbiges Borbilb an Sewifjenhaftigkeit, ‘Pünktlichkeit, Hygiene, Opferjinn 
unb oor allem freiwilliger Eingabe an ein Töerk lernen, bas fällt im beften Sinne auf 
Deutfcblanb zurück.

konnten Jicb alfo bort im weiten BSeften ober Often, jenfeits bes Atlantik ober 
am 2tanbe bes ‘Pazifiks bie beutfcben ^ulturftätten halten, obmobl Jie jahrelang oon ber 
beutfcben Heimat abgejcbnitten waren ober oorübergebenb fogar ihre Sore fcbließen mußten, 
fo liegen bie Berhältniffe anbers in ben Länbern Europas, bie mäbrenb ber «Jahre 1914 
bis 1918 mit ^eutjchlanb im Kriege lagen.

Es ift oft als eins ber traurigften Kapitel bes großen Krieges bezeichnet roorben, 
baß bie Ententeftaaten Jicb gleich Beginn bes Krieges auf bie frieblicben Einrichtungen 
ber Deutschen ftürjten unb bie Saftfreunbfcbaft, bie Jie ben SDeutJchen bisher gemährt 
batten unb bie beiben Seile zum Außen gereicht mar, burch ^riegsrecbt jerfchlugen. 
«Deutscher Befiß oon unfchäßbarem BJerte mürbe babei vernichtet, beutfche Arbeit, bie 
oon jahrzehntelangem Steiße zeugte, ging oerloren. BJo aber waren bie ‘Deutfchen im 
Auslanbe empfinblicber zu treffen als in ihren Schulen unb Vereinen? BJaren hoch 
gerabe hier ihre Sammelftätten.

&ein BJunber, baß aus biefem Srunbe gerabe biefe Einrichtungen am fcbwerften zu 
leiben hatten: bie Kirchen mürben gefchloffen, bie Schulen zum Seil ausgeplünbert ober 
bas Jnoentar öffentlich oerkauft, bie Bereinshäufer zu Lazaretten ober Ställen oermenbet. 
‘Diejes fchmere Scbickfal roiberfuhr oor allen anbern ben brei beutfcben höheren Schulen 
in Belgien: Brüffel, Antwerpen unb Lüttich. ‘Die größte biefer brei Anftalten, ja bie 
größte beutfche Auslanbfchule überhaupt, bie oor bem Kriege beftanben hat, mar bie in 
Antwerpen mit mehr als 800 Schülern.

BJenn man bie Sefchichte ber beutfcben Seiftesbilbung außerhalb nuferer Reichs» 
grenzen oerfolgen will, ift es nicht unwichtig, bas Schickjal ber Antwerpener Schule kurz 
Zu fkizzieren, benn hier in biefer Schulgefchichte, bie runb hunbert Jahre umfaßt unb 
beren leßtes Kapitel fo gewaltfame Ereigniffe berichten mußte, Iteckt ja weit mehr als ber 
bloße Satfachenbericht oom Entftehen, 933achfen unb fchließlichen Untergang einer Lehr- 
unb Erziehungsanftalt; hier ift einer ber vielen Beweife für bie oft aufgejtellte Behauptung 
oon ber beutfcben Süchtigkeit unb Sreue gegeben. ‘Die Schule Antwerpens mit ihrem 
gewaltfamen Enbe unb ihrem jeßt allmählichen BSiebererfteben mag als Symbol bezeichnet 
werben bafür, baß Jicb ber beutfche Seift in ber BJelt zwar für einige Seit zurückbrängen 
läßt, baß er aber, foweit er Sefunbes unb Unoerfälfchtes enthält, Jicb immer wieber burch» 
feßt unb immer wieber Anerkennung finbet.

'Die beutfche Schule in Antwerpen würbe im Jahre 1836 unter ganz einfachen unb 
auch für bamalige Seit recht primitioen Berbältniffen gegriinbet.

‘Die ‘Deutfchen, bie Jicb bamals in ber Stabt anfiebelten, gehörten falt ausfcbließlich 
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 beutfche Kolonie auf runb 30000 Seelen angewachfen war.

Alit bem BSohlftanb unb ber Bebeutung ber beutfcben Kaufleute, mit ber Beroiel- 
fachung ihrer Sahl wuchs auch bie Bebeutung unb Scbülerzahl ber jungen Schule, bie 
Jicb namentlich oom Jahre 1902 ab, bas heißt unter bem ‘Direktorat oon ‘Dr. Safter, 



18 Aufsätze Heft 1

beffen Bame im Buslanbfcbulroefen behen Solang bat, ?u einer nie geahnten ö^be ent« 
roickeln konnte.

‘Die Scbule mar ein Sentrum bes geizigen hebens ber ganzen beutfehen Kolonie 
geroorben: in ihr unb bureb Jie mürben bie SDeulJcben geeinigt, bie Schule mar, menn 
man fo Jagen barf, bie S^ßimat für alle, bie ben eigentlichen beutjehen ^eimatboben mit 
ber Srembe oertaufcht batten.

Bus freiwilligen Spenben mürben Käufer, Sportgrunbftücke, Einrichtungen für bie 
Schule oerjebafft. Sin großer Seftfaal, eine Surnhalle, eine eingerichtete Lebrkiiche, ein 
breiftöckiges Laboratorium für chemijcbe, phyfikalifche unb biologifche Berfuche oeroolk 
Jtänbigte bie Bnftalt unb machte Jie muftergültig. ‘Der junge ‘Direktor feßte feinen Sbr= 
gei? barin, bie ihm anoertraute Schule halb über ben Babmen einer bloßen „Kolonie» 
fcbule“, bereu Bufgabe {ich mit bem Unterricht bes ‘Deutschen erfchöpft, binauspbeben. 
Sr oerftanb es, ihr bie Berechtigung für ben Sinjäbrig=5reimilligen ‘Dienjt ?u oerfebaffen 
unb enblich bie ftaatliche Bnerkennnung bes Bbiturientenexamens.

Schon 1909 wählte bie Schule 688 Scbulkinber, 371 Knaben unb 283 Bläbcben, 
oon benen 76,3 °/0 rein beutfeher Herkunft roaren, unb bie in ^oebukation oom ^inber» 
garten bis ?ur Beife unterrichtet mürben. Um eine (ebenbige Berbinbung mit ber Heimat 
aufrecht ?u erhalten, mürben alljährlich Schulreifen nach ‘Deutfchlanb unternommen, bie 
nach Böeimar, Sifenach unb Berlin führten. Um auch roeniger roohlbabenben Schülern 
bie Blöglichkeit bes Stubierens ?u oerfebaffen, mürbe eine Stubienftiftung ins Leben 
gerufen.

So, innerlich mie äußerlich gefeftigt, ging bie Schule im Sabre 1914 mit 853 Schülern 
bem 75. Sabre ihres Beftebens entgegen.

‘Da brach ber &rieg aus.
‘Die Busroeifung ber ‘Deutfchen aus Belgien hatte }unäcbft natürlich eine Schließung 

ber Bnftalt ?ur Solge. Bach ber Sinnahme Bntroerpens bureb beutfehe Sruppen konnte 
Jie aber im Sabre 1915 roieber eröffnet roerben unb blühte nun troß bes Krieges noch 
einmal für kurje Sahre empor, um im Boocmber 1918 enbgültig jufammenjubrechen.

Sm Bpril 1923 mürbe bie Schule mit ihrem gefamteu Snhalte bureb bie belgijcbe 
Bebörbe oerfteigert.

Steine Bemühungen bes Busroärtigen Bmtes hatten biejen Sag unb biefe Stunbe 
abroenben können: alle Befchmerben roegen bes oölkerrechtsroibrigen Borgehens gegen= 
über beutfehem Sigentum roaren nußlos geblieben.

‘Der Srlös ber Berfteigerung ber Schule roar befchämenb gering. Bicht mehr als 
23 500 Stanken rourben befahlt. Bachträglicb konnte errechnet roerben, baß ber BJert 
ber Lehrerbibliotbek allein mehr als 50000 Stanken betrug. ‘Daju kamen bie BJerte für 
bie Schülerbücbereien, bie naturroiffenfchaftlicben Sammlungen, für bie Lehrmittel für Shemie, 
‘Phyfik, «Sefchicbte, Seichnen unb Surnen, für ^anbarbeit unb für bie Schulküche, enblich 
für bie Schulausftattung JelbJt, b. h- für Bänke unb ‘Pulte, Schränke unb Sifche, ber 
Biibne unb ber Busftattung ber Bula.

‘Damit ?og bas Schickjal ben Schlußftricb unter ein Kapitel ber Buslanbfcbuk 
gejchiebte, bas nicht ?u ben unbebeutenbften gehört hatte.

Unb boch roar nicht alles oerniebtet.
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Schon fehr halb nach bem Kriege fanben Jicb in 2tntroerpen roieber beutjebe ^auf« 
leute ein, bie als Pioniere bes Stiebens ihrem Berufe nacbgingen. Unb merkroürbig 
— roas fich oor hunbert Sabren ereignet hatte — bas roieberholt [ich jeßt.

Schon ift es nötig geroorben, eine kleine Schule in gemieteten ^rivaträumen ?u 
griinben, um bie runb 40 ^inber in ihrer beutjehen 2HutterJpracbe zu unterrichten. Schon 
finb roieber ibeal gefinnte THänner unb grauen am Werke, beutjebe 21lenjehen im 2lus= 
lanbe oor bem „SntbeutJcbUroerben“ zu Jcbüßen.

Sreube an allem Schönen, Suten unb Wahren, bazu eine tiefe Viebe zum 23ater« 
lanb, ein optimiftijeher Slaube an alle roertvollen unb Werte Jcbaffenben Kräfte in ber 
Welt unb eine vorurteilsloje Eingabe an bie Arbeit zur ööherentroicklung ber 2Uenfchen, 
bas roar bas öiel ber alten, bas ijt bas öiel ber neuen Schule.

Deutsche Siedlungen in der Sowjetunion
75iel ijt in ben letzten ©onaten über bie erfchütternben Schickfale ber beutfeh- 
flammigen Kolonien in ber Sowjetunion berichtet worben. 211it allen Mitteln unb 
einer ungeheuren ‘örutalität will ber ^olfchewismus biefe beutfehen Onfeln in ben un
ermeßlichen ‘©eiten Ttußlanbs ausrotten. Serabe bie großen beutfehen Kolonien an ber 
©olga unb am Schwarten ©eer leiben beute mehr benn je unter ber ©illkür- 
berrjebaft ber ^oten, benn wegen ihrer bewußt beutfehen Haltung finb Jie ben 
fcblimmften Schikanen ausgefeßt unb flehen oor bem Untergang.

ön her zweiten öälfte Des 18. Sabrbunberts kamen unter Katharina II. etrea 
25000 <Deutfchftämmige ins Canb unb rourben unter tatkräftiger 2Hithilfe ber ^errfchßrin 
an ber Wolga angefiebelt. Sroß aller Sürjorge ber ruffifchen Regierung roar ber Stampf 
um bie roirtfchaftliche Sxiftenz ein harter, benn bie SMoniften entftammten größtenteils 
ftäbtijeben Greifen unb hatten baher viele Schmierigkeiten zu überroinben, ehe Jie in ber 
neuen yjeimat Suß faffen konnten. 2lls kur? oor bem Weltkriege bureb bie 2lgraneform 
hier auch günstigere 25ebingungen eintraten, Jeßte fich bie roirtfchaftliche ^onjolibierung 
ber Wolgabeutjcben bureb- Öhre Sahl, bie im Sabre 1767 nur 27000 betragen batte, 
rouebs bis jum Weltkriege auf 600000 an. önfolge ber §nngerkataftropbe bes Sabres 1923 
verringerte fie Jicb auch roieber auf etroa bie Hälfte.

9ie große beutjebe ^ulturinjel am Sebro ar jen 211 eer entjtanb unter 2llexanber I. 
um bie 2Ilitte bes 19. Sabrbunberts. Wäbrenb man noch bei ben Wolgabeutfcben jeben 
2lusroanberungsroilligen aufgenommen batte, Jeßte hier bereits eine 2lu s le Je ein, unb es 
rourben nur bie fum Siebeln zugelajfen, bie neben lan broirtjeb aftl ichen unb hanbroerklicben Sä big= 
keiten über einen genügenben finanziellen Rückhalt verfügten. 9a fie fich auch Jonft befonberer 
Sreibeiten unb ^nvelegien erfreuten, Jo bilbete fich hier eine reine beutjebe Snjel heraus.

(Serabe bieje Kolonie batte fehr Jcharfe 23ejtimmungen über bie 21einerbaltung ber 
2\afje getroffen, Jo abnbete man z- 25. jebe 25lutsmijcbung mit rujfijcben ober anberen 
frembraffijeben Siementen bureb Dichtung.

9ie etroa 60000 beutjebe 2nenjcben umfafjenbe 211utterjieblung aus bem Sabre 1895 
roar bis zum 2lnsbrucb bes Weltkrieges auf über eine halbe 2Hillion angeroaebfen.



20 Aufsätze Heft 1

Kirche unb vor allem bas beutfcbe Schülwefeii waren bie HauptStüßen bes Deutschtums 
biefer Kolonisten, unb fie mären auch bie Präger einer vorbilblicben beutjcben Kultur unter 
ben zahlreichen Eochterfieblungen, bie oon bieSer erften Schwarzmeerfieblung über gan? 
Wißlanb ficb Derbreiteten. «Serabe biefes beraubte ‘Deutschtum ift ben roten QBachtbabern 
bes Kreml ein Dorn im Qluge, unb es ift am ftärkften ber hemmungslosen bolScberoiftifcben 
Willkür ausgefetst, bie heute alles verflicht, um biefe beutSchen Q^afSeinfeln ?u Dernichten.

Die Familie Humboldt und die Hugenotten
Der frühere beutfcbe Eefanbte in Derü, Sreiberr oon §umbolbt, Stellt uns 
folgenben intereffanten Bericht über ben §rigenotteneinSfblag in feiner Samilie 
jur Verfügung.

Wei ben kürzlich ftattgehabten Seiern jur Erinnerung an bas Ebikt oon ^otsbam 
oom 29. Oktober 1685, mit bem ber Sroße Kurfürft oor 250 fahren ben Hugenotten, bie 
nach Qlufhebung bes Ebikts oon Nantes burch Qubwig XIV. aus Srankreich flüchteten, 
ein Qlfyl in feinen tauben bot, ift ber Einfluh betont worben, ben biefe Einroanbernng 
auf bie Entwicklung Q3ranbenburg=cPreußens unb bamit Deutfcblanbs gehabt hot. Ein 
Weifpiel hierfür bietet auch bie Samilie Humbolbt.

öu ben cPerfonen, bie bamals aus Srankreich flüchteten, gehörte auch Henri Eolomb, 
ber jufammen mit bem Solbfcbmieb Sean Henri be Woor nach Kopenhagen kam, wo er 
beffen Eochter TUabeleine be Qlloor heiratete. De QHoor griinbete in Kopenhagen eine 
Spiegelmanufaktur, bie er auf Einlabung bes Kurfürften Sriebrich III. nach Qleuftabt 
a. b.Doffe verlegte. Diefe Fabrik erbte erft ber unoerheiratete älteste Sohn Jean Henri, ber 
Jie auf ben Sohn feiner Schroefter Qllabeleine Eolomb, ber auch Senn Henri mit Wor= 
namen hieß, vererbte. DieSer war mit Sufanne Durham verheiratet, bie aus einer 
fcbottifchen, nach Danzig ausgeraanberten ^aftorenfamilie Stammte. Der Ehe entSproffen zwei 
Eöchter, 2Uarie=EliSabeth unb Wilhelmine Spanne, bie beibe zwei Offiziere oon Holwebe 
heirateten. QUarie^Elifabeths Ehemann Starb halb unter Hiuterlaffung eines Sohnes, unb 
Sie heiratete in zweiter Ehe ben Wajor unb Kammerherrn Qllexanber Seorg oon Humbolbt. 
Deren Söhne finb Wilhelm unb Qllexanber. Da ber Water Schon Qinfang Januar 1779 ftarb, 
als Wilhelm elf unb Qllexanber neun Jahre alt waren, fo ift bie Erziehung unb geiftige 
Entwicklung ber Dioskuren ber Wiffenfcbaft im Wesentlichen unter bem Einfluß ber 
hugenottischen Wutter erfolgt.

öntereßant ift noch, baß Jean Henri Eolomb einen 24 Sahre jüngeren Wruber 
cPierre (^eter) hatte, ber merkivürbiger Weife zehn Sage nach bem Eobe feines 71 jährigen 
Waters geboren würbe. Diefer ‘Peter mürbe erft Kriegsrat unb Wräfibent ber %gierungs= 
kammer in Zürich unb würbe wegen feiner heroorragenben Werwaltung Oft=5rieslanbs 
oon Sriebrich Wilhelm II. bei feiner Ehronbefteigung 1786 geabelt. Seine jüngSte Eochter 
Katberina Qlmalia heiratete 1796 mit 23 Jahren ben verwitweten 53 jährigen ®eneral= 
major Sebharb Veberecht von QMücher nach einer äußerft romantifchen Q3erlobung nach 
24ftünbiger QSekanntfcbaft. Sie flieg mit ihrem Später So berühmten «Satten jur Sürftin 
auf, unb bie Ebe war trot? bes großen QlltersunterSchiebes eine fehr glückliche.
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Querschnitte
3n biefem Seit unserer Jeitfchrift beabfichtigen mir regelmäßig kurje Bad)= 
richten übßr beutfche Brbßit unb bßn ^ampf unferer ^öplksgßnonen um biß 
Schaltung ihrer Kulturgüter im Buslanb ?u bringßn. — Die Schriftleitung 
erbittet baju an biefer Stelle biß Blitarbeit ber Oejer an bßr Sammlung 
Jolcbßr Kursberichte, biß fich auf pofitive Borgänge beziehen unb bßnßn 
möglicbft Belege beijufügen Jinb.

ön ^anaba ijt ßine neue Jeitfchrift erfchienen, in beren Srünbungsentrourf ge
jagt mirb:

„B5ir moHen eine beutfcbß oeitung, biß nicbt nur in beutfchen 
Buchstaben gebrückt ijt, fonbern von bßr erften bis ?ur lebten Jeile 
auch beutfchen «Seift atmet. B3ir mollen, kur? gejagt, eine beutfche 
Jeitung, bie ihrem beutfchen Barnen ^bre macht, auf bie jeber 
Kanaba=Deutfche ftol? fein kann. Sie foll unb muh ber öaupt- 
träger ber merbenben beutfchen Bolksgemeinfchaft in Kanaba Jein 
unb ein brüberliches Banb um alle beutfchftämmigen Bolksgenoffen 
von Küfte ?u drifte fchlingen.“

Sine ihrer michtigften Bufgaben mirb fie in ber Bekämpfung ber antibeutfchen 
Bigenpropaganba finben, bie fich ja nicht nur ber Jeitung unb bes Buches, fonbern auch 
bes Siims, öffentlicher Berauftaltungen ujm. bebient.

ön Bio be Janeiro erfcheint feit biejem Jahre bie Blonatsfchrift „önfercambio“; 
in Buenos Bires im britten Jahre bie Blonatsfchrift „‘Der ?affo“. „Jntercambio“ mirb 
oon einer Brafilianerin unb einem Deutfchßn hßrausgegeben. Sie bringt Beiträge in beutjcbßr 
Sprache über unb aus Brajilien, in portugiefifcher Sprache über unb aus Deutfchlanb, 
um ben Vefern, bie nur eine ber beiben Sprachen beherrfchen, etroas über bas anbere 
?anb mit}uteilen. «Sitte Ölluftrationen, Photographien beutjcher unb brafilianifcher £anb- 
Jchaften, Bovellen bekannter Crjählßr mie ^ermann §eHe ufm. unb ein fortlaufenber 
Sprachkurfus bieten eine Sülle oon Bnregungen.

„Der Caffo“ mirb oon einem jungen beutfch=argentinifchen Blaler-Schriftfteller 
$. B. Stanke hßrausgegeben unb roill ben beutfchfprachigen Sremben in Brgentmien Jtiter- 
effantes unb Unbekanntes ihrer Böahlhßimat zeigen. Die meiften Beiträge Jinb in beutjcher, 
einige jebocb auch in fpanifcher Sprache geschrieben.

Jubiläum bes Dcutjdieu Univerjitätsinftitufs in Coimbra. Die portugiejijcbß 
Unioerfität Coimbra beging oor kurzem in Bnroefenheit bes Unterrichtsminifters Samagnini, 
bes beutfchen «Sefanbten Jreihßrrn oon 5ouningen=§uene unb von Bertretern ber portu- 
giefifchen Behörben unter lebhafter Bnteilnahme .ber profefforen unb ber Stubeutenfchaft 
bie Jeier bes zehnjährigen Beftehßu bes Deutfchen Jnftituts an ber Univerfität. ön ben 
Bäumen bes önftituts eröffnete ber beutjche «Sefanbte eine Busftellung zeitgenöfjifchßr 
beutfcbßr Sraphik.

Bei ber Jubiläumsfeier Jprachen ber Bektor, ber (Sefanbte, ber Unterrichtsminifter 
unb Sehßimrat Öfter als Bbgefanbter ber Beicbsregierung im Sinne einer immer ftärkeren 
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kulturellen Sufammenarbeit beiber Völker auf bei* Srunblage eines ficb felbft erfüllenden 
Volkstums.

Ausbau des Cbina^önftifuts in Sraukfurf. Das Cbina=önftitut in Frankfurt 
atn 2llain wird je^t um bedeutende TZeuerwerbungen aus China bereichert werben. Der 
Rektor ber chinefifchen Sprache an ber Unioerfität Frankfurt unb zweiter Direktor bes 
Cbina=-Snftituts, 755 en Tfüan Cing, ging oor einem Sabr nach China, um bort im 
Tluftrag ber Unioerfität Srankfurt eine Sammlung oon Segenftänben für bas Cbina= 
Snftitut }ufammen}uftellen. Durch Spenben bes chinefifchen Kultusminifteriums, burch prioate 
Stiftungen ber ZentraWlnioerfität Nanking, bes THarfchalls Cfchiang Kai = S check u. a. 
konnte 755en Tfüan Cing eine gefamte 755obnungseinrichtung oon fünf Simmern, unb zwar 
Cmpfangs-, Stnbier-, 23raut=, Schlafzimmer unb Küche, erroerbem TSefonbers wertooll 
ift bas 200 Sabre alte 73ett, bas koftbare Schnitzereien aufweijt. Tin weiteren ®egen= 
[tänben finb zu nennen Seräte unb §anbwerkszeug aller Tlrt, 755affen, Silber, Sewänber, 
Cracbten, fowie 50 große chinefifche Skulpturen. Das Cbina-önftitut in Srankfurt wirb 
in Kürze ein repräfentatioes eigenes §aus begehen, nachbem bie bisherigen Träume ben 
CrforberniHen nicht mehr genügten.

Die fünf beuffcben Siedlungsgebiete in Ttumänien batten bisher je einen 
75olksrat: Siebenbürgen, 23anat, Sathmar, 75uchenlanb (Bukowina) unb TSeffarabien. 
Der 75erbanb ber Deutschen in Rumänien bat nun unter Teilung feines Obmannes Sriß 
Sabritius ein neues Tlrbeitsprogramm unb eine neue Organifation gefchaffen, bamit bie 
Kräfte Jo ftraff wie möglich zufammengefaßt werben können. Die 75olksräte finb nunmehr 
Sauräte geworben, bie ihre Stüße im gemeinfamen Töolksrat finben, ber wieberum bas 
ganze Deutfchtum in Rumänien zu leiten bat. Die Tlrbeiten bienen ber Crneuerung bes 
Deutschtums im rumänifchen Staate, ber Stärkung bes Sufammengebörigkeitsgefühls. Sn 
ber Scblußrebe würbe ansgefprocben, baß nur bann auf einen Crfolg gehofft werben 
kann, wenn alle Kräfte, bie arbeitswillig finb, mitarbeiten.

Die beutfcbe Spracbiufel Cfcbermauy in ber Slowakei befteßt nunmehr 75 Sabre. 
Tlocb beute wirb bort reines plattbeutfcb gefprocben. Seit fechs Sabren bat bie Semeinbe 
enblicb wieber eine eigene Schule. Sie war ihr Sabr?ebnte lang genommen gewefen. Diefe 
TJauernfieblung gebt auf eine Tluswanberung oon 23auern, Sichern, THatroJen unb 
Tlrbcitern zurück, bie oor 75 Sabren bei ber Tlufteilung in zn?ei Sütern bie 755irkfamkeit 
bekamen, ficb wirtschaftlich felbftänbig zu machen.

Sm Cottfcheer Taub bat ber Scbwäbifcb-Deutfcbe Kulturbund in zwölf ®e~ 
meinden Ortsgruppen einlaben können. Sn THittelborf bei Sottfchee ift es möglich go= 
wefen, ein eigenes Kulturbunbbeim zu errichten, bas oon ben TUitgliebern in freiwilliger 
Tlrbeit koftenfrei aufgebaut würbe unb bas auf gesenktem Srunb unb 75oben ftebt. 
Die Cinweibung war ein TÖolksfeft für bas ganze Taub. 755eit über 1000 Säfte nahmen 
teil. Sie ließen ficb oon Slowenen, bie mit hoebgejebwungenen Stöcken unb mit Stein= 
würfen in bie Seftfreube einbracben, nicht Jtören. Sn Sottfchee ift inzwischen ein §eimat= 
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mufeum eröffnet worben, bas über bie 600 jährige beutfcbe «Sefcbichte bes Raubes wert» 
volle Berichte enthält.

bleuer arktifcber Canbbefiß ber USB. Sllsworth, ber amerikanifcbe Sübpolar» 
flieget, bat für Amerika ein eisbeberktes Hochlanb annektiert. Damit ift ber amerikanifcbe 
Vanbbefiß in ber Arktis um einiges erweitert worben, roäbrenb ficb fonft fämtliche Sektoren 
biefes Kontinentes in feftem Befit? befinben. Sroßbritanien bat ben Hauptteil ber Brktis 
befeßt, an zweiter Stelle folgt Borwegen. Borwegifche Walfänger haben weite Küften» 
[triebe unb eine Bnjabl non Jnfeln für bas ?anb annektiert. Jwi[cben bem 43. unb 
90. <Srab öftlicber Cänge befinben ficb aber Canbftricbe, bie auf norwegifcben Karten als 
norwegifcber, auf englifchen Karten als englifcber ^efit? bezeichnet werben. Da biefe Canb» 
[triebe aber nur wenig befiebelt unb auch nur gelegentlich oon BJalfifch- unb Bobbenfänger» 
febiffen befucht werben, fo finb biefe territorieilen BSiberfprüche bisher ohne Salgen geblieben.

"Plattbeuffcbe Stabte in USB. Bor wenigen Wochen bat ber Ort „Bremen“ 
im Staate Sanjas in USB. bas Jubiläum feines 50 jährigen Beftehens gefeiert. 1934 
beging bas, wie bie „DBJ.“ melbet, in Ohio gelegene Stäbtcben Bremen, bas heute 
1200 Einwohner umfaßt, fein 100 jähriges Jubiläum. Ss würbe oon Seorge Berry ge» 
grünbet, ber ber neuen Bieberlaffung ben Barnen bes Heimatorts feiner Jean verlieb. 
Ss gibt außerbem noch eine ganze Bnzabl Stäbte in ber amerikanifchen Union, bie auf 
nieberbeutfehen Urfprung zurückgeben, was [ich auch im Bamen entfprecbenb ausgeprägt 
bat. Hannover ift als Ortsname 80mal oertreten, Bremen unb Braunfchweig je 22mal; 
häufig trifft man auf Stäbtenamen wie Lüneburg, "Pyrmont, Dettmolb, Smben, Olben= 
bürg, 21Ieppen, Berben unb Borbheim.

Die beutfdMtalieiufcbe Kulturvereinigung, bie unter bem Borfiß bes italienifcben 
Unterftaatsfekretärs für bas ^reffewefen, Dino Blfieri, [tehenbe Organifation zur "Pflege 
ber kulturellen Beziehungen zmifchen Deutfchlanb unb Jtalien, hat ihre Tätigkeit für bas 
Jahr 1936 mit einer Jeftveranftaltung in ber Bula ber Blailänber Univerfität aufgenommen. 
Jn ben Bufpracben kam immer wieber zum Busbruck, baß beibe Nationen in ber Kultur» 
Vereinigung einen Blittelpunkt bes gegenseitigen Berftänbniffes unb bie Oninblage für 
eine fruchtbare Jufammenarbeit [eben. Jm Mittelpunkt bes Sröffnungsaktes [tanb ein 
Bortrag von Dr. Otto BJebcr über bas Shema „"Profile ber beutfeben Seele — Dürer, 
Bach, Schiller“.

Der reichsbeutfehe Buchbanbel bat befchloffen, alle reiebsbeutfeben Berlags» 
werke im 2luslanbe mit 25 °/o Bacblaß anzubieten. Damit ift für weite Kreife bas beutfcbe 
Buch wieber wettbewerbsfähig geworben. Bus einer großen Jabl von Sinzeinachrichten 
weiß man, wie in ben verfebiebenften Räubern bas beutfcbe Buch im Bertrieb zurück» 
gegangen ift, wie vielfach bas fränzöfifebe ober euglifche ficb an feine Stelle gefegt bat, 
nicht wegen bes größeren BSertes, fonbern immer aus bem gleichen Srunbe, baß nämlich 
bas beutfcbe Buch zu teuer ift. Das liegt zu einem guten Seil an ber Bbwertung frember 
Böäbrungen. Das beutfcbe Buch kann alfo nun wenigftens zu einem guten Seil bem 
"Preisunterfchieb begegnen, unb es ift anzunehmen, baß in einer großen Jahl von Jällen 
bas beutfcbe Buch wieber verkauft werben kann.
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Die Brücke zum Ausland:

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

öm Jahrß 1635, alfo oor runb 300 ö^bren, [tarb Cope be Kega, ßinßr ber größten, 
beftimmt aber ber am ftärkjten national empfinbenbe unb zugleich bßr fruchtbarste ‘Dichter 
Spaniens, Kon feinen runb 1500 ‘Dramen finb etroa 400 erbalten geblieben. KJie bereits 
im Oktoberheft unferer Seitfcbrift kurz ermähnt, fanb am Qlbenb bes 11. Oktober b.Js. im 
„Öaus ber Cänber“ eine Seiet' zu Chren bes ‘Dichters [tatt, zu ber bas öbero^Kmerikanifcbe 
Snftitut unb anbere, kulturelle Keziebungen zu ben Säubern ber iberischen §albin[el unb 
öbero^Kmerikas pflegenbe Kerbänbe unb Sefeüfcbaften eingelaben batten.

ön [einer Cröffnungsanfprache begrüßte Seneral Saupel bie Säfte, insbefonbere 
ben fpanifeben Kotfehafter unb bie erfebienenen Sefanbten ibero=amerikanifcber Staaten, 
fomie bie Kertreter bßr beutfehen Kebörben unb ‘parteiftellen. „öm Clnbenken an unferen 
größtßn ‘Dichter“, fo führte Seneral Saupel untßr anberem aus, „bßgingßn mir in ganz 
‘Deutfcblanb 1932 bas Soetbe^Sabr. ‘Damals nahm Spanien an unfßrßn Seißrn lebhaften 
Knteil unb bßroies bureb jablreichß in Klabrib unb an anberen Ortßn ftattfinbenbe Sßftakte 
unb Korträge fein großes Kerftänbuis einmal für (Soßtbß, bann abßr barübßr hinausgebenb 
für bßutfcbßs Schrifttum, bßutfcbßs Sühlen unb ‘Denken überhaupt. §eute haben mir 
Sßlegenbeit, zu bemeifen, baß biefes Kerftänbuis auf Gegenseitigkeit beruht.“

Staatskommiffar‘Dr. Cippert fprach im Kamen ber Keichshauptftabt feine Sreube 
barüber aus, baß biefe Seier im perzen Kerlins ftattfänbe. ‘lieber einmal ?eige fich bie 
oorbilbliche Sufammenarbeit ber Stabt mit bßm öbero^Kmerikanifchen önftitut, bem bie 
Keranftaltung biefer Seier zu banken fei.

‘Den Seftoortrag hielt ber fpanifebe Kotfchafter in Kerlin, ‘Dr. Stancisco Kgra^ 
montey Cortijo, ber fich befonbers bureb fein K3erk über bie leßten Sabcß Sriebricbs 
bes Stoßen als Kenner proußifeb-beutfeber Sefcbicbte einen Kamen gemacht bat. Cr 
bezeichnete feinen großen Canbsmann als bas „lebenbige Symbol Spaniens“, öhm fei, 
roie bem ganzen fpanifeben Kolk, Srömmigkeit ^eqensfacbe gemefen, ben Firmen unb 
Kebürftigen habe Cope be Kega ftets geholfen. Cr fei oon einem glühenben Stolz auf 
fein Katerlanb befeelt unb in jener an großen Klännern fo reichen Seit Spaniens einer 
bßr größtßn gßroßfßn. Ceroantßs babß ibn als ein „KJunber bßr Katar“ bßzßicbnßt. ‘Der 
Kotfchafter Schloß mit bßr Kerficherung, er febäßß fich glücklich, in ‘Deutfcblanb ?u leben, 
mit beffen Kolk ibn bie gemeinfame Kerebrimg großer beutfeber unb fpanifcbßr Klänner 
in befonberem Klaße oerbinbe.

Sm Knfchluß baran führte, ebenfalls in fpanifeher Sprache, ber Sefanbte Columbiens, 
‘Dr. Obregon Krjona, aus, baß gerabe zur ößit Cope be Kegas bie fpanifebe KSeltmacbt 
nach bem neuentbeckten Kontinent hinübergegriffen unb ben eroberten Cänbern Süb= unb 
Klittelamerikas für alle feiten ihren kulturellen Stempel aufgebrückt habe. ‘Der noch 
beute in öbero-Kmerika lebenbige Sebankß ber kulturellen Kerbunbenbeit habe gerabe 
in jüngfter Seit bie Keilegung eines ernjten Streites jroifeben Columbien unb ‘Peru erleichtert. 
Sür Curopa bebeute bie auf bem Srunbfaß ber Gleichberechtigung berubenbe Sriebensliebe bes 
Sührers Kbolf Eitler hoffentlich benKnfang einer neuen Cntmicklung. Seine‘Politik mache ibn 
unb bas in fich gefcbloffene bentf ehe Kolk beute zu ben Jtärkftßn Kürgen bes europäifeben Srißbens.
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jum Schluß ergriff ber eigens im Slugzeug non TUabrib gekommene fpanifchß 
Scbriftfteller Ernefto Eimenez Caballero bas ‘VSort }u einer mit lebbafteftem Beifall 
aufgenommenen, teils fpanifch teils beutfcb gehaltenen ‘Anfprache. — ‘Deutfcblanb unb 
Spanien, Jo führte er aus, feien in ber Eefcbicbte Jtets Sreunbe geroefen, Jcbon beshalb, 
roeil [ie keine gemeinfame Erenze, mobl aber einen gemeinjamen Nachbarn hätten. Überbies 
batten bie germanifchen Eoten roefentlich ?um *Aufbau bes fpanifcben ‘Volkes beigetragen. 
‘Das fpanifcbe ^önigsfcbloß, ber Escorial, habe für ‘Deutfcbe roie für Spanier bie gleiche 
fymbolifche ‘Vebeutung. Cope be ‘Vega aber mar ber ‘Dichter bes Escorial. Copes 
‘Dichtung biente bem Staate, Jie trug ben Staatsgebanken in bas‘Volk; nur bie ‘Völker 
könnten ibn ooll oerfteben, bie auch ben Staat als Cannes begriffen. Sür Cope be ‘Vega 
galt burchaus ber Sührergebanke. Sür ibn, ben Webner, fei Cope ber Inbegriff Spaniens, 
baber oereinige er aus aufrichtigem fetzen feinem CXufe: „Es lebe Spanien!“ auch ein: 
„Öeil Eitler! bem Sührer aus eigener ^raftl“

Der Festakt zum „Di'a de la Raza“ im Ibero-Amerikanischen 
Institut, Berlin

‘Die Cope=be=‘Vega=3eier bilbete, abgefeben oon ihrem eigentlichen ömeck, in biefem 
Jahre gleichzeitig bie Einleitung ?u ber in Berlin alljährlich am 12. Oktober, bem Cage ber 
Entbeckung ‘Amerikas, ftattfinbenben Seier bes ,,‘Di'a be la ‘Vaza“ (Cag ber ^affe). ‘Der 
jeftakt fanb roie üblich im großen Saal bes öbero^Clmerikanifchen önftitut unter Jtärkfter 
Beteiligung ftatt.

‘Außer ben biplomatifchen ‘Vertretern ber Cänber fpanifcher unb portugiefifcher junge 
unb fonftigen zahlreichen ‘Angehörigen ber 22 Staaten bes iberijchen ^ulturkreifes roaren 
‘Vertreter ber Beichsminifterien unb ber parteiamtlichen Stellen erfchienen.

ön feiner‘Vegrüßungsanfprache roies Eeneral Saupel barauf bin, baß infolge ber 
von ben bamals fpanifcben Kolonien gegen bas CHutterlanb geführten Unabbängigkeits= 
kämpfe zunächft ficb eine, auch auf kulturellem Eebiet fühlbare Entfrembung gegenüber 
Spanien unb gleichzeitig eine verftärkte geiftige ‘Anlehnung an Srankreich geltenb machte. 
Erft im roeiteren ‘Verlauf bes 19. unb fobann in unferem Jahrbunbert begannen ficb bie 
früheren SMoniallänber nach einer geroiffen inneren Seftigung geiftig roieber ihrer urfprüng« 
lieben fpanifcben Heimat zuzuroenben. ‘Daraus bat ficb in- ben lebten zroei Jahrzehnten 
bie gemeinfame ‘Vegebung bes „‘Dia be la ‘Vaza“ als bes äußeren jeicbens kultureller 
‘Verbunbenbeit entroickelt. ön ‘Deutfcblanb roirb biefer kulturellen Selbftbefinnung befonberes 
‘Verftänbnis entgegengebracht.

Eeneral Saupel ging fobann auf bie fogenannte „Leyenda negra“ ein, jene oon 
Spaniens Seinben planmäßig bureb Jahrhunberte verbreitete Unroahrbeit über bie angebliche 
Eraufamkeit ber fpanifcben ^olonifationsmethoben in Siib- unb Cllittelamerika, obroobl 
biefe in Böahrbeit benjenigen anberer Cänber gleicher jeitepoche nicht nur ebenbürtig, fonbern 
in mancher öinjicht fogar überlegen roaren. ön ganz ähnlicher Böeije bat roährenb unb 
nach bem VJeltkriege bie gefcbicbtsfälfchenbe Jroecklüge uns ‘Deutfcben nie begangene 
Eraufamkeiten angebiebtet unb uns bie Säbigkeit zu kolonifatorifcbem ‘Vöirken in anberen 
Erbteilen abgefprochen, obroobl unfere Ceiftungen in ben bamals beutfeben Kolonien für 
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fich fprechen. Solche Ähnlichkeit gßjcbicbtlicbßr Erfahrungen bienen ba?u, bie gefühlsmäßigen 
Repehungen zmifchen Spanien unb Deutfchlanb zu oertiefen.

‘Dann nabni Rotfehafter oon Ribbentrop bas RJort. Er ging baoon aus, bab 
Deutfchlanb narb 16 jährigem Stampf in biefem Sabre feine Sreihßit miebergeroonnen habe. 
Das fei nur möglich gemeßen bureb ben Sieg bes oon Rbolf Ritter oerkünbeten Raffen^ 
unb Semeinfchaftsgebankens. RJenn baber bie ibero=amerikanifche R3elt hßute ben „Sag 
ber Raffe“, b. b- ben Sag ibrer Schickfalsoerbunbenheit, feiere, fo fei es gerabe biefer 
Sebanke, ber im neuen Deutfchlanb oolles Rerftänbnis finbe. ‘Deutfchlanb, Jtolz auf feine 
Sefchichte unb feine eigene Kultur, billige anberen Rölkern bas gleiche Recht zu. Sroße 
Rlänner roie bie fübamerikanifchen Sreihßitshßlben Rolioar unb San Rlartin ober ber 
fpanifche Dichter Cope be Rega hätten fich einen bauernben Riat? im Sebächtnis nuferes 
Rolkes gefiebert. Das Sbero=Rmerikanifche önftitut habe fich um bie Wege ber Re= 
Ziehungen z» biefen Cänbern ein hohes Rerbienft erroorben. Diefe Reziehungen immer 
enger unb freunbfchaftlicher zu gehalten, fei ber RJunfch bes beutfehen Rolkes unb bas Streben 
ber beutfehen Regierung, ön biefem Sinne überbrachte ber Rotfehafter ben Rertretern ber 
beteiligten Cänber unb ben beutfehen mitmirkenben Stellen bie hßr?licb)teii Srüße unb 
(Slückroünfche bßsSührßrs unb Reichskanzlers. Unter lebhaftem Reifall fchloß er mit 
bem Rufß: „Der ganzen ibero^amerikanifchen R3elt zu ihrem hßutigßm Ehrentage Sißg §eil!“

öm Auftrage bes burch Krankheit am Erfcheinen oerhinberten Reichserziebungs= 
minifters Ruft fprach bßr ftelloertretenbe Staatsfekretär, Rlinifterialbirektor ^unifch. Seine 
Rlitteilung, baß bei bßr in Rorbereitung bßfinblichßn Schulreform biß Rflege ber fpanifcben 
Sprache in ben beutfehen Schulen weit größere Rerückfichtigung als bisher finben mürbe, 
löfte lebhaften Reifall aus.

Dann gelangten eingegangene Selegramme zur Rerlefung, unter benen bas bes 
Stelloertreters bes Führers, Reichsminifter Rubolf §eß, folgenben Röortlaut batte: 

„Sur Seiet bes ,Dia be la Raza‘ übermittele ich herzliche 
Röünfcbe im Sinne roeiterer Sörbermig ber beutfch=ibero=amerikanifchen 
Reziehungen. R u b o 1 f & e ß.“

Cluch ber Staatsfekretär ber Reichskanzlei, Dr. Cammers, foroie Sauleiter 
Robie, ber Ceiter ber Ruslanbsorganifation ber RSDRW hotten telegrafifcb ihre 
Srüße unb RJünfche übermittelt.

Sobann fprach als Rertreter ber in Deutfchlanb roeilenben ibero-amerikanifchen 
Stubenten §err Rliguel öglefias (Eofta Rica) in beutfeher Sprache bem Saftlanbe 
feinen unb feiner ^omilitonen Dank aus, ber nach Reenbigung ber Seier noch feinen 
befonberen Qlusbruck in einer ^ranznieberlegung am Reichsehfßumal burch eine 
Rborbnung bßr ibero-amerikanifchen ßugenb fanb.

Sroßen Rßifall feilens aller anmefenben öbßro-Rmßrikanßr hotte biß Rebe bes 
kubanifchßn, Eefanbten Dr. Eonchefo, bßr auf biß Rßbßutung bßs Eages für ben 
inneren öufammenbalt ber großen ibero=amerikanifchen Rölkerfamilie hinroies.

Der oenezolanifchß Sefanbte, Dr.Dagnino ^enny, hob bas große RJerk ber 
Spanier in Sübamerika hßtoor unb mürbigte ben beutfehen Anteil an feiner Srjchlißßung.

Snm Schluß bankte ber fpanifche Rotfehafter, Dr. Rgramonte y Sortijo, 
für bie burch Reranftaltung bes Seftaktes Spanien unb ben anberen Cänbern bes ibero^ 
amerikanifchen ^ulturkreifes ?u Seil geworbene Shrung.
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Zeitschriftenlese
§ans Stimm über Deutfcblaub — Snglanb — Amerika. Die 2nonatsfcbrift für 

Dichtung, ^unft unb Deutfcbes 2eben „Das önnere 2t eich“ (23erlag 2Ilbert langen — 
Seorg Knüller, 2Hüncben) brückt in ihrem 5eft S, 2. Jahrgang (2looember 1935), ben 
Wortlaut ber 2tebe ab, die ber beutfebe Dichter fjans Stimm auf bem „Deutschen Sag“ 
am 6. Oktober 1935 in 2lew 2|ork gehalten hat. §ans Stimm {teilte in biefer 2tebe 
befonbers bie kulturelle Semeinfamkeit ber brei „norbifeben“ Vänber Deutfchlanb — 
Snglanb — 2lmerika in ben 23orbergrunb. Wir geben im folgenben bie auf biefen 
‘Punkt fich bepebenben 2lusführungen ^ans Srimms im 2lus?ug wieder:

„Caffen Sie mich Öhren 25lick oon 21merika aus auf gegenwärtige weltpolitifcbe 
23erhältnif)'e unb oor allem auf beutfebe 23erbältniffe lenken.

Sehr oielen oon öhnen roirb man ebenfo roie mir oft erzählt haben, ?wifcben ben 
Deutschen draußen in ber Welt unb ben Deutfchen in Deutfchlanb bestehe ein gan? er- 
ftaunlicber Unterfcbieb. 2Han könne ben Unterfcbieb fich nicht anders erklären, als bah 
ber Deutfche babeim fich oor lauter Sroingen unb Verbieten unb oor lauter Orbnungs- 
meierei eben nicht unoerkrüppelt }u entwickeln oermöge, unb am Enbe fei bei bem 5eim= 
beutfeben bas organifierte ^Hülfen halb bas Wefentlicbe geworben.

Sehr oielen oon öbnen roirb mau roie mir roeiterbin erzählt haben, baß gerabe 
jener Slaube an bie 2nenfcbbßit, ber einft burch bie Unabbängigkeitserklärung ber ber
einigten Staaten eingeleitet worben fei, in Deutfchlanb immer roieber in Stage gejtellt werbe.

Wenn mir aber bas oon bem neuen Slauben an bie ^Henfcbbeit gejagt roirb, ber 
durch Deutfchlanb ftets oon neuem in Stage gejtellt roerbe, bann muß ich antworten: 
ön Srage gejtellt ift ber neue Slaube an bie 2nenfchbßit überall roorben feit 1914, feit 
nunmehr einunb?wan?ig ßabren. Was aber Deutfchlanb beute oerfuebt, recht unb auch 
fchlecbt gewiß unb roie mit guten fo auch mit noch unjureichenben Kräften, bas ift, ben 
neuen Slauben an bie 2Henfcbbßit enblicb wiebequholen unb ibn aus einer 
febönen ‘pbrafe ?u einer Wirklichkeit für alle weißen 2nen)'cben ?u machen.

Weine Öubörer, wir führen heute in Deutfchlanb unter fchwierigften 23erbältniHen 
ben Seifterkampf für bie ‘Pflicht ber Ceiftung, aber auch für bas 23orrecbt ber Ceiftung 
unb für bie ‘Pflicht ber Sefunbheit, aber auch für bas Vorrecht ber Sefunbheit unb für 
bie “Pflicht ber 23egabung, aber auch für bas Vorrecht ber 23egabung; roir führen biefen 
Seifterkampf gan? gewiß nicht 2lmerikas unb Snglanbs wegen, fonbern Deutfchlanbs wegen. 
Was oor kurjem noch eine beutfebe Stage allein febien, ift morgen bie Stage Snglanbs 
unb ift übermorgen bie Stage 2lmerikas.“

Das Sube bet europäiftbßn Sxpanfion. öm öanuarbeft ber Seitfcbrift „Der 
beutfebe Stubent“ findet fich ein 2luffat? oon Wolf Schenke: „Die 25ebeutung bes Semen 
Offen für bas politifebe Sfubium ber Segeuroart“, bem wir folgende2lbfcbnitte entnehmen:

„«Japan ift bas 23eifpiel eines unerfcbloffenen Raubes, bas fich im Verlaufe eines 
halben Jahrbunbert Dom primitioen 2lgrarftaat ?um mobernen önbuftrieftaat entwickelt 
hat, ber beute ben Weftmächten felbft gefährlich werben kann. 1S54 würbe «Japan mit 
Waffengewalt bem Sinbringen bes weftlicben ^anbels geöffnet; beute müffen fich bie 
Vänber bes Weftens oor bem Einbringen bes japanifeben ^anbels oerfchliehen (was fall 
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bei einem inbuftrialifierten ober auch nur einem inbuftrialifierten Seil Sbinas roerben?). 
N3enn beute in China noch etwas zu gewinnen ift, Jo nur für Japan, bas fcbon babei 
ift, einen autarken oftafiatifchen NJirtfcbaftsblock zu organisieren.

Das finb bie ‘Dinge, bie man beute im fernen Offen fich entroickeln fiebt. ‘Die 
weftlicbe Sechnik bat Jicb ben Srbball erobert, aber gleichzeitig mit ibrem Sieg begannen 
in ben bisher unerfcbloffenen Cänbern bie roeftlicben Jbeen zu arbeiten, ob bas nun im 
oorberen Orient ift, in Jnbien, in Sübamerika ober im Jemen Offen. ‘Das Zeitalter 
ber Sxpanfion Europas ift beenbet . . .“

Jm Jebruarbeft „bie neue fiiiie“ fchreibt Jriß Öellwag über bas Shema: „‘Der 
Nautville bes ‘Dritten Neicßs“:

„‘Der geiftige 2tufbau bes ‘Dritten Reiches forbert feine gleichwertige Neuprägung 
bureb bie bifbenben fünfte, bie Jein inneres NJefen fühlbar machen, feine Triebkraft offen» 
baren kann. Sin folcher Norgang roirb roeniger in bilblicher als in übertragenber Nöeife 
fich vollziehen, unb beshalb roerben bie erften unb größeren Aufgaben finngemäß ber 
Naukunft Zufällen, ba es in bereu 2Tlitteln liegt, bureb Nlaffenglieberung unb räumliche 
Schichtung, bureb haften unb Streben Ceitgebanken ber 211enjcbbeit fymbolifcb zu vereinigen.

2ln entfebeibenben Nlick» unb Nerkebrspunkten ber beutfehen Croßftäbte Jollen 
Jweckbauten als nationaljozialijtijche NSabrzeicben bes im Nolke wiebererroachten hebens» 
willens errichtet roerben. Jn ber Sprache ber ^unft nennen wir Jolche Seftaltung myftifcb 
roaltenber Kräfte ,monumental*.

N5ir Jfeben an einer bebeutungsvollen NJenbe ber Seit! ‘Das Nolk ift ein ein» 
beitlicher, von einem NSillen gelenkter Körper geroorben, unb feine Newegungen finb 
bementfprecbenb weitreicbenber, rouchtiger, aber auch in ihrer Jielbewußtheit 
feböner unb einbrucksvoller als früher. ‘Der übertragenbe künftlerifche Stil, ber fiel) 
aus folcher NJanblung entroickeln will, ift fcbon in biefen erften Nauten bes Dritten 
Neicbes fichtbar geroorben. Nlöcbte bas Schickfal uns Naukünftler befeberen, beren Sauft 
bie großen Aufgaben ber Jukunft zu bewältigen fähig ift. Sie rechtzeitig zu erkennen 
unb zu beauftragen, kann unb wirb nur unter bem Sefichtspunkt gefebehen: Dien ft an 
ber beutfehen ^unft, bas ift zugleich Dienft am Nolk.“

Jn ber Seitjchrift „Nolk im NJerbcn“, 3. Jahrgang 1935, veröffentlicht Serbarbt 
Knorr einen Neitrag: „Konrad §enleiu, ßinSöbwr zur Nolksgemeinfchaft“. Die^erfön» 
liebkeit bes Schöpfers ber fubetenbeutfeben Semeinjchaft Jtebt heute imNIittelpunkt bespolitifeben 
hebens Nehmens, Konrab Henlein würbe Sührer unb Einiger ber breieinhalb Nlillionen 
Subetenbeutfchen. ön ben Seiten ftärkfter völkischer Not, als ‘parteienzwift unb Klaffenkampf 
basDeutfchtum in ber SJchechoflowakei zerriß unb kampfesunfähig gemacht batte. DasSaazer 
Surnfeft 1933 zeigte ber Öffentlichkeit &onrab §enleins geiftigen Sieg unb es feßte fich bie 
Srkeimtnis bureb, baß im Surnverbanb eine Newegung entftanben roar, bie einfaßbereit mit 
ftarkem NSillen zur Nolksgemeinfchaft brängte unb bas gefamte Subetenbeutfchtum mehr unb 
mehr zu erfaffen begann. Nach Seiten tieffter Not unb fchickfalsfchroerer Schläge erhob fich bie 
Jubetenbeutfche ‘Partei als völkifcheSront unb bei ben Nlairoahlen fällte Jie ben Nolks» 
entfebeib; nach eineinhalb ßabren ungeheuren Ningens um bie Seele bes beutfehen Nlenfchen 
batte ^onrab ^enlein ben Sieg bavon getragen, nach eineinhalb Jahren febroerften Kampfes 
Jtanb fein zweites N5erk, bie fubetenbeutfehe Nolksgemeinfchaft.
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Friedrich Janz:
Francisco Agramonte: „Friedrich der Große“

„Sch roiinfcbte, obrooßl meine Arbeit einem fo bekannten Qttanne gilt, boch ein 
neues Bud) über ibn zu fd)reiben unb zitiere nur im äußerften Salle anbere Q33erke, bie 
ben gleichen Segenftanb cor mir behanbelt haben, Sch mollte ein leicht lesbares, allgemein 
zugängliches Buch Schreiben unb in ihm zugleich einen befcheibenen Beitrag zu bem 
mächtigen Bau beutfcßer Kultur geben unb babei auch einen ^ranz zu Süßen bes «Seiftes 
nieberlegen, ber mit [einer mächtigen Lebenskraft für immer ben Srunb zum Qöefen, ?ur 
Sucht unb Stärke feines großen Bölkes legte.“

QTIit biefen Aborten Jchließt bas Borroort bes urfprünglich in Jpanifcher Sprache 
erfchienenen, bann ins beutfche übertragenen Buches „Sriebrich ber «Stoße. T>ie leßten 
Lebensjahre“ (‘pantheom-Berlag, Berlin 1928). Sein Berfaffer ift ber bamalige Bot^ 
fchaftsrat an ber fpanifchen Botfchaft in Berlin, T>r. Sranpsco Qlgramonte y Sortijo, ber 
nach mannigfacher anberer Berroenbung im biplomatifchen ‘Dienft feines Lanbes im $rüh= 
jahr 1935 als fpanifcher Botfehafter nach Berlin zurückkehrte.

Qlgramontes „Sriebrich ber «Sroße“ behanbelt bie letzten Lebensjahre bes Königs. 
Bor uns rollt ein Bilb ab oorn S>ofe bes Königs, von ben Qinfängen ber biplomatifchen 
Beziehungen zmifchen ‘Preußen unb Spanien, oon ber auswärtigen ‘Politik Sriebrichs, 
oon feiner Innenpolitik unb Berroaltung unb oon feinen letzten Sagen, ein Bilb aus ben 
Jahren 1782 bis 1786, hineingeftellt in bie großen gefchichtlid)en Sufammenhänge, aus 
benen heraus bie preußifcbe Großmacht oon einem genialen &önig geformt mürbe, bei 
beffen Qinblick ber Spanifcße Sefanbte QUarquis be Bouille eine freiere unb höhere Luft 
zu atmen meinte. Qius ben Dielen Einzelheiten, bie Qlgramonte aus bisher unveröffent= 
lichten ‘Dokumenten aus fpanifchen, beutfchen unb franzöfifchen Qlrchioen verarbeitete, 
erhebt fich bie Seftalt bes alternben Königs groß unb hart, fkepfifch unb felbftberoußt, 
aber auch kriegsmübe unb beforgt um ben Beftanb feiner Erfolge, „immer auf ber Qöacht“, 
je länger bie mit bem öubertusburger Stieben einfeßenbe, nur burcb ben Bayerifchen 
Erbfolgekrieg (1778) unterbrochene Sriebenszeit mährte. Stänbig ift er bemüht, Jein Lanb 
im inneren befonbers burch ben Qlusbau ber Berroaltung zu förbern, aber auch in ber 
Qlußenpolitik nichts zu oerfäumen, treu bem «Seifte feiner Begierung, roie er in ben beiben, 
für feinen Bachfolger verfaßten politifchen Seftamenten zum Qlusbruck kommt: „‘Der ^önig 
ift ber erfte ‘Diener bes Staates.“ Sein Charakter gab feinem jeitaltcr feinen Stempel. 
Bapoleon Tagte von bem großen ^önig: „Cs mar nicht bas §eer, bas ‘Preußen fieben 
Sahre gegen bie brei größten Qllächte Europas verteibigt hat, fonbern Sriebrich ber «Sroße.“ 
Cs gab nichts im Lanbe, roas er nicht beeinflußt unb geftaltet hat. ‘Preußi n mürbe feine 
Schöpfung. Sr hat bie ‘Pflichten gegenüber bem Staat erfüllt, oon benen er in feinem 
Seftament fagte, ber QHenfch müfle für bas Qöoßl ber Sefellfchaft arbeiten, zu ber er 
gehöre. Seit er bie Sefchäfte führe, habe er fiel) mit allen ihm von ber Batur gesenkten 
Kräften unb nach feiner fchroachen Einficht bemüht, ben Staat glücklich unb blühenb zu 
machen. Sr habe bie «Sefeße unb bie «Serecßtigkeit ßerrfeßen laffen, er habe Orbnung 
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unb ^ünktlicbkeit in bie öinanjen gebracht, er habe bas öoer in Sucht gehalten, bie es 
ben anberen europäischen feeren überlegen gemacht höbe. „0er Sinfaß mar immer fein 
ganzes öch, bei jeber Schlacht, bie er fchlug, bei jeber Seile, bie er fchrieb. So warb 
er unfterblich.“

Qlgramonte entroirft bas Bilb bes Königs unb Qllenfchen, auSgebaut auf Dokumenten 
oon Qlugen« unb Ohrenzeugen, „bie unparteiisch unb verantwortungsbewußt nolles Ber« 
trauen verbienen.“ Die Qluswertung biefer Dokumente ermöglicht es ihm, bas So oft 
gezeichnete Bilb Friedrichs (bie Bibliographie ber Dreußifchen Staatsbibliothek über ben 
^önig enthält über tauSenb Qöerke) nach einer Bichtung zu ergänzen, über bie bislang 
roenig zu finben mar. Qlgramonte hat in feine Darstellung ein umfangreiches Kapitel über 
bie Qinfänge ber biplomatifchen Begebungen jroifcben Deußen unb Spanien eingebaut. 
Sr Jchilbert bie erften Schritte zu bereu Qinknüpfung. Der Baske Don Simon be las Sofas 
mar ber erfte Sefanbte Spaniens in Berlin, <Sraf oon Boftiß ber erfte Sefanbte ‘Preußens 
in Qüabrib. Singebenb roirb bie Tätigkeit oon Boftiß in QUabrib behanbelt, ber über 
ben „Sali Saore“ Jtür?te. Qluch bie roachfenben §anbelsbo}iebungen mit Spanien finb 
gefchilbert, bie ein Bilb vermitteln oon bem regen Süteraustaufcb, her ficb zroifcben ben 
beibcn Qänbern vollzog. Qius biefem Kapitel beben ficb bie Seftalten ab, bie Spanien 
bamals regierten unb führten: ber fympathifcbe &önig &arl III., ber Dräfibent bes Bates 
oon ^aftilien unb nachmalige fpanifche Sefanbte in Daris, Sraf oon Qlranba, ber 1762 
ben QHanöoern Sriebrichs beiwohnte, ber Staatsminifter unb D^äJ’öent ber Sentral«3unta 
Sraf oon Sloribablanca unb ber <Sraf oon Sampomanes.

So runbet ficb bie Qlrbeit Qlgramontes ab in ber Bemeifterung einer ungeheuren 
Stoffülle, im QSecbfelfpiel jener ‘Persönlichkeiten, bie feit ber Thronbesteigung Sriebrichs 
bis an bie Schwelle ber franzöfifchen Beoolution europäische Bßeltgefchichte gemacht haben, 
gleichzeitig bie <Sabe eines hervorragenben Spaniers, helfen §eimatlanb in ber Sefchichte 
bes Qlbenblanbes fo oft eine heroorragenbe Bolle gefpielt bat, eine würbige Segengabe 
für bie Sorfchungen beuifcher (gelehrter auf bem Sebiete fpanifcber Sefchichte, bie in 
Spanien immer hohe Qinerkennung gefunben haben. Sie ift aber gleichzeitig ber Qlusbruck 
einer Seifteshaltung bes QUenfchen Qlgramonte, für bie wir bem Diplomaten bankbar finb.

©«Schichte Snglanbs. Bon S e o r g e 
Qllacaulay Sreoelyan. Berlag 
B. Olbenbourg, QTiüncben. 1935. 2 Bbe. 
mit 36 harten. Seh- 15,—, Qn. 17,50 QU. 
I.Banb bis 1603 (421 S.), 2. Banb bis 
heute (79$ &.), beigefügt finb ein Schriften« 
Verzeichnis (bis S. 806) unb ein befonbers 
genau gearbeitetes Berjeichnis (von S. 807 
bis 852).

Die Qlufgabe, bie große Sefchicbte Snglanbs 
auf Jo kurzem Baum barjuftellen, ift bem Ber« 
fa|fer, ber gut ?u erzählen oerfteht, fo geglückt, 
baß ber Banb mit freudiger Teilnahme ge- 
tefen wirb. Sr kommt jum QlbeHinien-^ampf 
gerabe zurecht unb trägt ba?u bei, bie Stellung 
Snglanbs belfer ?u oerfteßen; allerbings wirb 

ber Banb nicht nur wegen bes zufälligen Su« 
Jammenfallens mit ben ßeitereigniHen emp
fohlen, fonbern barum, weil er es auch Jonft 
oerbient. Die liberficht, bie er gibt, ift oon fo 
großer Sinbruckskraft, baß man bem BSerke 
fooiel Berbreitung wie möglich wünfchen kann.

Shakespeare. Bon 3 o f e p h Sregor. 
DerQlufbau eines Seitalters. Dhaibon-Blg., 
B3ien. 1935. 618 S. mit 136 ^upfertief« 
bruckbilbern. 3,75 OH.

Der bekannte Cbeatermiffenfchafter hat mit 
ungeheurem Steiße Veben unb BJerk Shake« 
fpeares auf bem §intergrunbe feiner Seit, feine 
BSirkung bis in nufere Sage hinein bargeftellt, 
er bat ficb bemüht, Sbakefpeare uns ganz ?u 
eigen zu machen unb ihn uns als einen ber
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unfrigen ?u jeigcn. Naturgemäß ijt kein leichter 
2ejeftoff geboten worben; es bebarf bes §inein- 
arbeitens, Nergleicßens, Nlitlebens in Sßake- 
Jpeares NSerken, wenn alles bas jufammen 
Eigentum werben Joli, was Sregor aus ber 
Sülle feiner Sorjrbungen uns geben möchte.

öm Seiten Öörbs. Noman oon Sun- 
nar Sunnarffon. Verlag Nlbert langen

«Seorg Nlüller, Nliincßen. 249 Seiten, 
deinen 5,80 2H.

öm Seichen Öörbs, ber Srbgöttin, bie eroig 
feßafft unb Segen Jpenbet, erleben mir bie Se- 
fcßicßte einer Nolkwerbung. Nauern, „?anb- 
nehmet“, bie öslanb als neue Heimat roäblten, 
werben hier ?um Nolk; Jie werben es nach 
Streit unb Zwietracht in ben Sallien unb 
jwifcßen ben Nachbarn, Jie werben enblicb ge
eint ?u frieblicber Nrbeit auf harter Scholle, 
geführt oon bem Sübrorgejcblecbt Sorfteins. 
«Sunnarffon weckt ein hartes, prächtiges Se- 
fcblecßt oon Nauern unb Kriegern ?um ?eben. 
€r fcbenkt feinem Nolke eine packenbe Sr?äß- 
lung aus feiner Näter Sagen, beren mannhaft- 
wuchtige Sprache auch in ber Überfettung be 
Noors gewahrt blieb. “Das Nucß fei heftens 
empfohlen.

Über bem Offen Nacht Noman oon 
Srik Nl ar ia o.Küßnelf-2ebbißtt. Ner- 
lag Nnton Puffet, Salzburg unb £eip?ig.

Nlbert Kloibner, ber §elb bes Nucßes, flieht 
einer unglücklichen Ciebe wegen in bieSinfamkeit 
Sinnlanbs, kehrt in feine Naterftabt Nubapeft 
zurück unb wirb in ben wilben Strubel ber 
Naikanpolitik verftrickt, bis er nach Dielen örr- 
wegen nach Sinnlanb jurückkehrt. Die mannig
fachen fragen ber Politik, bes Slaubensleberis 
unb ber NJeltweisßeit, bie in langen «Sefpräcßen 
erörtert werben, liegen uns jeboeß heute un= 
enblicß fern unb berühren uns Jo wenig, baß 
bas Nucß in beutfeßen Nücßereien wohl nicht 
am Plaße ijt.

Der vergeßene Kaijer. Noman oon 
<Serßarb Noßlmann. Nerlag Philipp 
Neelam jun., ?eip?ig. 431 5. Seß. 4,50, 
deinen 6,50 Nl.

Sine gewaltige Nufgabe ßat fiel) ber Ner- 
fafjer bes vorliegenben NSerkes geftellt: Die 
bießterifebe Seftaltung einer Seitwenbe, bes 
Untergangs bes römijeßen ömperiums. öm 
Nlitteipunkt bes Nomans fteßt bie aus bem 
Nolk über Nlut unb Kaifermorb emporgeftie- 
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gene Seftalt Diokletians, ber in großen Kriegen 
an allen Srenjen bie gewaltigen Kräfte feines 
NJeltreicßes nochmals jur Nuswirkung bringt, 
um bann in ber Zurückgejogenßeit feiner §eimat 
Spalato noeß Zeuge unb einfam Überlebenber 
bes furchtbaren Zufammenftürjens feines Nei- 
cbes unb bes Nufbrucßs einer neuen Zeit ?u fein. 
Das mfammenbreeßenbe Nömerreicb, bas Nor- 
ftoßen ber germanifeben Stämme, ber Siegesjug 
bes Sbriftentums, Scblacbtfelber in allen Seilen 
ber alten NJelt, eine im NJollen, Sntfagen unb 
Ceiben feßier übermenfcßlicß wirkenbe Perfön- 
licßkeit: bas alles wirb einbringlicß, klar unb 
anjießenb bießterifeß gemeiftert. Der Noman 
hinterläßt ben Sinbruck, baß ein berufener 
Scßriftfteller einem gewaltigen NJeltgefcßeßen 
einen Nusbruck verliehen bat, ber ben unbe
fangenen unb vorurteilslofen Defer erfeßüttern 
unb mitreißen muß.

Dcufjcßes Nauerntum. Sein NJerben, 
Niebergang u.Nufftieg. Non Karl 5eße ba. 
Nlif etwa 360 Nbb. im Sext unb auf Safeln, 
unb oielen Kunftbruckfafeln. Snßlin & £aib= 
lin, Neuflingen. 607 S.

Der Nanb gibt in ber Einleitung §rüß- 
gefeßiebfe ber Sermanen unb Kultur ber alten 
Deutfchen, im §auptteil geßt er auf bas beutfeße 
Nauerntum in ben gefcßicßtlicßen Zeiträumen 
ein, beßanbelt Nauernleben im Nlittelalter, 
Nauernkriege unb 2eibeigenfcßaft, gibt über 
bäuerliche Nolkskunbe, rechtliche unb Jojiale 
Stellung bes Nauern in ber (Segenwart Nus- 
kunft, geht auf beutfeße Nauernjcßaft in aller 
NJelt ein, gibt Necßtsbenkmäler, bas Neicßs- 
erbßofgefeß unb ein Nlatt über bie Nücßerei 
bes beutfeßen Nauern. Die Nilber machen 
ben Nanb noch befonbers lebenbig unb geben 
einen ftarken Sinbruck von bem Nemühen ber 
nationaljojialiftifcßen Newegung, bem Nauern 
in feiner Nebeutung nach in bas Veben unferer 
(Segenwart ßineinjuftellen unb ißn rechtlich unb 
wirtfeßaffließ ?u fiebern.

Sourab von öößenborf, ber ‘Preuße 
Öfferreicßs. Sin Zelbßerrn-Noman. Non 
Sbitß Gräfin Salburg. Nerlag oon 
K. 5- Koehler, 2eip?ig. 298 Seiten.

NJas befonbers biefes Nucb Jo ausjeießnet, 
ift bie große Schlichtheit, mit ber berichtet wirb. 
Ss wirb weber oerteibigt noch angeklagt. €s 
wirb nur ein Nienfcb in feinem NJerben unb 
N5efen Jo gefchilbert, baß man ißn unbebingt 
verfteßen lernt.
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V3ßr roanößtl mit? Qlbßntßuerfabrtßn 
burch Siibeuropa uni) Vorbafrika. Von 
SrißVäumer. Sefßitroort oon Sßlix <Sraf 
Vuckncr. 2Hit 18 Jßichnungen d. V3.£inber. 
Robert ?uß Verlag, Stuttgart. 1935. 317 S. 
Sßb- 4,50, Cßinßn 5,50 2H.

Sin arbeitslojer beutfcher Vuchbrucker burch- 
wanbert Sübbeutfcblanb, bie Schwei?, Jrank- 
reich, Spanien, Vorbafrika unb ölalien. Sr 
beobachtet mit offenen Sinnen unb bringt bem 
Cefer vieles Unbekannte unb vieles, roas ?um 
Vachbenken anregt. V5enn bas Vucb für 
Jugenbliche empfohlen roirb, fo können bamit 
nur folche über 16 Jahren gemeint fein. Das 
Vucb oerbient, oon recht Vielen gelefen ?u 
werben.

3m Sal ber ^önigsablßr. Von Stig 
VÖeßlen. Vlit 70 eigenen Vufnabmcn. 
Dßutfche VßrlagsgefßHJchaft m.b.§., Vßrlin. 
80 Seiten.

Jn Jümen unb Vilbern ift uns in ben leßten 
15 Jahren oom Ceben ber Wappen unb oom 
Sierleben in ben arktifchen Segenben berichtet 
roorben. Der Jcbwebifcbe Jorftmeifter VSeßlen 
hat burch große 2llühen jebe Sinjelbeit Jelber 
gewonnen unb gibt nun bei aller fprachlichen 
Schlichtheit Jo ftarke Srlebniseinbiücke, baß 
biefes Vucb roarm empfohlen werben kann.

kaufens Jchwßrftß Staube oon Otto 
Vrüßs. <C. Srote’Jcbe Vßrlagsbuchbcmb^ 
lung, Vßrlin. 67 Seiten, ®eb. 1,20 211.

Diefe Srjäblung ift Otto Vrües Vornan: 
„Die Sabrt ?u ben Vätern“ entnommen. Sie 
berichtet oon ben Schrecknifjen bes bolfche» 
wiftifchen Vußlanb. 2Hit Vecbt ift hier ber 
packenbfte Seil bes 23uches in einem Sonber- 
bänbcben erfchienen, bas allen benen empfehlen 
wirb, bie bas ganje V3erk nicht befißen.

Die Sefaugeuß von Selle oon Slfe o. 
^oflanbcr-CofJo w. Verlag S. 21. See
mann, £eip?ig. 1934. 335 Seiten, deinen 
4,50 2H.

Der Vornan erzählt packenb glaubhaft bas 
Schickfal ber Königin Caroline ^Hatbilbe oon 
Dänemark unb bes Kanzlers Dr. Struenfee. 
Steiler Vufftieg unb Jchwerer Jall, Kampf uin 
Veform unb Veubau werben über?eugenb her- 
ausgearbeitet. Der jähe Sali in ben Sob (für 
ben Kanzler) unb in bie Verbannung (für bie 
Königin) wirb Jo erzählt, baß Vlenfcben unb 
Dinge auch babei innerlich glaubhaft baftehen. 
Ollie Jwiejpältigkeit böfijcben hebens, alle 
Säulnis wirb fichtbar. Der Vornan ift gut er
zählt, verliert auch nach bem Snbe Struenjees 
nicht an Spannung unb gibt mehr als bloße 
Unterhaltung.

Die Vergmannskinber oon <S. oan 
2lßs-Uilkens. berechtigte Übcrfßßung 
aus bem öollänbijchen oon §anna Sorbach. 
Verlag J. <9. Steinkopf, Stuttgart. 272 S. 
deinen 4,50 211.

Da liegt wieber einmal ein Vucb oor, bem 
wir aus oollem §er?en einen Siegesjug burch 
beutfcbe §äujer unb jamilien wünfcben können. 
Keine weltbewegenben Sreigniffe, keine auf- 
rcgenben Vienfcbenfchickfale bilden feinen Segen- 
Jtanb; es leuchtet vielmehr nur hinein in bas 
jchlichte unb burchaus befcheibene Jamilienleben 
eines länblicben Dfarrbaujes. Cs ?eigt einen 
lebensweifen Vater, eine raftlofe, immer heitere 
unb arbeitfame Vlutter, bie ihren ?ebn Kinbern 
bas Elternhaus ?um Vorabies machen, bas 
auch jeben Saft in feinen Vann ?iebt. Cs finb 
nicht befonbere Jamilienereign i JJe, bie im OH ittel
punkt ber Darftellung fteben, es ift oielmeßr 
ber ruhige Vblauf bes Vlltags, ber Jchlicht unb 
wahr erzählt wirb. Vian legt biefes Vuch mit 
ber freubigen Jeftftellung aus ber §anb, baß 
hier wirklich jemanb aus oollem §er?en unb 
klarer Srkenntnis Jebreibt, barum auch auf jebe 
Äußerlichkeit unb Stimmungshajcberei oer- 
jiebten kann unb muß. Da auch wir beute 
wieber bejonbers klar ben V3ert wahren Ja- 
milienlebens für bie Seftaltung beutfeber Ju- 
kunft Jeben, ergreift uns biefes Vucb bejonbers 
ftark. V3ir wünfcben es in bie §änbe recht 
vieler Sltern 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
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FLORIAN KIENZL

BOLIVAR
RUHM UND FREIHEIT SÜDAMERIKAS

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

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

ADOLF METZNER VERLAG • BERLIN
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„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
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168 Bildern u. 6 Karten. 2. verb. Auflage. 1936. Ln. 6,80 RM s

Die im Reichskoloniaibund vereinigten Gesellschaften und Vereine haben in einem stattlichen Bande die —
Arbeiten berufener Sachkenner —Farnier, 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- 
kriege, das alles wird in diesem Buche auBercrdentlich 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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