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Julius von Farkas:

Kulturdenkmäler der mittelalterlichen deutsch-ungarischen 
Beziehungen in Deutschland

cDie Erinnerung an biß beutfch=ungarifche Rßaffenbrüberfchaft im QSeltkriege ift 
auch beute noch in einem jeden ‘Deutfchen lebenbig. Es ift wohl auch keinem unbekannt, 
baß im Qaufe ber Jahrbunberte öunberttaufenbe von beutfehen Volksgenoffen in Ungarn 
eine gaftfreunblicbe QIufnahme, eine neue Heimat gefunben unb beutfche Kultur, beutfche 

fomit roeit in ben ‘Donauraum binausgetragen haben. Es roerben aber wenige baoon 
Kenntnis haben, baj? bie beutfcb=ungarifchen Vejiehungen nun jcbon auf eine 1000 jährige 
Vergangenheit jurückblicken unb bah roährenb biefer großen Jeitfpanne bie Ungarn nicht 
nur immer bie Kulturempfänger, jonbern manchmal, roenn auch viel Seltener, auch bie 
©eher roaren.

Olis ber leßte heibuifche Jürft ber 2Hagyaren, (Seja, [ich entfcbloß, [ein Volk jum 
Sbrijtentum bekehren ju la[[en, ließ er beutfche ‘Priefter nach Ungarn kommen, um bas 
große QSerk ju Dollfübren. Somit trat Ungarn in bie cbri[tlich=germani[cbe (Semein[chaft 
Europas ein. ‘Der Sohn (Sejas, Vajk, mürbe auf ben Ramen bes ‘paffauer Schuß= 
heiligen Stephan getauft, er ließ [ich im Jahre 1001 jum König krönen unb heiratete 
bie Jürftin ©ifela oon Vayern, bie Schwerer bes ^aifers Heinrich bes ^eiligen. Stephan 
regierte 38 Jahre über Ungarn, oollenbete bas Qöerk ber Bekehrung mit 5üfe beutfeher 
Ritter unb ‘Priefter unb legte bie (Srunblagen bes mächtigen mittelalterlichen ungarifeben 
Staates. Rach feinem Eobe jog [ich ©ifela nach Regensburg jurück, roo ihr ©rab= 
benkmal, bas (Srabbenkmal ber erften ungarifeben Königin, auch heute noch ju fehetr ift. 
Sowohl Stephan wie Jein Sohn Emmerich (Heinrich) würben fpäter heilig gefprocben.

Von nun an holten bie ungarifeben Rrpabenkönige oft ihre Jrauen aus beutfehen 
Jürftenbäufern. So auch Rnbras II. im Qinfang bes 13. Jabrhunberts, aus helfen Ebe 
mit (Sertrub, ber Schweflet bes Jürftbifchofs oon Vamberg, Egbert, Slifabeth entfproß, 
bie mit oier Jahren mit bern Qanbgrafen oon Thüringen oermäblt würbe. ‘Die ungarifebe 
Königstochter würbe halb ju einer ber lieblicbften ©eftalten ber beutfehen Qegenbe. Jhre 
Kapelle auf ber Qöartburg, bie oom ungarifeben Qanbeswappen gejiert ift, wirb auch 
heute uiit Ehrfurcht gejeigt.

Elifabetb floh nach ihrer Vertreibung aus ber Vßartburg ju ihrem Onkel Egbert 
nach Vamberg, ber bas große Verbienft bat, ben Ramberger ‘Dom mit ben herrlicbften 
Skulpturen ber ©otik ausgeftattet ju haben, Es ift weiter nicht oerwunberlich, baß er 
auch Stephan bem ^eiligen ein ‘Denkmal errichtete, bas febönfte unb ältefte Reiterbenk-
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mal ‘Deutfchlanbs. QSenn auch ber Leiter vom Bamberger ‘Dom ein öbealbilb bes 
germanifchen Syps barftellt, ijt ßs boch biftorifeb unroiberlegbar beroiefen, baß ßr ur= 
fprünglicb ben erften ungarifchen ^önig barftellen Jolltß. ’DißJß Überlieferung roar in 
Q5amberg bis jur neueften Seit lebenbig, noch im 3abßß 1905 begrüßte ‘Prinj Qtuprecbt 
oon Q3ayern bei ber Gelegenheit einer großen SßflHcbkßit biß ungarifchen Säfte mit bßn 
Qöorten, baß Jie Jtol? barauf Jein könnten, baj^ihr großer ^önig Stephan im Q5amberger 
‘Dom Jein bßrrlicbltßs Denkmal gefunben bat.

Das Qlusfterben ber Qlrpabenbynaftie im Qinfang bßs 14. ßahrhunberts bßbßutßtß 
keinesroegs bßn Qlbbruch bßr Jebr intenfioen beutfch=ungarijchen Q3ejiebungen. Qlacben, 
in beHen ‘Dom Beliquien 3eju aufberoabrt roerben, rourbß ju ßinßm bßr beoorjugteften 
Qöallfabrtsortß bßr QUagyaren. Die Qllutter Cubroigs bßs Sroßen führte im 3abre 1357 
fßlbft ßinß BSallfahrt narb Qlacben. So Jah ficb bßr mäcbtigß ungarijebß &önig oeranlaßt, 
als Qinbau bßs Domes ßinß ungarijebß Kapelle ju errichten, biß oon allßn Bejcbreibern 
als ein berrlicbes gotijebes Denkmal bejeichnet roirb. Der &önig bejchenkte biß Kapelle 
mit ßinßr großen Stiftung, mit bßr Qlbjicht, aus bßr Stiftung jroei ungarifebe Kapläne ju 
ßrbaltßn. Die Stiftung beftanb bis jum Snbe bes 18. 3abrhunberts. Die Kapelle fßlbft 
brannte im 17. 3ubßhunbert ab, murbß nur notbürftig roieberhergeftellt, Jo baß Jie im 
18. Sabrbunbßrt ganj abgeriffen roerben mußte. Qius bßr Sammlung ungarifebßr Qlriftro= 
kraten, bßr Q3atthyänys, Ssjtcrhäjys ujro., rourbß abßr auf bßrfßlbßn Stelle ßinß nßiiß, 
aueb beute noch beftebenbe &apßllß ßrricbtßt, biß mit bßn Statuen ungarifebßr ^eiliger, 
bßs §1. Stephans, Smmerichs, Qabislaus’ unb Qlbalberts gßfebmückt ift.

Der Höhepunkt ber bßutfeb=ungarifcbßu Q3ejiebungen rourbß abßr jur öeit bßs 
letzten Königs ungarifebßu Q5lutes, QUatthias Sorokins, erreicht. Unter QHattbias gßlangte 
biß ungarifebß Kultur ju ßinßr ungeahnten Q3lüte. Olm §ofß bßs Königs oerjammelten 
ficb bie bßftßn Seifter bes jeitgenöJJiJchen Suropas, Jßinß Ofener Q5urg, Jßinß überaus 
reiche Bibliothek rourben oon ben auslänbifchen Befuchern als ein Qöunber ber Qöelt 
bezeichnet. Sr oerftanb es, feinem Staat nicht nur rafebe Sntroicklung, Qveichtum 
unb Kultur ju oßrfichßrn, Jonbßru auch ihm nach außen hin Qllacbt, Qlnfeben unb Sröße 
ju oerfchaffen. ön kühnen Seibzügen eroberte er Öfterreich unb QSöhmen unb oerlegte 
feinen Siß nach Qöien. Sein größter Ehrgeiz roar bie beutfehe ^aiferkrone zu erringen 
unb bann mit feiner ganjen Qllacbt ficb gegen bie einbringeiiben Sürken ju roenbeu. 
Qlls böhmifeber ^önig rourbe er auch jmei öabrjehnte lang §errfcher über Schlefien unb 
über bie Qaufiß. ‘Die Q5reslauer Urkunben berichten uns über feine ftrenge, aber gerechte 
Qlegierungsfübrung. Qlber auch bie 3ßH überbauernbe ‘Denkmäler erjäblßn uns oon ber 
Seit, in ber ein ungarifcher Völlig feine Qllacbt bis nach ‘Dßutfcblanb ausbehnte. So 
führt heute noch ber große Saal bes Q3reslauer Qlatbaufes Jein QSappen, unb ein ‘portrait» 
benkmal über bem Sore bes Schloßturmcs ber Q3außener Ortenburg zeigt fein kluges, 
roillensftarkes «Seficht. ‘Der Sob QHattbias Soroinus’ bebeutete ben Verfall bes 
ungarifchen Staates. Qius einem machtpolitifcbßn Saktor oon europäijeber Geltung 
rourbe Ungarn in bas Opferlanb ber Sürken oerroanbelt. ‘Die im frühen QUitteD 
alter geknüpften Q5e?iebungen ju bem beutfeben Beichß, oon benen roir nur ftreiflicht= 
artig auf einige ‘Dokumente bingeroiefen hoben, überbauerten Sürken, Q3erroüftung, 3ßr= 
fall unb neuen Qlufftieg unb bauern an bis jum heutigen Sage jum Segen beider 
Bölker.
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Walter Estermann:

Fernweh nach Afrika
Tnittdmeerprobleine bewegen bie *233elt. Der italienifcb-abeffinifcbe Krieg, die 

Sanktionen bes ‘öölkerbunbes gegen Italien fteben im 2Hittelpunkt bes öntereffes. Der 
^erfaHer biefer Arbeit bat im Auftrage eines großen beutfcben Verlages im Siugjeug 
ötalien burcbftreift, um bie TSirkungen ber Sanktionen unb ben ^Ibwebrwillen bes 
italienifcben Volkes aufjufpiicen. 933ie aus THofaiklteincben jufammengefeßt, entftebt aus 
ben einzelnen 3ügen bes täglichen hebens bas ‘Silb ber heutigen Seele bes italienifcben 
Tllenfcben, fein Villen unb fein Sollen, ön einem weiteren Tluffaß wirb ber ^er- 
faffer, ber Jicb auf einer Tarife nach Oftafrika befinbet, oerfucben, ein 23ilb bes italienifcben 
THenfcben an ber Sront ;u geben. Die Scbrif11eitung.

20er oon ber 23ia ^ajionde in 5Kom bem großen Straßentunnel juwanbert, burch 
ben man auf ben Quirinal kommt, bat jur rechten §anb bie Auslagen einer italienifcben 
Tlachrichtenagentur. ön einem ber Schaufenfter bongt eine ftatiftifche Zeichnung über 
bie Qluswanberung aus ötalien in ben Sohren 1932, 1934 unb 1935. ‘Die erfte Spalte 
Zeigt einen Turm non erheblicher Höhe unb barunter fleht eine öohl, bie jwifchen einer 
^iertelmillion unb 300 000 liegt. Unter ben kleinen Säulchen non 1934 unb 1935 
Jteben aber Sohlen, bie weit unter 100 000 liegen. 3um Vergleich fei hier noch hinju« 
gefügt, baß in ben ßabren nor bem Kriege bie italienische Qluswanberung bis ju einer 
halben Million im Söhre betrug. ‘Diefe Seicßnung fiebt bie Statijtik nicht als Selbft« 
jweck an, fonbern jiebt aucb gleich ben politifchen Schluß. Capibar ftebt barüber ber 
Saß: „25arum ötalien in Oftafrika ^rieg führt!“

2ln benfelben Hofenrampen in Neapel, non benen einft bie 2luswanbererfchiffe 
narb Siib« unb 2lorbamerika abgingen, liegen nun bie riefigen Truppentransporter, bie 
fchwer belaben mit 2nenfcbenfracht über bas 2Hittelmeer, burch ben noch offenen 233eg 
bes englifchen Vöeltreiches, ben Suej^anal, hinburch nach Oftafrika fahren, ^ie Soh 
ber burch Jie beförberten Solbaten« unb 2lrbeiterkolonnen bürfte in ben oerfloHenen öohren 
etroa eine bolbe 2UilIion betragen hoben, alfo ebenfo oiel als bie freiwillige 2luswanbe= 
rung ber Vorkriegszeit.

‘Damals in ben jungen Tagen bes geeinten ötaliens wanberten bie Söhne bes 
Canbes, benen es jwifchen ben 2lleeren unb (Sebirgen ju eng geworben mar, aus, um 
irgenbmo als Tisoerkäufer, als Straßenarbeiter ober Siegelklopfer ihren Unterhalt ju 
oerbienem 2lach einem arbeitsreichen 2eben in ber Srembe kehrten fie mit wenig Hob 
unb Tut aber mit einigem Trfparten jurück, Summen, bie wohl bie Sahlungsbilanj 
ötaliens aufbeHerten, bie aber kaum ausreichenb waren, bem Heimkehrer einen ruhigen 
Vebensabenb ju bieten.

Seßt gehen mm ötaliens Söhne oon Neapel aus, mit funkelnagelneuen Schuhen, 
fauberem S^hoki unb einem forschen Tropenhelm bekleibet, als Solbaten über bie 211eere, 
nicht um fremben Cänbern am 2lufbau ju helfen, fonbern um bem 23aterlanb ein kolonial« 
lanb ?u erobern. Viele oon ihnen nehmen fich cor, nicht jurückjukehren, fonbern brühen 
®runb unb 25oben ju erwerben, 2trbeit ju fuchen.

Ts bebarf für ben ötaliener, für ben Tllann auf ber Straße Jo gut wie ben in 
ben Salons, keiner anberen Tlrgumente, um bas oon VIuHolini begonnene Oftafrika« 
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Untßrnßhmßii gut ?u bßißßn. Sr fragt nicht banach, ob in Ual-Ual ^tbßffinißr obßr öta= 
Itenßr biß 2lngrßifßr gßroßfßn fßten. Sr fragt nicht banach, ob Sßnf bßm Untßrnßhmßii 
fßinßn Sßgßn gibt obßr oßrfagt. öhn intßrßffißrt nur, bah fßin £anb irgßnbmiß fßiiißn 
23ßoölkßrungsübßrfchuh abftohen muß, irgßnbroiß biß übßrrotegßnbß Einfuhr bßr ftßtig ?u= 
rückgßhßnbßu Ausfuhr anglßichßn kann unb bariibßr hinaus biß Jtoljß Srabition bßs 5Kömßr- 
rßicbßs irgßnbroiß aufnßbmßn fall. Dißfßn Sorbßrungßn, oon bßrron man nicht roßih, ob 
bas ^olk fiß bßr amtiicbßu ^ropaganba gßlißfßrt obßr ob biß amtiichß ^ropaganba fiß 
ins 23olk gßbracbt hat, kßhrßn in bßn %bßn bßs Ducß ßbßnfo roißbßr, roiß fiß bßm Q5ort= 
fchab bßs Spßifßroagßukßllnßrs unb bßs Saxichauffßurs angßbörßn. ^Ites anbßrß ift ibnßn 
gßgßniibßr in bßn Sßfprächßn bßs 23olkßs gteichgültig unb nßbßnfächlich. Ob ötalißn biß 
2TIittßl habßn roirb, bßn ßrroartßtßn Steg auch roirklich kolonifatorifch ausroßrtßn p köntißii, 
ja ob biß Sanktionsfpßrrßn ihn iibßrhaupt gßniigßnb ^ohftoffß ?ur Rührung bßs ^rtegßs 
übrig laffßn, banach fragt in bßgßiftßtßr ^ur^fichtigkßit kßinßr. öcbßr roili, bah fein Vanb 
gröhßr roßrbß unb roili oor allem, bah fßin brittßr obßr oißrtßr Sohn ßinmal ^autfcbuk- 
obßr 23aumroollplantagßnbß)'it?ßr in bßn fruchtbarßn Sübprooin^ßii Qlbßffinißns roßrbßn foü, 
unb roßil ßr bißs roili, fchroingt ßr fich Jogar ?u Opfßrn auf, biß auf bißfßm ^obßir ßtroas 
Ungßroöhniichßs unb nicht Dagßroßfßiws barftßilßn.

Diß ßungmannfchaft ooltenbs, fßit ßinßm <3abr?ehnt in bßn fafchiftifcben Organi- 
fatioußn ?u folchßr Dßnkungsart gßbrillt, kann ßs übßrhaupt kaum ßrroartßn, biß 5000 km 
roßitß Sßrnß ?u fßhßn. ön bßn Spißl}ßugläbßn Jißbt man ausgßftopftß Cöroßti auf Sanks 
losfpringßii, in ßinßm ‘iöäfchßgßfchäft in Bologna ragtß ßin rißfigßr Sank aus Safcben- 
tüchßrn in bßr 2lus(agß, bßfchoffßn oon ßinßm Qlbßffinißr in roßihßn Schama, bßr nßbßii 
[ich ßinß ^atroußnkiftß ftßhßn hattß, biß biß Qluffchrift trägt: „Dum-Dum mabß in Sng- 
lanb“. 2luf bßr Strahß oßrkaufßn biß füßgßnbßn ^änbter gßbackßnß ^ßguHß mit 2\o- 
l'inßnaugßu, in bßn Safehäufßrn fpißlt man mit fcbißhcnbßu Sanks, biß man auf fchißfßn 
Sbßncn hinauflaufßn läht, um ihrß ^ßhrfähigkßit ?u ßrprobßn. Das ift noch nicht altes, 
roas im 2Ultagslßbßn bßn 23lick immßr roißbßr auf bas fßrnß Oftafrika hintenkt. Diß 
Dlattßnkatalogß bßr (Srammophonfirmßn habßn ßin Duhßnb ^lattßn angßführt, biß San?- 
lißbßr, Solbatßnmärfchß unb Spottlißbßr runb um bas abßffinifchß ^robtem mufikalifch 
bßhanbßln. 93or altem bas £ißb oom „fchroar^ßn Sßfichtchßn, bas biß Schroar^benibßn 
aus bßr Sklaoßrßi bßfrcißn roßrbßn“, ift gßpfiffßn unb gßfungßn auf alten Cippßn. Sßlbft 
biß C2ln[ichtskartßii ßrböhen bas Semroßb nach Afrika, bßnn fiß ßnthaltßii in Jtrabtenbßn 
Sarbßn biß rßgßlmähigßn Sormßn abßffinifchßr cPhantaJtemäbchßn.

♦

€s mag fßin, bah bas brßtmßnbß öntßrßffß für bas Dach Afrikas, an bßffßn 2lus- 
läufßrn ßrft biß italißnifcbßn 93orpoften ftßhßn, bßi längßrßr Daußr bßs ^rtegßs abflaut 
Ss ift möglich, bah biß ungßbßurßn Snßrgten, biß bas italtenifchß 23o(k für bißfß Untßr- 
nßhmung auffpßicbßrt, fich in gan? anbßrßr Dichtung ßntlabßn, roßirn biß Stimmung um- 
fchlagßn folltß. Dtes änbßrt nichts baran, bah btefßs Oßgßnroartsbilb, bas auf ßinßn 
oißltägigßn Qlufßnthalt in bßm Canb, roo biß Sanktionßn blühen, aus öunbßrtßn oon 
?nofaikftßinchßn pfammßngßfßht rourbß, richtig ift. So faben roir bßn ötalißnßr, roo ßr 
oon Qlfrika träumt.

Sinß Jährt nach Oftafrika, übßr biß roir nach 2^ückkßhr hier an gteichßr Stßlte 
bßrichtßn roßrbßn, fall uns bßn ötalißnßr }ßigßn, bort, roo ßr in Afrika kämpft.
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Fritz Olimsky:

Das uns artverwandte Skandinavien

ön oielen oon uns Deutfcben, falt könnte man Jagen in allen, lebt eine Sebnfucht 
nach ben norbifcben Cänbern, uni) jebem, bet ?um erftenmal nach Skanbinaoien kommt, 
ijt es ein großes Erlebnis, roenn er ba mit eigenen Gingen fiebt, mie artoerroanbt uns 
Kultur unb SHenfchen finb.

S3efonbers augenfällig ift bie Sprachoerroanbtfchaft. Die bänifche unb bie nor= 
roegifebe Sprache finb ficb außerorbentlicb ähnlich, in ber Schriftfprache fogar im roefent» 
lieben gleich, mäbrenb feßroebijeb oon biefen beiben Sprachen etroa fo oerfebieben ift, mie 
bas Deutfche oom §ollänbifcben. SHan oerftebt biefe fkanbinaoifchen Sprachen nicht, 
roenn bie Sinbeimifcben um einen herum Jie fprechen, aber Jobalb man Bücher ober 
öeitungen ?ur §anb nimmt, fällt es einem jumeift nicht febroer, ben Sinn ber Säße 
berausjubekommen, roenn einem auch einzelne SSörter unoerftänblich bleiben, roeil’ Jie auf 
germanifche Söortftämme jurückgeben, bie roir in ber beutfehen Sprache nicht mehr kennen. 
Sobalb man ficb auch nur kurje Seit mit biefen uns ftammoerroanbten Sprachen be= 
fchäftigt, kann man Jie ?um minbeften fließenb lefen, b. b- alles Sebruckte oorfteben; bis 
bas Ohr ficb an bie fremben Saute geroöhnt, bas bauert freilich erheblich länger, Sßbe 
ber brei fkanbinaoifchen Sprachen bat fojufagen ihre eigene SHelobie, bie einem als folchß 
fehr halb im Obr haften bleibt, unjroeifelbaft am fchönften klingt ber etroas fingenbe 
2\butbmus, in bem bie Scbroeben fprechen. ön biefem Sufammenbang fei es erlaubt, 
bas Büchlein oon ‘Daul Senneberg „Dänifcbß Umgangsfpracbß“ (S. S. S. Sabs Sorlag, 
Kopenhagen) 511 ermähnen, bas ben Deutfcben behilflich Jein roill, in kür^efter Seit mög= 
licbft aiel oon ber bänifeben Sprache }u erlernen. Sin roenig muß man ja febon oon 
ber Sprache eines fremben Volkes oerftehen, roenn man bejfen Slrt begreifen unb ben 
Töeg ?u feiner Seele finben roill. SHit bem SSiffen um bie nabe Spracboerroanbfchaft 
^roifeben uns Deutfcben unb ben fkanbinaoifchen Völkern beginnt für uns bas Stubium 
ber Sänber.

Sloch beoor roir aber auf einer Skanbinaoienreife bie Spracboerroanbtjcbaft feft= 
geftellt haben, fühlen roir febon inftinktio beim Slnblick ber fkanbinaoifchen SHenfchen, baß 
biefe uns artoerroanbt finb. Ss ift ein gan? anberes Sefübl, ob man romanifche unb 
flaoifcbe Sänber bereift, in benen uns nichts raffemäßig ?u ben S3eroobnern hinjiebt, ober 
bie norbifcben Sänber. 0a fiebt man immer roieber blonbe hoebgeroachfene kernige ®e= 
ftalten, bie nuferem Staffeibeal fo nahe kommen, baß roobl fo mancher beutfebe Skan= 
binaoienreifenbe febon mit SSebauern baran gebacht bat, roie lange man bei uns in 
Deutfcblanb oft fneben muß, bis man ähnliche Dracbtgeftalten finbet. Schon mancher 
kam oon feiner Skanbinaoienreife als Scbroärmer für norbifche Srauenfchönheit zurück, 
unb ich kannte mal einen, ber brachte oon einer Steife bureb Dänemark unb Scbroeben 
ein paar Dußenb Slufnabmen oon femmelblonben Kinbern als liebjte Sleifeerinnerung heim. 
Diefe Schwärmerei kann man begreifen. Slucb her primitiofte Steifenbe, ber nicht Staffen» 
kunbe ftubiert hat, fpürt inftinktio auf ben erften S5lick, baß biefe norbifcben SHenfchen 
berfelben S3ölkerfamilie angeboren roie roir, ja, baß ^roijeßen bem norbbeutfchen unb bem 
fkanbinaoifchen SHenfchen im Siußeren unb im ganzen Söefen roobl ein geringerer Unter» 
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fcbißö bßjtßben mag, als zroijchßn bßm norbbßutjcbßn unb bßm JübbßutJcben 2nßnjcbßujcblag. 
‘Dißjß’ Srkßnntnis bßr bßutjch=jkanbinaoijcbßn Qtrtoßrroanbtjcbaft Ht eine Jtol^ß unb bß= 
glückßnbß Catfacbß.

Übßr Sprache unb ^Hßnjcbßn gßbt bas (Sßfühl bßs „Qtnheimßlnbßn“ roßitßr ?u bßii 
JkanbinaoiJchßn Stäbtßbilbßrn. 3roifcbßn bänijchßn unb norbbßutjcbßn ^auernbäufern 
bßjtßbt kßin roßjßntlicbßr Untßrjcbißb unb roßnn man unoßrmittßlt — nßbmßn mir an auf 
ßhißm „Slug ins 23lguß“ — nach S^opßnhagßn DßrJßijt roürbß unb plötzlich mittßn in bßm 
altßn Sßil bßr bänijcbßn öauptftabt Jtänbß, }unäcbft auf biß Qluffcbriftßn an bßn §äufßrn 
nicht acbtßtß unb gefragt roürbß, roßlchß Stabt bas mahl fei, Jo roürbß man fürs ßrftß 
bßjtimmt nicht ans “^luslanb bßnkßn, fonbßrn oißllßicbt glaubßn, in Cübßck obßr Königs- 
bßrg obßr Jonft ßinßr altßn norbbßutfcbßn Stabt ?u Jßin. So ähnlich gßbt es ßinßm in 
gan? ‘Dänßmark. Tößnn man ßin Stück roßitßr nach Sübjchroßbßn kommt, aljo ?unäcbft 
oißllßicbt nach 2Ha(mö, Jo könntß man ficb bißfß Stabt ßbßnfalls ohnß roßitßrßs ibrßr 
Qlrchitßktur nach irgßnbroo in Tlorbbßutjchlanb oorftßllßn, ßbßnjo biß Scblöfjßr unb ^urgßn 
bßr JübJchroßbiJcbßu ^ronin? Scbonßn. Ss roirb ßinßm auch Jcbmßr fallen, bßifpiß(sn?ßifß 
bßi bßm altßn ‘Dom bßr Unioßrjitätsftabt £unb ?u fagßn, roas baran unbßutjch roärß. 
Srft roßitßrhin, roßnn biß typijcbßn braunrotßn JchtoßbiJchßn öohbäuscbßu bßr Vanbjchaft 
ihr Sßprägß gßbßn, roirb man bißfßs Sßfühl: „bas könntß ßigßntlicb allßs ßbßiifo gut 
‘Dßutfchlanb Jßin“ nicht mßbr habßn, abßr bißfß typifcbßn Schroßbßnbäuscbßn lißgßn gan? 
in unjßrer Sßjchmacksrichtung, Jiß roirkßn auf uns nißmals Jo bßfrßmbßnb, roiß ßtroa biß 
nücbtßrnßn fcbmufeigßn Sißgßlbäujßr, biß man halb bintßr Qlacbßn nach Übßrjchrßitßii bßr 
bßlgifchßn ®rßii}ß ?u Jßhßn bßkommt. ‘Dort hat man bas Gefühl: ^as ijt ungßmütlich, 
ba möchtßft bu nicht roobußn. ön Scbroßbßn gßbt es ßinßm gßrabß umgßkßbrt, ba Jagt 
man ficb: ‘Dißjß öal?häuschen Jßhen Jo Jcbön unb gßmütooll aus, barin muft ßs fiel) gut 
Ißbßn. Tößr bas Slück hat, oon bßr Sßßjßitß her bureb biß unbßfchrßiblich Jcbönß Scbärßn= 
roßlt nach Stockholm }u kommen, unb in bßr Tlähß bßr JchroßbiJchßn §auptftabt biß 
oißlßn Sommßrbäuscbßn auf bßn unzähligen Scbärßninjßln Jißbt, in bßm roirb bßjtimmt 
bßr Töunjch roach, in Jolcb ßinßm kleinßn §ohhäuschßn ßinmal ßin paar glücklicbß 
Somnißrroocbßn oßrlßbßn ?u bürfßn. &ur}, roir roiHßn uns ßins im Sühlen mit bißjßm 
^olkß.

Sßlbjt roßnn roir in biß Spbärß bßs rßin 2Hatßrißllßn binabftßigßn, finbßn roir in 
bßn JkanbinaoiJchßn £änbßrn ßiriß uns anhßimßlnbß Sßmßinjamkßit. ön bßn romanifebßu 
Cänbßrn bßkommt man nur ^ßlbbrot ?u ßffßn unb biß ^ücbß bort bat für uns oißllßicbt 
junäcbjt bßn *2tßiz bßs Seeiubartigßn, abßr Jßbr halb mßrkßn roir, baf? roir babßi „nicht 
richtig Jatt“ roßrbßn. Sin Sreunb, bßr in Srankrßicb Ißbtß, flßbtß mich ßinmal in ßinßm 
23rißf hiuimßlhocb an, ihm bßi mßinßm bßoorftßbßnbßn ‘ößjuch richtigßs bßutjcbßs Schtoar^ 
brot mitjubringßn, banach babß ßr ßin ganj unbänbigßs ^ßrlangßn, bas ßroigß franjöfifchß 
Tößiftbrot kömiß ßr Jcbon nicht mßbr Jßben, gßjchroßigß bßnn ßffßn. Dßrglßicbßn kann ßinßm 
in bßn JkanbinaoiJchßn Cänbßrn nicht pajjißrßn, ba bßkommßn roir übßrall auch Schmar^ 
brot, bas bßm bßutjchßti gan? ähnlich ijt unb biß Jkanbinaoifcbß ^ücbß ift bßi all ibrßr 
Sigßnart bocb Jo, baj? roir uns ohnß roßitßrßs hinßinfinbßn; „Jatt roßrbßn“ kann man als 
‘Dßutjcber babßi Jßbr gut, manchßs, namßntlicb in SRorroßgßn, ift ßtroas Jcbroßrß ^oft, abßr 
bocb für bßn bßutjchßn ?Hagßn recht- Sßlbjt in bißjßr Jcbßinbarßn Siuhßrlicbkßit lißgt ßtroas, 
bas roir mit bßn Skanbinaoißrn gßmßinjam babßn.
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Sin ganz großes Srlebnis ift es, wenn man bie norbifchen 2änber bereift unb bie 
nicßt zu Skanbinaoien }äblenben Oftfeelänber bazu unb babei mit einmal zu ber Sr- 
kenntnis kommt, baß ja biefe alten Stabte, bie ibre erfte Kulturblüte in ber beften Seit 
ber beutfchen §anfe batten, noch beute etmas unoerkennbar Semeines aufweifen, bas man 
oielleicbt am treffenbften als „geronnenen ^anfeatengeift“ bezeichnen könnte. Die Ver- 
fchiebenartigkeit all biefer Stäbte liegt nur in bem neuen Nahmen, ber in ben lebten 
Jahrzehnten um ben alten Kern berumgebaut mürbe; biefer Kern felbft fpiegelt einen ein
heitlichen beutfchen ^anfegeift mieber, oon Jamburg unb Vremen, Lübeck, Danzig, Elbing 
unb Königsberg bis ^iga, Neoal, Vßisby, Stockholm, Kopenhagen unb meiter nörblicb 
bis Vergen. Ss ift kein Jufall, baß in ber alten ^anfeftabt Vergen ber wicbtigfte Seil 
ber §afenanlage „Syskebrügge“, Deutsche Vrücke, beißt. Sine Nunbfabrt um bie Oftfee 
macht uns klar, baß hier einmal oor Jahrhunberten eine beutfche Kultureinheit beftanben 
haben muß, bie uns heute angesichts ber kleinen Nationalitätenftaaten, bie im Valtikum 
entftanben finb, faft als Utopie erfcbeint. NIan kann biefen alten öanfeftäbten an ber 
Oftfee ihren unauslöfcblichen Stempel beutfchen Seiftes ebenfo wenig nehmen, mie ver
gleichsweise bem alten Prag, beffen beutfche Vergangenheit "man beute auch nicht mehr 
wahr haben möchte. VJenn auch in ben kleinen baltischen Nanbftaaten heute bie beutjcbe 
Sprache oon ben neuen Nationalitätenstaaten bewußt zuriickgebrängt werben Sali, bie 
Steine reben biefe Sprache, bie man bort beute möglichst nicht mehr zu hören 
wünfcht.

Doch nach öieSer kurzen politischen 2tbfchweifung zurück zu unSerem eigentlichen 
Shema. Srinnern wir uns ber engen hiftorifcben Verbunbenbeit zmiSchen Deutfchlanb unb 
ben SkanbinaoiScben Cänbern. Jn Pommern, Nlecklenburg unb Schleswig trifft man 
überall auf Spuren bes SkanbinaoiScben Sinfluffes unb ber gegenseitigen kulturellen Ve- 
Ziebungen. Ss Soll hier gar nicht mal auf Suftao Nbolfs Singreifen in bie Kämpfe bes 
Dreißigjährigen Krieges hingewiefen werben unb bie lange ScbwebenherrSchaft in Pommern, 
bie erft in ber napoleonifchen Seit ihr Snbe erreichte; wichtiger erfcbeint es uns, baß bie 
abligen Sefcblecbter ber beutfchen Oftfeeprooinzen mit alten fkanbinaoifchen «Sefcblechtern 
früher oielfacb oerwanbt unb oerfchwägert waren. Das wirb einem Jo recht klar, wenn 
man beifpielsweife bie Srabfteine in ber berühmten, kunftbiftorifcb bebeutfamen unb höcbft 
lobenswerten, 600 Jahre alten früheren Jifterzienferkircbe in Doberan in NIecklenburg be
trachtet; ba finbet man auch fo manchen bänifchen unb fchwebifcben Nbelsnamen, unb 
wenn wir bie Dinge heute unter raffifchem Sefichtspunkt betrachten, fo will es uns fcheinen, 
baß bie Vermifchung beutfchen Vlutes mit bem ber befonbers reinen uns artoerwanbten 
fkanbinaoifchen Naffe beftimmt oon keinem fcblecbten Sinfluß gewefen fein kann, zumal 
es fich babei boch oermutlich zumeift auf beiben Seiten um eine Nuslefe, alfo im Srgebnis 
um eine raffifche ööherzücbtung gebanbelt bat.

Ss heißt, baß 1184, als bie Dänen bie fagenhafte Stabt Vineta auf ber Jnfel 
Vöollin zerfrört hatten, bie überlebenben Vewobner nach VJisby auf Sotlanb überfiebelten. 
Nuf alle Jälle fcheinen {ebenfalls engfte kulturelle unb wirtfcbaftlicbe Veziebungen zwifeben 
hüben unb brüben beftanben zu haben. Diefes Vöisby, beffen Architektur uns an Norb- 
beutfchlanb erinnert, lag bamals im Vrennpunkt ber beutfchen §anfe; es bat im zwölften 
Jahrbunbert eine Vlütezeit erlebt, oon ber wir uns heute febwer eine Vorftellung machen 
können. Die Sage erzählt, baß bamals bie Schweine bort aus filbernen Srögen fraßen.
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Satfacße ift, hab in ber Stabt 17 Kirchen unb brei Klöfter entftanben, bereu Ruinen noch 
beute-als kunftbiftorijch wertoolle ‘Denkmäler ftebßn; bie Stabt batte bamals mehr als 
hoppelt Jo oiele Sinwobner wie bßute, jeßt Jinb bie Stabtmauern Jo roeit geworben, baß 
innerhalb ibres Umkreifes (Sorten liegen. Vojen unb Ruinen.

2lach Sahrbunberten größter Illite ging bie Vebeutung Wisbys bann Jehr Jtark 
zurück; bereits oom 13. Sahßhnnbert ab mürbe bas günstiger gelegene Lübeck als 5anbels= 
plaß immer wichtiger; Jobann würbe ber §aus bem Orient unb bem fernen OJten, ber 
früher auf bem Canbwege aus önnerafien über Vifcbni Vowgorob gegangen war, mit ber 
Sntbeckung neuer Seewege in anbere Vabnen gelenkt. Wisbys Vebeutung ift ein für 
allemal bahin; bßute wirkt bie Wünenftabt wie ein bijtonjcbßs ‘Denkmal beutfcbH'kanbi= 
naoifcher oufammenarbeit.

Seit ber Seit ber §anfe waren bie WirtJcbaftsbejiehungen jmifcben ‘Deutjchlanb unb 
ben Jkanbinaoifchen Cänbern ftets Jehr rege unb Jie könnten heute noch oiel lebhafter Jein, 
wenn ber Weltbanbel nicht allgemein im 3ßißbßn bes 2lutarkieprinjips Jtark gejchrumpft 
wäre. Qluch bie kulturellen Vejiebungen werben baburcb unter Umjtänben merklich in 
Witleibenfcbaft gezogen, wenn, wie es jur 3eit ber 5all ift, infolge bes geringen Umfanges 
bes Qlußenbanbels bie ‘Dioifenlage ju Vejchränkungen bes Qluslaubsreijeoerkehrs nötigt. 
‘Das Veifpiel Schweben ift in biefem öufammenbang fehr auffchlußreicb. Wan barf fich 
Schweben bßute längft nicht mehr als ein Canb Dorftellen, beffen Wirtfcbaft in ber §aupt= 
fache auf bem §olj- unb Srjreicbtum fowie auf ber Canbwirtfchaft beruht; bas war cor 
einigen Sahnßbnten noch richtig, bßute lebt aber weit über bie öölfte ber fcbwebifcben 
Veoölkeruug oon ber önbuftrie, bem öanbel unb Verkehr. Schweben hat eine bebeutenbe 
eigene önbujtrie aufgebaut unb erzeugt auf oielen Sebieten bßute längft alles Jelbft, was 
es früher oon uns importierte, ja barüber hinaus tritt Schweben bßute Jogar noch als unfer 
Konkurrent auf bem Weltmarkt. QUs ich ?. V. unlängft eine unferer größten beutjchen 
Waggonfabriken in Sörliß befuchte, würbe mir oon einem ber leitenben Herren erjäblt, 
baß Schweben r>or bem Kriege ber bebeutenbfte 2luslanbskunbe gewejen war; hßute hat 
Schweben feine eigenen Waggonfabriken, es bejtellt nicht nur nichts mehr in ‘Deutfchlanb, 
Jonbern tritt barüber hinaus auf bem Weltmarkt Jogar noch als unjer Konkurrent auf. 
cDas ift ein Veifpiel für oiele. Oluf bem Sebiete ber Wafcbinen= unb Slektroinbuftrie 
liegen bie ‘Dinge gan? ähnlich-

Schweben hat in ben festen fahren einen außerorbentlichen wirtfchaftlichen *2luf= 
Jchwung genommen, es oerfügt über Jehr bebeutenbe Vaturfcßäße, erzreiche Verge, riefen^ 
große boljreicbß Wälber unb gewaltige Wafferkräfte; baju kommt noch, baß ber Schwebe 
feiner ganzen Veranlagung nach bas Seng ju einem oorjüglichen önbuftriearbeiter mit= 
bringt. Vergleicbsweife fehlen ben Muffen, bie nach bem Willen ber Sowjetmachthaber 
gewaltjam oon Canbleuten ju önbuftriearbeitern gemacht werben, faft alle Vorausfeßungen 
für bieje Tätigkeit, Jo baß Jie meijt febr lieberliche önbuftriearbeiter werben, bie unfähig 
finb, Qualitätsarbeit ju leiften. Serabe bas Segenteil baoon ift ber fchwebijche önbuftrie= 
arbeitet; bei ihm paart fich eine angeborene hohe öntelligenj mit Sleiß unb Sewiffeu^ 
haftigkeit, er bringt für bie Technik Verftänbnis unb natürliche Vegabung mit, alles 
präbeftiniert ihn jum Qualitätsarbeiter unb baher kommt es, baß bie fchwebijche önbuftrie, 
bie nicht billig arbeitet, fich mit ihren Qualitätserjeugniffen vielfach Jogar bort burchjeßt, 
wo Jie oon Konkurrenten aus anberen Cänbern im greife unterboten wirb.
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ön nuferem Sufammenhang ift wichtig, baß infolge biefer Entwicklung Schweben 
oon uns nicht mehr fo Diel kauft, wie wir wünfchen möchten, zumal wir unfererfeits fein 
befter Bbnehmer find, önfolge biefer für uns ungünstigen Eeftaltung ber §anbels= 
be^iebungen bat Deutfchlanb mit Schweben kein Beifeabkommen treffen können, bie bem 
beutfchen Schwebenreifenben bie Blitnahme größerer (Seibbeträge geftattet unb baburch 
ift ber beutfche Beifeoerkehr nach Schweben bebauerlicherweife ins Stocken geraten. Es 
befteht aus biefen rein wirtschaftlichen oufammenhängen heraus ber etwas parabox an= 
mutenbe 3uftanb, baß wir infolge unferer ‘Deoifenlage zur 3eit nach Schweben kaum reifen 
können, troß ber gegenseitigen großen Sympathien beiber Bölker, wäbrenb anbererfeits 
burch ein Berrechnungsabkommen mit ber Sowjetunion für Beifeii nach bem uns hoch 
gewiß innerlich nicht naheftehenben Bußlanb Blittel zur Verfügung Stehen, einfach weil 
Bußlanb in größerem Umfange Bbnehmer unferer Erzeugnilfe ift.

‘Die Brtoerbunbenheit, bie wir oben im einzelnen auseinanberfeßten, finbet ihren 
äußeren Busbruck nicht zuleßt baburch, baß bie Beliebtheit ber Borblanbsreifen auf 
beutfchen Schiffen, für bie es keine ‘Deoifenfchmierigkeiten gibt, ftänbig zunimmt, befonbers 
auch feit bie „Kraft burch 5w»öe“=Organifation jährlich oehntaufenben eine billige Bei)'e= 
möglichkeit nach bem Borben gibt, früher, als bie ‘Deoifenfchmierigkeiten noch nicht 
beftanben, jogen Diele beutfche Borblanbsreifenbe es lieber oor, auf eigene Sauft, alfo 
nicht in $arm einer geschloßenen EeSelßchaftsreife auf beutfchen Schiffen, biefe Sänber zu 
bereifen; Jie fanben es oielleicht Jogar befonbers reipoü, für eine BorwegenreiSe bis hinauf 
?um Borbkap oon Oslo ober Bergen einen ber kleinen norwegifchen Küßenbampfer zu 
benußen, auf bem bie Beife zwar länger bauerte, als auf einem großen beutfchen Eouriften= 
bampfer, aber bafür kam man mehr mit Sanb unb Seuten in Berührung, in jebem kleinen 
unb kleinsten Orte würbe angelegt unb immer gab es ba irgend etwas befonbers Be= 
merkenswertes unb Sharakteriftifches z» fehen. Böer bas einmal auf einer Borblanb^ 
reife erlebt hat, wirb bebauern, baß bie leibige (Seibfrage uns biefe Beifemöglichkeit 
jeßt oerSchüeßt.

Bbfchließenb möchten wir einen gan? gebrängten Überblick über bie befonbers 
cbarakteriftifchen Schönheiten geben, bie ben beutfchen Borblanbsreifenben in ben brei 
fkanbinaoifchen Säubern erwarten. Es ift unb bleibt nun mal Jo, baß man oon einem 
Sanbe, unb wenn man auch nur eine knappe BJoche lang bort war, einen unoergleichlich 
(ebenbigeren Begriff erhält, als aus einem ‘Dußenb an Sich oorjüglicher Bücher. Biles 
Eefchriebene kann wohl ber Bertiefung oon Kenntnißen über ein Sanb bienen, aber auch 
im günftigSten Salle ift es nur ein unzulänglicher Erfaß bes eigenen Schauens unb alles, 
was jemanb mit heißem 5er?en unb bem guten BJillen, ftammoerwanbte Sänber einanber 
näher z« bringen, Schreibt, erfüllt feinen 3weck noch am eheften, wenn es eine große 
Sehnfucht weckt, biefes frembe Sanb einmal aus eigener Bnfchauung kennen zu lernen; früher 
ober Später wirb eine Solche SehnSucht, wenn fie wirklich groß genug ift, bann jumeift 
auch ihre Erfüllung finben.

Bm leichtesten zu erreichen ift für uns ‘Dänemark. ‘Die Befucher unferer Oftfee= 
bäber können bie Jchöne bänifche ^auptStabt mit einem kleinen Bäberbampfer in einem 
Eineinhalb^Eagesausflug erreichen. Bebenken wir, baß ganz ‘Dänemark mit feinen etwa 
breieinhalb Millionen Einwohnern, oon benen runb 800000 in Kopenhagen leben, um 
mehrere §unberttaufenb hinter ber Biermillionenftabt Berlin zurückbleibt. ‘Dabei oerfügt 
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es nach einer amtlichen Aufftellung über eine Hauptftabt, 85 ‘Prooinzftäbte, 85 Vororte 
unb 500 „ftabtäbnliehe Sieblungen“. Die beutfeben Aefucber kommen ja (eiber zumeift 
nur irach Kopenhagen unb ber fogenannten bänifcben Aioiera, b. b- ber Jeelänbifcben Küfte 
Zwifchen Kopenhagen unb ^eljingör, in bellen Aähe fich bas Hamletfchloß Kronborg befinbet; 
hier an ber Küfte entlang reibt fich Aabeort an Aabeort. Alles in Dänemark macht auf 
uns ben Cinbruck ausgesprochener Heiterkeit, bie Dänen finb für uns ein fröhliches Aölk= 
eben, bas einen gejunben Humor bat unb bei bem man fich gut aufgehoben fühlt, Auch 
bie önfeln Bornholm unb bie Kreibeinfel ^Höen werben oon beutfeben Aeifenben noch 
aufgefuebt, allenfalls auch noch ber jütlänbifcbe Aabeort Skagen. Aber bamit hört bie 
Dänemarkkenntnis bes beutfeben Durcbfcbnittsreifenben auf; babei würbe es fich beftimmt 
lohnen, bie alten Stäbte Aoskilbe, Obenfe, Aalborg, Aarhus unb ben weftjütifeben 
Hafen Csbjerg }u befueben, ben Ausgangspunkt ber Jchnellften Aerbinbung zmifeben 
Dänemark unb Cnglanb, ebenfo bie Hßibelanbfchaft in Jütlanb, beffen Aewohner als 
ber febönfte bänifche Alenfcbenfcblag gelten.

Das Dänemark bureb feine Sprache fo nabe ftebenbe Norwegen bat einen ganz 
anberen Charakter; feine Aewohner finb ernfter unb oerfchlofjener, als bie Dänen: es 
wirb einem auf einer Aeife febwerer, ihre Aekamitfcbaft zu machen, aber wenn einem 
bas gelingt, bann wirb man boppelt froh barüber fein, beim es lohnt fich- ^nft ift 
auch ber Charakter ber Canbfcbaft, bie zerklüftete Seljenküj’te, aus ber bie Aerge oft faft 
fenkrecht empor fteigen, fo baf> man in ber Sjorblanbfcbaft bas Cefübl bat, ?wifcben ben 
Gipfeln eines ins 2Heer gefunkenen Cebirges hiuburchzufabren. Die Aerge febauen auch 
bis in bie Hauptftabt Oslo hinein, bie längst nicht bas weltftäbtifcbe öepräge ber beiben 
anberen fkanbinaoifeben Hauptftäbte befiel, ön einer guten Aiertelftunbe kann man oon 
Oslo mit einer Aergbahn hinauffahren in bie Aerge nach Holmenkollen, wo im Aöinter 
bie berühmten Skiwettbewerbe Jtattfinben.

Oslo ift auch ber Ausgangspunkt ber berübmteften norwegifeben Cebirgsbahn, ber 
Aergen=Aabn, bie bie ^auptftabt in etwa achtftünbiger Sahrt mit ber zweitgrößten Stabt 
bes Canbes, Aergen, oerbinbet. Die Sähet gebt über bas Cebirge bureb Segenben, bie 
cor bem Aau ber ‘Dahn faft oöllig unbewohnt unb für ben Aeifenben fo gut wie un= 
erreichbar waren; ber böchfie ‘Punkt ber Aahn, bie Station Siufe, liegt faft bas ganze 
Sahr über in Cis unb Schnee. Auf ber für Aorwegenreifenbe trabioneüen Aorbkapfahrt 
wirb u. a. bie alte Hauptftabt Cronbbeim angelaufen, bereu alter Dom wohl bas be= 
merkenswertefte kunfthiftorifebe Aauwerk ganz Aorwegens ift; ein befonberes Crlebnis 
ift fobann bie $abrt bureb bie berühmte önfelgruppe ber Vofoten.

Sür ben Schwebenreifenben ift Stockholm eine große überrafchung; ben Jtärkften 
Cinbruck erhält man, wenn man fich ber fcbwebifeben Hauptftabt oon ber Scefeite bureb bie oor= 
gelagerten einzigartigen Schären nähert. So weltftäbtifch haben fich bie meiften bie fchwebifehc 
Hauptftabt nicht oorgeftellt; bas Königsfchloß unb ber Aeicbstag liegen unoergleicblicb 
großartig am A5affer ba. Stockholm befißt fogar ein paar richtige AJolkenkraßer, auf 
bie bie Stockholmer nicht weniger Jtolz finb, als auf ihr neues Stabthaus; ein Aunbgang 
bureb feine holzgetäfelten Aäume gibt uns einen Aegriff oon febwebijeber Kultur. Cs 
lohnt fich auch, bie Aibbarholms=Kirche, bas „febwebifebe ‘Pantheon“, zu befueben, wo 
bie großen Alänner ber febwebifeben Cefcbicbte ihre leßte Aubeftätte gefunben haben. Alt= 
fehwebifebes Aolkstum kann man am konzentrierteften im Aorbifchen Alufeum unb nicht 
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weit baoon im Sreilichtmufeum auf Skanjen ftubieren; bas ijt ein wunberfam „tebenbes“ 
Tnufßum, man bat ba alte 23außrnbäufßr aus aHßn Seiten bßs Canbes aufgebaut unb 
lä|jt barin dauern aus jener öegenb in ihren malerifchßn brachten wohnen. öum Stubium 
moberner fchwebifchßr Wohnkultur lohnt es (ich, jenfeits bes Wälarfees biß erft in bßn 
allerletzten fahren gebaute Sigenheimfteblung Qlppeloiken ?u bßfuchßn, biß am Wege nach 
bßm altßn ^önigsfchloß ‘Drottningholm lißgt, wo bßr ältßftß Sheaterfaal bßs ?anbes gezeigt 
wirb. 2luch bßr kultioierte 23abeort Saltjöbaben, bßr oon Stockholm mit ßinßm kteinßn 
Schärenbampfer in einer guten Stunbß unb mit bßr elektrifchen23ahn in ßinßr halben Stunbß ?u 
ßrrßichßn ift, lohnt einen 23efuch }ur Tlbrunbung bßs Sinbrucks, bßn man oom Ceben bßr 
Scbmßbßn gewinnt, oon benen bßhauptet mirb, baj? fte einen bßfonbßrßn §ang haben, über ihre 
Perhältnifte }u tebßn. Einzigartig ift biß $ahrt mit bßm kteinßn (Sötabampfer burch ben 
öötakanal oon Stockholm nach Söteborg; bas gßbt tagelang quor burch Subfcbmeben 
unb man fieht viel Sbarakteriftifches oon feiner Canbfchaft unb ßin paar alte OrtJcbaften 
obßnbrßin. Scbmßbßn ift fo grob unb Jchön, biß ^tßifßluftigßn möchten am liebften bis 
hinauf nach ^applanb; abßr bas finb unter bßn jeßigen Wrhältniffen unerfüllbare Wünfche. 
deshalb genug bßr Einzelheiten.

^as mßfßntlichß ift unb bleibt bas Erlebnis bßr tiefen WefensDerwanbtfcbaft bßs 
beutfeben unb fkanbinaoifeben 2nenfchen.

Ilse Demme:

Das Deutschtum in Siebenbürgen

Weht, um }u ßrobßrn, fonbern um bßn 25oben urbar }u machen, gingßn immer 
unb immßr rotebßr Saufenbe unb Qlbertaufenbe ‘Deutfcher ins Qluslanb. Siß brachten 
ßinß hohe Tluffaffung oon mirtfchaftlichßr Sittlichkeit unb .oon 2lrbeit mit in ihrß neue 
Heimat, biß fich bßfonbers in <Sroßrumänien, in Sißbßnbiirgßn, oon bßn orientalischen 
Sefchäftsgepflogenheiten außerorbentlich unterfchieb, fte haben jur Suropäifierung biefes 
Staates nicht unerheblich beigetragen, in bem großen Projeß ber Befreiung oom Orient, 
^eutfehtum unb wirtfchaftlich-technifcher Sortjcßritt — ein untrennbarer begriff, man 
kann mohl lagen, bas Deutfchtum ftellt ein ^ulturetement hißt im Often bar, beffen 
Einfluß nicht unerheblich ift. 23erfchiebenartig in Filter unb Urfprung finb bie beutfehen 
Sieblungen in Rumänien unb Ungarn, in mirtfcbaftlichH'ojiater ‘Schiebung aber finb Jie 
mit ^lusnahme oon Siebenbürgen burchaus einheitlich, es finb bie bäuerlichen Sieb= 
Jungen, bie bei weitem oorherrfchen. Eigentlich oermochte nur bas Siebenbürgifche 
’DeutJrbtum eine gebilbete Oberfchicht ?u fchaffen.

Ungarifche Sürften («Seifa II.) haben bie Siebenbürger Sachfen (um 1150) gerufen, 
unb fie kamen mit ‘pflüg unb Schwert „}um Schüße ber ^rone“, hatten auch aus= 
gefprochene militärifche Pflichten }u erfüllen, ön Siebenbürgen ift es ben ‘Deutfchen 
burch all bie Sahrhunberte hinburch gelungen, (ich eine oölkifche Feinheit ?u erhalten, 
ein eigenes Staats- unb ^ulturbewußtfein ?u entwickeln. 0ies war nur burch bie 
raffilcbe Einheitlichkeit ber Sinwanberer möglich, waren boch bie Siebenbürger Sachten 
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?um größten Seil QUofelfranken, mit einheitlicher Religion, mit einer oon her Krone oer= 
brieften Selbftoerroaltimg auf fogenanntem „Königsboben“. Sie konnten [ich ihre <Seift= 
liehen [elb[t roählen, auch ihre Richter, bie nach beutfeßem Recßt richteten. So blieben 
bie Deutfcßen in Siebenbürgen perfönlicß frei, hatten nur einem oom Hörrig ernannten 
ßrafen ?u gehorchen unb roaren }ur öeeresfolge oerpflicßtet. Sie haben [ich als 
Pächter europäifeßer Kultur an ben Pforten bes Orients eine außerorbentlicße Stellung 
errungen.

Ris ?um Sahre 1211, ba König Atibreas II. ben beutfeßen Ritterorben nach 
Siebenbürgen berief unb ihm Lanb oerlieh, bas oon ihm mit einer Reiße Stattlicher 
Rurgen unb Orte bebaut mürbe, hatten bie Siebenbürger Sachfen bereits 350 Eemeinben 
mit etroa 20 000 Samilien gegrünbet. Schon nach wenigen fahren mürbe ber Orben 
bem König ?u mächtig unb er oertrieb ihn roieber; bie Siebenbürger Sachfen aber blieben 
unb kultivierten ihr Lanb roeiter.

Racß Soßren ruhiger Arbeit folgten Jchroere Seiten. 1241/42 oerroüfteten bie 
2Hongolen bie junge Sieblung, unb es bauerte 3abr?ßhnte, bis Jie fieß hieroon roieber 
erholt hatte. Das 14. Sahrhunbert brachte unter ber Regierung ber Anjouer unb 
Luxemburger ößitßn bes Srißbens, in benen bie Sieblung fich ?u ßoßßr kultureller Rlüte 
entroickeln konnte, ön biefer Epocße entftanben auch bie rounbervollen gotifeßen Kircßen, 
bie Kircßenburgen unb Diele Stabtbefeftigungen; bas geiftige Leben in ben Stäbten mar 
außerorbentlicß rege. Die einbringenben Sürken oermüfteten bas Laub unb machten ber 
frieblicßen Arbßit für beinahe brei Sahrßunberte ein Enbe. Die Schlacht bei Rikopolis 
im Sahre 1396 brachte ben Auftakt ber fo lange roährenben Sürkengefahr. 1526, nach 
ber Schlacht bei Qllohatfcß, mürbe Siebenbürgen Eroßfürftentum, unb bie Siebenbürger 
Sachfen erhielten als britter Lanbftanb Rlitbeftimmungsrecßt. Eroße Süßrer erlauben 
bem Rolke, Kämpfer mie }. R. Rlicßael RSeiß, «Seorg Hßcßt, Dempflinger u. a. m. 
Sin Srßunb Rlelancßtons, ber Reformator Honterus aus Kronftabt, brachte 1545 ben 
Siebenbürger Sachfen ben lutßerifcßen Glauben, bem ber Siebenbürgifcße Laubtag volle 
Sreißeit ^uficherte.

Die Habsburger, bie feit Anfang bes 16. Sahrhmiberts Könige oon Ungarn waren, 
[eßten ben fiebenbürgifeßen Eroßfürften ab unb nun mürbe Siebenbürgen ber Sammek 
plaß aller reoolutionären Elemente.

Erft ^Ilaria Eßerefia feßaffte roieber Ruße, ernannte einen Hermamiftäbter Sachfen, 
ben Sreißerrn oon Rrukentßal, }um Eouverneur Siebenbürgens. Sroßbem nun für bas 
Lanb eine Seit rußiger roirtfcßaftlicßer Aufbauarbeit kam, konnte bas Deutfcßtum nicht 
roieber ?ur oollen Entfaltung kommen.

Siebenbürgen roar oor ber Einroanberung ber Deutfcßen ein feßroaeß befiebeltes, 
unkultiviertes Lanb, beutfeßftämmige Rauern haben es umgeroanbelt. Dem Ackerbau 
unb ber Riehjucht, bem Qöeinbau unb bem Rergbau (Erbgafe, Kohlen, Saßlager) unb 
auch bem (Seroerbe unb ber Snbuftrie ber Sachfen roar hier im Offen eine fübrenbe 
Rolle jugewiefen. Deutfche Kaufleute burchjogen bas Lanb, ber Hanbel blühte. Eolb= 
fchmiebekunft unb Hoßfchnißereien, RSaffenerjeugung kam }u hohem Anfehen, Stäbte 
unb Seftungen erftanben unter beutfehen Hänben. Hat auch ber Eürkenkrieg großen 
Schaben angerichtet, ber fiebenbürgifchdachfifche Kaufmann unb Hanbroerker ftanb in 
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großem Tlnjßbßn, unb bßr bßutjcbß Einfluß auf roirtfchaftlichßm, tßchnifchßm unb Jojialßm 
Sßbißt bat ficb itnmßr burcbgßfßßt.

T^unb 230 000 ‘Dßutfchß Ißbßu bßutß in Sißbßnbürgßn, biß mßiftßn oon ibnßn finb 
auch jßt?t noch fßlbftänbigß Canbroirtß. Tlbßr auch bas 23ürgßrtum in bßn Stäbtßn ift 
Jtark oon ‘Dßutfchßn burcbfßßt. Sübtßnbß önbuftrißüß unb 23ankmäimßr, öanbroßrkßr, 
^aufißutß unb Sirjtß, öngßnißurß unb %cbtsamoä[tß ßrfrßußn ficb ßinßs gutßn Tlufßs. 
ön Siebenbürgen rourben biß ßrftßn TSolksfcbulen Europas auf konfeffioneller ©runblage 
gegriinbet. Tlucb beute narb arbeiten Kirche unb Schule ö^nb in §anb, hüben ßinßn 
TSerroaltungskörper. 276 beutfehß Schulen gibt ßs in öißbßnbiirgßn, eoangelifcbe T3olks= 
fcbulßn, höhere TSolksfcbulen, Untergymnafien, Obßrgymnafißti, Oberrealfchulen, ßin 
THäbebengymnafium, ßin Cebrer» unb ßin Tebrerinnenfeminar, jähere öanbelsfcbule, 
^inbergärtnerinnenfeminar unb brei Tlckerbaufchulen: ßin Seichen, baß man auf jßbßn 
Sali beftrebt ift, bßm beutfeßen Tllutterlanb biß Sreue ?u ballen. Vanbroirtfcbaftlicbe T3er» 
ßinß, mufikalifcbß unb fportlicße Bereinigungen, Tlrbeiterfortbilbungsoereine u. a. m. tragßn 
?ur Berinnerlichung bßr Bolksgemeinfchaft, jur BJahrung bßr örabition unb ?ur kultu» 
rßllßn Hebung bßi. ‘Die oölkifche Organifation bßr Siebenbürger Saebfen fleht an erfter 
Stelle allßr Tninbßrbßiten in Europa. ‘Die Sißbßnbiirgßr haben narb bßm Kriege biß 
Sübrung bßr ‘Dßutjcben in Rumänien iibßrnommßn, babßn ßin bßutfcbßs ^uituramt ge» 
grünbet, beffen Siß ficb in ößrmannftabt bßfanb. 1931 mußte bißfßs Timt infolge roirt» 
fcbaftlicher Schmierigkeiten aufgelöft mßrbßn.

önmitten anberer Bölkerftämme rßin bßutfcbßs Bolkstum, Sprache, Sitten 
unb «Sebräuche; &as ift biß bßutfcbß Sißblung in Sißbßnbiirgßn.

Ewald Volhard:
Die Libyenfahrt der Frobenius-Expedition

I. Teil: Vom Niltal zum Abu Balas
Sortierung

0iß ‘Durcbqußrung bßr Töiiftß.
Srßitag, bßn 5. Tlpril, morgßus um 8.20 Ubr, faub unfßr Start ?ur ^)urcb= 

qußrung bßr Tibyfcbßn Töiiftß ftatt. 100 km konntßn mir noch ßrft ßinßr mifßrablßn 
Strauß, bann ßinßm markißrtßn Srack folgßn, banacb bärtß jßbß THarkißrung auf. Ttacb 
ßinßr kur^ßn TTiittagsraft murbß bßr ^ompaftkurs bßftimmt unb gßfiibrt oon T>r. Tlbotßrt 
Jß^tß ficb unfrß SMonnß in THarfcb. ‘Das «Sßlänbß bißtßt bßr Orißntißrung nur roßnig 
Tlnbaltspunktß, Jo baß ?ur ^ursbßftimmung ßin Töagßn ßinigß bunbßrt Tllßtßr ooraus= 
gßfebickt unb bann gßtiau auf ßinßn im "Pßilkompaß fixißrtßn ‘Punkt ßingßfcbmßnkt mßrbßn 
muß. Sum ‘pßilßn muß man ficb natürlich in ßinigßr Sntfßrnung oon bßn Töagßn auf» 
ftßllßn, ba biß oißlßii THßtalltßilß bßn Kompaß nur allju Ißicht abißnkßn.

Um bßn ^urs ?u haltßn gßnügt bann bßr im Töagßn an möglichft ftörungsfrßißr 
Stßllß angßbracbtß Slißgß^iqutö^onipaß. TSir battßn langß fuebßu unb probißrßn müffßn, 
bis mir ßinß gßßignßtß Stßllß für ibn gßfunbßn battßn. Srft febißn ßr an oßrfchißbßußu 



46 Aufsätze Heft 2

Stellen ablenkungsfrei ?u funktionieren, bann aber zeigte ficb, baß er jroar beifpielsroeife 
narb korben unb Offen gan? richtig ging, bafür aber nach Töeften unb Süben um 
mehrere «Srabe abroich. Schließlich fanb Dr. Lhotert als bie bei roeitem befte, roenn auch 
nicht grabe bequemste Stelle, bie in ber Cllitte ber S>ol}rückroanb hinter unb über unfern 
köpfen. §ier mürbe er in finnreicher Töeife angebracht unb mit §ilfe eines oergrößernben 
Lafierfpiegels unb eines Lückfpiegels fo nach dow geworfen, baß er bauernb beobachtet 
roerben konnte. Natürlich batte nicht jeber Tragen einen folcben Kompaß, fonbern nur 
jmei, einer }um $ühren unb einer ?ur Kontrolle.

Das «Selänbe bot ?unächft keine befonbern Schmierigkeiten, im «Segenteil hatten 
mir größere Strecken feffen Saubboben, „Serrir“, in ben fich nufere extrabreiten Leifen 
nur roenig einbrückten. 2Tian kann auf folchem Loben, ber glatter unb freier oon Un^ 
ebenbeiten ift als bie befte Qlutoftraße, jebe beliebige Sefcbminbigkeit fahren — roenn man 
aufpaßt. Denn gelegentlich tauchen plötzlich unb unermartet gan? kleine unb in ber 
fchattenlofen Llittags^eit kaum Sichtbare Sanbroellen auf, bie febr kur? unb fteinhart finb, 
fo baß ber ahnungslos mit neunzig Kilometer «Sefchminbigkeit barüber braufenbe LJagen 
in ber abfcheulichften Löeife ^ufammengerüttelt roirb unb bie arglofen Wahrer ihre fämt= 
liehen Singeroeibe ?u oerlieren glauben. L3em bas einmal paniert ift, ber bat nor folcben 
Stellen ben größten Lefpekt unb befleißigt fich ihnen gegenüber aller möglichen 
Lorficht.

Serrir entfpricht roohl am eheften ber üblichen Lorftellung oon L5üfte: nach allen 
Seiten behüt fich in febier unenbliche LSeite ber hellgelbe Sanb. Streckenmeife finb 
pyramibenförmige Lergkegel, bie jeber für fich unmittelbar aus ber Sbene aufragen, über 
ben Saab oerteilt. LJeniger bekannt finb bagegen bie jahllofen kleineren unb größeren 
Sebirge, bie fich in ber Töüfte erheben. So legten fich nns immer mieber Jteinige öügel= 
ketten in ben L5eg, burch beren Selsgeröll eine ^Paffage gefacht roerben mußte. §ier 
hatte ber L5inb auch häufig roeicheren Sanb pfammengetragen, in bem roir mit Jchmaleren 
Reifen Sicherlich mehrfach ftecken geblieben roären.

Als roir um 6 Uhr abeubs an einem hohen Sanbhügel mit fteiler Selskuppe nufer 
Cager auffchlugen, roeil bie Sonne imterging unb roir nicht mehr genug fehen konnten, 
hatten roir gerabe 200 km hinter uns gebracht, L5ir roaren mit biefer erften Sagesleiftung 
nicht un^ufrieben, benn bas Laoigiereu nahm naturgemäß viel oeit in Anfprucb- häufig 
mußte bes «Selänbes roegen ber &urs geänbert unb fpäter roieber berichtigt roerben unb 
oor allem mußten roir auch für bie Lachkommenben ben LSeg fo einbeutig markieren, 
baß er felbft bann noch ?u finben roar, roenn ein Saubfturm nufere 2lutofpuren oerroehen 
follte. An jeber poeifelhaften Stelle rourbe baher ein „Alam“ errichtet, ein kleiner Stein= 
häufen, in ben ein Stock mit einem ößttel gefleckt rourbe, auf bem ^urs, Lichtpunkt ober 
fonftige Anhaltspunkte oerjeichnet roaren.

L3ir konnten gerabe noch bie leßten Strahlen ber untergehenben Sonne naßen, um 
nufer Cager ja richten, ^och?eug, Letten unb Campen ausjupacken, bann rourbe es bunkel 
unb nach ber Süße bes Sages empfinblich kühl. 3»m Abenbbrot gab es Cllakkaroni 
mit Somatenmark. Ceiber mußten roir babei bemerken, baß roir nufer gefamtes Sßbefteck 
am Llittagsraftplaß liegen gelaffen hatten unb uns baher unferer natürlichen Sßroerkjeuge, 
ber Singer, bebienen mußten. Ss rourbe, roie fich benken läßt, ein entfprechenb luftiges 
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&Sfen, anb wir blieben noch ßine ganje VJeile plaubernb unb beratend mn unfere cPetroleun> 
lampen ehe lieb einer narb bem anbern auf fein Vager oer?og.

Sm baut), Jo batte mir Geheimrat Srobenius oerraten, ber ja bie VSüfte kennt wie 
wenige, Jcbläft es ficb belfer als im febönften ^ett, wenn man ficb bie ^örperform gan? 
genau nacbmobelliert. ^ir batten an unferm Vager gan? befonbers feinen unb weichen 
Sanb, ber mich lockte, bas bocb einmal aus?uprobieren. VSäßrenb alfo bie anbern in 
ibre aufgefcblageneu Seibbetten fliegen, betätigte ich mich roobl 20 VUinuten lang als 
Dlaftiker unb batte mein Vett beim auch fo weit, baß jeber Viluskel feine }ukommenbe 
Vertiefung, jebe boble Stelle bie entfpreebenbe Erhebung fanb unb icb in ber gewohnten 
Schlafftellung an keinem ^unkt mebr irgenbeine Unbequemlichkeit empfanb. 2lls ich bann 
aber auf ben Schlaf wartenb in meinem alfo eingebauten Schlaffack lag, ba würbe plötzlich 
bas Verlangen in mir übermächtig, mich nur einmal, unb roemi auch nur auf wenige 
2Hinuten, auf bie anbere Seite ?u brehn, — wobureb beim ber Siim meines ganzen kunft^ 
oollen Vaues hinfällig würbe unb weiterhin blieb. Obgleich jeßt nichts mehr paßte, fchlief 
ich, aber ich glaube, im fcblecbteften Vett hätte ich bocb noch beffer gefchlafen. Vorficbts= 
halber habe ich ßs {ebenfalls bei biefem einen Verfließ, im Sanb ?u fcblafen, gelaffen, weil 
ficb bas anfebeineub bocb mehr für ruhigere Veute eignet.

2llit Sonnenaufgang Jtanben wir etwas fröftelnb auf, tranken See unb fuhren weiter 
in bie morgenliche Vanbjcbaft hinein. Die Veleuchtung war wunberjehön; r>or uns glänzte 
ber rötlich=gelbe Sanb, babinter erhob fiel) eine Gebirgskette mit vielen Dusläufern unb 
Sinjelkegeln, rot angeftrahlt bureb bie Sonne unb plaftifch bßrausgemeißelt burch bie noch 
langen Schatten. VSieber hatten wir leichtes Sahrgßlänbe, bis wir bie «Gebirgsausläufer 
überqueren mußten, wobei es über Stock unb Stein in engen VSinbungen burch biebtes 
Geröll binburch bergauf unb bergab ging. Die Orientierung war außerorbentlich febwierig, 
ba es entweber keine ober lauter gleichartige markante funkte gab, bie ficb mit bem 
bürftigen ^artenbilb febwer in Einklang bringen ließen. Srft als wir eine auf ber Sparte 
eingejeiebnete Düne burchfubren, waren wir wieber fieber, baß wir auf bem rechten V$eg 
waren, unb konnten oertrauensooll nach nuferem ^ompaßkurs weiterfahren.

233er nie in ber VSüfte gefahren ift, bem mag es merkwürbig erscheinen, baß ßweifel 
über bie Dichtigkeit bes eingefcblagenen VJeges überhaupt entstehen können, ön einem 
Selänbe, bas nnausgefeßt kleine 2lbweicbungen nötig macht, ift es jeboch völlig unmöglich, 
auf lange Strecken hin ben ^urs mit abfoluter Sicherheit feft^uhalten. Ss gehört fehr 
viel Gefcbick, 2lnpaHungsr>ermögen unb Glück ba?u, ficb bißt nicht }u irren. Vefonbers 
aber wirb non allen benen, bie einmal mehrere bunbert Kilometer burch Serrir gefahren 
finb, betont, baß bas beklemmenbe Gefühl bes öroeifels an ber Dichtigkeit ber Strecke 
ficb mwermeiblicb aufbränge, wenn mau auf Stunben unb Stunben keinerlei Dinglichkeit 
habe, ficb burch irgenbwelche Dnbaltspunkte ?u bestätigen, baß man oom ^urs nicht ab= 
gewichen fei. 2Hacht bocb Schon bie geringste Dbroeichung bei Solchen Strecken bas Sinbeti 
bes gesuchten Punktes oft unmöglich.

233ir Suchten ben 2lbu Valas, ?u beutfeh: Vater ber Göpfe, einen kleinen Vergkegel 
inmitten einer großen 2ln?ahl völlig gleichförmiger, ber baburch ausgezeichnet war, baß 
ficb an feinem Suß bie Scherben vieler Göpfe befanben. Gs ging bie Sage, er fei befonbers 
Schwer ?u finben. 2lls wir baber bas große ^egelfelb unmittelbar nor uns hatten, befiel 
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uns bßr gßfchilbßrtß Sroßifßl an bßr 2ftchtigkßit bßr Qlaoigation, unb mir begannen ?u 
fliehen- unb uns untßr ber Sülle dou Regeln biefen ober jßnßn als möglichen 2lbu ^alas 
ausjuwählen. Nachher, als mir ben rßcbtßn gefunben hatten, ftßHtß Jicb heraus, bah wir 
nur baargenau unfern ^urs noch einige Kilometer batten roeitenufabren braueben, um 
birekt mit ber 2lafe auf ben gefuchten 23erg ?u floßen.

Die Exaktheit biefer 2laoigation, an bie keiner dou uns oorher ?u glauben gewagt 
bätte, mürbe als Tfteifterleiftuiig nuferes Süßrers mit Specht berounbßrt, um Jo mßhr als 
er felbft bisher noch mßtiig Gelegenheit gehabt hatte, biefe feine beroorragßnbß Sähigkeit 
im Grnftfall ?u erproben. 2luf 3§0 km Jo genau bßn rechten ^unkt ?u treffen, märß felbft 
für bßn gßmißgtßftßu 935üftenfahrer eine beachtliche Stiftung gßroßfßu.

Der 23ergkegel, an bßm mir uns bßfanbßn, liegt heute außerhalb bes menjchlichen 
öntereffcs, wenn auch bie Scherben, biß um ibn herum liegen als ägyptifches 2lationak 
beiligtum in Shren gehalten roerben unb als imantajtbar gelten. Sie haben ihre Gefchichte, 
bßnn früher mar bßr 2lbu 25alas einmal recht wichtig gewefen. Die ^arawanenftraße aus 
bßm Süben nach ber Oafß Dacbla führte ßbßmals hier oorbßi, unb als öilfe für biß Durch= 
^ißbßnbßn Joli ßin Sultan in alten Seiten, Jo beißt es, hier eine große Qlnjahl gewaltiger 
irrige aufgeftellt unb in ben Sanb eingegraben haben. Gs war ein ^arawanenftüßpunkt, 
ßine 2lrt 233üftenreftanrant, in bem ^otlßibenbß fich bes Töaffers bebienen konnten, wenn 
Jie fich für bie gewaltige oafcn- unb brunnenlofe Steife nicht binreicbenb Dörfchen hatten. 
Die Ehrenpflicht, für Grgän^ung biefcs 2öaffcrlagers }u forgen, nahm jeber gern auf fich, 
bßr gut gerüftet biefes 233eges ?og, beim alßu leicht konntß ßr ja auch felber einmal frßmbßr 
5ilfß in biefen bartßu Gßgßnbßn bßbürfcn.

TSillig Derbinben fich biß ?nenfcben bßr TSüftß im Stampf gegen biß übergewaltige 
2latur }u gegenfeitiger §ilfe. 2lls fcböußs Denkmal biefer ^ampfgemeinfebaft bßr 933üften= 
wanberer lebt bßr 2lbu 23alas im Gebächtnis bßr ^Henfchen. 2(ber auch anbßrß Gage 
unb anbßrß Sitten hat bßr 23erg gefchen unb bßr Grinnenmg feftgehalten. Denn fpäter 
brangen gßwalttätigß Stämme dou Sübßn bßr oor, miß biß kriegerifchen Gibbu, unb 
beraubtßn unb plünberten biß rßicbßrßn Oafcn. Qluch ihnen war bßr 23ater bßr Göpfe ßin 
unentbehrlicher Reifer, inbßm ßr ihnen ßin Ißicht ?u haltßnbßs Vager ermöglichte. Vange 
Seit tobte dou hier aus ber Stampf, bis fich bie Oafcnbewobner ?u einem energifchen 
Gegenftoß entfcbloffcn unb bie Seinbe in ihrem eigenen Vager Dernichteub fchlugen. Sm 
Vlugenblick, wo bie alßu hilfsbereiten Göpfe jerfchlagen waren, hattßn biß Räuber kßinß 
TUöglichkßit mßhr, fich in bßr 2öüfte ?u baltßn, fiß mußtßn fich }urück}ißbßn unb biß Oafcn 
warßn gßrßttßt. So wurbß bßm 2lbu 23alas fcin böfcr, ^uglßicb frßilicb auch fcin gutßr 
Swßck unb Sinn gßnommßu, ßr fank in biß 23ßbßutungslofigkßit zurück unb wurbß jum 
bloßßn Dßukmal.

2lur Gxpßbitionsfahrßrn ift ßr noch heutß als auf bßr S^artß unb im Gßbächtnis 
bßr Qlltßu markißrtßr ^unkt wichtig, bßrßn ßs in bißfcm Gßbißt nur wßnigß gibt. 2Ran 
Wßiß wo man ift, unb kann mit nßußm 2Hut dou hier aus weiter ins Tößitß ftrebßn. So 
feierten wir an bißfcm Tlbßnb, als biß 233agßn abgßlabßn unb bas Vagßr aufgßfchlagßn 
war, bßfrißbigt unb in fchr Dßrgnügtßr Stimmung bßn 2lbfchluß bßr ßrftßn Gtappß unfcrßr 
Töüftßnfahrt, plaubßrnb dou bßm, was uns auf bßm 235ßgß ?u bßm großßn 233üftßngßbirgß, 
bßtn Gilf Stßbir, noch allßs ßrwartßn mochtß.
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Max Tepp:

Zum 400jähr. Bestehen deutschen Handels in Argentinien

Der erste Geschichtschreiber am RiodelaPlata

Jm näcbften Jahr werben es 400 Jahre, feit Uß Schmibl oon Straubing aus ber 
beutfcben öeimat fortzog, um auf einem beutfcben ^auffabrteifcbiff her Nürnberger Herren 
Sebastian Neithart unb Jakob N3elfer nach Nio be la ‘plata in Jnbiam zu fahren.

Cs mar bas erfte beutfche öanbelsfcbiff bas narb ben 2a=<plata=2änbern fuhr, um 
bem beutfcben öanbel ein neues «Selb zu erobern.

Narb zwanzig Jahren mübeooller Neifen mit „befonberer Sefahr in ^riegsläuften“ 
bekam ber 2anbsknecbt Ulricb Schmibl burch bas öanbelsbaus ber Jugger einen Nrief. 
Ulrich Schmibl Jollte in bie öeimat zurückkehren, benn fein Nruber Shomas märe fehr krank.

Sein bamaliger öauptmann Jrala gab ihm fchmeren öeqens Urlaub, „benn er 
mußte feine langen unb treuen ‘Dienfte anfeben, unb baß er manches 2Hal mit S3eib unb 
2eben für ibn eingetreten mar unb ihn nie oerlaffen hatte“.

Dies Jeugnis zeigt uns mit rübrenber Schlichtheit, baß Schmibls 2eben im beutfcben 
Jeicben ber Sirene ftanb. Unter biefem Seichen Jtehen auch feine Nufzeichnungen. NJegen 
ber fcblicbten Sreue, wegen ber ruhigen, leibenjchaftslofen unb fachlichen Darftellungsroeife 
ift Schmibl ber erfte bebeutenbe Sefcbichtsfcbreiber ber 2änber am 2a=‘Plata«Strom.

Non ihm wiffen mir etwas über bie erfte Srünbung ber Stabt Nuenos Nires burcb 
Don ‘Pebro ^Henboja, ber Schmibls oberster §auptmann roar.

Non ihm erfahren wir etwas über bie Crbauung ber Jefte Nuena Csperanja ober 
Corpus Chrifti, aus ber fich fpäter bie Stabt Santa 3e entwickelte.

Non ihm werben wir unterrichtet über Gebräuche ber Jnbianerftämme am 2a ^lata, 
am ‘Parana, am Uruguay, am ‘Paraguay, am Jejui unb am Suapay.

Juleßt berichtet Ulrich Schmibl oom Unternehmungsgeift beutfcher Kaufleute, bie gleich 
ihm oor 400 Jahren ihren Suß auf bas fegenoerheißenbe 2anb am 2a ‘plata Jeßten.

Unb bie erfte Quellenfchrift zur Cefchichte ber fpanifchen unb portugiefifchen 2änber 
am 2a ‘Plata ift in beutfcher Sprache gejchrieben.

•Der Nerlag „‘Die Umroelt“ bes Deutjcßen NSiffenJcbaftlicben Nereins gibt bie Nuf» 
Zeichnungen bes Ulrich Schmibl in prächtigem Seroanbe heraus: „Uß Schmibl: Der erfte 
beutfcbe am Nio be la Plata“. Nearbeitet oon 2Hax Sepp.

NJir taffen einen Nbfcßnitt aus biefem Nuche folgen:

Gründung der Stadt BuenosAires

Unfer 0 b er ft, ‘Don Pebro ^üenboja, befahl, baß man bas Scßiffsoolk roieber auf bie Schiffe 
bringen Jollte. ‘Dann fuhren wir nach ber anbern Seite bes Sluffes, ber nur acht ^Heilen breit ift.

‘Dort haben wir an einem Nach*)  eine Stabt gebaut, bat geheißen Nuenos Nyres, 
bas heißt auf beutfch: Suter NJinb. N3ir luben bie 72 Pferbe aus, bie wir oon Spanien 
mitgebracht hatten.

*) Der heutige Niacßuelo.

SDie Jnbianer auf biefer Seite hießen ^eranbis. Sie haben keine eigene NSohnung, 
fonbern ziehen wie Jigeuner umher. ‘Das 2anb ift trocken, unb Jie finben auf 30 NIeilen 
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langen TSegen keinen Stopfen 933aHer. ^enn Jie Häfchc ober anberes Töilb erjagen, 
trinken Jie bas 25lut ber Siere. Sbenjo effen fie eine ^ieftelivurjel gegen bcn ‘Dürft.

‘Diefe ^eranbis haben uns täglich Sifche unb Sloijcb ins Vager gebracht.
Sines Sages blieben fie aus. ‘Da fcbickte ‘Don Pebro Vllenboja ben dichter öohann 

‘Paoon mit jroei Unechten ju ben önbianern. Ss nützte aber nichts. ‘Die önbianer oer- 
bleuten alle brei unb Jcbickten fie uns roieber zurück.

‘Pebro Vftenboja mar joruig unb fcbickte feinen 23ruber ‘Don ‘Diego be Vlienboja 
mit 300 Vanbsknechten unb 30 Pferben ju ben önbianern. öch mar auch babei. ^ir 
feilten alle totfchlagen unb bas ‘Dorf einnehmen. ‘Die önbianer Stellten fich jur Qßebr. 
Ss roaren 4000 VHann, benn fie batten ihre Sreunbe jur HUfß herbeigerufen. Sie hatten 
jur “^ßehr Hanbbogen unb Sarbes. ‘Diefe Sarbes Jinb halblange Spieße jum Töerfen; 
fie haben eine Spitze aus Souerftein. Serner hatten fie als ‘Cßaffen kugeln aus Stein, 
an bie eine Schnur gebunben mar. ‘Diefe ‘Z5oleaboras ober 23olas marfen Jie einem 
Pferbe um bie Süße, fo baß es fallen muß. Vluf biefe ^cife brachten fie unfern Haupt
mann, ‘Don ‘Diego be VHenboja, unb fechs Sbelleute um. öch Jab es mit meinen eigenen 
Vlugen. öroölf Sußknechte erlegten fie mit ben ‘^ßurffpießen. Sie mehrten fich tapfer, 
|'o bafj mir es Jehr mohl empfunben haben. Stroa 1000 önbianer fcblugen mir ju Sobe 
unb nahmen juletjt bas ‘Dorf ein. Töir konnten aber keinen önbianer gefangen nehmen. 
Ville, auch bie TSeiber unb ^inber, roaren geflohen.

ön bem oerlaffenen Ort fanben roir als teilte Peljroerk oon Ottern, auch Diele 
Sifche, Joroie Sifchmebl unb SHcbJcbmalj.

Hungersnot in BuenosAires

Vlls roir in unfer Vager jurückkamen, teilte man bas 23olk ein. Sinige mußten 
Vlrbeitsbienft, bie anbern ^riegsbienft tun.

‘Die Arbeiter bauten eine Stabt unb ein feftes Haus für ben Oberften. Um bie Stabt 
rourbe eine VHauer errichtet, einen halben Spieß hoch. ‘Die Stabtmauer roar brei Suß breit.

Vlber roas roir heute bauten, fiel morgen roieber ein. ‘Denn bas 23olk roar fcßroach, 
hatte nichts ju effen, Jtarb oor Hunger unb hatte aljo große Vlrmut. Ss kam juleßt baßin, 
baß roeber Gätjen noch 2TtäuJe, roeber Schlangen noch Ungejiefer genug oorhanben roaren, um 
ben großen jämmerlichen Hunger ju füllen. Schuhe unb Veber, — alles mußte gegeffen roerben.

‘Drei Spanier hatten ein Pferb geftohlen unb heimlich oerjehrt. Sie rourben ge
fangen unb gefoltert, bis fie es eingeftanben. ‘Dann rourben fie alle brei aufgehängt, ön 
ber Stacht Jcblicben fich einige Spanier ju ben Schenkten am Salgen unb febnitten bas 
Sleifcb oon ben Soten, um fich Jatt ju effen. Sin anbrer Spanier aß feinen 23ruber, ber 
in ber Stabt Buenos Vlires geftorben roar.

ön feiner großen Vtot befahl ‘Don ‘Pebro be VHenboja bem Hauptmann Vujän mit 
fieben kleinen Schiffen ftromaufroärts ju rubern, um Speije unb Prooiant oon ben önbianern 
ju holen. 350 VHami ruberten los. Vlls uns bie önbianer geroahrten, konnten fie uns keine 
größere ‘öüberei antun, als alle Vebensmittel unb ihre ‘Dörfer ju oerbrennen unb ju fließen.

So ßatten roir aueß jeßt noeß nichts ju effen, unb es Jtarb bie Hälfte bes Volkes 
oor unausfprecßlicßem Hunger. VSir mußten mit bem roenigen ‘öolk umkehren.

Sinen VUonat blieben roir noch in Buenos Vlires in großer Vlrmut beieinanber, bis 
man bie Schiffe jur Abfahrt gerüjtet hatte.
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Erika Heinrichs:

Aus meinen Reisen in Ecuador

<3m Auftrage bes Dotanifcbßn ^Hufeums }u Der(in=Dab(em reifte ich im öerbft 1932 
nach ©cuabor, um bort eine geograpbifcbß ^flanzcnfammlung }ufammen?uftellen; b.h. wilb= 
wachfenbe Pflanzen aller geograpbifcbßu Sonen in ©cuabor ?u Juchen unb in ^reffen ge- 
trocknet bßm Derliner 211ufeum zujufübren. Dort roßrbßn fiß beftimmt unb bie Dubletten 
nach ben auslänbifcbßu Dlufeen ©ßnf, Sürwb, Dlabrib unb nach 211üncbeu weitergeleitet

Duerft nahm ich mir ben Orißntß oor, bas ift biß öftlicb oon bßn ^orbilleren ge= 
legenß Urwalbzone. ‘Das ©ebict um bßn Dio Dapo. ‘Die ougangswege finb recht be= 
fcbroßrlicb- Dian kann biß erften bßibßn ©age bureb bas Degenwalbgebiet zu cPfßrb obßr 
bßffßr noch, auf Dlulas reifen. ‘Doch bann, oom ‘Dorfe ^uyo an, gebt ßs ?u Suß roßiter. 
Das ©epäck fcblßppßu biß Quichua=önbios auf bßm Ducken. Dis zu 80 ‘pfunb tragßir fie, 
obnß ©rmübung }U zeigen, mocbßnlang, jebßii Sag oom ßrften Cicbtfcbßm an bis Sonnen= 
Untergang. Sie finb breitfcbultrig, bocb niebt febr groß. Oft fiihrßn fiß ihre Stauen, 
&inbßr unb §unbe auf bßn langen unb anftrengenben Urwalbläufen mit. Diemals gehen 
fie Schritt. Der immer feuchte unb fchwüle Dämmenoalb verlangt ein rafebes Dusfcbreiten. 
Einmal rubtß ich längere ößit auf einem Daumftamm aus unb merkte bann mit ©r= 
fcbrecken, baß bie ^nie nicht mehr mitmacben roollten. Die naHen Kleiber lagen mie ein 
©ipsoerbanb auf ben erftarrten ©liebem.

Don nun an richtete ich mich nach ben önbios. Sie ruhen im Stebßn aus, inbem 
fie alle jmei Stunben ihre ©hieba trinken, immer am Ufer eines Slupes mit klarem DJaffer. 
Sie oermifchen hierzu ihren mitgebrachten, in Dananenblättern eingeroickelten ^fucabrei, 
ber, burch Speichel fermentiert, tagelang in großen, felbftgearbeiteten Sonkrügen lagert, 
©r wirb nun mit Slußwaffer oermifebt in ben ausgehöblten Srucbtfchalen bes ‘Pilcbebaumes 
berumgereiebt Sie Deriangen nicht, baß ber roeiße Aliann, ber ©ringo, ihre ©hieba trinkt. 
Sie finb aber juoorkommenber unb freunbfebaftsbereiter, wenn man biefes mit „Ciebe“ 
bereitete ©etränk annimmt. Qlucb roirb man fröhlich unb marfchtüchtig baoon, ftellte ich 
gleich nach bem erften Derfucb feft.

Einige 2Uale muß man bie QuellflüPe bes Dapo, ben Dio Dnzu, unb einige kleinere 
überqueren. D5enn man ©liick bat unb biefe nicht angefcbmollen finb, reicht bas Gaffer 
nur bis an bie §üften unb ift nicht fehr reißenb. freilich ohne „bas britte Dein“, ben 
©hontaftock, möchte ich keinen $luß im Oriente burebwaten. Duch bei ben glitfchigen 
Daumftämmen, bie als Drückenerfaß über kleine <£öafferläufe gelegt finb, hilft bas Dor= 
fühlen mit bem Stock. Oft mar eine folche Drücke morfcb geworben unb brach ein, menn 
ber ©ringo gerabe barüber binwegfpazierte. Den önbios paffiert fo etwas kaum, fie 
haben einen fieberen Dlick für ©efabren unb gehßn in einem folchen Sali lieber unten hßnim.

DJenn bie lebten ^orbillerenausläufer genommen finb, werben bie TSege angenehm 
eben unb trocken. Der bobß ^alb tritt oom Ufer zurück, fo baß ben ‘Döeg am ‘DSaffer 
entlang viel Sonne trifft, ©leich wirb bie Slora unb Sauna reichhaltiger. Dis auf ben 
DJaHßrfpiegel hängen bie blühßuben Düfche unb Danken. "Papageiengejeter unb Dffen= 
febreie beleben bie hohßn Daumkronen. Qius bem tagelangen Schlammgewate im ewigen 
Dämmerlicht bes Degenwalbes ift ein fröhlich-bunter Spaziergang geworben.
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‘Dann ceroinen ficb biß beiben Slüffc Qln^u unb öatunyacu ?um Qlapo. Sr ift nun 
mit leichten Canons febiffbar, unb braune unb weiße Q3eoölkerung bat Käufer, Combos 
unb Selber neben ber QSafferbabn aufgebaut. Qlacb feebstägiger ^anufahrt erreicht man 
im Unterlauf bes 2tio Qlapo bie ecuatorianifcbe Srenje mit ‘Peru. ‘Die beiben ‘Dörfer, 
Qlocafuerte biesfeits ber ®ren?e unb bicht baneben ‘Pantoja, unterhalten jebes eine 
Abteilung Solbaten, oon öngenieuren unb 2Rarineoffi}ieren geleitet, ^auen Qöege, 
nehmen bie Öölle ein, fchlichten ‘Dorf- unb öaeienbenftreitigkeiten, überwachen bie QUkobol-, 
Sabak-, öünbbolj- unb Salynonopole unb — tanken auf peruanifchen QJarken, Jolangc 
fie nicht oon QRalariaanfällen gepeinigt werben.

Q3on hißt ab bauert es noch fünf bis fechs Cage, ehe man ben großen Qlmapnas 
erreicht, ‘perü ftellt eine wöchentliche TSerbinbung ?wifcben öquitos unb ‘Pantoja burch 
ihre Töarenlanchen her- Cs blüht bort ein kräftiger Caufchoerkebr. ‘Peru bringt Stoffe, 
QRunition unb ^ausbaltsgegenftänbe herauf, um bafür ben beliebten ecuatorianifchen %is, 
lebenbe 2Unber unb Solb einjubanbeln.

‘Die Sierra läßt ein mübeloferes Arbeiten ?u. QRit ‘Packefel unb %itmula geht’s 
bergauf unb bergab. ‘Das ^reffen gebt hier in ber trockenen £uft fcbnell oonftatten. 
‘Den noch tätigen QSulkan Cungurahua erfteige ich bis auf fein letztes ‘Plateau. Scbroefeh 
bämpfe Jteigen ununterbrochen aus metertiefen Riffen unb grablinigen Spalten. Qtacb 
Sübroeften ?u öffnet ficb ein riefiger Krater. Senkrecht erfebeinen ^wifeben dichten Qlaucb= 
molken feine Schuttwänbe, oon ößit ?u ößit ftür^en Steinlawinen mit Sepolter ?um raucb= 
verhüllten Crunbe.

‘Der Qlntijana bagegen ift bßll unb gletfcberbepackt. Sin ftrahlenber Sonnentag 
läßt mich bis ?u ungefähr 5300 2Heter binaufbringen, weit über bas erftc große Sletfchertor 
hinaus, an blauen, 20 QReter bobßu Cisgrotten oorbei, bis ?u ben lebten, ausgebehnten 
QöaHerlöcbern, an ber Stelle, an ber Qöbimper eingefunken war. öch batte nur ?wei 
junge 23urfcben bei mir, bie }iim erften QRale in ihrem Ceben auf Schnee getreten hatten. 
Cs erfchreckte fie, unter nuferem Scbneeboben bas Gaffer raufchen ?u hören, fie batten 
oon Srblinbung im Schnee gehört, unb bie ^uhbirtßn wußten, baß, wer ben eifigen liefen 
?u nabe auf ben £eib rücke, unfehlbar baran ftürbe. QRit biefen Schwächlingen konnte 
ich alfo nichts anfangen, fo fehr mich auch ber nabe Qlnftieg ?u ben leßten beiben 
kuppen lockte.

QRit ber Sattin bes beutfehen Sefanbten beftieg ich zweimal ben ‘Pichmcha, ber 
botanifcb recht intereffant ift; es kommen auf feinen böcbften Selfenfpißen noch ‘Pflanzen 
cor, bie fonft nur in tieferen Legionen gebeibem ^ei biefem noch nicht erlofcbenen 
23ulkan fpürt man ben kraffen Unterfchieb ber QSärmeoerbältniffe innerhalb bes Krater- 
ranbes mit bem Qlußenranb. 5ißr liegt eine in ben Sommermonaten niemals febmehenbe 
Schneebecke bei minus ?wei Srab Celfius, einen QReter nach bem Krater fteht eine 
milbe, nach Schwefel rieebenbe £uft mit plus 19 Srab Celfius. ‘Den S^raterumfang unb 
-grunb kann man nur im QRonat Qluguft klar feben, in ber übrigen 3eit ift er oon einer 
bichten 2lebelmaHe angefüllt.

Qöeftlicb oon ber ^auptftabt Quito wirb gerabe ein wichtiges ‘Projekt ?u Snbe 
geführt. ^au einer Qlutoftraße über Saloya, Santo ‘Domingo be los Colorabos, 
Chones nach 23ahia be Caraques. ‘Diefer 2öeg Joli eine birekte 23erbinbung ?wijchen 
ber &üfte unb bem §ochlanb werben, um bie Poften unb Cefabren bei bem Qinlaufen 
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ber Schiffe in Guayaquil unb ber Q5enußung bet in ber ^egen^eit Jtark gefäbrbeten 
Gifenbahn aufzuheben.

T>ißfßn TSßg ging ich von Saloya nach Santo ‘Domingo, als er noch Ghßorro mar. 
Gs ging ßin Stück auf bßr fogßnanntßn Guaguamefa, bann ßinß *pica entlang, von bßr 
man noch nicht roußte, ob hier einmal biß ßnbgültigß Straße ßntlanggßfübrt roßrbßti JoHtß. 
öcb entfinne micb genau an biß Strapazen bßim ^inaufklettern bßr Qinhöhe „'primer be 
Qllayo“. Siß baußrtß zroeieinhalb Stunbßn. Unb mßin angßftrßngtßs ößr? roolltß unb 
ivollte ßs nicht mßbr Jchaffen. Gs mar auf bßm Qtückroege oon Santo ‘Domingo. Schon 
am ßrftßn Gage mßinßr Töanbßrung mar mir ßinß Zahnfüllung herausgefallen, fo bah bßr 
Otero bloß lag. öcb roolltß nicht umkßhrßn unb griff barum zum Qlllheilmittel Gafiafpirina. 
ön oißr Gagen nahm ich 42 ‘Pillen baoon, ohnß auch nur ßinß QHinute nachts fcblafen 
Hi können, Qlber bßr beherzte 3abn hat hoch bis zum Quitoßr Zahnarzt ausgßbaltßn!

Qlun Juchte ich ben 'päramo bei Qlngel auf fßhßnsroßrtß Pflanzen bin ab. ‘Danach 
biß Legion öntag, im roeftlichen Qlbbang bßr Qlnbenkette gßlßgßn. Qin biefe öeit erinnere 
ich mich nicht gßrn, benn Jiß brachtß mir ßinß jähe unb intenfioe Qüalaria.

Qtoch ßinmal Jtreifte ich bßn Orißntß ab. ‘Diefes Qüal ging ich übßr Ganelos, bßn 
Qtio Q3obonaza hinab bis Sarayacu. ßurück übßr önbillama, Qlrapicos, QUacas, bas 
Golbroäfcberborf Qüenbez, bureb biß füblicbe Sißrra oon Paute unb Qlzogues nach Quito.

hiernach legtß ich ßinß kurze Grholungspaufe ßin, benn biß Gropenrounben unb 
Qtiguas (Sanbflöbe) bßs leßten, zroeieinhalb Qüonate baußrnbßn Orientß-Qüarjcbes batten 
mich ziemlich beruntergebracht.

Qlls Sankt Petrus roieber einmal QSolken unb Qöinbe abfagte, zog ich zur leßten 
Qteife aus. Q3on Qtiobamba im Qluto nach Penipe, bann zu Pferb burch eintönige 
Geröllfelber zum großartigen Gletfchertal bes Qtio Sollanes hinan. ‘Die gefamte öftlicbe 
Gebirgskette ift oon ben Jchneeglißernben Spißen ber Qlltäre übertönt. 5ier, in einer ber 
Salten bes Berges felbft, bat fich eine natürliche Selfengrotte gebildet, in ber man roarm 
unb fieber febläft, obgleich Jie nur etroa 200 Qüeter unter ber Schneegrenze liegt.

Q3otanifch außerorbentlich reichhaltig finb Joroobl päramo roie Qteufchneezone bes 
Qlltars. Über 70 oerfchiebene ‘Pflanzenarten konnte ich als Qlusbeute mit hßimnehmen.

‘Doch vorläufig ging’s noch roeiter. QUit bemfelben Pferb unb Pferbebefißer. über 
Guano, einem äußerft arbeitsluftigen, aufftrebenben Stäbtchen, nach ber §acienba 
Gbuquipogio. Q3on bort nach bem QUockbäuscßen ber Gifenbahnftation Urvina, roo ich 
meine überflüffige Garga ablub. Qlun ging’s in einem langen Umroeg, benn ein tiefer 
Gktjcherfluß oerfperrte uns bie gerabe Qticbtung, zum Ghimborazo hinan. Gr ift für 
‘pferbe oerbältnismäßig leicht erfteigbar. ‘Die Päramos finb trocken unb nicht roinbig. 
Q3is fich bie ‘Polfterpflanzen als leßte QÖegetationsbecke ausbreiten. Gs gebt nun ?u Suß 
roeiter, über bie Qlfchenpne hinaus bis ?u ben Grenzen bes einigen Schnees. ‘Den ganzen 
Gag über blieb bie nähere Qlusficht nach bem Qlachbarn Garihuairazo unb ben ferneren 
Elitären bin klar. ‘Doch ber Qlorben unb Qlorboften roirb Jcbon vormittags oon auf- 
fteigenben Geroitterroolken verhüllt.

<3n biefer Qtacbt Jebaffte ich es nur mit QUühe unb Q^ot bis zum ‘Dorfe Qllocba. 
Unterroegs, kurz vor QUocbapata, rutjebte mein kleines Qlationalköffercben aus ber Satte 1= 
Jchlinge. öcb bemerkte es erjt zroei Kilometer Jpäter unb ritt gleich zurück, benn außer 
Schlüneibunb unb 'photoapparat hatte ich in biefem Köfferchen meinen großen Schuß, 
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eine 2Tien?»cpiftole, untergebracht. Den 2lrriero mit bem Sepäcktier fchickte ich voran 
und machte micb allein — es mar fieben Uhr abenbs — auf bie 5ucbe. Ss waren nur 
ein önbio unb ein 2luto an uns vorbeigekommen. Unb ber Koffer blieb verfchrounben.

2lach abenteuerlichen 23erirrungen burch inbianifcbe 25ehaufungen traf ich bann um 
9 Uhr abenbs im „§otel“ in 2llocha ein.

J. W. Schottelius:

Das Märchen von den drei Hunden in der Unterwelt
Nach dem Aztekischen

Der rote 2öffelreiher unb ^Haisblüte fchliefen neben ber Seuerftelle ihrer Sommer» 
hätte auf bem 23ohnenacker.

2luf ber anberen Seite ber Seuerftätte fchtief 2öffelreihers kleiner Sohn, beffen 
2nutter halb nach feiner Seburt geftorben mar.

Sines 2Zachts gefcbah es, baß 2Tlaisblüte von bem jämmerlichen deinen bes Knaben 
ermachte. Sie gemährte, baf^ eine roeiße Slßbermaus in bie §ütte eingebrungen mar. Viermal 
flatterte bas Sier an ben 233änben entlang, bann hufchte es ^ur Siir hinaus unb blieb vor» 
fchmunben. 2lugenblicklich beruhigte fich bas ^inb unb fiel roieber in tiefen, ruhigen Schlaf.

Das roieberholte fich in ben beiben folgenben 21 ächten.
2lm britten Sage erzählte 211aisblüte ihrem 2Hanne, als fie 25ohnen pflückten, 

mas fich in ben letzten brei 2lächten ereignet hatte.
Da ging Cöffelreiher abenbs nicht fchlafen, fonbern legte fich neben ber Sür auf 

bie Cauer unb roartete.
2lls bie Siebermaus mieberkam, roarf er fein Steinmeffer nach ihr.
Da fiel bas Sier ?ur Srbe unb ftatt feiner ftanb Cöffetreihers erfteSrau auf ber Schmolle.
Sie neigte fich ehrerbietig unb aß Srbe vor ihrem 2nann.
Der fabelte fie ftrenge unb fprach*. „235as Jtörft bu nuferen Schlaf? öabe ich 

nicht beinen Körper verbrannt? §abe ich nicht beine 2lfche mit Sränen gebabet? £>abe 
ich bir nicht beine Spinbein unb beine 233ebehöher mitgegeben? öabe ich bich nicht 
mit Speife oerfehen? §abe ich nicht’nuferen meinen §nnb erfchlagen, bamit ber bir 
Doran in bie Unterroelt gehe? ^abe ich nicht an ben Sahresfeften beines Sobes Kleiber 
unb Speife fiir bich verbrannt, bamit bu nicht junger leibeft unb nicht nackt roanbelft 
auf ben ^faben ber Unterwelt?“

Sie antwortete? „Du haft meine 2tfche mit Sränen gebabet. Du haft mir meine 
Spinbein unb meine 233ebehöl?er mitgegeben. Du haft mich mit Speifen unb mit Kleibern 
oerfehen, unb ich habe nicht junger gelitten unb bin nicht nackt gegangen auf ben 
^faben ber Unterroelt. 2lbor als ich an ben neunfachen Strom kam, ber bie tieffte 
Unterroelt umfließt, roeigerte fich ber weiße §unb, mich hüiüber^uholen. öch habe mich 
eben geroafchen, fagte er, unb lief bavon.“

Darauf fiel bie Seftalt ber Srau in fich jufammen roie einft bie 2tfche bes Scheiter» 
häufens, auf bem man ihren Körper verbrannte, unb ber 2Hann fanb am anberen 
2ilorgen keine Spur von ihr-
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Qlber er griff feinen Jchmarjßn §unb unö Jagte ?u ihm: „‘Diß fchmarjß Clunie, 
meine erjte Srau, roartßt am neunfachen Strom, geh hinab ?u Jßinßm fchmanen Ufßr unb 
Jßt?ß Jiß iibßr.“ ‘Dann ßrfchlug er ibn.

2lm 2lbenb fetjtß er fich roißber nßbßn biß Siir und roartßtß.
Unö roißbßr kam biß Slßbermaus unb ßr marf mißbßr jein Stßinmßffßr nacb ihr, 

mib mißbßr ßrfcbißn ibm fßinß totß Srau.
„§abß ich bir nicht mßiiißn Jcbroarjßn §unb gßfchickt?“ fragtß ßr, „warum kommft 

bu unb ftörft unjßrßii Scblaf?“
„‘Du halt mir bßinßu Jchmarjen §unb gßfchickt, abßr ßr fagtß, ich kann i>icb nicht 

überfeinen, ich habe mich eben gefchminkt. Unb lief baoon.“
‘Da tötete bßr 211ann feinen gßlbßn §unb, fefete fich am folgenben *2lbßnb mißbßr 

nßbßn biß Siir, abßr mm kam biß Sotß nicht mißbßr.

Niedersächsisches Volkstum

'Die Sorjchungsftßllß „TJieberfacbfen im ^luslanb“ tagte cor kurzem unter 
Leitung ihres ‘öorjitjenben Qllaximilian oon Sugelbrechten in öannooer. öbrß bejonbere 
Aufgabe ift biß Sörberung bes nieberfäcbfijcben Volkstums in ‘Deutfchlanb unb in bßr ganzen 
7$ßlt. Ss murbß mährenb biefer Sagung u. a. ausgeführt, baf? bas Schickfal unferer ausge= 
manbßrtßu ^olksgenoffen ein wichtiges Stück ^olksgefchichte fei. Srfreulicb fei, bafr biß 
Arbeit bßr Sorfchungsftelle nicht in theoretifchen Srmägungßn Jtßckßngßblißbßu Jßi, fonbern 
^um praktifcbßu Sinfah geführt habe. ‘Diß non ‘Profeffor ‘Dr. Brüning unb ‘Dr. öimmer 
unternommenen Reifen hätten ßin unbekanntes Stück 2UßbßrJacbJßn erfchloffen. 2Xot= 
mßnbig Jßi, oUß bisher geknüpften ^3ß}iehungen ?u. bßn nißbßrbßutjcbßn ‘öolksgenoHßu unb 
allen T>ßutjchßn im 2tuslanbe nicht mißbßr einfchlafen }u taffen, Jonbßrn forpuführen unb 
im Sinne bßs neuerftanbenen Reiches ßinßr kommenben polksbeutfchen önkunft entgegen= 
^ufübrßn.

23ßfcbloJJßn murbß biß Sröffnungsfi^ung mit ßinßm aufjchluhrßichßu 25ortrag bßs 
Vßiters bßr Sorfcbnngsftßllß, ‘Dr. ^orbßrt oimmßr, bßr auf <Srunb feiner in bißjßm Sah^ß 
gßjammeltßn %ijßßrfahrungßn übßr nißbßrjächjijchß „Stabtfamilißn“ in US71. Jprach- 2lach= 
bßm im ßrftßn ßab^ß hßr 2(rbßit, Jo Jagtß ßr, biß nißbßrjächjijchß Öffßntlichkßit roßitgßhßub 
mit bßm QSorhanbßnfßin oon übßr 200 Stäbtßn unb (Sßmßinbßn mit nißbßrjächjijcbßn Qlamßu 
in US21. oßrtraut gßmacht morbßn Jßi, ßutftßbß jßht biß Stagß, was mir mit bßr ^ßnntnis 
bißjßr ‘Dingß anfangßii Jolltßn. 233ir Jßißii hßutß übßr biß mßiftßu bßr gßiianntßn nißbßr= 
Jäcbfifchßu Stäbtß in US21. untßrricbtßt unb roühtßn, baß Jiß in ihrßr Sntjtßhung burchmßg 
mittßlbar obßr unmittßlbar mit bßr nißbßrjächjijcbßn Stammßsgßjchichtß ^ujammßubingßn, 
mir müfjtßn abßr auch, bajj ibßß Sntjtßhung mit grojjßn gßjcbichtlicbßu Srßigniffßn Dßrknüpft 
gßmßfßii jßi, biß ‘Dßiitjchlanb unb 2(mßrika roäbrßnb bßr Ißhtßn 255 Sabßß mitßinanbßr in 
^Währung gßbracht hättßn. ‘Daraus ßrgßbß fich unjßr heimatgßfchichtlirhßs öntßrßffß an 
bißjßn Sißbhmgßii, unb unjßr öntßrßffß an ßinßr cPflßgß bßr bßutfch-amßrikanifchßn 
5^ ulturbß}ißhungßn. (‘Sergi, and) „Cpiattbeut[cbe Stäbte in U.5.21.“ im ömiuarbeft. Seite 23.)
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Querschnitte

Koskenniemi — ber finnifefje Cyriker. ‘Die ‘Dichterin Flaila Sa io io über
brachte an einem Fortragsabenb, ber im „§aus ber ‘Preffe“ in Berlin oeranftaitet 
worben mar, Sinnlanbs «Srüße für ‘Deutfcblanb.

Sie fchilberte F3erk unb TSerben bes bebeutenben finnischen Lyrikers Koskenniemi 
mit erstaunlicher Einbruckskraft unb Lebhaftigkeit. Unb es ift nicht ?u bezweifeln, bah 
fie überall, roo fie auf ihrer ‘Deutfchlanbreife über Koskenniemi fprechen roirb, benfelben 
tiefen ‘Dank für ihren Fortrag empfangen muh, ber ihr hier zuteil mürbe.

Koskenniemi mürbe als ftarke, umfaffenbe ‘perfönlichkeit gefebilbert, als ‘Dichter, 
ber in letzter Berufung grober Kulturpolitiker ift, Schöpferisch teilnehmenb am Ceben bes 
Suomi-Folkes. So Schließen Sich bei ihm metapbyfifche Kontemplation unb lebenbige 
Sat nicht aus, fonbern bebingen einanber fogar. Seine Eebichte finb lebenbig bis in 
bie kleinfte, entferntefte öütte, mo Jie bem Jonft kärgften Fücberfchaß eingereiht werben. 
Koskenniemi ift mahrer ‘Dichter bes Folkes. Fegann er auch mit weitgefpannten, ber 
F$elt fernen unb fremben Sugenbträumen, fo Steht am Enbe hoch ber reife Sprecher unb 
Eeftalter feiner Fation. Er kam früh zur Antike, allerbings zuerft über bas Stilerleb
nis, bas feine ‘Dichtung jener bes frühen Eeorge oermanbt machte. Es fchloß Sich eine 
öeit bes ‘Peffimismus an, ber mehr lebensfremb als auf Erunb einer Erfahrung lebens- 
oerneinenb mar, wuchs, nun unferm Fooalis nah, in eine Seit ber Eotik, bezog bie 
‘Problematik bes hebens fcbließlicb in ben Fereich feiner ‘Dichtung mit ber Srage nach 
bem Fienfchen oor bem Schickfal unb fanb enblicb zu einer klaffifchen Ferklärung ber 
Fntike, mie fie an öölberlins ‘Dichtung anklingt. Fun ift fie ihm nicht mehr marmor- 
kalt roie in feiner Srübzeit, fonbern erfüllt oon märmftem £eben. Fuf bem F3eg über 
eine Cebensoertiefung burch Kant, Eoethe unb Schiller fanb er fcbließlicb in feinen Ferfen 
Zur kosmifchen ‘Dichtung zurück, auch hier lieber im letzten Sinn bie FSeite ber F5elt 
umfpannenb.

Ffrika als Sieblungslanb. ‘Der Fortragskurs ber Unioerfität Ferlin „Folk 
ohne Faum — Faum ohne Folk“ gab ‘Prof. ‘Dr. Eroll (Gelegenheit, bie 211ög- 
lichkeiten europäifcher Sieblung im Schwarzen Erbteil eingehenb zu beleuchten. ‘Prof. 
Eroll Stellte bas eigentliche koloniale ‘Problem, beßen Cöfung ja weniger oom wißen- 
fchaftlichen als politifchen Föollen unb Können ber beteiligten Fölker abhängt, ooll- 
kommen in ben öintergrunb. Er behanbelte bafür bie allgemeinen Sieblungs- 
möglichkeiten, bie unter Berücksichtigung aller in Srage kommenben Febingungen 
für ben Europäer jur Seit überhaupt gegeben finb. Diefe Febingungen oerfchiebenfter 
Frt befchränken bie noch befieblungsfähigen Seile Ffrikas hauptsächlich auf bie Erocken- 
gebiete unb fetzen fchon babureb ber Einwanberung zahlenmäßig ganz beftimmte Erenzen. 
Es ift beshalb eine ganz befonbere Fufgabe ber Europäer, bie noch außerorbentlich ex- 
tenfip betriebene Fobenkultur ber Eingeborenen zu mtenfioieren, um auf biefe «Föeife 
einerfeits bie Cebensbebingungen ber Schwarzen zu oerbeßern, anbererfeits aber Faum 
für eine größere- Fnzahl Föeißer zu gewinnen. Eine Erweiterung ber Sieblungsgrenzen 
auf biefe Frt wirb fieß naturgemäß am leiebteften im eigentlichen „Feger-Ffrika“, alfo 
in ber tropifchen Saue, ermöglichen laßen, wo bis jeßt im ‘Durchfchnitt auf etwa taufenb 
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Eingeborene nur ein Europäer kommt, tiefer ift infolge ber bort benfehenben klimo 
tifeben Nerhältniffe jeboch faft ausfcbließlich auf eine Nefieblung ber bereits oon Scbroarjen 
birbt beroobnten öocblänber angeroiefen. Aber troß ber ftarken Eingeborenenbeoölkerung 
in biefen Nejirken — bie ebenfalls hochgelegenen menfcbenleeren Nöalbgebiete finb als 
natürliche Nöafferfpeicber größtenteils Nefervate unb oon jeber Kultivierung ausge- 
Jchloffen - beftebt burchaus bie 2Höglicbkeit, in ben fropifchen öocblänbern noch roeiße 
dauern unterzubringen.

‘Deutjcbes Opcrngajtjpiel in Barcelona. Ain Gran Teatro del Liceo 
in Barcelona bat kürzlich ein beutfehes Operngaftfpiel unter Leitung bes NSiesbabener 
Eeneralmufikbirektors Karl Elmenborff ftattgefunben, bas oon ber fpanifeben Preffe 
unb ‘Publikum mit ftarkem Beifall aufgenommen mürbe. ‘Da bie Oper in Spanien im 
künftlerifchen unb im gefellfchaftlichen Veben eine führenbe 2Xolle fpielt, fällt bem beut- 
feben Saftfpiel eine große ku 11urpo 1 itifche Nebeutung zu. 'Das beutfche Eaftfpiel 
bilbete nach übereinftimmenbem Urteil ben Höhepunkt ber gefamten Spielzeit unb brachte 
jeben 2lbenb ein volles §aus.

Gegeben mürbe NJagners „Ning ber Nibelungen“, ber feit ber NSeltausftellung 
im Jahre 1929 nicht mehr vollftänbig aufgefübrt roorben mar. ‘Die vorzüglichen 2ei= 
ftungen ber beutfehen Zünftler haben ber beutfehen Kunft roieber viele neue Srounbe 
Ziigefiibrt.

‘Das neue §eim ber ‘Deutfchen in Srankreid). ön Paris, in einer ftillen Seiten- 
gaffe bes großen Noulevarb Nlalsherbes in ber Nue Noquepine mürbe am 30. Januar 
bas ymim ber Pari)'er beutfehen Kolonie eröffnet, bas zum Alittelpunkte fämtlicher 
beutfehen Nerbänbe Jrankreicbs einfcbließlich ber Arbeitsfront beftimmt ift.

Ein gefchmackvolles §aus, bas an bie Nokokotrabition bes Parifer Nauftils ber 
fiebriger Jahre erinnert, roürbig, repräfentativ, aber febücht unb nicht ?u groß. ‘Das 
y>aus enthält einen größeren Nerfammlungsraum für etma 500 Perfonen, einen kleineren 
für fünfzig Perfonen unb eine ausreicbenbe Einzahl von Näumeu, bie als Nürozimmer 
ber beutfehen (Semeinfcbaft, bes beutfehen öilfsoereins unb anberer Nerbänbe bienen 
können, auch als Konferenzzimmer für Neratungen in engerem Kreife.

önsgefamt merben ber Kolonie außer bem Nerfammlungsraum noch ein 2Hufik= 
Zimmer, ein geräumiges Spielzimmer, eine Nibliotbek unb ein befonberer Ceferaum zur 
Nerfügung ftehen, in melchem bie roichtigften beutfehen Jeitungen laufenb aufliegen. ‘Die 
Nibliotbek mirb in Nerbinbung Jteben mit ber fehr reichhaltigen für Stubienzroecke von 
‘Deutfchen unb Scanzofen beftimmten Bibliothek bes Akabemifcben Austauf cb- 
a m t e s.

Am 30. Januar fanb bie erfte offizielle Seiet ftatt mit ber Nebe bes Nertreters bes 
Hamburger Auslanbsamtes, Schleier. ‘Die 3abl ber Nefucber mar fehr groß, ‘Die Nerbänbe 
ber beutfehen Kolonie, bie feit einiger Seit eine eigene öeitfehrift befißt, fahren fort, mit Auf
opferung an ber Ausgeftaltung bes Reimes zu arbeiten. Schon für bie näcbfte oeit finb 
Norträge unb ‘Darbietungen beutfeher Scbriftfteller unb Künftler geplant. ‘Die Leitung 
bes §eims mill fie zu ftänbigen Einrichtungen ausbauen.
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Sterben bie Aaltonen aus? Die Veoölkerung ber vier flämifcben Prooin}en 
Vntroerpeti, Oftflanbern, VSeftflanbern unb Vimburg ift in ber Seit oom 31. Dezember 1930 
bis 31. Dezember 1934 um 133 775 geftiegen, mäbrenb bie Veoölkerung ber oier 
mallonifcben Prooinjen Hennegau, Vütticb, Vamur unb Luxemburg im gleichen Zeitraum 
um 5420 Stopfe jurückging. Das bebeutet für bie flämifcben Prooin^en eine Steigerung 
dou 3,83 oom öunbert, fiir bie mallonifcben Prooinjen einen Rückgang oon 0,19 oom 
Rimbert. Der „Progres“ in Vlons bat ausgerechnet, bah nach ?man}ig öabren, menn 
bie Veoölkerungsberoegung im gleichen Verhältnis bleibt, bie oier mallonifcben Prooinjen 
nur noch 2 788 000 Einwohner ?äblen mürben, gegen 4 500 000 Sinroobner ber rein 
flämifcben Prooin^en. ön vierzig Sahren mürben bie mallonifcben Provinzen nur noch 
2 761 000 Sinmohner aufroeifen, mäbrenb bie Veoölkerung ber rein flämifcben Prooin^en 
auf 5 431 000 fteigt. Das Vlatt knüpft baran bie folgenben Vemerkungen:

„Die Vßallonie ftirbt. VSie bie Dinge liegen, mirb fie in ber nächften Generation 
innerhalb ber belgifchen Gemein)'chaft nur noch eine unbebeutenbe Volle, eine Volle 
}roeiten Vanges fpielen. Vngefichts biefer Vage muh man ben VJallonen klar imb beut= 
lieh Jagen: VSollt ihr bie VSallonie retten, fo müht ihr mehr ^inber haben. Sonft hat 
es keinen V5ert gegen bie Vuffaugung (burch bie Slamen) ?u proteftieren. Sie mirb ficb 
gan? oon felbft Do(l}ieben unb fo grünblicb, bah für unfre Gnkel Velgien unmieberruflich 
ein flämifches Vanb fein mirb.“

Prioatjcbuien im Vlemelgebiet 2luf einer Verfammlung ber Vationallitauer in 
Vlemel teilte ber Vorfiüenbe, Gymnafialbirektor Dr. Srukanas mit, bah alljährlich im 
Vlemelgebiet Jyftematifch 10 neue litauifebe Prmatfchulen errichtet merben fallen.

£injd)nürung bes 2Hemelbriefüerkebrs. Die litauifebe Vegierung bat ben bis= 
herigen Pofttarif gekünbigt, fiir Senbungen oon unb nach bem Vlemelgebiet gilt ab 
1. Sebruar ber Vuslanbspofttarif, mäbrenb bisher für Vriefe ufm. aus bem Veich nach 
bem Vlemelgebiet unb umgekehrt einfaches Snlanbsporto }u entrichten mar. Sin Vrief 
nach Deutfcblanb koftet nunmehr 0,60 Vit,'eine Poftkarte 0,35 Vit. Vei ber Vot = 
läge im Vlemellanb ftellt bie Einführung bes Vuslanbspofttarifs eine Velaftung 
bar, burch bie fo manche Verbinbung nach bem Veich unterbrochen merben 
mirb. Es gab eine Sßit, in ber bie meiften Vriefe aus Deutfcblanb „unbeftellbar“ 
blieben, roeil bie litauifebe Poft auf künftlicb konftruierten litauifchen Ortsnamen beftanb, bie 
in Deutfcblanb niemanb kennen kann. Durch bie neue 2Hahnabme foll bie „chinefifche 
Vlauer“ um bas Vlemelgebiet noch roeiter erhöbt merben.

Deutfcbes Scbaujpiel in Viga. Das Deutfche Scbaufpiel in Viga ift vor ?mölf 
fahren oon Jreunben ber beutfehen Vübnenkunft begriinbet roorben. Die Griinbung 
knüpfte an eine ebrmürbige Sbßatertrabition in Viga an, benn febon am Enbe bes 
18. Sabrbunberts konnte Viga ein feftftebenbes beutfehes Später aufmeifen. Unfere 
S^laffiker finb febon um bie öabrbunbertmenbe hier ?u VJorte gekommen. Schon 1802 
mürbe ?um Veifpiel „211aria Stuart“ in Viga aufgeführt. Vekannt ift bas Vöirken 
Vächarb Vöagners in Viga unb noch heute finb Vamen mie §oltei, Vlarterfteig hier in 
lebenbiger Erinnerung.
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BUe großen beutfchen Bühnenkünftler bes 19. Jahrhunberts bat ber B$eg nach 
Biga geführt, beim als Eaftfpielftätte battß bas Bigaer Stabttheater, eines bßr herrlich^ 
ften Ebßatßrbauten, in Deutfchlanb ßinßn großen Buf. ößute finb biß Berhältniffe ein- 
facher geroorben unb biß 2üittel fließen befcheibener, bennoch ift ßs bank bßs öbealismus 
unb bßs Opfermutes roeniger gßlungßn, ßinßn Deutfchen Ehcateroerein in Cettlanb ?u 
grünben unb in ihm biß Q3afis ?u ßinßm Beuaufbau ßinßs Deutfcben Eheaters in Biga 
?u fchaffen. ‘Das Deutfche Schaufpiel bat ein kleines, abßt gut ausgeroähltes Enfemble 
rßicbsbßiitfcber Scbaufpieler, bas burcb einbeimifche Kräfte gßfcbickt ergänzt roirb, |tir 
Berfügung.

öm Spielplan Jßlbft tvirb bas klaffifcbß ‘Drama unb biß Böerke bßr nßußftßn 
bramatifchen Citßratur beoor^ugt. Die Ebßatßrleitung hofft burcb Bermittlung roirklicb 
iDßrtoollßr Bübnenkunft beutfche Kultur in alle Greife bßr beutjcbfprachigon Beoölkerung 
}u Ißitßii.

ön bißfßr Spiol}eit ift barum bamit begoimen roorben, bßn Befucherkreis bßs 
Sbßatßrs ?u erroeitern unb neu )u geftalten. Beben bem alten Bbonnentenftamm roerben 
burcb Bilbung oon Befucherorganifationen nßuß öcßunbe für bas Sbßatßr geroorben 
unb geroonnen.

Diefe Organifationen finb mit §ilfe bor „Deiitfcb=Baltifchßii Bolksgemeinfchaft“, 
bos „Beicbsbeutfchen Bereins“ unb bos „Bilbungsoereins“, roio bes „Semeinnüßigon 
Berbanbes“ juftanbegekommen. Bußerbem beftebt auch noch eine Jugenbbübne.

Das Deutfcbe Schaufpiel beroeift bamit, baß es ein Bolkstboater im roabreii 
Sinne bes BJortes ift unb rechtfertigt feine notroenbige Exiftenj. Ss ift einer ber roichtig- 
fteti Exponenten beutfcber Ebeaterkultur.

Deutscher Sprachunterricht in BrafUien. Die beutfcb-brafi lianifche Ber
einigung „Pro Arte“ bat, roio foeben aus Bio bo Janeiro berichtet mirb, einen neuen 
Lehrgang ?ur Berbreitung ber beutfchen Sprache feierlich eröffnet. Die Bereinigung roar 
bie erfte prioate Eefellfcbaft, bie in Brafilien mit großer Busbauer unb unter Buf- 
roenbung erheblicher Büttel für bie Berbreitung ber beutfchen Sprache eingetreten ift. 
öhrem Beifpiel finb alsbann in Sübamerika Diele anbere önftitute gefolgt. Bei ber 
Eröffnung bes neuen Lehrgangs hißlt bie Direktorin ber Bereinigung, 5rau Bmelia b e 
Bejenbe Blartins, eine Bufprache, ber roir folgenbe Säße entnehmen:

„QJiele oon öhnen roerben fiel) an bie fchöne große ‘Jlusftellung erinnern, bie Dentfcblanb in ben Jahren 
1924 bis 1930 ?u uns gefeßiekt batte. Wir bekannten fie mit großer Feßlung, bocb es roar allju oieles uns 
fremb baran. Warum? c233ir oerftanben bie Sprache biefes Volkes nießt. Da griff bie „Pro Arte“ ein. 
Sie roarb für bie Srlernnung ber beutfeben Sprache, Jie zeigte uns, baß roir neben unfrer Tllutter- 
fpraeße nießt nur noeß franföfifeß fpreeßen feilten, benn bas ift lange nießt meßr genug. Durcß unermüblicße 
Werbetätigkeit ßat „Pro Arte“ ben Winn gebrochen. Das ^erbienjt gebührt babei an erfter Stelle unferm 
gefebäßten Sreunb §errn Sbeobor öeuberger, ber 1924 }um erftenmal beutfebe Kunft unb beutfebes Kunft- 
geroerbe in einer gejcblojfenen Schau oor uns brachte, ber in ber Solge alle anbern großen Wranftaltungen 
organifierte, ber ber Witbegrünber unb bie Seele ber „Pro Arte“ roar, ber ber größten brafilianifeben Konzert- 
gefellfcbaft, ber „Cultura Artistica“ oon Wo be Janeiro, bie grunblegenbe Organifation gab, ber fcbließlicb 
auch bie Flüßen ft eile ber Deutfcben 2lkabemie in brafilien ju einer erfolgreichen Tätigkeit brachte.“

Die Bufprache rourbe in allen bebeutenben brafilianifeben Seitungen veröffentlicht 
unb fanb großen BöiberhaH-
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lieber einmal konnte bas „§aus ber Cänber“ feiner eigentlichen Aufgabe gerecht 
werben, öeimftätte für fejtliche Veranftaltungen anberer Nationen ?u Jein, beren Vertreter 
unb Angehörige als Sreunbe nnjeres Volkes in Deutjchlanb Sajtrecht genießen.

Unter bem Protektorat bes Kgl.= ungarifeben öefanbten oeranjtaltete bie beutfche 
üanbesgruppe oon All Peoples Association in Verbinbung mit ber öejelIJchaft für 2änber= 
kunbe unb ber A.=S.Kulturgemeinbe am 3. Februar 1936 einen Ungarn=Abenb, ber gleich^ 
?eitig bie beutfche Uraufführung bes heroorragenben Kulturfilms „^ungaria — Der Kampf eines 
Volkes um feine Stellung in ber V5elt“ brachte. Der Präfibent ber A.P. A., «Sejanbter a.D. 
SreiherrDufouroonSoronce, eröffnete bßn Abenb burch eine Anfprache, in ber er, f el bft 
Angehöriger ber öugenottengemeinbe, auf bie alte hiftorijehe Vergangenheit bes Kaufes hin^ 
mies, bas im Sabre 1721 als eine ber älteften §ugenottenkirchen Verlins gegrünbet, biefem 
öwecke faft ?wei Sahrhunberte biente. Damals Sufluchtsjtätte hßimatlofer Srember, bie in 
Vranbenburg^Preußen ebenfo roie in Ungarn Aufnahme fanben unb fich eine neue Heimat 
f chufen, führt bies §aus burch feine neue Aufgabe: Pflegeftätte bes Verftänbniffes für frembes 
Volkstum ?u Jein, in erweitertem Alaße ben urjprünglichen Sebanken fort unb bietet 
heute Jo auch ber beutjehen ^ugenottengemeinbe eine willkommene Gelegenheit, bas 
Ungarnlanb in freunbjchaftlicher Verbunbenheit }u grüßen. Um auch bem wecbjelfeitigen 
Verftänbnis Ungarns hierfür Jichtbaren Ausbruck ?u oerleihen, werbe bem §aufe im 
Auftrage bes §errn Ungarifchen Gejanbten bie Sahne Ungarns, biß bas Aebnerpult 
in feftlichem Schmucke umgab, überreicht.

Sür ben preußifchen Kultusminifter überbrachte bann Alinifterialrat oon Kurfell, 
ein bejonberer Sreunb unb Kenner Ungarns, bie VSünfche bes £jerrn Aeichser?iebungs= 
minifters Dr. Auft für einen guten Verlauf bes Abßnbs. Sr führte unter anberem aus:

„öcß barf meiner großen Steube barüber 2tusbruck geben, baß mir uns ?u biejer Ser- 
anftaltung unter bem Protektorat bes Königlich Ungarifchen Sejanbten jufammenfinben können. 
S3ir feßreiten bamit auf bem Töege fort, ben mir bisßer gegangen finb, um uns kennen unb 
belfer oerfteßen ?u lernen. ‘Das Schickjal ßat ‘Deutjchlanb unb Ungarn immer roieber ?u- 
fammengefüßrt unb bas freunbfcßaftlirße Sanb ift im SJeltkriege mit bem Slute befter Slännet 
befiegelt roorben. 2(ber ber Krieg ßat aueß beiben Stationen tiefe SJunben gefeßlagen, bie 
noeß ßeute brennen unb nießt oerßarjeßen. Seibe ‘Kationen ßaben ließ aus eigener Kraft 
roieber emporgearbeitet, beibe ßaben neu aufgebaut. “Das‘Deutfrßlanb oon ßeute ift nießt meßt 
bas ‘Deutjcßlanb oon 1918 unb aueß in Ungarn ßaben Jicß tiefgehenbe SJanblungen oolßogen. 
Überall regen Jicß bie Kräfte im neuen Scßaffen, überall regt Jicß frifeßes Ceben. Seit Ungarn 
in einem einigen Sufroallen feines Solksjornes ben Soljcheroismus abfcßüttelte unb ben Slut 
?u neuem Schaffen unb ?u neuer Kraft roieberfanb, finb überall fchöne Sauten unb nationale 
Organifationen entftanben. Unb gerabe roeil roir in biefem Streben oerroanbt finb unb roeil 
unfere beiben ‘Kationen als Solbaten Kameraben, unb in ber Politik Sreunbe finb, fo bin 
ich feft baoon überzeugt, baß bas aufftrebenbe Ungarn auch für bas oölkijche Streben feines 
ftaatstreuen ‘Deutfchtums Serjtänbnis haben roirb, roie es ja bie lebten ‘Klaßnaßmen ber Un- 
garifeßen Regierung feßon jur Senüge erroiefen ßaben.“

Dann ergriff Vi?epräfiöent Steeg im Aarnen her Verliner Stabtoerwaltung bas 
V5ort, nm bie freunbfchaftlichen Verhängen ber beiben Cänber ?u feiern. Der Aebner 
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wies auch Jeincrjcits Darauf bin, Dajj Das „5aus Der CänDcr“ Der pflege jener tvich= 
tigen kulturpolitischen ^Schiebungen Dienen Joli, Die Die ^>auptJtaDt Des ‘Deutfcben Reiches 
mit allen befreunDeten Staaten oerbinhet. Vet §err ^i^epräfibent nahm Dann für Die 
^eicbsbauptftaDt Die Slagge Ungarns entgegen unD übergab fie in Die Obbut Des „Kaufes 
Der CänDer“, ido fie einen roürDigen ‘plab finDen roerDe neben Den flaggen Der auDeren 
Völker, Die bei ähnlichen, oorangegangenen 23eranftaltungen bereits ihrer freunDfcbaft^ 
liehen Sefinnung Den gleichen 2lusDruck verlieben hatten. „Töie nufere eigene flagge 
Symbol nuferes nationalen Sollens ift, jo Joli auch Ungarns flagge im „öaus Der 
CänDer“ jeDen Ungarn grüßen unD an Die erprobte SreunDJcbaft Der beiDen £änher er= 
innern unD fo einen weiteren Schritt bilDen auf Dem TSege Der inneren ^inDung Der 
beiDen Nationen. Ungarns unD DeutfcblanDs SreunDfchaft, fie fei ftark für alle Seit!“

2tach einem überleitenDem 2Hufikoortrag Des ausgezeichneten ungarifeben Streich^ 
guartefts Scan? oon ^öblös, helfen fchwermütig^temperamentoolle THeloDien Die oubörer 
tief ergriffen, begann ^rofeffor Dr. oon Sarkas, Der Direktor Des Collegium 
Hungaricum an Der berliner Unioerfität feinen Vortrag, Der Den Dann folgenDen Siim 
„Öungaria“ erläutern unD einleiten füllte.

„Kampf eines Nölkes um feine Stellung in ber NJelt“ lautet ber Untertitel biefes Siims, unb er will 
bamit einer Enttäufcßung oorbeugen; denn biefer Siim ift gan? anderer Natur, roie man fie fonft in ‘Deutfcblanb 
oon ungarifeben Sümen ?u feßen gerooßnt ift. Der Siim biefes Nbenbs bat nichts gemein mit jenen Silmen roie 
j. N. „‘paprika“, „Ejarbasfürftin“ u. a., bie Erinnerungen aus einer unbefeßroerten NJelt roaeßrufen unb nur oon 
heißblütigen Nlenfcßen, oon NJein, NJeib, Sefang unb unoerbünntem Eokaier, an bie NJanb geroorfenen Sekt- 
gläfern unb überfebäumenbem Peben erjäßlen. Er bat nichts gemein mit ben Reunern, ber ‘Pußta, raufebenben 
Seften unb mit Nubapeft unb feinen Nacßtlokalen. Der giltn bes heutigen Nbenbs ift nüchtern, roie es bie 
NJirklichkeit ift. Er jeigt Nolksfefte ftatt Nachtleben, alte Kunftftätten, bie unter perfönlichen Opfern 
ber ungarifeben Scbickfalsgemeinfd)aft roiebererftanben, er jeigt bie ungarifeße Eiefebene mit ihren mobetnen 
Nutoftraßen, ben kulturßiftorifcßen Staaten, ber fruchtbaren Kornkammer bes Panbes. Unb auch ein Stück 
‘pußta roirb ju feßen Jein, Ninberßerben, ‘pferbejueßt, Naturfcßäße unb ‘Parks, bie mit großen Opfern jur 
Hebung bes Srembenoerkeßrs angelegt rourben. Tiber viele öaßrtaufenb alte Stätten ungarifeßer Kultur 
roerben nicht gezeigt, es fehlen “preßburg, bie Eatra, Siebenbürgen, Klaufenburg uff., es feßlt alles bas, roas 
ber Krieg uns raubte! Nur bas Numpflanb Ungarn ift in biefem Siim jum Peben erroaeßt, benn er gilt ber 
Segenroart. N3ir begegnen nießt in biefen Nilbroerken bem Kavalier einer fernen Nergangenßeit, fonbetn bem 
Ungarn oon ßeute, ftatt Kaoalierstum roerben Sie ein Bauerntum finben. Das Panb ßat Jicß, obrooßl es viel 
Scßroeres burcßjumacßen ßatte, für fein Nolk beroaßrt, unb noeß ßeute nach 17 fahren beginnt jebes ungarifeße 
Kinb fein Sehet mit ben NJorten: „öcß glaube an bie Tluferfteßung Ungarns!“

Niel Nrbeit macht ber Nßieberaufbau, in $ami!ie unb Semeinfchaft, aber Stof? unb roürbige Jjaltung 
jeigen bie frühere orientalifeße Nbftammung, nießt mongolifeße Scßlißaugen unb feßroarje §aare, fonbern Nüße 
unb Pebensroeisßeit, Nlelancßolie. Der Siim roirb uns bie Königsburg, Ofenburg, ben ^eiligen Stepßanstag, 
Nübausfcßnitte einer alten Sefcßicßte, beugen von 'praeßt- unb Erabitionsliebe bes Nölkes feigen. Nießt Nbkeßr 
oon ber Segenroart. Jum Scßluß am Pagerfeuer bie ungarifeße Sugenb, jukunftsfroß unb oerßeißenb. — Der 
ganje Siim roirb jum befferen Nerftänbnis ber ungarifeßen Nolksfeele bureß ungarifeße Nolksroeijen begleitet. 
Ungarifeße Nolkslieber, bie unter bem ungarifeßen Nauerntum neu erftanben Jinb. 2000 Jaßre alte eigenartige 
Nlelobien, bie ben Einfluß bes kireßließen Piebes jeigen.

Neben biefen Nolksliebern mit kirchlichem Einfluß öelbengefänge unb Nallaben vom lebten König 
Nlattßias ?. N., öerrfeßer über Scßlefien, Nreslau ufro.; bas NJappen am Nreslauer Natßaus erjäßlt noch ßeute 
oon feinem Nußm. Nacß Nlattßias kam Untergang bes Staates. Sleicß feßließ fieß ein tragifeßer Eon in bas 
Pieb. Es entftanben jroar noeß Stubentenlieber bureß bie faßrenben Eefellen, aber auch fie oerftummten halb. 
Es kamen bie Solbafenlieber, feßroermütig unb mit Scßmer? belaßen. Seit biefer 3eit ift bie Nlelancßolie ber 
ureigenfte NSefensjug ber Ungarn. Das Sefcßick bes einzelnen ift eben unlöslich mit bem ber Nation verbunben. 
„Dennocß“, bas ift bas NJaßlroort ber Ungarn, „Dennoch, roenn roit auch unterliegen, bennoch roerben roir roieber 
auferfteßen“. Das ift bie ungarifeße Nrt, bas ift ber Eon ber Pieber. Die ungarifeßen Nolkslieber erjäßlen oon 
bem Untergang ber 1000 jäßrigen fcßickfalsßaften Nerbunbenßeit mit bem Deutfcßtum. So roie bie Donau in 
Deutfcßlanb entfpringt, um bureß Ungarn als mäeßtiger Strom ?u fließen, fo [inb bie Eejcßicke ber Nölker oet- 
flocßten. Nebrängtes Nolk im Pebenskampf, bas bas Nlitleib oerabjeßeut, unb bas eine große Senbung ßat, 
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ift es öocb ber öjtücbfte ‘©all europäijcber Kultur, ein ‘ZSolk mit hoben Aufgaben, bem mit ?um Softie ber 
^nenfcbbeit gerecht werben müflen. 2Uan [oll ihm nur ^erftänbnis unb Slauben fcbenken.“

Diefen hier nur im Nus^ug roiebergegebenen packenben Nusführungen bes un= 
garifchen belehrten unb warmherzigen Patrioten entfprach bßr im Nnfchluß barem ?ur 
erften Nufführung in Deutfchlanb gelangenbe Siim, Jo bajj ßinß tVefchreibung fßinßr 
Einzelheiten nur eine V3ieberholung bßr Nusführungen bes Nebners fein roürbß. Diefer 
Siim ijt {ebenfalls nicht nur ein roertoolles ^ulturbokument, Jonbßrn bißtßt gleichzeitig ßin 
nachahmenswertes Vlufter für biß mobßrnß, in ihrer ungefchminkten Nahrhaftigkeit unb 
Sachlichkeit ßrgrßifßnbß, filmifche Darftellung oon Canbfchaft, Ceben unb 2(rbeit ßinßs 
Volkes, bas an ficb glaubt.

Zeitschriftenlese
Das Erabmal für Sun 2l<iHßn. Prof. Ernft Voerfchmann bat oon feiner 

mehrmonatigen China=Neife mßrtoollßs Nlaterial über biß chinefifche Vaukunft mit= 
gebracht, öm Sßbruar^ßft bßr Oßitfcbrift „Ntlantis“ berichtete er in ßitißm Ceitauffah 
iibßr „Das nationale ©rabmal für Sun 2faHcn auf bem ‘Purpurberg bei Nanking“, 
bßm mir folgenbe 2tbbanblung entnehmen:

„Der Purpiirberg mit feiner Nhnenoerebrung, bie alles, felbft bas gefamte Vo(ks= 
leben, auf bie erneuernbe Straft Sun ^at^fens begeht, oon ihm ableitet, zu ihm hin= 
führt, bürfte heute mobl bie gewaltigfte unb eigenartigfte ^ultftätte auf Erben fein. 
Diefe 2lrt ber Verehrung, bargebracht in freier Natur, ift nur in China möglich, ön 
ihrer Nerbinbung mit körperlicher unb nationaler Ertüchtigung ift Jie aber auch eine 
2lrt Erfüllung ber Sbeale nuferer Nntike, bie ihre Jugenb oor ben EÖttern fich im 
Vöettkampf erproben lieh-

Nach einer Seit bes Atheismus, ber Neligionsoerachtung, bie China im (Sefolge 
ber Neoolution angeblich burchmachte, erfcheint hier, wie auch in anbereu Cänbern, ber 
fichtlichß Nusbruck einer neuen Religion bes Nationalismus. Die enge Verknüpfung 
mit ber Nhnenoerehrung offenbart aber auch ein machtoolles Cefühl für bas Göttliche. 
Die gleichen führenben Nlänner, Vertreter ber nationalen Straft, Jinb zugleich gute, fogar 
überzeugte unb tätige ^onfuzianiften, Vubbhiften, Caoiften, felbft bem Chriftentum er= 
geben. Dennoch Joli gßrabe nach ihrem Sinn bas chinefifche Volk fich oor allem in fich 
felber oollenben. Das erhabene Crabmal auf bem ^ultberg, an biefer bebeutfamften 
Stelle bes chinefifchen Reiches, ift Zeugnis bafür, baß bas neue, felbftbemuhte China 
feine ganzen Kräfte einfetzt für eine planoolle, Jtaatliche Orbnung. Von hier aus ge= 
roinnt es önbalt unb Stärke, Haltung unb Ehrfurcht.“

‘Politik unb „Society“ in Englaub. Die „Deutle 3uriffcn-5eitung“ be= 
hanbelt in einem Qluffah bie „Stellung bes Königs unb ber Strone in Englanb“. ön 
biefer aktuellen Qlrbeit, bie im ganzen bas ungefchriebene ^ronrccht juriftifch ?ufammen= 
faj^t, finben mir ben folgenben 2lbfah über bas Königtum unb bie „society“:

„Neben ben politifchen tritt ber fokale Einfluh ber S^rone, bie erft hier ihre gan^e 
repräfentatioe Vebeutung entfaltet. Die Vejiehungen jmifchen Politik unb society
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finb in Englanb immer befonbers eng geroefen. ön ber B$elt ber society unb bßr 
Klubs finb manche Entfcheibungen bereits gefallen, noch ehe Jie ben Bereich ber poli= 
tifchen önftanjen erreicht hatten. Es entfpriebt bem Böefen ber englifchen ‘Demokratie, 
bah biefc society frei oon Kaftengeift ift. Böirb fie im roefentlichen auch oon §of unb 
2lbel getragen, fo bilbet hoch ber 2lbel felbft keine abgefchloffene Schicht, fonbern er= 
neuert fich immer inieber burch 2lufnahme aufftrebenber ‘Perfönlichkeiten, roäbrenb feine 
eigenen naebgeborenen Söhne roieber im Bolke untertauchen. Bavon abgefeben, ift ber 
erftrebte Sutritt zur society grunbjä^lich auch benen möglich, biß roeber bem 2(bel an= 
gehören, noch ötibaber ftaatlicber ober politifcher 2imter finb. 233enn aber auch bas 
Bolk ohne Beib unb mit einer auf bem Kontinent nicht mehr erhörten Teilnahme alle 
2lngelegenhßiten bes öofes unb ber Sefellfchaft begleitet, fo mirb biefe Entfache roieber= 
um nur baburch erklärt, bah an ber Spihe biefer society bie ‘perfönlichkeit bes 
§errfcbers fteht, ber fich bißt ßinen roichtigften Einfluhbereich gemährt hat.“

BMe bie „Bafionaljozianffifchen 2nonatsbßftc“ in ihrer Sanuarausgabe berichten, 
bat fich bie volkspolitifche £age ber auslanbsbeutfcben Sruppen faft überall verfchärft. 
‘Der Bernichtungskampf gegen beutfebes Bolkstum roirb ?mar in mehr ober minber 
grober Offenbßit, aber in zunebmenber Schärfe an allen fronten bes Bolkstumkampfes 
geführt- ^iß oolksgruppenfeinblichß Haltung tut fich vielfach in ben Entfcheibungen ber 
ftaatücbßn ‘Bürokratie kimb, bie fich über bie Jtaatlich garantierten Becbte ber Bolks= 
gruppen einfach hiuroegfebt. Es folgen bann Berichte aus Eftlanb unb aus Cettlanb, 
bie bitter barüber Silage führen, bah bie Staatsorgane bem offiziell proklamierten unb 
völkerrechtlich garantierten Brinzip ber ungehinberten Entfaltung ber kulturellen Betäti= 
gung ber beutfehftämmigen Bolksgruppen zumiberhanbßln.

Biß Enteignung ber beutfeben Silben. Sm Jebruarheft ber Seitfchrift „Bölker= 
bunb unb Bölker recht“ (Berlag E. Reymann, Berlin) rvßijt ber Boftocker ‘Profeffor 
Br. Eatarin = Ear nbey ben in längerer Unterjucbung barauf hin, bah bie lettifchen 
S i l o e ft er g ef e hß über bie Enteignung ber beutfeben Silben in Biga im BÖiber^ 
Jprud) ffebt 1» ber völkerrechtlichen Berpflichtung, bie es am 7. Juli 1923 zum 
Schuh feiner nicbtlettifchen Bolkstümer bem Bölkerbunb gegenüber einging. Biefe Ber= 
pflichtung }ählt neben ben Kulturgütern im allgemeinen befonbers bie B5oblfabrts= unb 
fokalen Einrichtungen auf. öu bem Befih ber Silben gehört bekanntlich eine lange 
Beibß oon B5ohltätigkeitsanftalten, bie faft alle rein beutfehe Stiftungen ober Legate 
barftellen.

Bie lettifebe Begierung bot ihre ^Hahnabmen als notroenbig für bie Vöfung ber 
Berfaffungsfrage im berufsftänbifchen Sinn bezeichnet. Brofeffor Eatarin erhebt hin= 
gegen als grunbfätjliches Bebenken, „ob bas berufsftänbifche ‘Prinzip allein bie Ber= 
faHungsfrage in einem Staatsmefen zu löfen vermag, bas feiner völkijehen Struktur nach 
Bationalitätenftaat ift (runb 27 ‘Prozent fremben Bolkstums, etma 3,6 ‘Prozent — je= 
hoch in Biga runb 44 000 — Beutfehe), roenn nicht zugleich ben fogenannten „Blinber» 
beiten“ auch ftaatsrechtlich ihr Bolkstumfchuh unb ihre Kulturautonomie gefiebert mirb. 
öft bas nicht ber Sali, Jo kann bas berufsftänbifche ‘Prinzip .... bie ungelöfte Batio= 
nalitätenfrage nicht Überbecken, ön einem Bationalitätenftaat muhte es in folcher Sonn 
Zur Erftickung eines grunblegenbeti Debensproblems bienen.“
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oon Scbarnborjt. Don SarlSlauJeroiß. 
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Einblick in Dlommfens Scbreibroeife. Jür beibe 
wichtig unb angefichts ber befonberen Dillig- 
keit empfohlen.

Die ^tnekboten. Don DJilb- Schäfer. 
Albert langen — Seorg ^Hüller, Dlüncben. 
345 Seiten.

Ss ift nicht bie Aufgabe, biefes D3erk neu 
anjujeigen unb ?u befprechen. DSir freuen uns 
oielmebr, barauf aufmerkfam machen ju können, 
bafj ber Derlag eine Ausgabe jum Dreis oon 
nur 4,80 211. berausgegeben hot, bie es er- 
möglich!, biefe Jo roertoolle Sammlung in recht 
breite Streife ?u bringen.

Sefcbicbtß 2llexanbers bes ©roßen. 
Don «Johann öuftao Droyfen. Deu- 
bruck ber Urausgabe. 2Hit 19 2lbb. unb 
jroei Karten. Dlfreb Kröner Derlag, £eipfig. 
522 Seiten.

2llit biefem Droyfen-Daube macht ber 
Derlag ben Sejcbicbtskunbigen unb Sejcbicbts- 
Juchem ein befonberes Sejcbenk. DJenn auch 
an oielen Stellen bie Sejehichtsfebreibung beute

anbers urteilt als es Droyfen tat, Jo bleibt bocb 
bie Jreube an einer (Sejamtjcbau gejcbichtlicber 
Debeutung.

Die fieben Drüber. Srjäblung oon 
2UekJis Kimi. 2Hit 10 Dbbilbungen nach 
Seicbnungen o. Qlkjeli Sallen-Kallela. 2lus 
bem JinniJcben ins Deutjcbe übertragen oon 
Öaibi öalm-Dläfielb. Derlag Stolle & So., 
Derlin. 301 Seiten. Kartoniert 4,— 2U., 
deinen 4,80 Di.

Die finnijebe Canbfcbaft in ihrer herben Ur- 
wücbfigkeit, mit ihren unburcbbringlicben, noch 
oon Där unb DJolf bewohnten DJälbern, ift ber 
Scbauplaß biefer Srjäblung, bereu §elben fieben 
Drüber finb, bie auf bem Dauerngeböft ihres 
Daters in ungebunbenerjrebieit juftarken, küh
nen unb wagemutigen Jünglingen beranwaebfen, 
ficb }unäcbft nicht ben Dflichten ber bürger
lichen Orbnung ihres Raubes einorbnen können 
unb barum ein wilbes, ungebunbenes Sinfiebler- 
bafein in tieffter DSalbeseinfamkeit bem georb- 
neten DSirken auf väterlicher Scholle oorjieben. 
Das Raufen in ben finnifchen DJälbern ift ein 
ftänbiger Kampf mit ben Vieren ber DJilbnis, 
mit ben Siementen ber norbifchen Dafür. Diefer 
Kampf läutert unb reift bie Drüber, erweckt 
in ihnen bie Sebnfucht nach nützlicher Drbeit 
in unb für bie §eimatgemeinfchaft unb läßt 
fie jurückfinben ?um väterlichen §of, ben Jie 
nun ?u DSoblJtanb unb Dnfehen bringen. Dieje 
^anblung ijt in einer knappen, knorrigen, oon 
jeber DJirkungshafcberei freien Sprache ge- 
fchrieben, bie es wirklich oermag, bie finnijebe 
Canbfchaft unb ben ungebunbenen Jreibeits- 
brang ihrer bobenftänbigen Dlenjcben bem £ejer 
nabe ?u bringen. Die gejunbe, Jcblicbte unb 
natürliche 2lrt biejes Duches, bie wohl burch 
bie Übertragung ins Deutjcbe keinerlei Sinbufje 
erlitten hat, bebt es über bie burcbjchnittüche 
Unferbaltungslektüre hinaus.

Diesem Heft liegt die Spielfolge für März vom „Haus der Länder“ bei.
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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 STflLBÜHNE 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

„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.“

Das Buch der deutschen
Kolonien u ,
Reichskolonialbundes. Vorwort von Heinrich Schnee. Mit 
168 Bildern u. 6 Karten. 2. verb. Auflage. 1936. Ln. 6,80 RM

Die im Reiehskolonialbund vereinigten Gesellschaften und Vereine haben in einem stattlichen Bande die 
Arbeiten berufener Sachkenner —Farmer, Soldaten, Beamte, Ärzte, 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 Schidcsal der Besitzungen in und nach dem Welt
kriege, . das alles wird in diesem Buche außerordentlich lebendig. Seine Besonderheit und auch seine 
anregende Lesbarkeit liegen mit in der Verwendung von unmittelbar frischen Erlebnisberichten aus Krieg 
und Frieden. Über Geschichte und Gegenwart hinaus wird der Blick auf den Sinn deutscher 

, Kolonialbestrebungeh überhaupt und auf die Zukunft gerichtet.

BUCHERHAUS G.m.b.H„ BERLIN NW 40, PAULSTR. 20



Das Bud) üom öeutfden B oltstum
Wesen — Lebensraum — Schicksal.
In Verbindung mit vielen Mitarbeitern hrsg. v. Paul Gauß.

Mit 136 bunten Karten, 1065 Abbildungen und 17 Übersichten. Leinen 20,— M.

Ein stattlicher, in seinem großen Querformat jedoch handlicher Band, eine Ge
meinschaftsarbeit von hervorragenden Fachforschern der verschiedenen Wissens
gebiete, mit dem Ziele, das deutsche Volle in allen seinen natürlichen und 
geschichtlichen Lebensbedingungen zu schildern und aus der Vielfältigkeit der 
Erscheinungen den Sinn seines Schicksals zu deuten. Ob es sich dabei um Früh
geschichte, um die einzelnen Stämme, um Ausland- und Übe r s e e - 
deutschtum, um Sprache* Kirchentum oder Wirtschaftsleben handelt, stets ist 
die gleiche Gründlichkeit und Sorgfalt am Werke. Planvoll sind auch die Beigaben, 
Karten und Bildtafeln zusammengestellt. Der Volksgenosse, der sich in stiller eigener 
Arbeit über sein Land klar werden will, findet in diesem Buche einen sicheren Be
rater; der Völkslehrer — jeder Art — findet hier Vorbereitung für sein Wirken.

Bficherhaus G. m. I». H., Berlin NW 40, Paulstraße 20

Nur gute Drucksachen 
werBen!

Drucksachen für jeden Bedarf liefert pünktlich 
und preiswert in stets sauberer Ausführung

NIEMANNsSOHN
Buchdruckerei

Berlin N 20, Drontheimer Straße 27. Ruf: D 6 1037


