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Julius von Farkas:

Kulturdenkmäler der mittelalterlichen deutsch-ungarischen 
Beziehungen in Deutschland

‘Die Erinnerung an biß beutfcb=ungarifcbe Waffenbrüberfcbaft im Weltkriege ift 
auch beute noch in einem jeben ‘Deutfcben lebenbig. Es ift mohl auch keinem unbekannt, 
baß im ^aufe ber ßabrbunberte ^unberttaufenbe oon beutfeben Volksgenoffen in Ungarn 
eine gaftfreunblicbß Qlufnahme, eine neue Heimat gefunben unb beutfebe Kultur, beutfehe 
Qlrt fomit roeit in ben ‘Donauramn binausgetragen haben. Es roerben aber roenige baoon 
Kenntnis haben, bah bie beutfcb=ungarifchen Vejiehungen nun febon auf eine 1000 jährige 
Vergangenheit ?urückblicken unb bah mäbrenb biefer großen öeitfpanne bie Ungarn nicht 
nur immer bie Kulturempfänger, fonbern manchmal, roenn auch Diel feltener, auch bie 
©eher roaren.

211s ber lehte heibnifche Sürft ber Wagyaren, ©qa, [ich entfebloß, [ein Volk ?um 
Ehriftentum bekehren }u laffen, ließ er beutfehe ‘Priefter nach Ungarn kommen, um bas 
große Werk ?u oollführen. Somit trat Ungarn in bie chri[tlicb=germam[che ©emeinfehaft 
Europas ein. ‘Der Sohn ©e?as, Vajk, mürbe auf ben Vamen bes ‘paffauer Schuß- 
heiligen Stephan getauft, er ließ [ich im Sahre 1001 ?um König krönen unb heiratete 
bie Sürftin ©ifela oon Vayern, bie Schmefter bes Kaifers Heinrich bes ^eiligen. Stephan 
regierte 38 Sahre über Ungarn, oollenbete bas Werk ber Vekebrung mit §ilfe beutfeher 
Vitter unb ‘Priefter unb legte bie ©runblagen bes mächtigen mittelalterlichen ungarifeben 
Staates. Vach feinem Eobe ?og [ich ©ifela nach Vegensburg zurück, mo ihr ©rab- 
benkmal, bas ©rabbenkmal ber erften ungarifeben Königin, auch beute noch ?u feben ift. 
Somobl Stephan roie fein Sohn Emmerich (Heinrich) mürben fpäter heilig gefprochen.

Von nun an halten bie ungarifeben Vrpabenkönige oft ihre grauen aus beutfeben 
Siirftenbäufern. So auch Qlnbras II. im Qinfang bes 13. Sabrbunberts, aus beffen Ebe 
mit ©ertrub, ber Schmefter bes Sürftbifchofs oon Vamberg, Egbert, Elifabeth entfproß, 
bie mit oier Sahren mit bern Canbgrafen oon Ehüringen oermäblt mürbe. ‘Die ungarifebe 
Königstochter mürbe halb ?u einer ber lieblichften ©eftalten ber beutfeben Qegenbe. Sbre 
Kapelle auf ber Wartburg, bie oom ungarifeben Canbesmappen gegiert ift, mirb auch 
beute mit Ehrfurcht gezeigt.

Elifabeth floh nach ihrer Vertreibung aus ber Wartburg ?u ihrem Onkel Egbert 
nach Vamberg, ber bas große Verbienft bat, ben Vamberger ‘Dom mit ben bßnlichften 
Skulpturen ber ©otik ausgeftattet }u haben. Es ift meiter nicht oermunberlich, baß er 
auch Stephan bem ^eiligen ein ‘Denkmal errichtete, bas febönfte unb ältefte Veiterbenk-
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mal cDeutJrblcmbs. Töenn auch ber Leiter oom Bamberger Dom ein öbealbilb bes 
gefmanifcben Eyps barftellt, ift es boch biftorijcb unwiberlegbar bewiefen, baß er ur= 
fprünglicb ben erften ungarifcben ^önig barftellen fällte. Diefe Überlieferung mar in 
Bamberg bis zur neueften Seit lebenbig, noch im Sabre 1905 begrüßte ^rinz Buprecbt 
oon Bayern bei ber Eelegenbeit einer großen SefHicbkeit bie ungarifcben «Säfte mit ben 
Q33orten, baß Jie ftolz barauf fein könnten, baj^ihr großer Sahnig Stephan im Bamberger 
Dom fein berrlicbftes Denkmal gefunben bat.

Das Qlusfterben ber Qlrpabenbynaftie im Qinfang bes 14. Jabrbunberts bebeutete 
keineswegs ben Qlbbruch ber fehr intenfioen beutfcb=ungarifcben Beziehungen. Qlacben, 
in beffen Dom Beliquien Jefu aufbewabrt werben, mürbe zu einem ber beoorjugteften 
QSSallfabrtsorte ber Qllagyaren. Die QHutter Qubwigs bes Eroßen führte im Jaßre 135T 
felbft eine Qöallfahrt nach Qlacben. So fah ficb ber mächtige ungarifche ^önig oeranlaßt, 
als Qinbau bes Domes eine ungarifche Kapelle zu errichten, bie oon allen Befcbreibern 
als ein herrliches gotifches Denkmal bezeichnet wirb. Der ^önig befchenkte bie Kapelle 
mit einer großen Stiftung, mit ber 2lbficbt, aus ber Stiftung zmei ungarifche Kapläne ?u 
erhalten. Die Stiftung beftanb bis zum Enbe bes 18. Jabrbunberts. Die Kapelle felbft 
brannte im 17. Jahrhunbert ab, mürbe nur notbürftig wieberhergeftellt, fo baß fie im 
18. Jahrhunbert ganz abgeriffen werben mußte. Qius ber Sammlung ungarifcher Qlriftro= 
kraten, ber Batthyänys, Eszterbäzys ufw., würbe aber auf berfelben Stelle eine neue, 
auch beute noch beftebenbe Kapelle errichtet, bie mit ben Statuen ungarifcher ^eiliger, 
bes §1. Stephans, Emmerichs, Qabislaus’ unb Qlbalberts gefchmückt ift.

Der Höhepunkt ber beutfcb^ungarifcben Beziehungen würbe aber jur Seit bes 
leßten Königs ungarifcben Blutes, QUatthias Sorokins, erreicht. Unter QUatthias gelangte 
bie ungarifche Kultur zu einer ungeahnten Blüte. Olm §ofe bes Königs oerfammelten 
ficb bie heften Seifter bes zeitgenöffifchen Europas, feine Ofener Burg, feine überaus 
reiche Bibliothek würben oon ben auslänbifchen Befucbern als ein Qöunber ber Qöelt 
bezeichnet. Er oerftanb es, feinem Staat nicht mir rafche Entwicklung, Beichtum 
unb Kultur zu oerfichern, fonbern auch ihm nach außen bin Qllacbt, Qlnfeben unb «Sröße 
Zu oerfchaffen. ön kühnen Seibzügen eroberte er Öfterreich unb Böhmen unb oerlegte 
feinen Sitz nach Qöien. Sein größter Ehrgeiz war bie beutfche ^aiferkrone zu erringen 
unb bann mit feiner ganzen QUacht ficb gegen bie einbringenben Eürken zu wenben. 
Qlls böhmifcher ^önig würbe er auch zwei Jahrzehnte lang ^errfcher über Schießen unb 
über bie Qaufiß. Die Breslauer Urkunben berichten uns über feine Jtrenge, aber gerechte 
Begierungsführung. Qlber auch bie Seit überbauernbe Denkmäler erzählen uns oon ber 
Seit, in ber ein ungarifcher Völlig feine Qllacbt bis nach Deutfcblanb ausbehnte. So 
führt heute noch ber große Saal bes Breslauer Batbaufes fein Quappen, unb ein Dortrait- 
benkmal über bem Sore bes Scbloßturmes ber Baußener Ortenburg zeigt fein kluges, 
willensftarkes Eeficßt. Der Eob QUatthias Eoroinus’ bebeutete ben Berfall bes 
ungarifcben Staates. Qius einem machtpolitifchen Jaktor oon europäifcher Geltung 
würbe Ungarn in bas Opferlanb ber Eürken oerroanbelt. Die im frühen QHitte(= 
alter geknüpften Beziehungen zu bem beutfchen Beiche, oon benen wir nur ftreif(icht= 
artig auf einige Dokumente bingewiefen haben, überbauerten Eürken, Berwüftung, Ser= 
fall unb neuen Qlufftieg unb bauern an bis zum heutigen Eage zum Segen beiher 
Bölker.
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Walter Estermann:

Fernweh nach Afrika
Tnittelmeerprobleme bewegen hie Wt Der ilalienifcb-abeffinifcbe Krieg, die 

Sanktionen bes TJölkerbunbes gegen ötalien (leben im Tüittelpunkt bes öntereffes. Der 
73erfaffer biefer Tlrbeit bat im Auftrage eines großen beutfcben Verlages im Slugjeug 
ötalien burcbftreift, um bie Wirkungen ber Sanktionen unb ben Tlbwebrwillen bes 
italienifcben Volkes aufjufpiiren. TSie aus ?HofaikJteincben jufammengefeßt, entftebt aus 
ben einzelnen öügen bes täglichen hebens bas 73ilb ber heutigen Seele bes italienifdjen 
TRenfcben, fein Töillen unb fein TSollen. ön einem weiteren Muffat? wirb ber 75er- 
faffer, ber ficb auf einer ^eife narb Oftafrika befinbet, oerfucben, ein 73ilb bes italienifcben 
TUenfchen an ber gront ju geben. Die Scbrif11eitung.

oon ber 23ia 2lafronale in 2^om bem großen Straßentunnel }uwanbert, burch 
ben man auf ben Quirinal kommt, bat ?ur rechten §anb bie Auslagen einer italienifcben 
2lachrichtenagentur. ön einem ber Schaufenjter bängt eine fratifrijche Jeicbnung über 
bie Qlusmanberung aus ötalien in ben Jahren 1932, 1934 unb 1935. Die erfre Spalte 
?eigt einen Turm oon erheblicher Höhe unb barunter fleht eine Jobb bie ?wijcben einer 
23iertelmillion unb 300 000 liegt. Unter ben kleinen Säulchen oon 1934 unb 1935 
fteben aber Jahlen, bie weit unter 100 000 liegen. Jum Vergleich fei hier noch hin?u= 
gefügt, baß in ben Jahren oor bem Kriege bie italienifche 2luswanberung bis ?u einer 
halben Million im Jahre betrug. Diefe Jeichnung fieht bie Statijtik nicht als Selbjt» 
?weck an, fonbern freht auch gleich ben politijchen Schluß. Vapibar freßt barüber ber 
Saß: „235arum ötalien in Oftafrika ^rieg führt!“

2tn benfelben ^afenrampen in Neapel, von benen einft bie 2luswanbererjchiffe 
narb Süb= unb 2torbamerika abgingen, liegen nun bie riefrgen Truppentransporter, bie 
Jchwer belaben mit 2nenfchenf rächt über bas 2llittelmeer, burch ben noch offenen 2Öeg 
bes englifchen Weltreiches, ben Suej^anal, hiuburch nach Oftafrika fahren. Die Jab 
ber burch Jie beförberten Solbaten- unb 2trbeiterkolonnen bürfte in ben oerflofrenen Jahren 
etwa eine halbe 211illion betragen haben, aljo ebenfo oiel als bie freiwillige 2luswanbe= 
rung ber 23orkriegs?eit.

Damals in ben jungen Tagen bes geeinten ötaliens manberten bie Söhne bes 
Raubes, benen es ?wifchen ben 2lleeren unb Sebirgen ?u eng geworben war, aus, um 
irgenbwo als Tisoerkäufer, als Straßenarbeiter ober Jiegelklopfer ihren Unterhalt ?u 
oerbienen. 2lach einem arbeitsreichen Deben in ber Jrembe kehrten Jie mit wenig §ab 
unb Tut aber mit einigem Srfparten zurück, Summen, bie wohl bie Jahlungsbilan? 
ötaliens aufbefrerten, bie aber kaum ausreichenb waren, bem Heimkehrer einen ruhigen 
2ebensabenb ?u bieten.

Jeßt gehen nun ötaliens Söhne oon 2leapel aus, mit funkelnagelneuen Schuhen, 
fauberem ^haki unb einem forfchen Tropenhelm bekleibet, als Solbaten über bie 211eere, 
nicht um fremben Cänbern am 2lufbau }u helfen, fonbern um bem 25aterlanb ein ^olonial= 
lanb ?u erobern. 23iele oon ihnen nehmen ficb oor, nicht }urück}ukehren, fonbern brühen 
Trunb unb 23oben ?u erwerben, 2trbeit ?u fuchen.

Ts bebarf für ben ötaliener, für ben 2Hann auf ber Straße Jo gut wie ben in 
ben Salons, keiner anberen 2lrgumente, um bas oon 2Hunolini begonnene Ofrafrika= 
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Unternehmen gut ?u heihen. Sr frost nicht banach, ob in Ual-Ual Abeffinier obßr öta= 
liener biß Angreifer geroefen feien. Sr fragt nicht banach, ob Senf bßm Untßrnßbnißn 
feinen Segen gibt obßr Dßrfagt. öhn intßrßffißrt nur, bah fein Danb irgenbroie feinen 
Aeoölkerungsüberfchuh abftohen muh, irgenbroie biß iibßrroißgßnbß Einfuhr bßr Jtßtig ?u= 
rückgehenben Ausfuhr anglßichßn kann unb bariibßr hinaus biß ftolje Srabition bßs Aömer- 
reiches irgßnbroiß aufnßbmßn folL Diefen Sorberungen, oon bßußn man nicht roeih, ob 
bas 2301k Jiß bßr amtlichßn “propaganba geliefert obßr ob biß amtlichß Propaganba fie 
ins 23olk gßbracbt hat, kßhrßn in bßn Aeben bes Duce ebenfo roißbßr, roie fiß bßm 233ort=- 
fchah bßs Speiferoagenkellners unb bßs Saxichauffeurs angßbörßn. Alles anbßrß ift ihnen 
gßgßniibßr in bßn Sefprächen bßs Aolkes gleichgültig unb nebensächlich- Ob ötalien biß 
DHittel haben roirb, bßn ßrroartßtßn Sieg auch roirklich kolonifatorifch ausroßrtßn ?u können, 
ja ob biß Sanktionsfperren ibn überhaupt genügenb ^ohftoffß }ur Sührung bßs Krieges 
übrig laffen, banach fragt in bßgßiftßtßr ^urjfichtigkeit kßinßr. ößber roill, bah Jßin Danb 
gröhßr roßrbß unb roill oor allem, bah fßin britter obßr oierter Sohn ßinmal ^autfehuk- 
obßr Aaumroollplantagßnbefihßr in bßn fruchtbaren Sübprooinjen Abeffiniens roerben fall, 
unb roßil er bies roill, febroingt er fich Jogar ?u Opfern auf, bie auf biefem 23oben etroas 
Ungeroöhnliches unb nicht Dageroefenes barftellen.

‘Die öungmannfehaft oollenbs, feit einem ßahrjehnt in ben fafchiftifchen Organi- 
fationen ?u folcher Denkungsart gebrillt, kann es überhaupt kaum erroarten, bie 5000 km 
roeite Sßrne }u febßn. ön ben 5piel?eugläben fieht man ausgeftopftß Döroen auf Sanks 
losfpringen, in einem ASäfchegefchäft in Bologna ragte ein riefiger Sank aus Safcben- 
tücbern in ber Diuslage, befchoffen oon einem Abeffinier in roeihen Schama, ber neben 
fich eine Patronenkifte Itehen hatte, bie biß Aufschrift trägt: „Dum-Dum mabß in Sng- 
lanb“. Auf bßr Strohe oerkaufen bie fliegenben pänbler gebackene Aeguffe mit Ao- 
finenaugen, in ben Safebäufern fpielt man mit fcbiehßuben Sanks, bie man auf febiefen 
Ebenen hinauflaufen läht, um ihre ‘Wehrfähigkeit ?u erproben. Das ift noch nicht alles, 
roas im Alltagsleben ben 23lick immer roieber auf bas ferne Oftafrika hinlenkt. Die 
'Plattenkataloge ber ©rammophonfirmen haben ein Dubenb “platten angeführt, bie San?r 
lieber, Solbatenmärfche unb Spottlißber runb um bas abeffinifche Problem mufikalifcb 
bßbanbßln. Aor allßm bas Dieb oom „febroar^en Sefichtchen, bas bie Schroar^bßniben 
aus ber Sklaoerei befreien roerben“, ift gepfiffen unb gelungen auf allen Dippen. Selbft 
bie Anfichtskarten erhöben bas Sernroeb nach Afrika, benn fie enthalten in ftrablenben 
Sarben bie regelmähigen formen abeffinifcher “pbantafiemäbeben.

*
Ss mag fein, bah bas bretmenbe öntereffe für bas Dach Afrikas, an helfen Aus

läufern erft bie italienifchen Aorpoften fteben, bei längerer Dauer bes Krieges abflaut 
Ss ift möglich, bah bie ungehßuren Snergien, bie bas italienifche 23olk für biefe Unter
nehmung auffpeichert, fich in gan? anberer Aichtung entloben, roenn bie Stimmung um- 
fchlagen follte. Dies änbert nichts baran, bah biefes Segenroartsbilb, bas auf einen 
Dieltägigen Aufenthalt in bem Danb, roo bie Sanktionen blühen, aus punbertßn oon 
Alofaikfteinchen jufammengefeht rourbe, richtig ift. So fahen roir ben ötaliener, roo er 
oon Afrika träumt.

Sine Sahrt nach Oftafrika, über bie roir nach Aückkehr hißt cm gleicher Stelle 
berichten roerben, foll uns ben ötaliener zeigen, bort, roo er in Afrika kämpft.
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Fritz Olimsky:

Das uns artverwandte Skandinavien

ön oißlßn oon uns Dßutfcbßn, faft könntß man fagßn in allen, Ißbt ßine Sßbnfucht 
nacb bßn norbifebßu Cänbßrn, unb jßbßm, bßr ?um ßrftßnmal nach Skanbinaoißn kommt, 
ift ßs ßin gro^ßs Srlßbnis, roßnn ßr ba mit ßigßnßn Qlugßn fißbt, miß artüßrroanbt uns 
Kultur unb 2Ilßnfcbßn finb.

75ßfonbßrs augßnfällig ift biß Sprachoßrroanbtfchaft. Diß bänifcbß unb biß nor= 
roßgijcbe Spracbß finb ficb auhßrorbßntlich ähnlich, in bßr Schriftfpracbß fogar im roßfßnt= 
Heben glßicb, roährenb JchroßbiJcb non bißjßn bßibßn Spracbßn ßtroa Jo oßrjchißbßn ift, miß 
bas ^ßutfchß oom fjollänbifchßn. 2llan oßrftßht bißfß fkanbinaoifcbßn Spracbßn nicht, 
roßnn biß Sinbßimifcbßn um ßinßn herum fiß fprßcbßti, abßr fobalb man 23üebßr obßr 
ößitungßn ?nr §anb nimmt, fällt ßs ßinßm ?umßift nicht febroßr, bßn Sinn bßr Sät?ß 
bßrausjubekommßn, roßnn ßinßm auch ßin^ßlnß 235örtßr unoßrftänblicb blßiben, roßil’ fiß auf 
gßtmanifcbß ^öortftämmß jurückgßhßn, biß roir in bßr bßutfchßn Spracbß nicht mßhr kßnnßn. 
Sobalb man ficb auch nur kurjß Seit mit bißfßn uns ftamnroßrroanbtßn Sprachen bß= 
fchäftigt, kann man fiß ?um minbßftßn flißßßnb Ißfen, b. b- alles Sßbrucktß oßrftßbßn; bis 
bas Ohr ficb an biß frßmbßn Cautß gßroöhnt, bas baußrt frßilicb ßrhßblicb längßr. ößbß 
bßr brßi fkanbinaoifeben Spracbßn hot fojufagßn ibrß ßigßnß 2Tißlobiß, biß ßinßm als folcbß 
fßbr halb im Ohr haften blßibt, unjroßifßlbaft am Jchönftßn klingt bßr ßtroas fingßnbß 
Rhythmus, in bßm biß Schroßbßn fprßchßn. ön bißfßm 3ufammßnhang fßi ßs ßrlaubt, 
bas Büchlein oon ^aul gßnnßbßrg „Dänifchß Umgangsfprachß“ (S. S. S. Sabs Sorlag, 
^opßnbagßu) }u ßrroäbnßn, bas bßn Dßutjchßn bßbilflieb fein roill, in kür^ßftßr oßit mög= 
lichft oißl oon bßr bänifchßn Spracbß ?u ßrlßrnßn. Sin roßnig muß man ja febon oon 
bßr Spracbß ßinßs frßmbßn 23olkßs oßrftßbßn, roßnn man bßffßn 2lrt bßgrßifßn unb bßn 
^3ßg ju fßiner Sßßlß finbßn roill. 2Hit bßm Töiffßn um biß nabß Spracboßrroanbfcbaft 
yoijcbßn uns Dßutfchßii unb bßn fkanbinaoifcbßn Völkern bßginnt für uns bas Stubium 
bßr Cänbßr.

2locb bßoor roir abßr auf ßinßr Skanbinaoißnrßifß biß Sprachoßrroanbtfchaft fßft= 
gestellt habßn, fübißn roir febon inftinktio bßim 2lnbück bßr fkanbinaoifcbßn ?llßnfchßn, baf? 
bißfß uns artüßrroanbt finb. Ss ift ßin gan? anbßrßs «Sßfübl, ob man romanifebß unb 
flaoifcbß £änbßr bßrßift, in bßnßn uns nichts raffemäßig ?u bßn ‘Sßroobnßrn hin}ißbt, obßr 
biß norbifebßu Cänbßr. Da ficht man immßr roißbßr blonbß bocbgßroacbfßuß kßrnigß ®ß= 
ftaltßn, biß unfßrßm ^affßibßal fo nabß kommßn, bah mobl Jo manchßr bßutfchß Skan= 
binaoißnrßijßnbß Jebon mit 23ßbaußrn baran gßbacht bat, roiß langß man bßi uns in 
Dßutjchlanb oft fuchßn muß, bis man äbnlicbß ^racbtgßftaltßn finbßt. Schon mancher 
kam oon fßinßr Skanbinaoißnrßifß als Schroärmßr für norbifchß Sraußnjchönbßit zurück, 
unb ich kanntß mal ßinßn, bßr brachtß oon ßinßr %ifß bureb Dänßmark unb Schroßbßn 
ßin paar Du^ßub Qlufnahmßn oon fßmmßlblonbßn ^inbßrn als lißbftß %ifßßrinnßrung heim. 
Dißfß Scbroärmßrßi kann man bßgrßifßn. ^lucb bßr primitioftß %ifßnbß, bßr nicht ^aHßn= 
kunbß ftubißrt hat, fpürt inftinktio auf bßn ßrftßn ^lick, bafj bißfß norbifebßu 2Hßnfcbßn 
bßrfßlbßn ^ölkßrfamiliß angßbörßn roiß roir, ja, baft jroifchßn bßm norbbßutfcbßn unb bßm 
fkanbinaoifcbßn TUßnfcbßn im ^uhßrßn unb im ganjßn ^ßfßn roohl ßin gßringßrßr Untßr- 
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fcbißb befteben mag, als jroifchen bem norbbeutfchen unb bem Jübbeutfcbßn ‘^Henfchenfchlag. 
‘Diefe Erkenntnis ber beutfch-fkanbinaoifchen Qlrtoorroanbtfchaft ift eine ftol?e unb be- 
glückenbe Eatfache.

Über Sprache unb 2üenfchen gebt bas Eefühl bes „Qlnheimelnben“ roeiter ?u ben 
fkanbinaoifchen Stäbtebilbern. Sroifchen bänifchen unb norbbeutfchen ^anernbäufern 
beliebt kein roefentlicher Unterschieb unb wenn man unoermittelt — nehmen mir an auf 
einem „Slug ins ‘Slgue“ — nach Kopenhagen üerfetjt mürbe unb plötzlich mitten in bem 
alten Eeil ber bänifchen öauptftabt ftänbe, junächft auf bie ^tuffchriften an ben Käufern 
nicht achtete unb gefragt mürbe, melche Stabt bas roohl fei, fo mürbe man fürs erfte 
beftimmt nicht ans Tluslanb benken, fonbern oielleicht glauben, in Lübeck ober Königs
berg ober fonft einer alten norbbeutfchen Stabt ?u fein. So ähnlich gebt es einem in 
gan? ‘Dänemark. Töenn man ein Stück meiter nach Sübfchmeben kommt, alfo junäcbft 
oielleicbt nach 21ialmö, fo könnte man ficb biefe Stabt ebenfalls ohne meiteres ihrer 
2trchitektur nach irgenbmo in SRorbbeutfchlanb Dorfteilen, ebenfo bie Schlöffet unb Bürgen 
ber fübfchroebifcben ‘Prooin? Schonen. Es roirb einem auch fchroer fallen, beifpielsroeife 
bei bem alten ‘Dom ber Unioerfitätsftabt £unb ?u fagen, roas baran unbeutfch märe. 
Erft roeiterhin, menn bie typifchen braunroten fchmebifchen öo^häuschen ber Canbfchaft 
ihr Eepräge geben, mirb man biefes Eefühl: „bas könnte eigentlich alles ebenfo gut 
‘Deutfchlanb fein“ nicht mehr haben, aber biefe typifchen Schroebenhäuscben liegen gan? 
in nuferer Sefchmacksricbtung, fie mirken auf uns niemals fo befrembenb, mie etma bie 
nüchternen fcbmubigen Siegelbäufer, bie man halb hinter flachen nach Überfchreiten ber 
belgifchen Eren^e ?u fehen bekommt. ‘Dort hat man bas Eefühl: ‘Das ift ungemütlich, 
ba möchteft bu nicht roohnen. ön Schroeben geht es einem gerabe umgekehrt, ba Jagt 
man fich: ‘Diefe §ol?bäuschen fehen fo fchön unb gemütooll aus, barin muh es (ich gut 
leben, ‘Söer bas Elück hat, oon ber Seefeite her burcb bie unbefchreiblich fcböne Schären- 
melt nach Stockholm ?u kommen, unb in ber 2tähe ber fchmebifchen §auptftabt bie 
oielen Sommerhäuschen auf ben unzähligen Schäreninfeln fieht, in bem roirb beftimmt 
ber Töunfch mach, in folch einem kleinen §o(?häuschen einmal ein paar glückliche 
Sommerroocben oerleben ?u bürfen. Kur?, roir roiffen uns eins im Sühlen mit biefem 
‘Solke.

Selbft roenn roir in bie Sphäre bes rein ^materiellen hinabfteigen, finben roir in 
ben fkanbinaoifchen Räubern eine uns anheimelnbe Eemeinfamkeit. ön ben romanifchen 
Räubern bekommt man nur ‘SJeihbrot ?u offen unb bie Küche bort hat für uns oielleicbt 
Zunächft ben bes Stembartigen, aber fehr halb merken roir, bah roir babei „nicht
richtig fatt“ roerben. Ein Steunb, ber in Stankreich lebte, flehte mich einmal in einem 
‘Srief himmelhoch an, ihm bei meinem beoorftehonben ‘Sefuch richtiges beutfches Scbroarj- 
brot mipubringen, banach habe er ein gan? unbänbiges Verlangen, bas eroige franjofifche 
‘SSeihbrot könne er fchon nicht mehr fehen, gefchroeige bemi offen. ‘Dergleichen kann einem 
in ben fkanbinaoifchen Pänbern nicht paffieren, ba bekommen roir überall auch Schroar?- 
brot, bas bem beutfchen gan? ähnlich ift unb bie Jkanbinaoifche Küche ift bei all ihrer 
Eigenart boch Jo, bah roir uns ohne roeiteres bineinfinben; „fatt roerben“ kann man als 
‘Deutfcher babei fehr gut, manches, namentlich in Tlorroegen, ift etroas Jchroere Koft, aber 
boch für ben beutfchen 2Hagen recht. Selbft in biefer fcheinbaren ‘Üuherlichkoit liegt otroas, 
bas roir mit ben Skanbinaoiern gemeinfam haben.
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Ein ganz großes Erlebnis ift es, roenn man bie norbifcben ?änber bereift unb die 
nicht zu Skanbinaoien zäblenben OJtfeelänber bazu unb babei mit einmal zu ber Er
kenntnis kommt, baß ja biefe alten Stabte, bie ihre erfte Kulturblüte in ber beften Seit 
ber beutfchen öanfe batten, noch beute etmas unoerkennbar Gemeines aufweifen, bas man 
oielleicbt am treffenbften als „geronnenen ^anfeatengeift“ bezeichnen könnte. T>ie Ber- 
fchiebenartigkeit all biefer Stabte liegt nur in bem neuen Nahmen, ber in ben letzten 
Sabrjehnten um ben alten Kern herumgebaut mürbe; biefer Kern felbft fpiegelt einen ein
heitlichen beutfchen ^anfegeift roieber, oon Jamburg unb Bremen, Lübeck, ‘Danzig, Elbing 
unb Königsberg bis Niga, Neoal, BSisby, Stockholm, Kopenhagen unb weiter nörblich 
bis Bergen. Es ift kein Sufall, baß in ber alten ^anfeftabt Bergen ber wichtigfte Seil 
ber öafenanlage „Eyskebriigge“, ‘Deutsche Brücke, heißt. Eine Nunbfahrt um bie Oftfee 
macht uns klar, baß hier einmal cor Sahrbunberten eine beutfche Kultureinheit beftanben 
haben muß, bie uns heute angefichts ber kleinen Nationalitätenftaaten, bie im Baltikum 
entftanben finb, faft als Utopie erfcbeint. Blau kann biefen alten öanfeftäbten an ber 
Oftfee ihren unauslöschlichen Stempel beutfchen Seiftes ebenfo wenig nehmen, wie oer- 
gleichsweife bem alten ‘Prag, beften beutfche Vergangenheit man beute auch nicht mehr 
wahr haben möchte. B5enn auch in ben kleinen baltischen Nanbftaaten heute bie beutfche 
Sprache oon ben neuen Nationalitätenstaaten bewußt jurückgebrängt werben Soll, bie 
Steine reben biefe Sprache, bie man bort heute möglichst nicht mehr zu hören 
wünScht.

‘Doch nach biefer kurzen politischen Nbfcbweifung zurück zu unferem eigentlichen 
Ebema. Erinnern wir uns ber engen biftoriScben Berbunbenbeit zwischen ‘Deutfcblanb unb 
ben fkanbinaoifchen Säubern, Sn ‘Pommern, 2Ileck(enburg unb Schleswig trifft man 
überall auf Spuren bes fkanbinaoifchen Einfluftes unb ber gegenfeitigen kulturellen Be
ziehungen. Es fall hier gar nicht mal auf Euftao Nbolfs Eingreifen in bie Kämpfe bes 
‘Dreißigjährigen Krieges hingewiefen werben unb bie lange Schwebenberrfchaft in ‘Pommern, 
bie erft in ber napoleonifcben Seit ihr Enbe erreichte; wichtiger erfcbeint es uns, baß bie 
abligen Eefchlechter ber beutfchen Oftfeeprooinzen mit alten fkanbinaoifchen Eefchlechtern 
früher oielfach oerwanbt unb oerfchwägert waren. ‘Das wirb einem fo recht klar, wenn 
man beifpielsweife bie Erabfteine in ber berühmten, kunftbiftorifcb bebeutfamen unb böcbft 
febenswerten, 600 Sabre alten früheren Sifterzienferkircbe in ‘Doberan in Nlecklenburg be
trachtet; ba finbet man auch fo manchen bänifchen unb fcbwebifcben Nbelsnamen, unb 
wenn wir bie ‘Dinge heute unter raftifchem Eefichtspunkt betrachten, fo will es uns fcheinen, 
baß bie Bermifchung beutfchen Blutes mit bem ber befonbers reinen uns artoerwanbten 
fkanbinaoifchen Nafte beftimmt oon keinem fcblecbten Einfluß gewefen fein kann, zumal 
es fich babei boch oermutlich zumeift auf beiben Seiten um eine Nuslefe, alfo im Ergebnis 
um eine raftifche ^öherzüchtung gehanbelt bat

Es heißt, baß 1184, als bie ‘Dänen bie fagenhafte Stabt Bineta auf ber Snfei 
BJollin zerftört hatten, bie überlebenben Bewohner nach BSisby auf Eotlanb überfiebelten. 
2luf alte Sälle fcheinen {ebenfalls engfte kulturelle unb wirtschaftliche Beziehungen zwifeben 
hüben unb brühen beftanben zu haben. ‘Diefes BSisby, beften Architektur uns an Norb- 
beutfcblanb erinnert, lag bamals im Brennpunkt ber beutfchen öanfe; es hat im zwölften 
Sahrbunbert eine Blütezeit erlebt, oon ber wir uns heute febwer eine Borffellung machen 
können. ‘Die Sage erzählt, baß bamals bie Schweine bort aus filbernen Erögen fraßen.
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Satjache ift, hab in ber Stabt 17 Kirchen unb brei Klöfter entftanben, bereu Ruinen nod) 
beute als kunjtbijtorijcb wertoolle ‘Denkmäler ftehßn; bie Stabt batte bamals mehr als 
hoppelt Jo viele Sinwohner roie hßute, jeßt Jinb biß Stabtmauern Jo roßit geworben, baß 
innerhalb ibres Umkreifes «Sorten liegen, Bofen unb Buinen.

Bach öabrbunberten größter Blüte ging bie Bebeutung BJisbys bann Jehr ftark 
Zurück; bereits oom 13. Sahrhunbert ab rourbe bas giinftiger gelegene Lübeck als öanbels» 
plaß immer wichtiger; Jobann mürbe ber §aus bem Orient unb bem fernen OJten, ber 
früher auf bem £anbwege aus önnerafien über Bifchni Bowgorob gegangen mar, mit ber 
Sntbeckung neuer Seewege in anbere Bahnen gelenkt, BJisbys Bebeutung ift ein für 
allemal bahin; hßute mirkt bie Buinenftabt roie ein hiftorifches‘Denkmal beutfch=Jkanbi= 
naoifcher oufammenarbeit.

Seit ber Seit ber panfe waren bie BJirtfchaftsbeziehungen jwijchen ‘Deutjchlanb unb 
ben Jkanbinaoifchen räubern Jtets Jehr rege unb Jie könnten heute noch viel lebhafter Jein, 
wenn ber BJelthanbel nicht allgemein im Seichen bes Qlutarkieprinpps ftark gefchrumpft 
wäre. Qluch bie kulturellen Beziehungen werben baburch unter Umftänben merklich in 
Blitleibenjchaft gezogen, wenn, wie es zur Sßit ber Sali ift, infolge bes geringen Umfanges 
bes Bußenhanbels bie ‘Dioijenlage zu Bejchränkungen bes Buslanbsreifeoerkehrs nötigt. 
‘Das Beijpiel Schweben ift in biefem Sujammenhang Jehr auffchlußreich- Bian barf Jich 
Schweben hßute längft nicht mehr als ein 2anb oorftellen, bejjen BJirtJchaft in ber §aupt= 
Jache auf bem §olz» unb Srzreichtum fowie auf ber ranbwirtjchaft beruht; bas war cor 
einigen Sahrzßbnten noch richtig, hßute lebt aber weit über bie Hälfte ber JchwebiJchen 
Beoölkerung oon ber Snbujtrie, bem öanbel unb Berkehr. Schweben hat eine bebeutenbe 
eigene önbuftrie aufgebaut unb erzeugt auf oielen Sebieten heute längft alles Jelbft, was 
es früher oon uns importierte, ja barüber hinaus tritt Schweben hßute fogar noch als unfer 
Konkurrent auf bem BJeltmarkt. Bis ich B. unlängft eine nuferer größten beutjchen 
BJaggonfabriken in <$>örliß befuchtß, würbe mir oon einem ber leitenden Herren erzählt, 
baß Schweben cor bem Kriege ber bebeutenbfte Buslanbskunbe gewejen war; hßute hat 
Schweben feine eigenen BJaggonfabriken, es beftellt nicht nur nichts mehr in ‘Deutjchlanb, 
Jonbern tritt barüber hinaus auf bem BJeltmarkt Jogar noch als unfer Konkurrent auf. 
cDas ift ein ‘Beifpiel für viele. Buf bem «Sebiete ber Blajchinen» unb Slektroinbuftrie 
Hegen bie ‘Dinge ganz ähnlich.

Schweben hat in ben leßten fahren einen außerorbentlichen wirtfchaftlichen Buf= 
Jchwung genommen, es oerfügt über fehr bebeutenbe Baturjchäße, erzreiche ‘Berge, riefen- 
große hol?rßicbß BJälber unb gewaltige BJaJferkräfte; bazu kommt noch, baß ber Schwebe 
feiner ganzen Beranlaguug nach bas ößug zu einem oorzüglichen önbuftriearbeiter mit» 
bringt. Bergleichsweije fehlen ben Buffen, bie nach bem BJiHen ber Sowjetmachthaber 
gewaltjam oon ranbleuten zu önbujtriearbeitern gemacht werben, fajt alle Borausfeßungen 
für biefe Tätigkeit, Jo baß Jie meijt Jehr lieberliche önbujtriearbeiter werben, bie unfähig 
Jinb, Qualitätsarbeit zu (eiften. Serabe bas «Segenteil baoon ift ber fchwebifche önbujtrie» 
arbeitet; bei ihm paart fich ßine angeborene hobß öntelligenz mit 5leiß unb Sewijfen» 
haftigkeit, er bringt für bie Technik Berjtänbnis unb natürliche Begabung mit, alles 
präbeftiniert ihn zum Qualitätsarbeiter unb baher kommt es, baß bie fchwebifche önbuftrie, 
bie nicht billig arbeitet, fich mit ihren QualitätserzeugniJJen vielfach Jogar bort burchjeßt, 
wo Jie oon Konkurrenten aus anberen räubern im ‘preije unterboten wirb.
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ön nuferem SuSammenhang ift wichtig, baß infolge biefer Entwicklung Schweben 
oon uns nicht mehr fo Diel kauft, wie wir wiinfchen möchten, zumal wir unfererfeits fein 
befter Abnehmer finb. infolge biefer für uns ungültigen Eeftaltung ber §anbels= 
beziehungen hat Deutfchlanb mit Schweben kein Beifeabkommen treffen können, bie bem 
beutfchen Schwebenreifenben bie Blitnahme größerer Eelbbeträge gejtattet unb baburch 
ift ber beutfche Beifeoerkehr nach Schweben bebauerlicherweife ins Stocken geraten. Es 
befteht aus biefen rein wirtfchaftlichen Sufammenhängen heraus ber etwas parabox an= 
mutenbe Suftanb, baß wir infolge nuferer Deoifenlage zur Seit nach Schweben kaum reifen 
können, troß ber gegenfeitigen großen Sympathien beiber Bölker, währenb anbererfeits 
burch ein Berrechnungsabkommen mit ber Sowjetunion für Beifen nach bem uns boch 
gewiß innerlich nicht naheftehenben Bußlanb Büttel zur Berfügung flehen, einfach weil 
Bußlanb in größerem Umfange Abnehmer nuferer Erzeugnis ift.

Die Brtoerbunbenheit, bie wir oben im einzelnen auseinanberfeßten, finbet ihren 
äußeren Busbruck nicht ?uleßt baburch, baß bie Beliebtheit ber Borblanbsreifen auf 
beutfchen Schiffen, für bie es keine Deoifenjcbwierigkeiten gibt, ftänbig zunimmt, befonbers 
auch feit bie „Kraft burch Sreube“=Organifation jährlich Sehntaufenben eine billige Beife= 
möglichkeit nach bem Borben gibt, früher, als bie Deoifenfchwierigkeiten noch nicht 
beftanben, jogen oiele beutfche Borblanbsreifenbe es lieber cor, auf eigene Sauft, alfo 
nicht in S^rm einer geschloffenen Eefellfchaftsreife auf beutfchen Schiffen, biefe Cänber z« 
bereifen; Jie fanben es oielleicht fogar befonbers reizvoll, für eine Borwegenreife bis hinauf 
}um Borbkap oon Oslo ober Bergen einen ber kleinen norwegifchen Küftenbampfer zu 
benußen, auf bem bie Beife zwar länger bauerte, als auf einem großen beutfchen Eouriften» 
bampfer, aber bafür kam man mehr mit ?anb unb Leuten in Berührung, in jebem kleinen 
unb kleinften Orte würbe angelegt unb immer gab es ba irgenb etwas befonbers Be= 
merkenswertes unb Eharakteriftifches zu fehen. B5er bas einmal auf einer Borblanb^ 
reife erlebt hat, wirb bebauern, baß bie leidige Eelbfrage uns biefe Beifemöglichkeit 
jeßt oerfchließt.

Bbfchließenb möchten wir einen gan? gebrängten überblick über bie befonbers 
cbarakteriftifchen Schönheiten geben, bie ben beutfchen Borblanbsreifenben in ben brei 
fkanbinaoifchen Räubern erwarten. Es ift unb bleibt nun mal fo, baß man oon einem 
£anbe, unb wenn man auch nur eine knappe Böoche lang bort mar, einen unoergleichlich 
lebenbigeren Begriff erhält, als aus einem Dußenb an fich vorzüglicher Bücher. Dilles 
Eefchriebene kann wohl ber Bertiefung oon Kenntniffen über ein Canb bienen, aber auch 
im günftigften Salle ift es nur ein unzulänglicher Erfaß bes eigenen Schauens unb alles, 
was jemanb mit heißem öerjen unb bem guten BSillen, ftammoerwanbte 2änber einanber 
näher z» bringen, Schreibt, erfüllt feinen Sweck noch am eheften, wenn es eine große 
Sehnfucbt weckt, biefes frembe £anb einmal aus eigener Bnfchauung kennen zu lernen; früher 
ober Später wirb eine Solche SehnSucht, wenn fie wirklich groß genug ift, bann zumeift 
auch ihre Erfüllung finben.

Bm leichteften zu erreichen ift für uns Dänemark. Die Befucher nuferer Oftfee« 
bäber können bie Schöne bänifche öauptftabt mit einem kleinen Bäberbampfer in einem 
Eineinhalb=Eagesausflug erreichen. Bebenken wir, baß ganz Dänemark mit Seinen etwa 
breieinhalb 2Hillionen Einwohnern, oon benen runb 800 000 in Kopenhagen leben, um 
mehrere öunberttaufenb hinter ber Biermillionenftabt Berlin zurückbleibt. Dabei oerfügt 
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es noch einer amtlichen Aufftellung über eine Hauptftabt, 85 ‘provinzftäbte, 85 Aororte 
unb 500 „ftabtäbnliche Sieblungen“. Die beutfehen Aef Lieber kommen ja leiber zumeift 
nur n-ach Kopenhagen unb ber Jogenannten bänifchen Aioiera, b. b- ber feelänbifchen Küfte 
poijeben Kopenhagen unb §elfingör, in beHen Aäbe fich bas Hamletfcbloß Kronborg befindet; 
hier an ber Küfte entlang reiht fich Aabeort an Aabeort. Stiles in Dänemark macht auf 
uns ben Cinbruck ausgefprocbener Heiterkeit, bie Dänen finb für uns ein fröhliches Aölk= 
eben, bas einen gefunben Humor bat unb bei bem man fich gut aufgehoben fühlt, ^lucb 
bie Snfeln Aornbolm unb bie Kreibeinfel Aloen werben von beutfehen Aeifenben noch 
aufgejucht, allenfalls auch noch ber jütlänbijche Aabeort Skagen. Aber bamit hört bie 
Dänemarkkenntnis bes beutjehen Durcbfchnittsreifenben auf; babei mürbe es fich beftimmt 
lohnen, bie alten Stäbte Aoskilbe, Obenje, Aalborg, Aarhus unb ben roejtjütijcben 
Hafen Csbjerg ?u befucheu, ben Ausgangspunkt ber fchnellften Aerbinbung ^roifchen 
Dänemark unb Snglanb, ebenjo bie Heibelanbfcbaft in Sütlanb, beffen Aeroohner als 
ber JchönJte bänifebe Alenjchenfcblag gelten.

Das Dänemark burch feine Sprache fo nabe ftehenbe Aorroegen bat einen ganz 
anberen Charakter; feine Aeroohner finb ernfter unb oerfchloffener, als bie Dänen: es 
wirb einem auf einer Aeife febroerer, ihre Aekanntfcbaft zu machen, aber wenn einem 
bas gelingt, bann roirb man boppelt froh barüber fein, beim es lohnt fich- Grnft ift 
auch ber Charakter ber Canbfcbaft, bie zerklüftete Jelfenküfte, aus ber bie Aerge oft faft 
Jenkrecht empor Jteigen, fo hab man in ber Sjorblanbfcbaft bas Gefühl bat, zroifeben ben 
Gipfeln eines ins 2Heer gefunkenen Gebirges hinburchzufahren. Die Aerge febauen auch 
bis in bie Hauptftabt Oslo hinein, bie längft nicht bas roeltftäbtifcbe Gepräge ber beiben 
anberen fkanbinavijeben Hauptftäbte befißt. ön einer guten Aiertelftunbe kann man oon 
Oslo mit einer Aergbabu binauffahren in bie Aerge nach Holmenkollen, mo im ASinter 
bie berübmtßn Skiroßttbßroerbe Jtattfinben.

Oslo ift auch ber Ausgangspunkt ber berühmteren normegifeben Gebirgsbahn, ber 
Aergeii=Aabn, bie bie Hauptftabt in etwa achtftünbiger Sahrt mit ber zweitgrößten Stabt 
bes Canbes, Aergen, verbinbet. Die $ahrt geht über bas Gebirge burch Gegenben, bie 
oor bem Aau ber Aabu faft völlig unbewohnt unb für ben Aeifenben fo gut wie un= 
erreichbar waren; ber höchfte ‘punkt ber Aabn, bie Station Sinje, liegt faft bas ganze 
Sahr über in Cis unb Schnee. Auf ber für Aorroegenreijenbe trabionellen Aorbkapfabrt 
roirb u. a. bie alte Hauptftabt Cronbheim angelaufen, beren alter Dom roobl bas be= 
merkensroertefte kunftbiftorifebe Aauroerk ganz Aorroegens ift; ein befonberes Srlebnis 
ift fobann bie Sabrt burch bie berühmte Snfelgruppe ber Lofoten.

Sür ben Schroebenreifenben ift Stockholm eine große überrafebung; ben Jtärkften 
Cinbruck erhält man, roenn man fich ber febroebifeben Hauptftabt von ber Seefeite burch bie vo> 
gelagerten einzigartigen Schären nähert. So roeltftäbtifch haben fich bie meiften bie febroebifebe 
Hauptftabt nicht vorgeftellt; bas Königsfchloß unb ber Aeiebstag liegen unvergleichlich 
großartig am Aöaffer ba. Stockholm befißt fogar ein paar richtige Aöolkenkraßer, auf 
bie bie Stockholmer nicht roeniger ftolz finb, als auf ihr neues Stahlbaus; ein Aunbgang 
burch feine holzgetäfelten Aäume gibt uns einen Aegriff oon fehroebifeber Kultur. Cs 
lohnt fich auch, bie Aibbarbolms=Kircbe, bas „febroebifebe ’pantbeon“, zu befucheu, wo 
bie großen Alänner ber febroebifeben Gefehlte ihre leßte Aubeftätte gefunben haben. Alt= 
fehroebifebes Aolkstum kann man am konzentrierteften im Aorbifeben ^Hufeum unb nicht 
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weit baoon im JreilichtmuJeum auf Skanjen ftubieren; bas ift ein rounberfam „lebenbes“ 
^Hufeum, man bat ba alte ‘öauernhäufer aus allßn Seilen bßs Canbes aufgebaut unb 
lä|>t barin dauern aus jener Segenb in ihren malerifchen brachten wohnen. Jum Stubium 
mobßrnßr Jchwebifcher Wohnkultur lohnt ßs fich, jßnfßits bes Wälarfees biß ßtft in ben 
allerletzten Jahren gßbautß Sigenheimfieblung Qlppeloiken }u bejuchen, biß am Wege nach 
bem alten ^önigsfcbloh ‘Drottniugholm liegt, mo ber ältcfte Sheaterjaal bes ?anbes gezeigt 
roirb. Qluch bßr kultivierte Söabeort Saltjöbaben, bßr oon Stockholm mit ßinßm kleinen 
Schärenbampfer in einer guten Stunbe unb mit bßr elektrifchen^ahn in einer halben Stunbß ?u 
erreichen ift, lohnt einen 25efuch ?ur ^Ibrunbung bßs Sinbrucks, bßn man r>om Ceben bßr 
Schweben gewinnt, oon bßnßii bßbauptßt roirb, bajj fie einen bßfonbßrßn 5ang haben, über ihre 
^ßrhältniHß ?u leben. Einzigartig ift biß Jährt mit bßm klßinßn ®ötabampfer burch bßn 
Sötakanal oon Stockholm nach Söteborg; bas geht tagelang qußr burch Sübfchroeben 
unb man fieht oiel Sbarakteriftifches oon feiner Caubfchaft unb ßin paar alte Ortfchaften 
obßubrcin. Schweben ift fo groß unb Jchön, biß 2iei)'eluftigen möchten am liebsten bis 
hinauf nach £applanb; aber bas finb unter ben jetzigen Wrhältniffen unerfüllbare Wünfche. 
‘Deshalb genug ber Sinjelhßitßn.

‘Das wefentliche ift unb bleibt bas Erlebnis ber tiefen Wejensoerroanbtfchaft bes 
beutfcben unb Jkanbinaoifcben Wenfchen.

Ilse Demme:

Das Deutschtum in Siebenbürgen

Glicht, um ?u erobern, fonbern um ben 25oben urbar ?u machen, gingen immer 
unb immer roieber Saujenbe unb Qlbertaufenbe ‘Deutfcher ins 2luslanb. Sie brachten 
eine hohe 2luffaffung oon wirtfchaftlicher Sittlichkeit unb .oon Arbeit mit in ihre neue 
Heimat, bie fich befonbers in «Sroßrumänien, in Siebenbürgen, oon ben orientalischen 
öefchäftsgepflogenheiten außerorbentlich unterfchieb, fie haben jur Suropäifierung biefes 
Staates nicht unerheblich beigetragen, in bem großen ‘Projeß ber Befreiung oom Orient. 
‘Deutfchtum unb wirtjchaftlich=technifcher Jortfcßritt — ein untrennbarer begriff, man 
kann roohl Jagen, bas ‘Deutfchtum (teilt ein SMturelement hier im Often bar, bellen 
Einfluß nicht unerheblich ift. TJerfchiebenartig in Filter unb Urfprung finb bie beutfcben 
Sieblungen in Rumänien unb Ungarn, in wirtfchaftlichH'ojialer 23e}iehung aber finb Jie 
mit Qlusnabme oon Siebenbürgen burchaus einheitlich, es finb bie bäuerlichen Sieb= 
hingen, bie bei roeitem oorherrjchen. Eigentlich oermochte nur bas Siebenbürgijcbe 
‘Deutjchtum eine gebilbete Oberfchicht }u Jchaffen.

Ungarijcbe Jürften (Seija II.) haben bie Siebenbürger SachJen (um 1150) gerufen, 
unb fie kamen mit ^flug unb Schwert „?um Schule ber ^rone“, batten auch aus= 
gesprochene militärifche ‘Pflichten ?u erfüllen, ön Siebenbürgen ift es ben beutfcben 
burch all bie Jahrhunberte hinburch gelungen, fich ßine oölkifcbe Feinheit ?u erhalten, 
ein eigenes Staats= unb ^ulturberoufjtjein ?u entwickeln. ‘Dies war nur burch bie 
raffifche Einheitlichkeit ber Sinwanberer möglich, waren hoch bie Siebenbürger SachJen 
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}um größten Seil 2Hofelfranken, mit einheitlicher Religion, mit einer oon her Krone oer= 
brieften Selbftoerroaltung auf fogenanntem „Königsboben“. Sie konnten [ich ihre Seift- 
liehen felbft roäblen, auch ihre Richter, hie nach beutfebem Recht richteten. So blieben 
bie Deutfchen in Siebenbürgen perfönlich frei, batten nur einem vom König ernannten 
Srafen ?u gehorchen unb roaren ?ur ^jeeresfolge verpflichtet. Sie haben fich als 
Pächter europäifcher Kultur an ben Dforten bes Orients eine außerorbentlicbe Stellung 
errungen.

23is jum Sah« 1211, ba König 2tnbreas II. ben beutfehen Ritterorben nach 
Siebenbürgen berief unb ihm Lanb verlieh, bas oon ihm mit einer Reihe ftattlicher 
23urgen unb Orte bebaut mürbe, hatten bie Siebenbürger Sachfen bereits 350 Semeinben 
mit etwa 20 000 Samilien gegrünbet. Schon nach menigen fahren mürbe ber Orben 
bem König ?u mächtig unb er vertrieb ihn mieber; bie Siebenbürger Sachfen aber blieben 
unb kultivierten ihr Lanb meiter.

Rach öabren ruhiger Arbeit folgten fchmere Seiten. 1241/42 vermüfteten bie 
Rlongolen bie junge Sieblung, unb es bauerte Sahrjebnte, bis Jie fich bißroon mieber 
erholt hatte. Das 14. öahrhunbert brachte unter ber Regierung ber Rnjouer unb 
Luxemburger Seiten bes Srißbens, in benen bie Sieblung fich ?u hoher kultureller 23üite 
entroickeln konnte. ön biefer Spoche entftanben auch biß rounbervollen gotifchen Kirchßii, 
bie Kirchenburgen unb viele Stabtbefeftigungen; bas geiftige Leben in ben Stäbten mar 
außerorbentüch rege. Die einbringenben Sürken vermüfteten bas Laub unb machten ber 
frieblichen Arbeit für beinahe brei Sahrhmiberte ein Snbe. Die Schlacht bei Rikopolis 
im Sahre 1396 brachte ben Auftakt ber fo lange mäbrenben Sürkengefahr. 1526, nach 
ber Schlacht bei LUohatfch, mürbe Siebenbürgen Sroßfürftentum, unb bie Siebenbürger 
Sachfen erhielten als britter Lanbftanb 2Hitbeftimmungsrecht. ©roße Jührer erftanben 
bem 23olke, Kämpfer roie }. 23. 2Hichael 2öeiß, Seorg ^eeßt, ^empflinger u. a. m. 
Sin Sreunb 2Helancbtons, ber Reformator konterns aus Kronftabt, brachte 1545 ben 
Siebenbürger Saebfen ben lutherifchen Slauben, bem ber Siebenbürgifche Lanbtag volle 
Freiheit juficherte.

Die Habsburger, bie feit 2lnfang bes 16. Sahrbmiberts Könige oon Ungarn maren, 
feßten ben fiebenbürgifeben Sroßfürften ab unb nun mürbe Siebenbürgen ber Sammel
plaß aller reoolutionären Slemente.

Srft 2Haria Sherefia Jebaffte mieber Rube, ernannte einen Hermannftäbter Sachfen, 
ben Sreiherrn oon 23rukentbal, }um Souverneur Siebenbürgens. Sroßbem nun für bas 
Lanb eine Seit ruhiger mirtfchaftlicher 2lufbauarbeit kam, konnte bas Deutfchtum nicht 
mieber jur vollen Sntfaltung kommen.

Siebenbürgen mar vor ber Sinroanberung ber Deutfchen ein febmaeb bejiebeltes, 
unkultiviertes Lanb, beutfehftämmige 23auern haben es umgeroanbelt. Dem 2(ckerbau 
unb ber 23iebjucht, bem 233einbau unb bem 23ergbau (Srbgafe, Kohlen, Saßlager) unb 
auch bem Seroerbe unb ber Subuftrie ber Sachfen roar hier im Offen eine führenbe 
Rolle jugeroiefen. Deutjche Kaufleute burebiogen bas Lanb, ber öanbel blühte. Solb- 
febmiebekunft unb HohJchnißereien, 233affener}eugung kam ?u hohem 2lnfeben, Stäbte 
unb Jeftungen erftanben unter beutfeben Hänben. Hat auch ber Sürkenkrieg großen 
Schaben angerichtet, ber fiebenbürgifch-fächfifcbe Kaufmann unb Honbroerker ftanb in 
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großem "Unfeben, unb ber bcutjcbß Einfluß auf mirtfcbaftlicbem, tecbnifcbem unb fojialßm 
Schiet bat ficb immer burcbgefetjt.

T^unb 230 000 Deutfcbe Ißbßn hßute in Siebenbürgen, biß meiften von ibnßn finb 
auch jeßt noch fßlbftänbige Canbroirte. Tiber auch bas "öürgertum in ben Stäbten ift 
ftark von Deutfchen burcbfeßt. Sübrenbe önbujtrißllß unb T3ankmänner, §anbroerker, 
Kaufleute unb Tirjte, ötigenieure unb T^echtsanmälte ßrfrßußn ficb ßines guten T^ufes. 
ön Siebenbürgen mürben biß erften TSolksfcbulen Europas auf konfeffioneller Srunblage 
gegrünbet. Tlucb bßutß noch arbeiten Kirche unb Schule §anb in 5anb, bilben ßinßn 
T^erroaltungskörper. 2T6 beutfebe Scbulß« gibt es in Siebenbürgen, evangelifebe T3olks= 
fcbulen, böbßtß T3olksfcbulen, Untergymnafien, Obergymnafien, Oberrealfrbulen, ein 
Tnäbchengymnafium, ßin Tehrer* unb ßin Tebrerinncnfeminar, jähere öanbelsfcbule, 
^inbergärtnerinnenfeminar unb brei Tlckerbaufcbulen: ßin 3ßicbßn, baß man auf jeben 
Jad beftrebt ift, bßtn beutfeben Tllutterlanb biß Ereue ju halten. Tanbroirtfchaftlicbe T3er= 
eine, mujikalif ehe unb fportlicbe T3ereinigungen, SUrbeitßrfortbilbungsoereine u. a. m. tragen 
jur Tkrinnerlicbung ber "bolksgemeinfcbaft, jur TSabrung ber Erabition unb jur kultu* 
reifen Hebung bei. Die oölkifebe Organifation ber Siebenbürger Saebfen ftebt an erfter 
Stelle aller ^Hinberbeiten in Europa. Die Siebenbürger haben narb bem Kriege bie 
Sübrung ber Deutfchen in Rumänien übernommen, baben ein beutfebes ^ulturamt ge* 
grünbet, hoffen Siß ficb in öermannftabt befanb. 1931 mujjte biefes Timt infolge roirt* 
fcbaftlicber Schmierigkeiten aufgelöft merben.

önmitten anberer T3ölkerftämme rein beutfebes TSolkstum, Sprache, Sitten 
unb Gebräuche; bas ift bie beutfebe Sieblung in Siebenbürgen.

Ewald Volhard:
Die Libyenfahrt der Frobenius-Expedition

I. Teil: Vom Niltal zum Abu Balas
Sortierung

Die Durchquerung ber Töiifte.
Freitag, ben 5. Tlpril, morgens um 8.20 Uhr, fanb unfer Start jur Durch» 

querung ber Tibyfchen TSüfte ftatt. 100 km konnten mir noch erft einer miferablen 
Strafe, bann einem markierten Srack folgen, banach hörte jebe TUarkierung auf. TZacb 
einer kurjen THittagsraft mürbe ber ^ompajjkurs beftimmt unb geführt von Dr. T^botert 
Jeßte ficb unfre Kolonne in TUarfcb. Das (Selänbe bietet ber Orientierung nur roenig 
Tlnbaltspunkte, Jo baß jur ^ursbeftimmung ein Tragen einige bunbert Tlleter voraus^ 
gefcbickt unb bann genau auf einen im Wlkompafj fixierten "Punkt eingefebmenkt merben 
muß. 3um "Peilen mujj man ficb natürlich in einiger Entfernung von ben Töagen auf* 
ftellen, ba bie vielen ^Hetailteile ben ^ompajj nur allju leicht ablenken.

Um ben ^urs ju halten genügt bann ber im Tragen an möglichft ftörungsfreier 
Stelle angebrachte 31ieger*?iquib=^ompa|j. Töir batten lange Juchen unb probieren müffen, 
bis mir eine geeignete Stelle für ibn gefunben batten. Erft febien er an verfchiebenen 
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Stellen ablenkungsfrei ?u funktionieren, bann aber zeigte ficb, baß er ?roar beifpielsroeife 
narb Lorben unb Often gan? richtig ging, bafür aber nach TSeften unb Silben um 
mehrere Srabe abmich. Schließlich fanb Dr. Lhotert als bie bei roeitem befte, roenn auch 
nicht grabe bequemste Stelle, bie in ber CUitte ber ^ohrückmanb hinter unb über unfern 
köpfen. §ier mürbe er in finnreicher Töeife angebracht unb mit §i(fe eines oergrößernben 
2tafierfpiegels unb eines Lückfpiegels fo nach oorn gemorfen, baß er bauernb beobachtet 
roerben konnte. Natürlich hatte nicht jeber Tragen einen folcben Kompaß, fonbern nur 
jmei, einer ?um Suhren unb einer ?ur Kontrolle.

Das (Selänbe bot ?unächft keine befonbern Schmierigkeiten, im (Segenteil batten 
mir größere Strecken feften Sanbboben, „Serrir“, in ben ficb nufere extrabreiten Reifen 
nur roenig einbrückten. Cllan kann auf folcßem Loben, ber glatter unb freier oon Un
ebenheiten ift als bie befte Autoftraße, jebe beliebige Sefcbroinbigkeit fahren — roenn man 
aufpaßt. Denn gelegentlich tauchen plötzlich unb unerroartet gan? kleine unb in ber 
fcbattcnlofen 2Hittags?eit kaum fichtbare Sanbroellen auf, bie febr kur? unb fteinhart finb, 
fo baß ber ahnungslos mit neunzig Kilometer Sefcbroinbigkeit barüber braufenbe LJagen 
in ber abfcheulichften LSeife ?ufammengeriittelt roirb unb bie arglofen Jabrer ihre fämt- 
lieben Singeroeibe ?u oerlieren glauben, ^em bas einmal paffiert ift, ber bat oor folcben 
Stellen ben größten Lefpekt unb befleißigt ficb ihnen gegenüber aller möglichen 
Lorficht.

Serrir entfpricht roohl am ebeften ber üblichen Lorftellung oon LSiifte: nach allen 
Seiten behüt ficb in febier unenbliche Lteite ber hellgelbe Sanb. Streckenroeife finb 
pyramibenförmige Lergkegel, bie jeber für ficb unmittelbar aus ber Shene aufragen, über 
ben Sanb verteilt. Weniger bekannt finb bagegen bie ?abllofen kleineren unb größeren 
Sebirge, bie ficb in ber ^üfte erheben. So legten ficb uns immer roieber fteinige §ügel= 
ketten in ben L5eg, burch bereu Selsgeröll eine ^affage gejucht roerben mußte. §ier 
hatte ber ^inb auch häufig roeicberen Sanb jufammengetragen, in bem roir mit fchmaleren 
Reifen ficherlich mehrfach ftecken geblieben roären.

Als roir um 6 Uhr abenbs an einem hoben Sanbhügel mit fteiler öelskuppe nufer 
Cager auffchlugen, roeil bie Sonne unterging unb roir nicht mehr genug fehen konnten, 
batten roir gerabe 200 km hinter uns gebracht, LMr roaren mit biefer erften Sagesleiftung 
nicht un?ufrieben, benn bas Laoigieren nahm naturgemäß viel Seit in Anfprucb- häufig 
mußte bes Selänbes roegen ber ^urs geänbert unb fpäter roieber berichtigt roerben unb 
oor allem mußten roir auch für bie Aacbkommenben ben L5eg fo einbeutig markieren, 
baß er felbft bann noch ?u finben roar, roenn ein Sanbfturm nufere 2(utofpuren oerroeben 
follte. An jeber ?roeifelhaften Stelle rourbe baber ein „Alam“ errichtet, ein kleiner Stein
haufen, in ben ein Stock mit einem öettel gefteckt rourbe, auf bem ^urs, Lichtpunkt ober 
fonftige Anhaltspunkte oerjeichnet roaren.

L3ir konnten gerabe noch bie lebten Strahlen ber untergehenben Sonne mißen, um 
nufer Cager ?u richten, ^ochjeug, Letten unb Campen ausjupacken, bann rourbe es bunkel 
unb nach ber §iße bes Sages empfinblich kühl. Sum Abenbbrot gab es Alakkaroni 
mit Somatenmark. Ceiber mußten roir babei bemerken, baß roir nufer gefamtes Sßbefteck 
am Dittagsraftplaß liegen gelaffen hatten unb uns baber unferer natürlichen Sßroerkjeuge, 
ber Singer, bebienen mußten. Ss rourbe, roie ficb benken läßt, ein entfprechenb luftiges 
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SHen, unb mir blieben noch eine ganze ^ÖSeile plaubernb unb beratenb nm unjere ^troteum» 
lampen Jißen, ehe [ich einer narb bem anbßrn auf Jßin Cagßr vßrzog.

öm Sanb, Jo batte mir Gßheimrat Srobßnius verraten, bßr ja biß 233üfte kennt miß 
menige, Jcbläft ßs lieb beffer als im febönften 23ett, roenn man ficb biß ^örperform ganz 
genau nacbmobelliert. 233ir batte« an unjerm Cager ganz befonbers feinen unb mßicbßn 
Sanb, bßr mich locktß, bas bocb einmal auszuprobieren. 2Bäbrenb alfo biß anbßrn in 
ibrß aufgejchlagenen Seibbetten Jtißgßn, betätigte ich mich mobl 20 2Hinuten lang als 
cPlaftikßr unb batte mein Dett beim auch Jo meit, baß jeber 2Uuskel feine zukomrnenbe 
Vertiefung, jebe bobte Stelle biß entfprechenbe Erhebung fanb unb icb in bßr gemahnten 
öcblaHtßllung an keinem ^unkt mehr irgenbeine Unbequemlichkeit empfanb. 2lls icb bann 
aber auf bßn Schlaf martenb in meinem alfo eingebauten Scblaffack lag, ba mürbe plößlicb 
bas Verlangen in mir übermächtig, mich mir einmal, unb memi and) nur auf menige 
2Hinuten, auf bie anbere Seite ?u brebn, — roobureb beim bßr Sinn meines ganzen kun)'t= 
Gölten Vaues hinfällig mürbe unb roeiterhin blieb. Obgleich jeßt nichts mehr paßte, Jcßlief 
ich, abßr ich glaube, im Jchtecbteften Vett hätte ich bocb noch beffer gejcblafen. Vorfichts- 
halber habe ich es jebenfalls bei biejem einen Verjucb, im Sanb zu fchlafen, gelaffen, roeil 
ficb bas anjeheinenb bocb nißhr für rnbigßre Ceute eignet.

2Uit Sonnenaufgang ftanben mir etmas fröjtelnb auf, tranken See unb fuhren meiter 
in bie morgenlicbß Canbjcbaft hinein. Die Veleucbtung mar munberfchön; oor uns glänzte 
ber rötlicb=gelbe Sanb, bahinter erhob ficb eine Gebirgskette mit vielen 2lusläufern unb 
Sinzelkegeln, rot angeftrablt bureb bie Sonne unb plaftijch berausgemeißelt bureb bie noch 
langen Schatten, lieber batten mir leichtes Sahrgelänbe, bis mir bie Gebirgsausläufer 
überqueren mußten, mobei es über Stock unb Stein in engen ^inbungßn bureb bichtes 
Geröll binburch bergauf unb bergab ging. Die Orientierung mar außerorbentlich Jchmierig, 
ba es entroeber keine ober lauter gleichartige markante funkte gab, bie ficb mit bem 
bürftigen ^artenbilb Jchmer in Ginklang bringen ließen. Grft als mir eine auf bßr Sparte 
eingezeiebnete Düne burebfuhrßu, roaren mir mißber fieber, baß mir auf bßm rechten VJeg 
roaren, unb konnten vertrauensvoll nach unjerem ^ompaßkurs mßitßrfabrßn.

235er nie in bßr Töüftß gefahren ift, bßm mag es mßrkroürbig ßrfcbßinßn, baß omßifßl 
über biß 2licbtigkßit bßs ßingßfcblagßuen 233ßgßs überhaupt entfteben können, ön einem 
Gelänbe, bas unausgefeßt kleine 2lbmeicbungen nötig macht, ift es jeboch völlig unmöglich, 
auf lange Strecken bin ben ^urs mit absoluter Sicherheit feftyibalten. Gs gehört fehr 
Diel Gefcbick, Qlnpanungsoermögen unb Glück ba?u, ficb hier nicht }u irren. Q5efonbers 
aber roirb oon alten benen, bie einmal mehrere bunbert Kilometer bureb Serrir gefahren 
finb, betont, baß bas bektemmenbe Gefühl bes ö.roeifßte «« her Dichtigkeit ber Strecke 
ficb miDermeiblicb aufbränge, menn man auf Stunben unb Stunben keinerlei 2nöglicbkeit 
habe, ficb bureb irgenbmelche Qlnbaltspunkte ?u betätigen, baß man oom ^urs nicht ab= 
gemiebßn Jei. 2Ilacbt bocb Jcbon bie geringfte 2lbroeichung bei folcben Strecken bas Sinbßn 
bes gejuchten Punktes oft unmöglich.

2öir Juchten ben 2lbu 23alas, ?u beutjeh: 23ater ber Göpfe, einen kleinen 23ergkegel 
inmitten einer großen 2ln}abl völlig gleichförmiger, ber babureb ausgezeichnet mar, baß 
ficb an feinem §uß bie Scherben vieler Göpfe befanben. Gs ging bie Sage, er Jei bejonbers 
Jchmer ?u finben. 2l(s mir baber bas große ^egelfelb unmittelbar oor uns batten, befiel 
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uns bßr gejcbilbertß Sroßifßl an bßr Dichtigkeit ber Daoigation, uni) mir begannen ?u 
Juchen-unb uns unter bßr Süllß oon Regeln biejen ober jenen als möglichen Qlbu Dalas 
ausjuroäblen. Dacbher, als mir ben rßcbtßn gefunben battßn, ftellte Jich heraus, bah roir 
nur haargenau unjern ^urs noch einige Kilometer hätten roeiter^ufabren braueben, um 
birßkt mit bßr Daje auf bßn gejuchten Derg ?u Jtohen.

Die Exaktheit biejer Daoigation, an biß keiner dou uns tmrbßr }u glauben gßmagt 
hätte, murbß als Dleifterleiftung unjeres Sübrers mit Decbt bßrounbßrt, um Jo mßbr als 
er Jelbft bisher noch mßnig (Selegenbeit gßbabt batte, bieje Jeine beroorragenbe Jäbigkeit 
im Srnjtfall ?u erproben. Oluf 380 km Jo gßnau ben rßcbtßn ‘punkt ?u treffen, märß Jelbft 
für bßn gßmißgtßjtßn DMiftcnfabrer ßinß beachtliche Ceijtung geroejen.

Der Dergkegel, an bem mir uns befanben, liegt heute außerhalb bes mßnjcblicbßu 
öntereffes, roenn auch biß Scherben, biß um ibn herum liegen als ägyptisches Dational= 
beiligtum in Sbren gehalten mßrbßn unb als unantajtbar gelten. Sie haben ihre «Sejcbicbte, 
beim früher mar bßr ^(bu Dalas ßimnal rßebt roichtig geroejen. Die ^araroanenjtraßß aus 
bßm Süben narb bßr Oafß Dacbla führte ßbemals hier oorbßi, unb als öüfß für biß Durcb= 
jißbßnbßii Joli ßin Sultan in alten Seiten, Jo beißt es, hier ßinß große Qlnjabl geroaltigßr 
^riige aufgeftellt unb in bßn Sanb ßingßgrabßu babßn. £s mar ßin ^araroanenftüßpunkt, 
ßinß Qlrt DSüftenreftaurant, in bßm Dotleibenbe Jich bßs DSaffers bebienen konnten, roenn 
Jiß Jich für biß gßmaltigß oajen= unb brumißnlojß Deife nicht binreicbenb oerjeben battßn. 
Die Streupflicht, für Srgän^ung biejes DSafferlagers }u Jorgen, nahm jeber gßrn auf Jich, 
bßr gut gerüftet biejes DSeges ?og, bßnn atl^u leicht konnte ßr ja auch felber einmal frember 
Öilfß in biejen barten «Segenben bebürfen.

billig oerbinben Jich biß 2HenJchen bßr DSüJte im Stampf gegen biß übergeroaltige 
Datur }u gegenseitiger §ilfe. Olis Jcbönes Denkmal bißfßr ^ampfgemeinjebaft bßr D5üftcn= 
roanberer lebt bßr 2lbu Dalas im «Sebächtnis bßr Dlenjcben. Dber auch anbßrß £agß 
unb anbßrß Sittßn bat bßr 23ßrg gßjßhßn unb bßr Srinnßrung fßjtgßbaltßn. ‘Dßtui Jpätßr 
brangßn gßmalttätigß Stämmß oon Sübßn bßr oor, miß biß krißgßrifcbßu Eibbu, unb 
bßraubtßn unb plünbßrtßn biß rßicbßrßn Oafßn. Qlucb ibnßn mar bßr 93atßr bßr Söpfß ßin 
unßntbßbrlichßr Ößlfßr, inbßm ßr ibnßn ßin Ißicht ?u baltßnbßs ?agßr ßrmöglichtß. £angß 
ößit tobtß oon hier aus bßr dampf’, bis jich biß Oajßnbßroohnßr ?u ßinem ßußrgijcbßn 
Sßgßnftoh ßntjcblofjßu unb biß Sßinbß in ibrßm ßigßtißn Cagßr Oßrnicbtßnb Jchlugßn. Sm 
Qlugßnblick, roo biß allju bilfsbßrßitßn Söpfß }ßrjcblagßn marßn, battßn biß ‘Käubßr kßinß 
2Uöglicbkßit mßbr, Jich in bßr 2Süfte ?u halten, Jiß muhtßu Jich }urück}ißbßn unb biß Oajßn 
marßn gßrßttßt. So murbß bßm 2lbu Was Jßin böjßr, ?uglßich frßilicb auch Jßin gutßr 
Smßck unb Sinn gßuommßn, ßr Jank bi biß ‘.ößbßutungslofigkßit zurück unb murbß ?um 
blo^ßn ‘Dßtikmal.

2lur Sxpßbitionsfabrßrn ift ßr noch beutß als auf bßr S^artß unb im Sßbächtnis 
bßr Qlltßu markißrtßr ‘Punkt miebtig, bßtßn ßs in bißjßm (Sßbißt nur mßnigß gibt. 2Han 
roßijj mo man ift, unb kann mit ußiißm 2But oon hier aus roßitßr ins ^Sßitß ftrßbßn. So 
fßißrtßn mir an bißjßm ^Ibßnb, als biß Töagßn abgßlabßn unb bas Vagßr aufgßjcblagßu 
mar, bßfrißbigt unb in Jßbr oßrgnügtßr Stimmung bßn Qlbjcbluh bßr erftßn Stappß unjßrer 
Töüftßnfabrt, plaubßrnb oon bßm, roas uns auf bßm 23Jßgß ?u bßm groftßn Töüftßngßbirgß, 
bßtn <SiIf &ßbir, noch allßs ßrroartßn moebtß.
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Max Tepp:

Zum 400jähr. Bestehen deutschen Handels in Argentinien

Der erste Geschichtschreiber am Rio de la Plata

Örn näcbften öabr werben es 400 Sabre, feit Uh Schmibl oon Straubing aus her 
beutfcben §eimat fort?og, um auf einem beutfcben ^auffahrteifcbiff ber Nürnberger Herren 
Sebaftian Neitbart unb öakob G5elfer narb Nio be la Plata in önbiam zu fahren.

Cs mar bas erfte beutfche öanbelsfchiff bas narb ben 2a=piata=2änbern fuhr, um 
bem beutfcben panbel ein neues Selb zu erobern.

Nach zwanzig öabren mübeooller Neifen mit „befonberer Sefahr in ^riegsläuften“ 
bekam ber 2anbsknecbt Ufricb Schmibl burch bas ^anbelsbaus ber Sugger einen Grief. 
Ulrich Schmibl Jollte in bie öeimat zurückkehren, benn fein Gruber Thomas märe fehr krank.

Sein bamaliger öauptmann örala gab ihm fchroeren öerjens Urlaub, „benn er 
muhte feine langen unb treuen Pienfte anfeben, unb bah er manches 2llal mit Ceib unb 
2eben für ibn eingetreten mar unb ihn nie oerlaffen hotte“.

'Dies öeugnis zeigt uns mit rührenber Schlichtheit, bah Schmibls 2eben im beutfcben 
Seichen ber Creue ftanb. Unter biefem Seichen flehen auch feine Aufzeichnungen. GJegen 
ber fcblicbten Sirene, wegen ber ruhigen, leibenfchaftslofen unb fachlichen Parftellungsweife 
ift Schmibl ber erfte bebeutenbe Sefchichtsfchreiber ber 2änber am 2a=piata«Strom.

Gon ihm wiffen wir etwas über bie erfte Srünbung ber Stabt Guenos Aires burch 
‘Don Pebro Aienboja, ber Scbmibls oberster Hauptmann war.

Gon ihm erfahren wie etwas über bie Crbauung ber Sßfte Guena Csperanja ober 
Corpus Shrifti, aus ber fich fpäter bie Stabt Santa Sc entwickelte.

Gon ihm werben wir unterrichtet über Sebräucbe ber önbianerftämme am 2a Plata, 
am ‘Parana, am Uruguay, am “Paraguay, am öejui unb am Suapay.

Suleht berichtet Ulrich Schmibl oom Unternehmungsgeift beutfeher Kaufleute, bie gleich 
ihm oor 400 ßabren ihren Suh auf bas fegenoerheihenbe 2anb am 2a Plata fehlen.

Unb bie erfte Quellenfcbrift zur Sejcbichte ber fpanifchen unb portugiefifchen 2änber 
am 2a Plata ift in beutfeher Sprache gefebrieben.

Per *23erlag  „“Die Umwelt“ bes Pcutjcben GSiHenfcbaftlicben Vereins gibt bie Auf» 
Zeichnungen bes Ulrich Schmibl in prächtigem Sewanbe heraus: „Uh Schmibl: Per erfte 
Peutfche am Nio be la Plata“. Gearbeitet oon 2Hax Sepp.

*) Per heutige Niacbuelo.

GSir laffen einen Abfcbnitt aus biefem Gucbe folgen:

Gründung der Stadt BuenosAires

Unfer Oberft, Pon Pebro ^Henboja, befahl, bah man bas Schiffsoo 1k wieber auf bie Schiffe 
bringen follte. Pann fuhren wir nach ber anbernSeite bes Stoffes, ber nur acbtNleilen breit ift.

Port haben wir an einem Gach*)  eine Stabt gebaut, hat gebeten Guenos Ayres, 
bas heiht auf beutfeh: Suter G3tob. G3ir toben bie 72 Pferbe aus, bie wir von Spanien 
mitgebracht batten.

Pie önbianer auf biefer Seite hwhen ^eranbis. Sie haben keine eigene G5ohnung, 
fonbern ziehen wie SiQeuner umher. Pas 2anb ift trocken, unb Jie finben auf 30 Aleilen 
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langen 2öegen keinen Stopfen TSaffer. Töenn Jie n>Uche ober anderes 253ilb erjagen, 
trinken fie bas 23lut ber Siere. Sbenjo elfen fie eine DieJtelrourjel gegen ben 'Dürft.

Dieje ^eranbis hoben uns täglich Sifche unb Sleifch ins Lager gebracht.
Sines Sages blieben fie aus. Da Jcßickte Don ^ebro 211enbo?a ben dichter Johann 

Daoon mit zroei Unechten ?u ben önbianern. Ss nützte aber nichts. Die önbianer oer- 
bleuten alle brei unb Jebickten fie uns roieber zurück.

^ebro 2Henboza mar zornig unb fchickte feinen 23ruber Don Diego be 2Henboza 
mit 300 Lanbsknechten unb 30 cPferben zu ben önbianern. Geb mar auch babei. 2öir 
follten alle totfchlagen unb bas Dorf einnehmen. Die önbianer ftellten fich zur 2Sehr. 
Ss roaren 4000 2Hann, benn fie batten ihre Jreunbe zur Dilfo herbeigerufen. Sie batten 
Zur 233ehr Hanbbogen unb Sarbes. Diefe Sarbes Jinb halblange Spieße zum Werfen; 
fie haben eine Spitze aus Jeuerftein. Serner hatten fie als Töaffen kugeln aus Stein, 
an bie eine Schnur gebunben mar. Diefe ^oleaboras ober 23olas marfen fie einem 
^ferbe um bie Süße, fo baß es fallen muß. 2luf biefe 2BeiJe brachten fie unfern Haupt
mann, Don Diego be 211enboza, unb Jechs Sbelleute um. öch Jah es mit meinen eigenen 
2lugen. Jmölf Sußknechte erlegten fie mit ben Töurffpießen. Sie mehrten fich tapfer, 
fo baß mir es Jehr mohl empfunben haben. Sima 1000 önbianer Jchlugen mir zu Sobe 
unb nahmen zuleßt bas Dorf ein. 23oir konnten aber keinen önbianer gefangen nehmen. 
2ll(e, auch bie 233eiber unb Räuber, roaren geflohen.

ön bem oerlajfenen Ort fanben mir als 23eute ‘peljmerk oon Ottern, auch oiele 
Sifche, foroie JiJchmehl unb JifchJchmalj.

Hungersnot in Buenos Aires

Olis mir in unjer Lager zurückkamen, teilte man bas 23olk ein. Sinige mußten 
2lrbeitsbienjt, bie anbern ^riegsbienft tun.

Die ‘Arbeiter bauten eine Stabt unb ein feftes Haus für ben Oberften. Um bie Stabt 
mürbe eine Litauer errichtet, einen halben Spieß hoch. Die Stabtmauer mar brei Juß breit.

2(ber roas mir heute bauten, fiel morgen roieber ein. Denn bas 23olk mar fchmach, 
hatte nichts zu effen, Jtarb oor Hunger unb hatte alfo große 2trmut. Ss kam zuleßt babin, 
baß roeber ^aßen noch 2IläuJe, roeber Schlangen noch Ungeziefer genug oorhanben roaren, um 
ben großen jämmerlichen Hunger zu füllen. Schuhe unb Ceber, — alles mußte gegeffen roerbem

Drei Spanier hatten ein ^ferb geftoßlen unb heimlich oerjehrt. Sie rourben ge
fangen unb gefoltert, bis Jie es eingeftanben. Dann rourben Jie alle brei aufgehängt, ön 
ber 2lacht fcblichen fich einige Spanier zu ben (Schenkten am Salgen unb Jcbnitten bas 
Sleifch oon ben Soten, um fich Jatt zu effen. Sin anbrer Spanier aß feinen Loruber, ber 
in ber Stabt Söuenos 2üres gejtorben roar.

ön feiner großen 2lot befahl Don Debro be 2Henbo}a bem Hauptmann Lujän mit 
Jieben kleinen Schiffen ftromaufroärts zu rubern, um Speife unb ^rooiant oon ben önbianern 
Zu holen. 350 211amt ruberten los. 2lls uns bie önbianer geroahiten, konnten fie uns keine 
größere 23überei antun, als alle Lebensmittel unb ihre Dörfer zu oerbrennen unb zu fliehen.

So hatten roir auch jeßt noch nichts zu effen, unb es Jtarb bie Hälfte bes 23olkes 
oor unausfprechlichem Hunger. 233ir mußten mit bem roenigen 23olk umkehren.

Sinen 21lonat blieben roir noch in 23uenos 2lires in großer 2lrmut beieinander, bis 
man bie Schiffe zur Abfahrt gerüftet hatte.
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Erika Heinrichs:

Aus meinen Reisen in Ecuador

dm Qluftrage bes QHufeums p Berlin-Pablern reifte ich im §erbft 1932
narb Scuabor, um bort eine geograpbifcbß Pflanpnfammlung }ufammen}uftellen; b.b. wilb- 
wachJenbe Pflanzen aller geographifcben Sonen in Scuabor ?u Juchen unb in Prellen ge
trocknet bem berliner OHufeum zupfübren. ‘Dort werben fie bestimmt unb biß ‘Dubletten 
narb ben auslänbijcben OHufeen «Senf, Siirich, Qllabrib unb narb QUüncben weitergeleitet

öußrft nahm ich mir ben Oriente cor, bas ift bie öftlicb oon ben Morbideren ge
legene Urwalbzone. ‘Das Sebiet um ben Bio Qtapo. ‘Die Jugangswege finb recht be- 
fcbroerlicb- Qllan kann bie erften beiben Sage burcb bas Begenwalbgebiet zu Pferb ober 
belfer noch, auf QHulas reifen. ‘Doch bann, oom ‘Dorfe Puyo an, gebt es zu Suh weiter. 
‘Das Sepäck Jcbieppen bie Quiclpa-dnbios auf bem Bücken. Bis p 80 Pfunb tragen fie, 
obne Srmübung p pigßu, wochenlang, jeben Sag oom erfteu Dicbtfcbein an bis Sonnen
untergang. Sie finb breitjchultrig, bocb nicht febr groß. Oft führen fie ihre Srauen, 
Minber unb 5unbe auf ben langen unb anftrengenben Urwalbläufen mit. Biemals gehen 
fie Schritt. *Der immer feuchte unb fchwüle ‘Dämmerwalb verlangt ein rafches Busjchreiten. 
Einmal ruhte ich längere Seit auf einem Baumftamm aus unb merkte bann mit Sr= 
fcbreckeu, bah bie Mnie nicht mehr mitmacben wollten. ‘Die naffen Mleiber lagen wie ein 
Sipsoerbanb auf ben erftarrten «Sliebern.

Bon mm an richtete ich mich nach ben dubios. Sie ruhen im Stehen aus, inbem 
fie alle ?wei Stunben ihre Sbicba trinken, immer am Ufer eines Shiffes mit klarem Malier. 
Sie oermifeben hierzu ihren mitgebrachten, in Bananenblättern eiugewickelten ^Jucabrei, 
ber, burcb Speichel fermentiert, tagelang in groben, felbjtgearbeiteten Sonkrügen lagert. 
Sr wirb nun mit Sluhwaffer oermifcht in ben ausgehöhlten Sruchtjchalen bes ‘pilebebaumes 
berumgereiebt. Siß verlangen nicht, bah ber weihe Blann, ber Sringo, ihre Shicba trinkt. 
Sie finb aber poorkommenber unb freunbfebaftsbereiter, wenn man biefes mit „Diebe“ 
bereitete Setränk annimmt. Qluch wirb man fröhlich unb marfchtüchtig baoon, Jtellte ich 
gleich nach bem erfteu Berjuch feft.

Einige QUale muh man bie Quedflüdß bes Bapo, ben ^io Qlnp, unb einige kleinere 
überqueren. B3enn man ®lück hat unb bieje nicht angejebwoden finb, reicht bas Gaffer 
nur bis an bie lüften unb ift nicht febr reihenb. freilich ohne „bas britte Bein“, ben 
Shontaftock, möchte ich keinen $luh im Oriente burebwaten. Buch bei ben glitfehigen 
Baumftämmen, bie als Brückenerjat? über kleine B3afferläufe gelegt finb, hilft bas Bor- 
fühlen mit bem Stock. Oft war eine Jolcbe Brücke morfcb geworben unb brach ein, wenn 
ber Sringo gerabe bariiber hinwegfpayerte. ‘Den dubios paffiert Jo etwas kaum, fie 
haben einen fieberen Blick für Gefahren unb gehen in einem folchen Sali lieber unten herum.

BSenn bie lebten Morbillerenausläufer genommen finb, werben bie 255ege angenehm 
eben unb trocken. ‘Der hohe ^alb tritt oom Ufer prück, Jo bah ben 935eg am TSaffer 
entlang Diel Sonne trifft. «Sleich wirb bie $lora unb Sauna reichhaltiger. 23is auf ben 
TöaHerfpiegel hängen bie blübenben ^üfebe unb Banken. Papageiengepter unb Dlffen- 
fchreie beleben bie hoben Baumkronen. Qius bem tagelangen Schlammgewate im ewigen 
‘Dämmerlicht bes Begenwalbes ift ein fröhlich-bunter Spaziergang geworben.
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‘Dann oereinen ficb biß bßibßn Slüffe 2ln?u unb ßatunyacu ?um 2lapo. Sr ift nun 
mit leichten Sanoas febiffbar, unb braune unb weiße 23eoölkerung bat Käufer, Sambor 
unb neben ber TöaKerbabn aufgebaut. 2lacb feebstägiger ^anufabrt erreicht man
im Unterlauf bes 2Zapo bie ecuatorianifche ®ren?e mit ‘Peru. ‘Die beiben ‘Dörfer, 
^ocafuerte biesfeits ber Srenje unb biebt baneben ‘pantoja, unterhalten jebes eine 
Abteilung Solbaten, oon Ingenieuren unb SHlarineoffiperen geleitet. 25auen 235ege, 
nehmen bie öölle ein, Jcblicbten ‘Dorf- unb ^acienbenftreitigkeiten, überwachen bie 21lkoho(-, 
Sabak-, öünbbol?- unb Salpnonopole unb — tanken auf peruanifchen 23arken, folange 
fie nicht oon 2nalariaanfäl(en gepeinigt werben.

23 on hier ab bauert es noch fünf bis feebs Sage, ehe man ben großen 2lma?onas 
erreicht. ‘Peru {teilt eine wöchentliche 23erbinbung jwifeben öquitos unb 'pantoja bureb 
ihre 233arenlanchen her. Ss blüht bort ein kräftiger Saufcboerkehr. Terü bringt Stoffe, 
2Uunition unb öausbaltsgegenftänbe herauf, um bafür ben beliebten ecuatorianifchen %is, 
lebenbe 2Unber unb ®olb einjubanbeln.

‘Die Sierra läßt ein müheloferes Arbeiten ?u. 2ilit ‘packefel unb %itmula gebt’s 
bergauf unb bergab. ‘Das ‘preffen gebt hier in ber trockenen ?uft fcbnell oonftatten. 
‘Den noch tätigen 23ulkan Sungurahua erfteige ich bis auf fein leßtes ‘plateau. Schwefel- 
bämpfe fteigen ununterbrochen aus metertiefen Riffen unb grablinigen Spalten, ^acb 
Sübweften ?u öffnet ficb ein riefiger Krater. Senkrecht erfebeinen ?wifchen bichten 2<auch= 
wölken feine Schuttwänbe, oon öeit öeit ftür^en Steinlawinen mit (Sepolter ?um rauch= 
verhüllten 0runbe.

‘Der 2lntnana bagegen ift bell unb gletfcberbepackt. Sin ftrablenber Sonnentag 
läßt mich bis ?u ungefähr 5300 2Hßter hmaufbringen, weit über bas erftc große (Sletfchertor 
hinaus, an blauen, 20 2Hßter hoben Sisgrotten oorbei, bis }u ben lebten, ausgebehnten 
Töafferlöcbern, an ber Stelle, an ber ‘Zöbimper eingefunken war. Sch batte nur }wei 
junge 23urfchen bei mir, bie ?um erften 2Hale in ihrem Ceben auf Schnee getreten hatten. 
Ss erfcbreckte Jie, unter nuferem Schneeboben bas QSafJer raufeben ?u hören, Jie hatten 
oon Srblinbung im Schnee gehört, unb bie Kuhhirten wußten, baß, wer ben eifigen liefen 
}u nahe auf ben 2eib rücke, unfehlbar baran ftürbe. 2Uit biefen Schwächlingen konnte 
ich alfo nichts anfangen, fo febr mich auch ber nabe 2lnftieg ?u ben letzten beiben 
kuppen lockte.

2üit ber Sattin bes beutfeben Sefaubten beftieg ich zweimal ben 'piebineba, ber 
botanifcb recht intereffant ift; es kommen auf feinen böcbften Jelfenfpißen noch ‘Pflanzen 
oor, bie Jonft nur in tieferen Legionen gebeihen. 23ei biefem noch nicht erlofchenen 
23ulkan fpürt man ben kraffen Unterfcbieb ber ‘ZSärmeoerhältniHe innerhalb bes ^ratcr- 
ranbes mit bem 2lußenranb. §ier liegt eine in ben Sommermonaten niemals fcbmel^enbe 
Scbneebecke bei minus jwei <Srab Selfius, einen Tlleter nach öem Krater ?u fteht eine 
milbe, nach Schwefel rieebenbe Cuft mit plus 19 ®rab Selfius. ‘Den S^raterumfang unb 
-grunb kann man nur im 2Honat 2luguft klar fehen, in ber übrigen öeit ift er oon einer 
bichten 2ZebelmafJe angefüllt.

‘Zöeftlicb oon ber §auptftabt Quito wirb gerabe ein wichtiges ‘Projekt ?u Snbe 
geführt- ^er 23au einer 2lutoftraße über Saloya, Santo ‘Domingo be los Solorabos, 
Shones nach 23abia be Saraques. ‘Diefer 233eg foll eine birekte 23erbinbung ^wifchen 
ber ^üfte unb bem §ochlanb werben, um bie Poften unb Sefahren bei bem 2tnlaufen 
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ber Schiffe in Suayaquil unb ber 25ßnußung bßr in bßr 2^ßgßnjßit ftark gßfäbrbßtßn 
Sifenbahn aufjuhßbßu.

Dißfßn 233ßg ging ich von Saloya nach Santo ‘Domingo, als ßr noch Sbeoriß roar. 
Ss ging ßin Stück auf bßr fogenannten ©uaguamßfa, bann einß ^ica entlang, von bßr 
man noch nicht mußte, ob hier einmal biß enbgültige Straße ßntlanggßfübrt roßrbßii follte. 
öch ßntfimiß mich genau an biß Strapajen beim öinaufklettern bßr Tlnböbe „‘Primer bß 
2Ilayo“. Siß baußrtß jroeieinbalb Stunbßn. Unb mein angeftrengtes öerj roolltß unb 
ivollte es nicht mßbr fcbaffen. Ss roar auf bßm 2\iickivege von Santo ‘Domingo. Schon 
am erften Sage mßinßr Töanbßrung roar mir ßinß öabnfüllung berausgßfallßn, fo bah bßr 
%ro bloß lag. öch roolltß nicht umkehren unb griff barum jum 2Ulbeilmittel Safiafpirma. 
ön oißr Sagen nahm ich 42 ‘Pillen bavon, ohne auch nur ßinß 2üinute nachts fcblafßn 
ju können, 2lber bßr beberjte 3abn bat boch bis jum Quitoßr öabnaqt ausgßbaltßn!

2lun Juchte ich ben ‘Päramo bei 2tngel auf febensroerte ‘Pflanjen bin ab. ‘Danach 
biß %gion öntag, im roeftlicben Qlbbang bßr 2lnbenkette gelegen. 2ln biefe ßeit erinnere 
ich mich nicht gern, benn fie brachte mir ßinß jähe unb intenfive THalaria.

21 och einmal Jtrßiftß ich bßn Oriente ab. ‘Diefes 211al ging ich übßr Sanelos, bßn 
2Uo 23obonaja hinab bis Sarayacu. öurück übßr önbillama, 2lrapicos, 2üacas, bas 
(Solbroäfcberborf 2Uenbej, bureb biß {übliche Sißrra von ‘Paute unb 2(jogues nach Quito.

hiernach legte ich ßinß kurje Srholungspaufe ßin, bßnn biß Sropenrounben unb 
2liguas (Sanbflöbß) bes leßten, jroeieinbalb 2üonate bauernben Oriente=2üarfches hatten 
mich ziemlich heruntßrgßbracht.

2lls Sankt ‘Petrus roieber einmal 2öolken unb 233inbe abfagtß, jog ich jur leßten 
2\eife aus. 23on T^iobamba im 2(uto nach ‘Penipe, bann ju ‘Pferb bureb eintönige 
Seröllfelber jum großartigen (Sletfcbertal bes 2Uo Sollanes hinan. fDie gefamte öftlichß 
Sebirgskette ift von bßn fcbneeglißernben Spißen bßr 2lltäre übertönt. öier, in einer bßr 
Salten bßs 23erges felbft, bat ficb ßinß natürliche Seifengrotte gßbilbßt, in bßr man roarm 
unb fieber febläft, obgleich fiß nur etroa 200 TUeter unter bßr Scbneegrenje liegt.

Söotanifcb außerorbentlicb reichhaltig finb foroohl ‘Päramo roie 2leufcbneejone bes 
2tltars. Übßr 70 verfebißbene ‘Pflanjenarten konnte ich als 2tusbeute mit bßimnßbmßn.

‘Doch vorläufig ging’s noch roßitßr. 2Hit bßmfelbßn ^fßrb unb ‘Pfßrbßbßfitjer. Übßr 
Suano, ßinßm äußerft arbßitsluftigßn, aufftrßbßnbßn Stäbtcbßn, nach bßr §acißnba 
Shuquipogio. 23on bort nach bßm 23Iockbäuscbßu bßr Sifßnbabnftation Uroma, roo ich 
mßinß übßrflüffigß Sarga ablub. 2lun ging’s in ßinßm langßn Umroßg, bßnn ßin tiefßr 
Slßtfcberfluh oßrfpßrrtß uns biß gßrabß Dichtung, jum Shimborajo hinan. €r ift für 
‘Pfßrbß oßrbältnismäjjig Ißicht ßrftßigbar. “Diß ^äramos finb trockßn unb nicht roinbig. 
23is ficb biß ^olftßrpflanjßn als Ißtjtß 23ßgßtationsbßckß ausbreitßn. Ss gßbt nun ju §uh 
roßitßr, über bie Tlfchenjone hinaus bis ju ben Srenjßn bßs eroigßn Scbneßs. ‘Dßn ganjßn 
Sag übßr blißb biß näbßrß 2lusficbt nach bßm Nachbarn Saribuairajo unb bßn fßrnßren 
Altären bin klar. ‘Doch bßr Tlorbßn unb Tlorboftßn roirb febon vormittags von auf» 
ftßigenbßn Sßroittßrroolkßn vßrhüllt.

ön bißfßr 2tacbt febafftß ich es nur mit 2Uübß unb 2lot bis jum ‘Dorfß 2llocba. 
Untßrroßgs, kurj vor ^Hochapata, rutfebtß mßin klßinßs TUtionalköffßrcbßn aus bßr Sattßl» 
fchlingß. öch bßnrorktß ßs ßrft jroßi ^ilonißtßr Jpätßr unb ritt glßich jurück, bßnn außer 
Scblüffßlbunb unb ^botoapparat batte ich in bißfßm ^öffßrcben mßinßn großßn Schuß, 
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eine 2Hen^cPiJtole, untergebracht. Den Vrriero mit bem Sepäcktier fchickte ich Doran 
unb machte miet) allein — es roar fieben Uhr abenbs — auf bie Suche. Ss waren nur 
ein önbio unb ein Vuto an uns oorbeigekommen. Unb ber Koffer blieb verfebmunben.

Vach abenteuerlichen Verirrungen burch inbianifche Vehaufungen traf ich bann um 
9 Uhr abenbs im „§otel“ in 211ocha ein.

J. W. Schottelius:

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

Der rote Vöffelreiber unb Vlaisblüte fcbliefen neben ber Seuerftelle ihrer Sommer= 
hiitte auf bem Vohnenacker.

Vuf ber anberen Seite ber Seuerftätte Jchlief 2öffelreihers kleiner Sohn, beffen 
2ilutter balb nach feiner Geburt geftorben mar.

Sines Vachts gefchab es, baß Vlaisblüte dou bem jämmerlichen Vbcinen bes Knaben 
ermachte. Sie gemährte, baß eine meiße Siebermaus in bie glitte eingebrungen roar. Viermal 
flatterte bas Sier an ben VSänben entlang, bann hufeßte es ?ur Siir hinaus unb blieb oer= 
Jchrounben. Augenblicklich beruhigte fich bas ^inb unb fiel roieber in tiefen, ruhigen Schlaf.

Das roieberholte fich in ben beiben folgenben Vächten.
2lm britten Sage erzählte Vlaisblüte ihrem Alaune, als fie Vohnen pflückten, 

roas fich in ben leßten brei 21ächten ereignet hatte.
Da ging Vöffelreiher abenbs nicht fcblafen, fonbern legte fich neben ber Siir auf 

bie Cauer unb roartete.
2Us bie Slebermaus roieberkam, roarf er fein Steinmeffer nach ihr.
Da fiel bas Sier ?ur Srbe unb ftatt feiner ftanb Cöffelreibers erfte Stau auf ber Schroelle.
Sie neigte fich ehrerbietig unb aß Srbe Dor ihrem Vianu.
Der fabelte fie ftrenge unb fpracb: „V5as Jtörft bu nuferen Schlaf? ^abe ich 

nicht beinen Körper Derbrannt? §abe ich nicht beine Qtfcbe mit Sränen gebabet? §abe 
ich bir nicht beine Spinbein unb beine VSebehöher mitgegeben? §abe ich bich nicht 
mit Speife Derfehen? Dabe ich nicht ’ nuferen roeißen §unb erfchlagen, bamit ber bir 
Doran in bie Unterroelt gebe? §abe ich nicht an ben Sabresfeften beines Sobes Kleiber 
unb Speife für bich oerbrannt, bamit bu nicht junger leibeft unb nicht nackt roanbelft 
auf ben cPfaben ber Unterroelt?“

Sie antroortete? „Du haft meine Vfche mit Sränen gebabet. Du baff mir meine 
Spinbein unb meine V3ebeböl}er mitgegeben. Du baft mich mit Speifen unb mit Kleibern 
oerfeben, unb ich habe nicht junger gelitten unb bin nicht nackt gegangen auf ben 
^faben ber Unterroelt. Aber als ich an ben neunfachen Strom kam, ber bie tieffte 
Unterroelt umfließt, roeigerte fich öer roeiße ^unb, mich hinüber^uholen. öch habe mich 
eben geroafchen, Jagte er, unb lief baoon.“

Darauf fiel bie Seftalt ber Sean in fich ?ufammen roie einft bie Afche bes Scheiter^ 
häufens, auf bem man ihren Körper Derbrannte, unb ber Vlaun fanb am anberen 
Vlorgen keine Spur oon ihr.
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Qlber er griff feinen Jcbroarjen öunb unb Jagte ?u ihm: „‘Die Jchmarje 25(nme, 
meine erjte Stau, märtet am neunfachen Strom, geb binab ?u feinem Jcbmarjen Ufer unb 
Jetje Jie über.“ ‘Dann erjeblug er ibn.

Olm Qlbenb fetzte er Jich mieber neben bie Siir unb wartete.
Unb mieber kam bie Siebermaus unb er warf mieber Jein Steinmeffer narb ihr, 

unb mieber erfebien ihm Jeine tote $rau.
„§abe icb bir nicht meinen Jcbmaqen §unb gejchickt?“ fragte er, „warum kommft 

bu unb Jtörft unjeren Schlaf?“
„‘Du halt mir beinen Jchmaqcn ^unb gejchickt, aber er Jagte, ich kann bich nicht 

überfeinen, ich habe mich eben gejebminkt. Unb lief baoon.“
‘Da tötete ber Dllanu Jeinen gelben §unb, Je^te fich am folgenben Dlbenb mieber 

neben bie Siir, aber nun kam bie Sote nicht mieber.

Niedersächsisches Volkstum

‘Die Sorjcbungsftelle „Qlieberjachfen im Qluslanb“ tagte vor kurzem unter 
Leitung ihres TJorfibenben Dllaximilian oon Engelbrechten in ^annooer. Öhre bejonbere 
Aufgabe ijt bie Sörberung bes nieberjächfijchen Volkstums in ‘Deutjchlanb unb in ber ganzen 
Töelt. Es mürbe mährenb biejer Sagung u. a. ausgeführt, baß bas Schickjal nuferer ausge- 
manberten ^olksgenoffen ein wichtiges Stück ^olksgejchichte fei. Erfreulich fei, bah bie 
Qlrbeit ber Sorfchungsjtelle nicht in theoretijeben Erwägungen Jteckengeblieben fei, Jonbern 
^um praktifchen Einfah geführt habe. ‘Die oon ‘Profeffor ‘Dr. Brüning unb ‘Dr. Rimmer 
unternommenen Reifen hätten ein unbekanntes Stück 2Ueberfachfen erjchlojfen. 7lot= 
menbig fei, alle bisher geknüpften S>3e?iehungen ?u ben nieberbeutjehen ‘öolksgenofjen unb 
allen ‘Deutjchen im Dluslanbe nicht mieber einfcblafen ?u laffen, Jonbern forpufübren unb 
im Sinne bes neuerftanbenen Reiches einer kommenben Dolksbeutjchen Zukunft entgegen- 
}iifübren.

‘öejchlojfen mürbe bie Eröffnungsfitjung mit einem auffchluhreichen Vortrag bes 
Deiters ber Sorjcbungsfteüe, ‘Dr. Norbert öimmer, ber auf (Srunb feiner in biefem Sabre 
gejammelten %ijeerfabnmgen über nieberjächjijcbe „Stabtfamilien“ in US21. fprach- 2lach= 
bem im erften öahre ber Dlrbeit, Jo Jagte er, bie nieberjächjijcbe Öffentlichkeit roeitgebenb 
mit bem 23orbanbenfein oon über 200 Stabten unb Eemeinben mit nieberjächfijchen Flamen 
in US21. oertraut gemacht morben fei, entftebe je^t bie Stage, roas mir mit ber Kenntnis 
biefer ‘Dinge anfangen Joliten. 233ir Jeien heute über bie meijten ber genannten nieber- 
JäcbJiJcben Stabte in US21. unterrichtet unb mühten, bah Jie in ihrer Entftebung burchmeg 
mittelbar ober unmittelbar mit ber nieberjächfijchen Stammesgejcbichte }ujammenbingen, 
mir mühten aber auch, bah ihre Entftebung mit groben gejchicbtlichen Ereigniffen verknüpft 
gemefen fei, bie ‘Deutjchlanb unb Qlmerika mährenb ber lebten 255 öahre miteinanber in 
Berührung gebracht hätten. ‘Daraus ergebe Jich unjer hßiinatgejchichtliches önterejje an 
biefen Sieblungen, unb unjer önterejfe an einer ‘Pflege ber beutfeh-amerikanijehen 
^lllturbejiehungen. (‘ösrgl. auch „"Plattbeutfcbe Städte in U.5.2L“ im Januarheft. Seite 23.)
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Koskenniemi — ber finnige Lyriker. ‘Die ‘Dichterin 211a i la Sa io io über» 
brachte an einem Vortragsabenb, ber im „§aus ber Preffe“ in Berlin oeranftaitet 
roorben mar, Sinnlanbs Grübe für ‘Deutfchlanb.

Sie fchilberte V3erk unb ^Serben bes bebeutenbeu finnifchen Lyrikers Koskenniemi 
mit erstaunlicher Ginbruckskraft unb Lebhaftigkeit. Unb es ift nicht ?u bezweifeln, bah 
l'ie überall, roo fie auf ihrer ‘Deutfchlanbreife über Koskenniemi fprecben roirb, benfelben 
tiefen ‘Dank für ihren Vortrag empfangen muh, ber ihr hier zuteil mürbe.

Koskenniemi mürbe als ftarke, umfaffenbe Perfönlichkeit gefchilbert, als ‘Dichter, 
ber in letzter Verufung grober Kulturpolitiker ift, fchöpferifch teilnehmenb am Leben bes 
Suomi=Volkes. So fchliehen fich bei ihm metaphufifcbe Kontemplation unb lebenbige 
Gat nicht aus, fonbern bebingen einanber fogar. Seine Schichte finb lebenbig bis in 
bie kleinfte, entferntefte §ütte, roo fie bem fonft kärgften ^ücherfchat? eingereiht merben. 
Koskenniemi ift roahrer ‘Dichter bes Volkes. begann er auch mit roeitgefpannten, ber 
235elt fernen unb fremben Sugeubträumen, fo Jteht am Gnbe hoch ber reife Sprecher unb 
Geftalter feiner Nation. Gr kam früh ?ur 2lntike, allerbings zuerft über bas Stilerleb» 
nis, bas feine ‘Dichtung jener bes frühen George oerroanbt machte. Gs fchloh fich eine 
Seit bes Peffimismus an, ber mehr lebensfremb als auf Grunb einer Erfahrung lebens» 
oerneinenb mar, wuchs, nun unferm 2looalis nah, in eine Seit ber Gotik, bezog bie 
‘Problematik bes Lebens fchliehlich in ben Bereich feiner ‘Dichtung mit ber Scage nach 
bem LHenfchen cor bem Schickfal unb fanb enblich einer klaffifchen Verklärung ber 
Llntike, mie fie an §ölberlins ‘Dichtung anklingt. 2Um ift fie ihm nicht mehr marmor» 
kalt roie in feiner Srübzeit, fonbern erfüllt oon roärmftem Leben. 2luf bem V5eg über 
eine Lebensoertiefung burch Kant, Goethe unb Schiller fanb er fchliehlich in feinen Verfen 
jur kosmifchen ‘Dichtung zurück, auch bier wieber im letzten Sinn bie VSeite ber 233elt 
umfpannenb.

Afrika als Siebluugslanb. ‘Der Vortragskurs ber Unioerfität Verlin „Volk 
ohne Vaum — 21a um ohne Volk“ gab Prof. fDr. Groll Gelegenheit, bie 2llög» 
lichkeiten europäifcher Sieblung im Schwarzen Erbteil eingehenb zu beleuchten. Prof. 
Groll (teilte bas eigentliche koloniale Problem, helfen Löfung ja weniger oom wiffen» 
fchaftlichen als politifchen VSollen unb Können ber beteiligten Völker abhängt, ooll» 
kommen in ben §intergrunb. Gr behanbelte bafür bie allgemeinen Sieblu ngs» 
möglichkeiten, bie unter Verückfichtigung aller in Srage kommenben Vebingungen 
für ben Guropäer zur Seit überhaupt gegeben finb. ‘Diefe Vebingungen oerfchiebenfter 
Qlrt befchränkeu bie noch befieblungsfähigen Geile Llfrikas hauptfächlich auf bie Grocken» 
gebiete unb feheti fchon baburch ber Ginroanberung ^ahlenmähig gan? beftimmte Grenzen. 
Gs ift beshalb eine gan? befonbere Llufgabe ber Guropäer, bie noch auherorbentlich ex» 
tenfio betriebene Vobenkultur ber Gingeborenen ?u intenfioieren, um auf biefe -VSeife 
einerfeits bie Lebensbebingungen ber Schroanen ?u oerbeffern, anbererfeits aber Vaum 
für eine gröbere Qlnjahl VSeiher ?u gerohmen. Gine Grroeiterung ber Sieblungsgren^en 
auf biefe Llrt roirb fich naturgemäh am leichteften im eigentlichen „Veger»Vfrika“, alfo 
in ber tropifchen Sone, ermöglichen (affen, roo bis jebt im ‘Durchfchnitt auf etroa taufenb 
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Eingeborene nur ein Europäer kommt. Diefer ift infolge der bort bßcrfchonben klima- 
tiSchen Berbältnine jeboch faft ausjeblißfölieb auf eine Befieblung ber bereits oon Schroarjen 
biebt beroohnten öocblänber angemiefen. Aber troß ber ftarken Eingeborenenbeoölkerung 
in biefen Bezirken — bie ebenfalls hochgelegenen menfcbenleeren BSalbgebiete finb als 
natürliche BSafferfpeicber größtenteils Beferoate unb oon jeber ^ultioierung ausge- 
fchloffen — beftebt burebaus bie Alöglicbkeit, in ben tropischen öocblänbern noch meiße 
Bauern unterzubringen.

‘Deutsches Operngaftjpiel in Barcelona. Am Gran Teatro del Liceo 
in Barcelona bat kürzlich ein beutfehes OperngaStfpiel unter Leitung bes BSiesbabener 
Generalmufikbirektors ^arl Elmenborff Jtattgefunben, bas oon ber fpanifchen treffe 
unb ‘Publikum mit ftarkem Beifall aufgenommen mürbe. Da bie Oper in Spanien im 
kiinftlerifchen unb im gefellfcbaftlichen Ceben eine führenbe Bolle fpielt, fällt bem beut
fehen Gaftfpiel eine große kulturpolitische Bebeutung zu. Das beutfehe Eaftfpiel 
bilbete nach übereinftimmenbem Urteil ben Höhepunkt ber gefamten Spielzeit unb brachte 
jeben 2lbenb ein oolles §aus.

Gegeben mürbe 2öagners „Bing ber Aibelungen“, ber feit ber ‘^Weltausstellung 
im Jahre 1929 nicht mehr oollftänbig aufgefübrt roorben mar. Die vorzüglichen Sti
ftungen ber beutfehen Zünftler haben ber beutfehen ^unft roieber viele neue Jreunbe 
jugefübrt.

Das neue ^eim ber Deutschen in Jrankreicb. ön ‘Paris, in einer Stillen Seiten- 
gaffe bes großen Boulevarb TUalsberbes in ber Bue Boquepine mürbe am 30. Januar 
bas §eim ber ‘parifer beutfehen Kolonie eröffnet, bas zum 2nittelpunkte Sämtlicher 
beutfehen Berbänbe Jrankreichs einschließlich ber Arbeitsfront beftimmt ift.

Ein gefcbmackoolles §aus, bas an bie Bokokotrabition bes ‘Parifer Bauftils ber 
fiebriger Jahre erinnert, roürbig, repräfentatio, aber Schlicht unb nicht groß. Das 
tjaus enthält einen größeren Berfammlungsraum für etma 500 ‘Perfonen, einen kleineren 
für fünfzig ‘Perfonen unb eine ausreichende 2lnzahl oon Bäumen, die als Bürozimmer 
der beutfehen Gemeinfcbaft, bes beutfehen tjilfsoereins unb anberer Berbänbe dienen 
können, auch als Konferenzzimmer für Beratungen in engerem Kreife.

Jnsgefamt morden der Kolonie außer dem Berfammlungsraum noch ein 2Hufik« 
Zimmer, ein geräumiges Spielzimmer, eine Bibliothek unb ein befonberer Ceferaum zur 
Berfügung Stehen, in welchem bie roichtigften beutfehen Jeitungen laufenb aufliegen. Die 
Bibliothek mirb in Berbinbung flehen mit ber fehr reichhaltigen für Stubienzwecke oon 
Deutfchen unb Jranjofen beftimmten Bibliothek bes Bkabemifchen 2lustaufch = 
amte s.

2lm 30. Januar fanb bie erfte offizielle Jeier Statt mit ber Bebe bes Bertreters bes 
Hamburger 2luslanbsamtes, Schleier. Die Jabl ber Befucher mar fehr groß. Die Berbänbe 
ber beutfehen Kolonie, bie feit einiger Seit eine eigene Jeitfchrift befißt, fahren fort, mit Auf
opferung an ber Ausgeftaltung bes Reimes zu arbeiten. Schon für bie nächfte oeit finb 
Borträge unb Darbietungen beutfeber Schriftsteller unb Zünftler geplant. Die Leitung 
bes öeims mill fie zu ftänbigen Einrichtungen ausbauen.
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Sterben bie Gallonen aus? ‘Die Peoölkerung ber oier flämifcben Prooinjen 
Pntroerpen, Oftflanbern, Pbeftflanbern unb Dimburg ift in ber Seit oom 31. ‘Dezember 1930 
bis 31. ‘Dezember 1934 um 133 775 geftiegen, roäbrenb bie Peoölkerung ber vier 
roallonifchen Prooinjen Hennegau, Dütticb, Pamur unb Duxemburg im gleichen Zeitraum 
um 5420 Stopfe jurückging. Pas bebeutet für bie flämifcben Prooinjen eine Steigerung 
oon 3,83 oom §unbert, für bie roallonifchen Prooin^en einen Piickgang oon 0,19 oom 
Öunbert. ‘Der „Progres“ in Pions bot ausgerechnet, bah nach ?roan?ig öabren, wenn 
bie Peoölkerungsberoegung im gleichen Perbältnis bleibt, bie oier roallonifchen Prooinjen 
nur noch 2 788 000 Ginroobner wählen mürben, gegen 4 500 000 Ginroobner ber rein 
flämifcben Prooin^en. ön vierzig öabren mürben bie roallonifchen Prooin^en nur noch 
2 761 000 Ginroobner aufroeifen, roäbrenb bie Peoölkerung ber rein flämifcben Preminin 
auf 5 431 000 fteigt. ‘Das Platt knüpft baran bie folgenbcn Pemerkungen:

„‘Die PSallonie ftirbt. P3ie bie Pinge liegen, mirb fie in ber näcbften Generation 
innerhalb ber belgifcben Gemeinfcbaft nur noch eine unbebeutenbe Polle, eine Polte 
^roeiten Panges fpielen. Pngeficbts biefer Dage muh uian ben PSallonen klar unb beut- 
lieb Jagen: PSollt ihr bie Pballonie retten, Jo müht ihr mehr ^inber haben. Sonft hat 
es keinen P3ert gegen bie Puffaugung (burch bie Slamen) proteftieren. Sie mirb ficb 
gan? oon felbft ooll}ieben unb Jo griinblich, bah für unfre Gnkel Pelgien unmieberruflich 
ein flämifebes Danb fein mirb.“

Prioatfrbulen im Plemelgebiet. Puf einer Perfammlung ber Pationallitauer in 
DHemel teilte ber Porfitsenbe, Gymnafialbirektor Pr. Grukanas mit, bah alljährlich im 
^Uemelgebiet fyftematifcb 10 neue litauifebe Prioatfcbulen errichtet roerben fallen.

Giufcbuüruug bes Plemelbriefverkebrs. Pie litauifebe Pegierung bat ben bis
herigen Pofttarif gekünbigt, für Senbungen oon unb nach bem Plemelgebiet gilt ab 
1. Sebruar ber Puslanbspofttarif, roäbrenb bisher für Priefe ufro. aus bem Peicb nach 
bem Plemelgebiet unb umgekehrt einfaches önlanbsporto }u entrichten roar. Gin Prief 
nach Peutfcblanb koftet nunmehr 0,60 Dit,'eine Poftkarte 0,35 Dit. Pei ber Pot- 
läge im Plemellanb ftellt bie Ginfübrung bes Puslanbspofttarifs eine Pelaftung 
bar, burch bie fo manche Perbinbung nach bem Peicb unterbrochen roerben 
roirb. Gs gab eine Seit, in ber bie meiften Priefe aus Peutfcblanb „unbeftedbar“ 
blieben, roeil bie litauifebe Poft auf künftüch konftruierten litauifeben Ortsnamen beftanb, bie 
in Peutfcblanb niemanb kennen kann. Purcb bie neue Plahnabme fol! bie „chinefifcbe 
Plauer“ um bas Plemelgebiet noch roeiter erhöbt roerben.

Peutfcbes Scbaufpid in Piga. Pas Peutfche Schaufpiel in Piga ift cor jroölf 
öabren oon Sreunben ber beutfeben Pübnenkunft begriinbet roorben. Pie Griinbung 
knüpfte an eine ebrroürbige Gbeatertrabition in Piga an, benn febon am Gube bes 
18. öabrhunberts konnte Piga ein feftftebenbes beutfebes Gheater aufroeifen. Unfere 
Klaffiker finb febon um bie öabrbunbertroenbe biec ?u Pborte gekommen. Schon 1802 
rourbe ?um Peifpiel „Dllaria Stuart“ in Piga aufgefübrt. Pekannt ift bas PSirken 
Picbarb PJagners in Piga unb noch beute finb Pamen roie §oltei, Plarterfteig hier in 
lebenbiger Grinnerung.
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21He großen bßutfchßu Vühnßnkünjtlßc ößs 19. öabrhundßrts bat ber V3ßg narb 
Viga geführt, denn als Eaftfpißlftättß batte bas Rigaer Stabttbeater, eines ber berrlicb= 
ftßn Sbeaterbauten, in deutfcblanb einen großen Vuf. feilte finb bie Vßrhältniffß ein
facher geworben unb bie Tilittel fließen befchcibener, bennoch ift es bank bes öbealismus 
unb bes Opfermutes weniger gelungen, einen dßutfchßn Sbeateroerein in Tßttlanb ?u 
grünben unb in ihm bie SSafis ?u einem Tlßuaufbau eines dßutfchßn Theaters in Viga 
?u fcbaffen. das deutfche Schauspiel bat ein kleines, aber gut ausgewähltes Enfßmblß 
reichsbeutfcher Schaufpißlßr, bas burch einbeimifche Kräfte gefchickt ergänzt wirb, ?ur 
Verfügung.

öm Spißlplan felbft wirb bas klaffifche drama unb bie TSerke ber neueften 
bramatifchen Literatur beoor^ugt. die Cheaterleitung hofft burch Vermittlung wirklich 
wertooller Vühnßnkunft beutfche Kultur in alle Greife ber beutfchfprachigen Vßoölkßrung 
ju leiten.

ön biefer Spielzeit ift barum bamit begonnen worben, ben Vefucherkreis bes 
Theaters ?u erweitern unb neu ?u gehalten. Tleben bem alten Tlbonnentßnftamm werben 
burch Vilbung oon Vßfuchßrorganifationßn neue Sreunbe für bas Später geworben 
unb gewonnen.

diefe Organifationen finb mit §ilfe ber „dßiitfch-Valtifchen Volksgemeinfchaft“, 
bes „Veichsbeutfchen Vereins“ unb bes „Vilbungsoereins“, wie bes „Semeinnühigen 
Verbanbes“ juftanbegekommen. Ttußerbem beftebt auch noch eine öugenbbühne.

das deutfche Schaufpißl beweift bamit, baj? es ein Volkstheater im wahren 
Sinne bes VJortes ift unb rechtfertigt feine notwenbige Exiftßn?. Es ift einer ber wichtig- 
ften Exponenten beutfcher Cheaterkultur.

deuffcher Sprachunterricht in Vrafilien. die beutfch-brafi (ianifche Ver
einigung „Pro Arte“ hat, wie foeben ans Vio be Janeiro berichtet wirb, einen neuen 
Lehrgang ?ur Verbreitung ber beutfchen Sprache feierlich eröffnet, die Vereinigung war 
bie erfte prioate Eefellfchaft, bie in Vrafilien mit großer Tlusbaußr unb unter Tluf- 
wenbung erheblicher THittel für bie Verbreitung ber beutfchen Sprache eingetreten ift. 
öhrem Veifpiel finb alsbann in Sübamerika Diele anbere önftitute gefolgt. Vei ber 
Eröffnung bes neuen Lehrgangs hielt bie direktorin ber Vereinigung, Stau Timelia b e 
Ttejenbe TUartins, eine Tlnfprachß, ber wir folgenbe Säße entnehmen:

„Q3iele oon öbnen roerben fich an bie fcßöne große 2(usftellung erinnern, bie Deutfcblanb in ben Jahren 
1924 bis 1930 ?u uns gefchickt batte. 2Bir beftaunten )ie mit großer Achtung, bocb es roar all;u vieles uns 
fremb baran. TSarum? ^33ir oerftanben bie Sprache biefes Volkes nicht. Da griff bie „Pro Arte“ ein. 
Sie warb für bie Srlernnung ber beutfchen Sprache, fie zeigte uns, baß mir neben unfrer Tllutter- 
[prache nicht nur noch franjöfifd) fprechen feilten, beim bas ift lange nicht mehr genug. Durch unermübliche 
2ßerbetätigkeit bat „Pro Arte“ ben ‘Dann gebrochen. Das ‘öerbienft gebührt babei an erfter Stelle unferm 
gefehlten greunb §errn Eheobor Heuberger, ber 1924 }um erftenmal beutfche Kunft unb beutfcbes Kunft- 
geroerbe in einer gefchloffenen Schau oor uns brachte, ber in ber Jolge alle anbern großen ‘Deranftaltuugen 
organisierte, ber ber TTiitbegrünber unb bie Seele ber „Pro Arte“ roar, ber ber größten brafilianifchen Konjert- 
gefellfchaft, ber „Cultura Artistica“ oon 2tio be Janeiro, bie grunblegenbe Organifation gab, ber fchließlich 
auch bie 21 ußenfte11e ber Deutfchen 2lkabemie in Vrafilien ?u einer erfolgreichen Tätigkeit brachte.“

diß Tlnfprachß wurbß in allen bßbßutßnbßu brafilianifchßn ößitungßn oßröffßntlicbt 
unb fanb großßn V3ibßrboll-
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Die Brücke zum Ausland:

Ungarn-Abend im „Haus der Länder“

233ißbßr ßinmal konntß bas „§aus bßr 2änbßr“ fßinßr ßigßntlichßn Qlufgabß gßrßcbt 
mßrbßn, ößimftättß für fßftlichß 23ßranftaltungßn anbßrßr Tlationßn fßin, bßrßn 23ßrtrßtßr 
unb 2Ingßbörigß als Jrßunbß unfßtßs 23olkßs in Dßutfchlanb öajtrßcht gßnißßßn.

Untßr bßm ^rotßktorat bßsKgl.= ungarifchßn@ßfanbtßn oßranftaltßtß biß bßutfchß 
Panbßsgruppß oon All Peoples Association in 23ßrbinbung mit bßr (Sßfßllfchaft für?änbßr= 
kunbß unb bßr 2c.=5.Kulturgßmßinbß am 3.5ßbruar 1936 ßinßn Ungarn=2lbßnb, bßr glßicb= 
?ßitig biß bßutfchß Uraufführung bßs hßroorragßnbßn Kulturfilms „öungaria — Dßr Kampf ßinßs 
23olkßS um fßinß Stßllung in bßr 235ßlt“ bracbtß. Dßr cPräfibßnt bßr A.P. A., «Sßfanbtßr a.D. 
SrßihßrrDufouroonSoroucß, ßröffnßtß bßn 2lbßnb burch ßinß Qlnfprachß, in bßr ßr, fßlbft 
Qlngßbörigßr bßr öugßnottßngßmßinbß, auf biß altß hiftorifchß ^ßrgangßiibßit bßs^aufßs bin= 
mißs, bas im öabrß 1721 als ßinß bßr ältßftßn öugßnottßnkirchßn Berlins gßgrünbßt, bißfßm 
jroßckß faft }toßi öabrbunbßrtß bißntß. Damals öufluchtsftättß hßimatlofßr Srßmbßr, biß in 
^ranbßnburg’^rßujjßn ßbßnfo miß in Ungarn 2lufnahmß fanbßn unb fich ßinß nßuß §ßimat 
fcbufßu, führt bißs §aus burcb fßinß nßuß 2Xufgabß: Dflßgßftättß bßs 23ßrftänbniffßs für frßmbßs 
23olkstum }u fßin, in ßrmßitßrtßm 211a|jß bßn urfprünglichßn ©ßbankßn fort unb bißtßt 
hßutß fo auch bßr bßutfchßn ^ugßnottßngßmßinbß ßinß roillkommßnß ößlßgßnbßit, bas 
Ungarnlanb in frßunbfchaftlichßr ^ßrbunbßnbßit ?u grüßen. Um auch bßm roßchfßlfßitigßii 
23ßrftänbnis Ungarns hierfür fichtbaren Qlusbruck ?u oerleihen, roerbe bßm §aufe im 
2luftrage bßs $ßrrn Ungarifchen Sefanbten biß Jahne Ungarns, biß bas %bnerpult 
in festlichem Schmucke umgab, überreicht.

Jür bßn preußifchen Kultusminiftßr überbrachte bann 2ninifterialrat oon Kurfell, 
ßin befonberer Jreunb unb Kenner Ungarns, biß 233ünfchß bßs yjerrn 2\ßicbsßqißbungs= 
minifters Dr. 2<uft für ßinßn guten Verlauf bßs Qlbenbs. Sr führte untßr anbßrßm aus:

„Geb barf meiner großen Steube barüber 2tusbruck geben, bajj roir uns ?u biefer “23er- 
anftaltung unter bem 'Protektorat bes Königlich Ungarischen Sefanbten jufammenfinben können, 
“Wir Jchreiten bamit auf bem Wege fort, ben roir bisher gegangen Jinb, um uns kennen unb 
beffer oerfteben ?u lernen. ‘Das Schicksal bat ‘Deutfcblanb unb Ungarn immer roieber ?u- 
fammengefiibrt unb bas freunbfcbaftlicbe 23anb ift im Weltkriege mit bem Wüte befter Wanner 
bejiegelt roorben. Qtber ber Krieg bat auch beiben Stationen tiefe Wunben gefcblagen, bie 
noch beute brennen unb nicht oerbarfeben. “öeibe Nationen haben fich aus eigener Kraft 
roieber emporgearbeitet, beibe haben neu aufgebaut. “Das‘Deutfcblanb oon beute ift nicht mehr 
bas ‘Deutfcblanb oon 1918 unb auch in Ungarn haben fich tiefgebenbe “Wanblungen oolljogen. 
überall regen ficb bie Kräfte im neuen Schaffen, überall regt ficb frifebes Ceben. Seit Ungarn 
in einem einzigen 2lufroallen feines “^olksjornes ben ‘öolfcberoismus abfrbüttelte unb ben Wut 
?u neuem Stbaffen unb ?u neuer Kraft roieberfanb, Jinb überall feböne bauten unb nationale 
Organifationen entftanben. Unb gerabe roeil roir in biefem Streben oerroanbt Jinb unb roeil 
unfere beiben “Kationen als Solbaten Kameraben, unb in ber Politik Sreunbe Jinb, Jo bin 
ich fejt baoon überzeugt, baß bas aufftrebenbe Ungarn auch für bas oölkifcbe Streben feines 
Jtaatstreuen Peutfcbtums Werftänbnis haben roirb, roie es ja bie lebten Wajjnabmen ber Un- 
garifeben “Regierung Jcbon jur Genüge erroiefen haben.“

Dann ßrgriff ^i^ßpräfibßnt Stßßg im 2lamßn bßr 23ßrlinßr Stabtoßrmaltung bas 
28ort, um biß frßunbfchaftlichßn 25ß}ißhungßn bßr bßibßn Cänbßr ?u fßißrn. Dßr 2?ßbnßr 
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mies auch JeinerJeits Parauf bin, öab Pas „5aus ber Länder“ ber pflege jener ivicp- 
tigen kulturpolitijcben ^e^iebungen bienen Joli, bie bie §auptftaPt bes ‘Denijcben Reiches 
mit allen befreunbeten Staaten aerbinbet. ‘Der ößrr ^ijepräjibent nahm bann für bie 
%icbsbauptftabt bie Slagge Ungarns entgegen unb übergab fie in bie Obbut bes „Kaufes 
ber Cänber“, roo Jie einen mürbigen ^la^ finben roerbe neben ben flaggen ber anberen 
Völker, bie bei ähnlichen, oorangegangenen ^eranftaltungen bereits ihrer freunbfchaft^ 
lieben Sefinnung ben gleichen 2lusbruck verlieben batten, „^ie unfere eigene Slagge 
Symbol unJeres nationalen Sollens ijt, fo foll auch Ungarns Slagge im „öaus ber 
Räuber“ jeben Ungarn grüßen unb an bie erprobte Sreunbjchaft ber beiben Cänber er
innern unb fo einen weiteren Schritt bilben auf bem 233ßgß ber inneren ^ubung ber 
beiben Nationen. Ungarns unb <Deutfcblanbs Srßunbfcbaft, fie fei j'tark für alle Seit!“

2tacb einem überleitenbem 2Hu)'ikoortrag bes ausgezeichneten ungarischen Streich
quartetts Scan? oon ^öblös, beffen fchmermiitig-temperamentoolle THelobien bie Subörer 
tief ergriffen, begann ^rofeffor ‘Dr. oon Sarkas, ber ‘Direktor bes Collegium 
Hungaricum an ber berliner Unioerfität feinen Vortrag, ber ben bann folgenben Siim 
„Öungaria“ erläutern unb einleiten follte.

„Kampf eines Nölkes um feine Stellung in ber NSelt“ lautet ber Untertitel biefes Siims, unb er roill 
bamit einer Enttäufcßung vorbeugen; benn biefer Siim ift ganj anberer Natur, roie man fie fonft in Deutfcßlanb 
oon ungarifeßen 3>lmen ?u feßen gerooßnt ift. Tier Siim biefes Nbenbs bat nießts gemein mit jenen Silmen roie 

N. „'paprika“, „Ejarbasfürftin“ u. a., bie Erinnerungen aus einer unbefeßroerten N5e!t roaebrufen unb nur oon 
heißblütigen Nlenfcßen, oon NJein, N5eib, Sefang unb unverbünntem Eokaier, an bie NJanb geroorfenen Sekt- 
gläfern unb überfebäumenbem Peben erzählen. Er bat nichts gemein mit ben öigeunern, ber 'Pußta, raufebenben 
Seften unb mit Nubapeft unb feinen Nachtlokalen. 5)61 Stirn bes heutigen Nbenbs ift nüchtern, roie es bie 
Nßirklicßkeit ift. Er ?eigt Nolksfeffe ftatt Nachtleben, alte Kunftftätten, bie unter perfönlichen Opfern 
ber ungarifthen Scbickfalsgemeinfcbaft roiebererftanben, et jeigt bie ungarifebe Eiefebene mit ihren mobernen 
Nutoftraßen, ben kulturßiftorifchen Staaten, ber fruchtbaren Kornkammer bes Panbes. Unb auch ein Stück 
pußta roirb ju feben Jein, Ninberßerben, Pferbejucßt, Naturfcßäße unb Parks, bie mit großen Opfern jur 
§ebung bes Srembenoerkebrs angelegt rourben. Nber viele Jahrtaufenb alte Stätten ungarifeber Kultur 
roerben nicht gejeigt, es fehlen 'Preßburg, bie Eatra, Siebenbürgen, Klaufenburg uff., es fehlt alles bas, roas 
ber Krieg uns raubte! Nur bas Numpflanb Ungarn ift in biefem Siim jum Peben erroaebt, benn er gilt ber 
Segenroart. NSir begegnen nicht in biefen Nilbroerken bem Kaoalier einer fernen Vergangenbeit, fonbern bem 
Ungarn oon beute, ftatt Kaoalierstum roerben Sie ein Nauerntum finben. Das Panb bat fiel;, obroobl es viel 
Scbroeres butcßjumacßen batte, für fein Nolk beroabrt, unb noch beute nach 17 Jahren beginnt jebes ungarifebe 
Kinb fein Sehet mit ben NJorten: „Sch glaube an bie Nuferftebung Ungarns!“

Nie! Nrbeit macht ber NJieberaufbau, in Samilie unb Semeinfchaft, aber Stoß unb roürbige Haltung 
jeigen bie frühere orientalifebe Nbftammung, nicht mongolifebe Schlißaugen unb feßroarje §aare, fonbern Nube 
unb Pebensroeisßeit, Nlelancßolie. Der Siim roirb uns bie Königsburg, Ofenburg, ben öeiligen Stepbanstag, 
Nilbausfcßnitte einer alten Sefcßicßte, Jeugen oon 'Pracht- unb Erabitionsliebe bes Nölkes jeigen. Nicht Nbkeßr 
oon ber Segenroart. Jum Schluß am Pagerfeuer bie ungarifebe Jugenb, jukunftsfroß unb verßeißenb. — Der 
ganje Siim roirb jum befferen Nerftänbnis ber ungarifeben Nolksfeele bureb ungarifebe Nolksroeijen begleitet. 
Ungarifebe Nolkslieber, bie unter bem ungarifeben Nauerntum neu erftanben finb. 2000 Jahre alte eigenartige 
Nlelobien, bie ben Einfluß bes kirchlichen Diebes jeigen.

Neben biefen Nolksliebecn mit kirchlichem Einfluß pelbengefänge unb Nallaben vom letzten König 
Nlattßias ?. N., öerrfeßer über Scßlefien, Nreslau ufro.; bas NSappen am Nreslauer Natbaus erjäßlt noch beute 
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 Sefellen, aber auch fie vermummten halb. 
Es kamen bie Solbatenlieber, feßroermütig unb mit Scßmer? belaßen. Seit biefer Jeit ift bie Nlelancßolie ber 
ureigenfte NJefensjug ber Ungarn. Das Sefcßick bes einzelnen ift eben unlöslich mit bem ber Nation oerbunben. 
„Dennocß“, bas ift bas NJaßlroort ber Ungarn, „Dennocß, roenn roir aueß unterliegen, bennoeß roerben roir roieber 
auferfteßen“. Das ift bie ungarifeße Nrf, bas ift ber Eon ber Pieber. Die ungarifeßen Nolkslieber erjäßlen von 
bem Untergang ber 1000jäßrigen fcßickfalsßaften Nerbunbenßeit mit bem Deutfcßtum. So roie bie Donau in 
Deutfcßlanb entfpringt, um bureß Ungarn als mächtiger Strom ju fließen, fo finb bie öefeßieke ber Nölker ver
flochten. Nebrängtes Nolk im Pebenskampf, bas bas Nlitleib verabjeßeut, unb bas eine große Senbung hot. 
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ift es öocb ber öjtlidjfte ^all europäischer Kultur, ein 73olk mit hoben Aufgaben, hem mir ?um ‘Sßoble ber 
^Henfchheit gerecht roerben muffen. 2Han [oll ihm nur ^öerftänbnis unb Slauben Jchenken.“

Diefen bißt nur im Nuszug roiebergegebenen packenben Nusfübrungen bes un= 
garifchen belehrten unb roarmherzigßn ‘Patrioten entsprach ber im Nnfchlujj barem jur 
erften Nufführung in Deutfchlanb gelangenbe Jilm, Jo bab eine ^ejebreibung feiner 
Einzelheiten nur eine VJieberholung ber Nusführungen bes Webners fein mürbe, Diefer 
Siim ift {ebenfalls nicht nur ein mertoolles Kulturbokument, fonbern bietet gleichzeitig ein 
nachahmenswertes Nlufter für bie moberne, in ihrer ungefchminkten TSahrhaftigkeit unb 
Sachlichkeit ergreifenbe, filmifche ‘Darftellung oon Vanbjchaft, £eben unb 2(rbeit eines 
Volkes, bas an fich glaubt.

Zeitschriftenlese

‘Das örabmal für Sun ^rof. Stuft Voerfchmann hat oon feiner
mehrmonatigen Cbina-Neife mertoolles Nlaterial über bie chinefifche Vaukunft mit= 
gebracht. «3m $ebruar=5eft ber öeitfebrift „Ntlantis“ berichtete er in einem Ceitauffah 
über „Das nationale Srabmal für Sun ?lat-Jcn auf bem ‘purpurberg bei Nanking“, 
bem mir folgenbe Nbhanblung entnehmen:

„‘Der ‘Purpurberg mit feiner Nhnenoerebrung, bie alles, felbft bas gefamte Volks» 
leben, auf bie erneuernbe Kraft Sun 2fat»fens bezieht, oon ihm ableitet, ju ihm hin» 
führt, biirfte heute mohl bie gemaltigfte unb eigenartigfte Kullftätte auf Erben fein. 
Diele 2lrt ber Verehrung, hergebracht in freier Natur, ift nur in China möglich, ön 
ihrer Verbinbung mit körperlicher unb nationaler Ertüchtigung ift Jie aber auch eine 
Qlrt Erfüllung ber öbeale nuferer Nntike, bie ihre öugenb oor ben Eöttern fich im 
VSettkampf erproben lieh.

Nach einer Seit bes Ntbßismus, ber Neligionsoerachtung, bie China im (Sefolge 
ber Neoolution angeblich burchmachte, erfcheint hier, mie auch in anberen Vänbern, ber 
fichtlichß Nusbruck einer neuen Religion bes Nationalismus. Die enge Verknüpfung 
mit ber Nhnenoerebrung offenbart aber auch ein machtoolles Cefiihl für bas Göttliche. 
Die gleichen führenben Vlänner, Vertreter ber nationalen Kraft, finb zugleich gute, fogar 
überzeugte unb tätige Konfuzianiften, Vubbhiften, Caoiften, felbft bem Chriftentum er» 
geben. Dennoch foll gerabß nach ihrem Sinn bas chinefifche Volk fich oor allem in fich 
felber oollenben. Das erhabene Crabmal auf bem Kultberg, an biefer bebeutfamften 
Stelle bes chinefifchen Neiches, ift Zeugnis bafür, bah bas neue, felbftbemuhte China 
feine ganzen Kräfte einfe^t für eine planoolle, Jtaatliche Orbnung. Von hier aus ge= 
roinnt es önhalt unb Stärke, Haltung unb Ehrfurcht.“

‘Politik unb „Society“ in England. Die „Dentfcbe Juriftcn-Scitung“ be» 
hanbelt in einem Qluffah bie „Stellung bes Königs unb ber Krone in Cuglanb“. ön 
biefer aktuellen Qlrbeit, bie im ganzen bas ungefchriebene Kronrecht juriftifch zufammen= 
faht, finben mir ben folgenben 2lbfah über bas Königtum unb bie „society“:

„Neben ben politifchen tritt ber foziale Einfluh ber Krone, bie erft hier ihre ganze 
repräfentatioe Vebeutung entfaltet. Die Veziehungen zmifchen ‘Politik unb society
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finb in Englanb immer besonders eng gemefen. ön ber B5elt ber society unb ber 
Klubs finb manche EntSchßibungen bereits gefallen, noch ehe fie ben Bereich ber poli= 
tiSchen önStanzen erreicht hatten. Es entspricht bem ^efen ber englischen ‘Demokratie, 
baß biefe society frei oon Kaftengeift ift. 933irb fie im roefentlichen auch oon §of unb 
2lbel getragen, fo bilbet boch ber Bbel felbft keine abgefchloffene Schicht, fonbern er= 
neuert fich immer roieber burch Bufnahme aufftrebenber ^Persönlichkeiten, roäbrenb feine 
eigenen nachgeborenen Söhne roieber im Bölke untertauchen. ‘Davon abgefehen, ift ber 
erftrebte Sutritt zur society grunbSäßlich auch benen möglich, bie roeber bem Bbel an= 
gehören, noch önhaber Staatlicher ober politischer Bmter finb. B3emi aber auch bas 
Bolk ohne ^eib unb mit einer auf bem Kontinent nicht mehr erhörten Teilnahme alle 
Bngelegenbßiten bes §ofes unb ber Sefellfchaft begleitet, fo roirb biefe Eatfache roieber= 
um nur baburch erklärt, baß an ber Spiße biefer society bie Persönlichkeit bes 
^errfchers Steht, ber fich hißt ßiuen roichtigSten Einflußbereich gßroahrt bat.“

B5ie biß „BationalSozialiftiSchen 2nonatsheffe“ in ihrer öanuarausgabß berichten, 
bat fich bie oolkspolitifchß 2age ber auslanbsbeutfchen Sruppen faft überall verfchärft. 
‘Der Bernichtungskampf gegen beutSches Bolkstum roirb zmar in mehr ober minber 
großer Offenheit, aber in junehmenber Schärfe an allen fronten bes Bolkstmnkampfes 
geführt. Pie oolksgruppenfeinbliche Haltung tut fich vielfach in ben Entfcheibimgen ber 
Staatlichen Bürokratie kunb, bie fich über biß Staatlich garantierten Bechte bßr Bolks= 
gruppen einfach hinroegfeßt. Es folgen bann Berichte aus Eftlanb unb aus Cettlanb, 
bie bitter barüber Silage führen, baß bie Staatsorgane bem offiziell proklamierten unb 
völkerrechtlich garantierten Prinzip ber ungehinberten Entfaltung ber kulturellen Betäti= 
gung ber beutfchftämmigen Bolksgruppen zuroibcrbanbeln.

‘Die Enteignung ber beutjcheu Silben, öm Sebruarheft ber öeitfchrift „Bölker= 
bunb unb Bö Iker recht“ (Berlag E. Reymann, Berlin) roeift ber Boftocker Profeffor 
Pr. Eatarin^Earnheyben in längerer Untersuchung bar auf hin, baß bie lettischen 
Siloeftergefeße über bie Enteignung ber beutfchen Silben in Biga im BJiber^ 
Spruch ffcbt 1« ber völkerrechtlichen Berpflicbtung, bie es am 7. Juli 1923 zum 
Schuß feiner nichtlettifchen Bolkstümer bem Bölkerbunb gegenüber einging. Piefe Ber= 
pflichtung zählt neben ben Kulturgütern im allgemeinen befonbers bie B5oblfabrts= unb 
Sozialen Einrichtungen auf. öu bem Befiß ber Silben gehört bekanntlich eine lange 
Beibe oon BSohltätigkeitsanftalten, bie faft alle rein beutfcbe Stiftungen ober Legate 
barftellen.

‘Die (ettifche Begierung hot ihre Blaßnahmen als notroenbig für bie Cöfung ber 
Berfanungsfrage im berufsjtänbifcben Sinn bezeichnet. Profeffor Eatarin erbebt hin
gegen als grunbfäßlicbes Bebenken, „ob bas berufsStänbifche Prinzip allein bie Ber= 
faffungsfrage in einem Staatsroefen zu löfen oermag, bas feiner oölkifchen Struktur nach 
Bationalitätenftaat ift (nmb 27 ‘Prozent fremben Bolkstums, etroa 3,6 ‘Prozent — je= 
boch in Biga runb 44 000 — ‘Deutfche), roenn nicht zugleich ben Sogenannten „Blinber» 
beiten“ auch Staatsrechtlich ihr BolkstumSchuß unb ihre Kulturautonomie gefiebert roirb. 
öft bas nicht ber Sali, So kunn bas berufsftänbifche Prinzip .... bie ungelöste Batio= 
nalitätenfrage nicht Überbecken, ön einem Bationalitätenftaat mußte es in Solcher Sorm 
Zur ErStickung eines grunblegenben Cebensproblems bienen.“



64 Heft 2

Büchertafel

über bas Geben unb ben Charakter 
oon Scbarnborff. Bon Carl C1auferoiß. 
Junker & Dünnhaupt Big., Berlin. 1935. 
60 Seiten.

Die Schrift oon daufewiß ift faft unbe
kannt geblieben. Der Buffatz ift in Baukes 
§iftorifcb=Dolitifcber Jeitfcbrift erschienen. Sie 
ift mit Becht aus ihrer Bergeffenbeit hcroor- 
gezogen worben.

Boni int kampf mit ben Cerinanen. 
Bon Cbßobor Blommfen. Junker & 
Dünnhaupt Berlag, Berlin. 61 S.

Die Buswabl aus Blommfens römifcher 
Sefcbicbte gibt zugleich bie befonberen Schmierig
keiten bes roelfgeschichtlichen Kampfes unb einen 
Sinblick in Blommfens Scbreibroeije. Siir beibe 
wichtig unb angeficbls ber bejonberen Billig
keit empfohlen.

Die Bttekbofen. Bon BJilb. Schäfer. 
Blbert Gangen — ®eorg GUüller, Blüneben. 
345 Seiten.

©s ift nicht bie Aufgabe, biefes Berk neu 
anjujeigen unb zu befpreeben. Bir freuen uns 
oielmebr, barauf aufmerkfam machen zu können, 
baß ber Berlag eine Busgabe jum Dreis oon 
nur 4,80 Bl. berausgegeben bat, bie es er
möglicht, biefe fo wertoolle Sammlung in recht 
breite Streife zu bringen.

Cefchichtß Blexanbers bes ©roßen. 
Bon Johann Suftao Droyfen. Beu- 
bruck der Urausgabe. Blit 19 Bbb. unb 
zwei Karten. Blfreb Kröner Berlag, Leipzig. 
522 Seiten.

Blit biefem Droyfen-Banbe macht ber 
Berlag ben öefebiebtskunbigen unb öefebiebts- 
fuchern ein befonberes ©efebenk. Benn auch 
an oielen Stellen bie öefebiebtsfebreibung heute

anbers urteilt als es Droyfen tat, fo bleibt bocb 
bie Jreube an einer öefamtfebau gefcbicbtlicber 
Bebeutung.

Die Sieben Briiber. Stählung oon 
Blekfis ^iroi. ^Hit 10 Bbbilbungen nach 
Jeichnungen o. Bkfeli Saüen-Kallela. Glus 
bem Jinnifchen ins Deutsche übertragen oon 
Öaibi öalm-Bläfielb. Berlag §olle & So., 
Berlin. 301 Seiten, kartoniert 4,— Bl., 
deinen 4,80 211.

Die finnifebe Ganbfcbaft in ihrer herben Ur- 
wiiebfigkeit, mit ihren unburcbbringlicben, noch 
oon Bär unb Bolf bewohnten Bälbern, ift ber 
Scbauplaß biefer dzäblung, beren gelben Sieben 
Brüber finb, bie auf bem Bauerngeböft ihres 
Baters in ungebunbenerjrebieit ?u Starken, küh
nen unb wagemutigen Jünglingen beranwaebjen, 
ficb }unäcbSt nicht ben Dfliebten ber bürger
lichen Orbnung ihres Ganbes einorbnen können 
unb barum ein wilbes, ungebunbenes ©infiebler- 
bajein in tieffter Balbeseinfamkeit bem georb- 
neten Birken auf oäterlicher Scholle Doryeben. 
Das Raufen in ben finnischen Bälbern ift ein 
ftänbiger Kampf mit ben Vieren ber Bilbnis, 
mit ben dementen ber norbifeben Batur. Diefer 
Kampf läutert unb reift bie Brüber, erweckt 
in ihnen bie Sebnfucbt nach nützlicher Brbeit 
in unb für bie §eimatgemeinfcbaft unb läßt 
Jie jurückfinben ?um väterlichen §of, ben fie 
nun zu Boblftanb unb Bnfeben bringen. Diefe 
^anblung ift in einer knappen, knorrigen, oon 
jeber Birkungsbafcberei freien Sprache ge
schrieben, bie es wirklich oermag, bie finnische 
Canbfcbaft unb ben ungebunbenen Jreibeits- 
brang ihrer bobenStänbigen Blenfcben bem Gefer 
nahe ?u bringen. Die gefunbe, Schlichte unb 
natürliche Brt biefes Buches, bie wohl bureb 
bie Übertragung ins Deutfcbe keinerlei dnbuße 
erlitten bat, hebt es über bie burcbfcbnittlicbe 
Unterbaltungslektüre hinaus.

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

H a u p t s c h r i f 11 e i t e r und verantwortlich für den Inhalt: Konrad Kutschera, Berlin C 2. Fern
ruf derSchriftleitung: D 4 Humboldt 6415 / Für die Anzeigen: Fritz Stach, Berlin NW 40, Fernruffür 
die Anzeigen: C 5 Hansa 5311 / Verlag: Gesellschaft für Länderkunde, Berlin NW 40, Lüneburger Str. 21 
Druck: Niemann & Sohn, Berlin N 20, Drontheimer Str. 27 / Manuskript- und Buchzusendungen an die 
Schriftleitung: Berlin C 2, Breite Str. 37 (Ibero-Amerikanisches Institut) erbeten / D.-A. IV. Vj. 1935: 7500.



Das „Haus der Länder”
am U-Bahnhof Klosterstraße

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

Theaterspiel und Filmvorführungen, Vorträge 
und kulturelle Veranstaltungen jeder Art.

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

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

Auskünfte erteilt

die Geschäftsstelle der Gesellschaft für Länderkunde
, Berlin NW 40, Lüneburger Str. 21

„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 „ , . ,
Reichskolonialbundes. Vorwort von Heinrich Schnee. Mit 
168 Bildern u. 6 Karten. 2. verb. Auflage. 1936. Ln. 6,80 RM

Die im Reichskolonialbund vereinigten Gesellschaften und Vereine haben in einem stattlichen Bande die 
Arbeiten berufener Sachkenner —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 Schicksal 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 

v Kolonialbestrebungen überhaupt und auf die Zukunft gerichtet.

BÜCHERHAUS G.m.b.H.. BERLIN NW 40, PAULSTR. 20



Das IM oom öeiMen BoKetum
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 Volk 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 Volkslehrer — jeder Art — findet hier Vorbereitung für sein Wirken.

Bücherhaus G. m. b. M.. 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


