
lÄNDEK~ 
VOLKE

4.
Heft • April • 1936

66.Jahrgang Neue Folge

Ständige Beilage: Berichtfüber ausiandkundiiches Schrifttum 

In diesem Heft: Der ibero-amerikanische Kulturkreis 
i

VERLAG: GESELLSCHAFT FÜR LÄNDERKUNDE, BERLIN



LANDER UND VOLKER
Herausgegeben von der GESELLSCHAFT FÜR LÄNDERKUNDE

Berlin NW 40, Lüneburger Straße 21 / Fernruf: C 5 Hansa 5311 
Postscheckkonto: Berlin 747 50 / Erfüllungsort: Berlin-Mitte

Schriftleitung: Berlin C 2, Breite Straße 37 (Ibero-Amerikanisches Institut) 
Fernruf: D4 Humboldt 6415

Manuskript- und Buchzusendungen an die Schriftleitung erbeten

66. JAHRGAN G/N.F. / HEFT4 / APRIL 1936

INHA LTS VERZEICHNIS
AUFSÄTZE

Estermann: In den Zelten an der Italienischen Front erzählt man sich..................... 97
Schultze: Der Tana-See im abessinischen Konflikt.................................  100
Philipp: Das ägyptische Problem ..... ................................................ 103
Corbach: „Eurafrika“......................................................................................  105
Feddersen: Das iranische Reich . . .................................................................... 108
Schmidt: Religiöse Wandlungen in Iran........................................................................112
Volhard: Die Libyenfahrt der Frobenius-Expedition III...........................................  114

QUERSCHNITTE ......................................................... 117

DIE BRÜCKE ZUM AUSLAND
Das neue deutsche Recht und seine Beziehungen zu Italien................................. . .122
Deutschlands Brücke nach Übersee................................................................................. 123

ZEITSCHRIFTENLESE......................................................................................................... 125

BÜCHERTAFEL...................................................................................................................127

Monatsschrift für Mitglieder der Gesellschaft für Länderkunde / Einzelheft 0,50 M.
Zu beziehen durch den Verlag und bei jeder Buchhandlung

ANSCHRIFTEN DER MITARBEITER
Walter Estermann, Schriftleiter, Berlin SW 68, Zimmerstr. 88. — Privatdozent Dr. I. Schultze, Jena, Wöllnitzer 
Straße 12. — O. Philipp, Konteradmiral a. D., Berlin-Halensee, Hektorstr. 5. — Otto Corbach, Schriftsteller, 
Berlin-Wilmersdorf, Kreuznacher Str. 36a. — Dr. Harald Feddersen, Berlin-Lankwitz, Havensteinstr. 16e. — 
Dr. jur. Kurt Schmidt, Berlin-Lankwitz, Frankenthaler Ufer 15a. — Dr. Ewald Volhard, Assistent im Forschungs

institut für Kulturmorphologie, Frankfurt a. M., Forsthausstr. 103.

VERLAG: GESELLSCHAFT FÜR LÄNDERKUNDE, BERLIN



Jahrg. 66/N.F. Länder und Völker Heft 4

Walter Estermann:

In den Zelten an der Italienischen Front erzählt man sich ...
“Das Alittelmeerproblem iiberfcbattet nach roie oor bie gefamte große Außen

politik in ber AJelt. Aachbem ber 'öerfaHer biejes Auffaßes, in §eft 2 unferer öeit- 

fcßrift „Vänber unb Völker“ bie Seele ber italienischen Alenfcßen im öeimatlanbe, 

[ein Aßillen unb fein AJoIlen, bie gan?e ‘Dynamik feines §anbelns, fein Setnroeß nach 

Afrika gefchilbert batte, bringen mir jeßt, nachbem er im Slugjeug oon ber afrikanischen 

Sront }urückgekehrt ift, bie jroeite bereits angekiinbigte Arbeit, bie ein Ailb ?u geben 

oerfucht oon bem tiefen Slauben bes italienifchen Srontheeres unb bem beißen Aßillen, 

bas gefleckte ö’d ?u erreichen. *Die Schrift [eitun g.

„Tößnn ich ^roifcbßn bem 2lfcbangi=5ßß unb bem Sana=5ßß ?u mäblßn habe, bann 
ift mir bßr Somo-5ßß bßr lißbftßl“ ‘Dißfßn ßltoas fßltfamßn Saß, bßn man jroßimal Ißfßn 
muß, um ißn ?u Dßrftßhen, hat mir ßinßr bßr blauäugigßn, bocbgemachfßnßn Srßiroilligßn^ 
Offijißtß gßfagt, biß biß Combarbßi in Jo großßr 3<ibl an biß gront in Oftafrika gßfchickt bat. 
Sßinßm unb auch mßinßm Sbaraktßr in bißfßn Stunbßn ßntfprßchßnb, lagßn mir JcbmßigJam 
in bßm 23ackofßn bßs Cajarßtt-Sßltßs oon Omagßr, bßibß auf bas böfß ^üblßn in unjßrßn 
(Sßbärmßn laufchßnb, biß bas Gaffer bßs Sßtit-Sluffßs — roßgßn bßr 5ißß am Vortag 
ßtmas rßicblicb genoffßn — heroonißf. Töir roärßn bßibß mit }ittßrnbßn &nißn unb ftßin= 
bartßm 2Hagßn [um £a?arßtt gßkommßn, um burcb ?man}igftünbigßn Schlaf biß klßinß 
T>yHßntßriß ausjuhßilßn, biß uns halbtot machte. 3ebn 2Hinutßn Dom £a?arßtt, am Sßtit, 
fubrßn in^roifchßn biß fiinfhunbßrt Caftroagßn, Straßßnpan^ßrioagßn unb biß mit 2IlaJcbinßn^ 
gßtoßbrßn bßftücktßn 2Uotorräbßr mit ^ßiroagßn bßr ^olonnß Staracß burcb biß Surt bßs 
Sßfit, um bßn bßkanntgßroorbßnßn „2^aib“ nach Sonbar aufutrßtßn. Sroßbem mßin Jrßunb 
unb %ttnacbbar fßinß Sßbankßn lißbßr um biß in Srühlingsbliitß ftßhßnbßn Ufßr bßs 
Somo*Sßßs in fßinßr fßrnßn ößimat an bßr Schroßijßr ®rßn?ß gßbßn lißß als um biß bßs 
Qlfcbangi unb bßs Sana, mar ßr fßbr ungßbulbig, Jßinß ^rankbßit rßcbtfßitig aus^uhßilßn, 
um bocb noch mit bßm Sßnßralfßkrßtär bßr Safchiftifchßn ^artßi, Staracß, biß ßrroartßtßn 
Corbßßrßn an bßr Subangrßn?ß pfliickßn ?u könußn.

<Da Jcbon biß bomßrijcbßn ^ßlbßn im Scbimpfßn groß marßn, barf man ßs bßn 
tropßiibßbßlmtßn TTömßrn bßs gßgßnroärtigßn ^rißgßs in OJtafrika aucb nicht Dßr= 
argen, baß Jiß manchßn bittßrßn TSiß unb mancbßn Jcbarfßn §oßn übßr bas ?anb QtbßJJinißn 
unb Jßinßn “^ßßrt prägßn. 2Han kann ißnßn nicht übßlnßhmßn, baß Jiß lacßßn müHßn, roßnn 
biß ^raut aus SKom im Ißßtßn lißbßsbßißßn ^örißfß Jchrßibt: „Sott, muß Qlbßffinißn bocb 
ßin Jchönßs £anb Jßin: 5o oißlß ^aktßßn!“ Unb baß Jiß kommßntißrßn: Satjächlich, roo 
man hingrßift, Jticht man fich an ^ornbüjcbßn unb ^aktßßn. Obßr Jo: Glicht ßinmal roilbß 
Sißrß gibt ßs auf bißjßn gottoßrlaffßnßn §ocbßbßußn 2lbßffinißns, abgßjßben baoon, baß 
biß Jagb Dßrbotßn ift; biß ßinjigßn 23ßftißn, bßnßn man hier bßgßgnßt, Jinb 2Hyriabßn 
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Don fliegen unb biß Jpiße 211effer ?u ben bekannten, bet 2Hännlichkeit beraubenben 
Operationen tragenben QtbeJJinier . . .

Sroßbem roürbe man ein völlig falfcßes Vilb bekommen, mürbe man biefe Slücße 
an ber Sront, bie ununterbrochen oon ben bureb V3inb unb Staub unb Trockenheit ?er= 
riffenen Cippcn kommen, irgenbroie anbers aufnebmen, als bas in allen Kriegen gerabe 
bei ben besten Solbaten übliche Schimpfen, mit bem man bie härteren Strapazen eben 
nun einmal leichter überbrückt, öm Segenteil, ber 2Hann, ber oom Somo=See träumt, 
mürbe noch oiel oiel ärger fluchen, nähme man ibn nicht auf ber Sahrt burch bas roie 
Vartflaum lichtblonbe Steppengras oon Vßolkait unb Qlmbara nach Sonbar unb ?um 
Tana=See mit. Unb ber, ber mir in öaufien ben Vrief, ber bie Kakteen, bie ihm felbft 
febon reichlich auf bie Vereen geben, lobte, gezeigt hat, bat fünf Minuten Jpäter mit 
gerabe^u fauftifcher Sreube baoon erzählt, roieoiel italienifche Vauern man mohl einmal 
auf ber fruchtbaren Sbene ^mifchen Vbigrat unb öaufien anfiebeln könne unb roas ?um 
Qlusbau ber hunbert febon entbeckten Solbminen Eritreas unb ?um 2lusbau ber riefigen 
Sifener?gebirge bei 0ecamere unb Sbega §amus ?u tun fei. 0er britte aber, ber bie 
QlbeHinier in oielen Sefechten fo angriffsluftig roie bie fchrecklichen, ben neroenlofeften 
Vlenjchen ?um Darren macbenben Stiegen bes Tigre kennengelernt batte, Jchilberte bann 
liebeooll, roelch ein heiteres Völkchen bie Vbeflmier, bie über alles unb jebes lachenb 
ihre blenbenben Jähne geigen, boch feien unb oerfehlte nicht ben Ausblick in bie Zukunft, 
bah ötalien in roenigen Jahren (ba bie Qlmharen zu Arbeitern keinesfalls, umfo- 
mehr aber zu Briegern zu gebrauchen Jinb) über bas größte Vskariheer in Afrika oer= 
fügen roerben.

Vein: 0as Jrontheer febimpft mit oiel Temperament über ben Krieg im allge= 
meinen, ber Jie oon ben Jamilien fernbält, über ben Staub, ber bie §aare unb ben Vart 
rötlich belegt, über bie Verge, bie roie Sarkophage oerfunkener Sötter fteil unb kahl 
aus ben Ebenen ragen, über bie Jelbpoft, bie für einen Vrief aus bem Tembicn nach 
ötalien faft einen Vlonat benötigt, über bie „öaififche“ in Vsmara, bie burch Trans= 
porte unb Straßenbau fette Kriegsgeroinne Jcbeffeln, über ben Seneraljtab, ber zu langfam 
rrorrückt, über bie arabifchen §änbler, bie bie Jigaretten in 2UaHua billigft einkaufen unb 
Jie an ber Jront bann Jünbteuer oerkaufen, über bie abeffinifchen grauen, bie bie roinzigen 
Sier pro Stück um zwanzig Pfennig oerkaufen unb roenn bie Solbaten ein Kompliment 
über ihre, mit ranziger Vutter befchmierten, in viele hunbert Jöpfchen geflochtenen §aare 
Jagen, gleich ?u „Japtie“, bem Jchroarzen ^oliziften laufen; aber roas Jinb bieje Slücbe 
gegen bie Hektoliter oon Saßfäure, bie man immer roieber über Snglanb, Srankreich unb 
ben Völkerbunb ausgießt. Vöeil fich Senf Jo Jehr barüber ärgert, freut man fich bann 
Jchließlich boch über bie Sroberung Vbefjiniens (0as ganze muß es Jein!), freut fich über 
bie Unternehmung, bie eine Jo roeltroeite Vlamage bes gehaßten unb betteibeten Snglanb 
heroorgerufen habe unb fingt rauhe Veber auf Srankreich, bas man grenzenlos oerachtet, 
roie bas oon ber „Kneipe zum Tana=See, in ber Srankreich bie Volle bes Vnimier= 
mäbchens Jpiele“.

VJenn Jchon bie Kolonialromantik, bie man im italienijchen Schrifttum heute pflegt, 
in ber harten VSirklichkeit jerftäubt, unb bie allzu übertriebene Vegeifterung oom 
40. Vreitengrab Veapels zum 14. Vreitengrab VlaJJauas im gleichen Verhältnis finkt: 
0aran ift nichts zu änbern, baß alle bis zum leßten Schroarzhßmb unb Solbaten eine 



Estermann: In den Zelten an der Italienischen Front erzählt man sich ... 99

oollftänbige Cöfung wollen unb ?u jßbßm Opfer bereit finb, um aus bem eroberten 2anb 
etwas Orbentliches }u machen, „«Jeßt find wir fchon einmal bißt“, Jagte mir ein Bbookat 
aus Born, Öen fechs Blonate 2Uarfchieren, Kämpfen, Straßenbauen fchlank gemacht batten, 
„und baben nicht die Qlbficht, umfonft bie achttägige Hßimfahrt anjutreten. B3enn man 
noch lange mit uns fpielt in Senf, bann finb wir auch bereit, burch gan? Afrika 
nach allen oier Himmelsrichtungen ?u marfchieren. BJir finb eine halbe Blillion, bie nichts 
}u gewinnen unb nichts ?u oerlieren hat, wir marfchieren oierpg Kilometer im Sag unb 
haben währenb ber oiertägigen Sembienfchlacht achtzig Kilometer Straßen gebaut; wir 
haben gelernt, oier Sage ohne BSaffer unb Sutter ?u leben, wir tragen bie Blaultier= 
fättel auf bem Bücken, wenn bie Siere an ber ‘Peft krepieren: Uns kommt es gar nicht 
barauf an, in ?wei ober brei Saßten in ^apftabt ober Simbuktu ?u fein!“ Bn ben 
Uniformen fehlen fchon bie knöpfe, ben Sropenhelmen fehlt ber ^opf (So baß eigentlich 
unerfinblich ift, wie bie verbliebenen Bänber noch gegen ben Sonnenftich fchüßen fallen), 
bas B5afchen ift ein Cuxus unb bie furchtbaren BSinbhofen, bie bie Sßltß in ber £uft 
wirbeln laffen, ftören ben Blittagsfchlaf: Bber, hol’s ber Seufel, auch an Afrika gewöhnt 
man fich unb lernt es lieben I Säfar hat — bei einer beachtenswerten Ähnlichkeit ber Brt 
bes Bom=5aune=brechens bes Krieges — acht Sahtß &rieg um Salinen geführt: So oft 
man an ber Oftafrika=5ront auch bas Bbfahrtsheulen bes Heimkehrbampfers Jehnfüchtig 
nachahmt — wenn es fein muß, (druckt jeber auch acht Sahtß ben Staub Afrikas, erträgt 
acht Sahre ben oerminberten Cuftbruck ber Hochflächen, ber bie £unge arbeiten läßt wie 
in ben pneumatifchen Kammern Bab Beichenhalls . . .

Bie ift mir biefe totale ^riegsftimmung mehr aufgefallen, als in ben Sagen, bie 
ber Bachricht oon ber Bereiterklärung ötaliens }u Sriebensaerbanblungen unb ber Bhein= 
lanbbefreiung folgten. So fehr bie Sat bes Sübtßts — burch Sunkentelegramme noch 
an jenem benkwürbigen Sonnabenb felbft ben oorgefchobenften poften bekanntgeworben — 
Begeiferung hß^oorrief (Sine Bbftimmung unter ben Schwarjhßmben unb Solbaten hätte 
fieber 99 °/0 ergeben), fo fehr ärgerte man fich allenthalben über bie erfte Bachricht, bie oon 
einigen Stappen=B5ichtigtuern aus bem Hauptquartier auch noch burch «Serüchte oon 
einer balbigen Sinf ellung ber Sßiubfeligkeiten ergänzt würbe. Qlufgeregt oerfammelten fich 
bie in Äsmara auf Sonntagsurlaub befinblichen Blänner ber Sront oor bem ‘Preffehaus 
in ber „Straße Benito Bluffolini“, als folche kenntlich an ben Schlachtortsnamen, bie 
fie fich in feltfamer Eitelkeit mit Sintenblei auf ben Sropenhßlm ?u fchmieren pflegen 
— Bbua unb Bbigrat, Haufien unb Blakalle, Uorier unb Bbbi Bbbi. Ss fprach }uerft 
Siano, Sliegerhauptmann unb ‘Propaganbaminifter, ber eigentlich nur ben ‘Duce ber 
Sreue unb bes Sehorfams aller oerficherte. ‘Dann kam Bottai, Hauptmann unb 
Souoerneur oon Born, ber auch nur fagte, baß Bluffolini bie Situation in Suropa in 
ber Sauft habe. ‘Den ßuhörern war bas }u wenig: Sie wollten wiffen, ob man wirklich 
ben ^rieg abftoppen wolle unb ob man bie Blöglichkeiten burch bie Sntwicklung in 
Suropa etwa überfehe. ‘Deshalb riefen fie in fünf Blinuten langen Sprechchor nach 
Sarinacci, Oberleutnant unb frühßter Seneralfekretär bes Safchismus, ben man als 
ben reDolutionärften, unerbittlichften unb fopalififcheften ber Safchifenführer im Bolke 
heiß liebt. Snblich khob fich Siano Sarinacci an bie Brüftung, ber bann auch qlßicb 
loslegte. Bon bem Boten Bleer fprach er, bas bie Straße bes Imperiums 
fei, oon bem Sieg, ben man wolle unb nicht nur ben Stieben, unb baoon, baß man ?um
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Stampf nach Oftafrika gekommen fei unb nicht ?ur Debatte. Es mar etroas gewagt, roas 
er ba — bejubelt oom ^olk — fprach, aber fcblieBlicb bat fein reoolutionärer önftinkt 
boch richtig gehandelt: Muffolini hat bekanntlich hie ^heinlanbbefreiung nicht baju benüftt, 
burch Entgegenkommen an bie Strefa-Mächte bie Sanktionen abjufchiitteln, fonbern im 
(Segenteil zu weiteren Wrftöften in Oftafrika — feinen Legionären in Qlfrika aus bem 
5er?en hanbelnb.

Ohne ^bbis Weba genommen zu haben, ben weiten Weg burch beu Suez-^anal unb 
bie Strafte oon Meffina ?urück?ukehren, wäre ihnen ein grofter Schmer?, oiel gröfter als ber, 
weitermarfchieren zu müffen in Staub unb Sonne unb in ber kommenben 2tegen?eit bas ekel
haft lauwarme Waffer auf bie Kleiber zu bekommen. Croft aller ?weifelnben blicke auf 
bie mit unenblich oielen fauftgroften Steinen überfäten Selber, auf bie Schwierigkeit bes 
Straftenbaues unb auf bas eigene unrafierte, ftaubbebeckte Seficht ift ber Wille ftärker, 
ber Wille ?um Sieg ...

I. Schultze:

Der Tana-See im abessinischen Konflikt

öm Sebiete bes Cana-Sees weht feit wenigen Cagen bie italienifche flagge. ötalien 
hat fowohl in Lonbon wie ^airo bie Erklärung abgegeben, baft es bie anglo-ägyptifchen 
öntereffen in Qlbeffinien wahren werbe. Er oft bem Jinb Englanb unb Ägypten beunruhigt. 
9er «Srunb ift einleuchtend Eine 23efeftung ber Cana-See-Eegenb bebeutet — troft 
aller noch ja über?eugenben Wrficherungen — eine bauernbe Drohung. Wi einem zu
künftigen Streitfall kann bie Drohung zur Wirklichkeit werben.

Die Drohung ift bie Qlbfperrung unb Qlbleitung bes Wauen WI, ber bem Cana-See 
entfpringt. Der Waue Mil, ber nicht nur Waffer, fonbern fruchtbringenben Schlamm mit 
fich trägt, Lebensfpenber im Suban unb in Ägypten, nuftbar gemacht burch ben Sennar- 
Damm für bie 93aumwollpflan?ungen ber Eejirah, ben Staubamm oon Qlffuan für Ägypten. 
Moch liegt ber See blaugrün unb unberührt im Wrglanb: im Süben unb Offen bie Mbeffinier, 
im Morben bie ötaliener, im Weften bie Englänber. Moch ift ber Stampf um ibn nicht 
entfehieben, ein Stampf, ber in Mbeffinien, in Senf, Lonbon unb Mom ausgetragen wirb.

Um unfern Lefern bie Lilöglichkeit ?u bieten, fich eine klare Morftellung oon ber 
weltpolitifchen unb weltwirtfchaftlichen Wbeutung biefes Gebietes zu machen, geben wir 
einem erften Spe?ialkenner bas Wort. <öie Scbriftleitung.

♦
Einer ber ‘pole im Machtkampf jwifchen Qlbeffinien unb ötalien ift ber Cana- 

See. Micht bas erftemal tritt biefer fchöne See in bie grofte Politik. Um feine Sluten, 
in benen fich hoch oben im abeffinifchen ^ochlanb önfeln mit ben Meften alter koptifcher 
^löfter fpiegeln, geht feit 30 öohren ber biplomatifche Stampf. Denn wer ben 
Cana-See hot, beherrfcht ben Suban, unb wer §err über ben Makwar-Staubamm im 
Suban ift, gebietet über ben Mffuan-Damm unb bamit über Ägypten.

Wies Leben höngt hier oon ber Wafferwirtfchaft ab. Sie beginnt oben 
am Cana-See. Er ift ein natürliches Wcken bes oberften blauen Mils, ber hier 7(bai 



Schultze: Der Tana-See im abessinischen Konflikt 101

heißt. hinter einem jungen £aoaftrom Jtaut fich bet Tlil ?um See unb gibt oon hier 
aus große TSaffermengen an ben Suban ab. Der jährliche Durchfchnitt beträgt 140 cbm 
in ber Sekunbe. Das natürliche Staubecken ließe fich ?u einem größeren künßlichen 
ausbauen. Die fo ?u fchaffenbe Staumöglichkeit roirb ?u 3 bis 3,5 THilliarben cbm an» 
gegeben, mehr als ber Tlffuan»Damm Speichern kann unb weit mehr, als ber Tllakroar» 
Damm Jtaut — oorausgefeßt, baß beßen Kapazität nur 500 ‘Millionen cbm beträgt. 
TSicßtig ijt auch, baß bie Schlammführung bes Tlils burch ein Staumerk an biefer 
Stelle nicht beeinträchtigt roirb. Sibt boch ber Tlßuan»Damm bem 2anb ?roar Töaßer 
?u jeber öahresjeit, raubt ihm aber als großes Klärbecken babei troß aller Segen» 
maßregeln einen Seil ber befruchtenben, mit Schlamm büngenben überfchroemmungen 
früherer oeiten. Tim Sana»See, ber fchon oon Tlatur feit jeher reinigenb roirkt unb fo 
roeit im Oberlauf liegt, kommt eine T3eeinflußung ber Schlammführung nicht in Srage. 
Die T3erbunftung iß hißt nicht gan? fo ftark roie im Suban: Jie rourbe ?u 3,6 mm für 
einen Sag beftimmt. Die Töaßermengen bes Sees erleiben burch Jie alfo keinen großen 
T3erluft; aber bie T3aumroollänbereien, bie bie abeßinifche Regierung im Tlnfcßluß an 
ben Sana»See beroäfjern roill, Jinb nicht Jo ausbehnungsjähig roie im Suban. Das 
Sebirgslanb läßt nicht oiel Ttaum für fie. Unb unterhalb bes Sana=Sees fchneibet fich 
ber Tlbai fehr tief in kanyonartigen Sälern ein; — hier liegen keine T3aumroollgebiete.

Tluf bem Töege oom Sana»See ?ur fubaneßfchen Sren^e nimmt ber T3laue TUI 
fünf Secbftel ber TSaßermenge auf, bie er bei Khartum führt, TSas ben Sana»See 
roichtig macht, iß aljo nicht bie Stöße ber abfließenben, Jonbern bie oiel be= 
trächtlichere THenge ber ?u Jtauenben TSaJJermaJJen. So kann man als T3efißer 
bes Sana»See$ ?roar ben Suban unb Ägypten nicht oom T35aßer abjperren unb aus» 
börren, roohl aber eine regulierenbe Wirkung auf öoch- unb ^iebrigroajfer ausüben. 
Deshalb entfanbten bie Snglänber mehrere Sxpebitionen ?ur Srforjchung ber hybro» 
graphifchen TSerhältniße ?um See, bie leßten in ben Saßren 1920—24. Sar ?u gerne 
hätte Sroßbritannien hißt ßin Stauroerk errichtet. Der geroißigte Kaifer 
THenelik oerhinberte jeboch bieje roie jebe anbere Sinmifchung roeißer Tilächte in Jein Canb.

ömmerhin mußte er Snglanb ^uficßern, baß er ohne beßen Snßimmung keine 
TSJaßerbauten am Sana»See unb am flauem Tlil errichten ober oon britter Seite errichten 
laßen roürbe. öe mehr fich Snglanb in ber 5olge?eit aber im Suban feßjeßte, befto 
beutlicher fteuerte es auf eine Srfaffung ber abejßnßchen Tühuflüffe hin. Die leßte Rettung lag 
1923 für Tlbeßinien im Eintritt in ben Töölkerbunb, ?u bem ihm Srankreich oerhalf.

Tiber Sroßbritanien ließ nicht locker. Tlusgerechnet mit ötalien Jchloß es 1925 
einen Seheinroertrag ab, ber TlbeJJinien in öntereßenjphären ber beiben Tlationen auf» 
teilte: eine englifche mit Dammbauten am Sana=See, unb eine italienifche für öanbels» 
prioilegien im Tlbua=TlkJum=Sebiet nebft einen TSahnbau oon Srithrea quer burch 
Tlbejßnien nach ötalienifch-Somalilanb. Tlbejßnßche ^rotefte folgten, unb 1930 lieb» 
äugelte bie norbamerikanifche Sinan? mit bem Sana=See.

Snglanb unternähme nicht fo große Tlnjtrengungen, roenn nicht am flauen Ttil 
bas Schickjal Jeiner T3aumroollroirtjchaft hinge. Das ?eigt ein T31ick auf bie 
TSaßeroerhältnifje bes Tlil. Die roichtigßen Töafferabern Jinb ber TSeiße unb ber TMaue 
Tlil, bie fich bei Khartum ?um eigentlichen Tlil oereinigen, unb ber Tltbara, ber roeiter 
abroärts ?u ihm flößt. §ochroaßer hat ber Tlü oon Tlugujt bis Oktober, unb ?u biefer 
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3eit burcbflißBßn ihn ?wei ‘Drittel feiner jährlichen Töafjerführung. 23on biejer 5och= 
wajjermaffe flammen ein Sechstel oom Tltbara, ein Sechstel oom TSeißen Tlil unb ?wei 
•Drittel oom flauen Ttil. ‘Damit ift ber 23laue Tlil ber größte TSaffer lief er ant 
Ägyptens. 3ur Trockenheit (Ttiebrigwaffer im öauptfluß oon Snbe Februar bis Snbe 
3uni) roanbelt fich bas 23ilb: im Tlpril unb Tüai trägt ber Tltbara nichts, ber 23laue 
Tlil 15 °/0 unb ber regelmäßiger fließenbe TSeiße Tlil 85% bei. 23lauer Tiit unb 
Tltbara Jinb es alfo, bie bas Canb jährlich }wifchen Überfluß unb Tüangel 
penbeln laffen, unb ba ber 23laue Tlil ber wichtigere oon beiben ift unb bie TöaHer- 
führung bes TZils beftimmt, roirb eine auf gleichmäßige 23erforgung hin?ielenbe 233affer- 
bautechnik junächft bei ihm anfeßen. ‘Der 233eiße Ttil kommt für Jie roeniger in 23etracht, 
ba er fich JelbJt in einer für technijche ömecke unerroünfehten TSeife reguliert: mit feinen 
weltlichen 3uflüffen überfchroemmt er alljährlich im 23ar-el-ShaJal ein Sebiet oon oier 
Sünfteln ber Stäche Bayerns, fo baß hier jährlich eine riefige 235affermenge oerbunftet, 
ohne für Tlgypten genußt werben ?u können.

Tlus allen biefen TSerhältniffen heraus erklärt fich nun auch ber 3ufammenprall 
englifcher unb amcrikanifch^abeffinifcher Gntereffen am gleichen Sluß, eben am 23lauen 
Ttil, unb wir haben uns im folgenben baher auch nur mit ihm ?u befaffen. Tüit ge- 
ringem Sefälle fließt er burch bie flachgewellte Trockenfteppe bes Suban. 23ei TUakwar, 
Jüblich oon Sennar, unb etwa 270 km ftromaufwärts oon Khartum, begannen bie 
Snglänber 1912 mit bem 25au eines ‘Dammes, ber 1925 fertig geftellt würbe 
unb bei einer Cänge oon 1,75 engl. THeilen (2,816 km) ber größte jein foll, ben bie 
235elt heute kennt. Sr {taut ben Tlil ?u einem See auf, ber 50 Tüeilen ftromaufwärts 
bis Singa reichen kann unb bei einer größten Weite oon 3,5 km eine fehr ftattliche 
Stäche einnimmt, wenn auch bei weitem nicht bie bes Senfer Sees ober gar feine brei
fache Sröße, wie ein fehr eifriger 23efucher einmal gefchrieben bat. ‘Die größte Tiefe 
mißt 30 m, ber önhalt 500 THillionen cbm; biefe 3abl erfcheint im 23er gleich ?um 
2lJJuan-‘Damm unb Tana-'projekt merkwürbig befcheiben. ‘Das THaterial bes 
‘Dammes befteht aus bemfelben Tlofengranit bes benachbarten Sebel 3agabi, ben bie 
Ägypter für ihre Tempel oerwanbten. ‘Der 23au, burch ben ^rieg unterbrochen, oolljog 
fich in oerfchiebenen Stappen, bie jeweils burch bie 3eiten bes öoehwaffers getrennt 
würben. 23is ?um Sintritt bes nächften öoebwaffers mußte bas )uleßt fertig geteilte 
dlauerftück trocken unb fo fejt fein, baß es bem 233affer ftanbbalten konnte. ‘Deshalb 
arbeitete man auch in ben oom Salima biktierten 3eiträumen mit §ochbruck: bis ?u 
90000 THann Jinb Tag unb Tracht am 233erk gewefen. 1925 würbe es oollenbet unb 
am 21. Sanuar 1926, bei ber Sinweihung burch ben High Commiffioner Corb Cloyb 
in (Segenwart Cloyb «Seorges, öffneten fich ?um erftenmal bie Schleufen unb gaben 
bas koftbare Tlaß an bas 23erteilungsneß ab, bas mit feiner Unzahl oon Kanälen wie 
ein Jilbernes THafchenneß in ber fonnenburchglühten Sbene liegt. — öinberlich ift bem 
23ewäfferungsfchema bie ftarke 23erbunftung, bie auf ber Oberfläche bes Sees in biejer 
Trockenfteppe große 233ajfermengen in 23erluft gehen läßt.

Slücklicherweije braucht man ?ur heißeften 3ahcß&?ßit, wenn bie 23erbuhftung am 
größten ift, kein 233aJJer mehr für bie 23aumwolle. Sebeiht Jie boch im Suban am 
beften im kühleren 233inter, Jo baß Jie in hybrographijeh günjtig gelegenen Schieten im 
Tlnjchluß an bas §ochwaffer auch ohne 27achbewäfferung gebaut werben kann. <3n allen 
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anderen Gebieten aber muß man mit künftlicher VewäJJerung arbeiten, um her ‘Pflanze 
bie nötige Vobenfeuchtigkeit ?u geben. Siir hie baneben benötigte hßißß unb trockene 
VJitterung Jorgt bas &lima oon Jelbft. ‘Die SMturfläche roirb burcb ben LBakwar^'Damm 
aljo gewaltig ausgebebnt: oon 300000 Sebbans (133SOO ha) bei ber Eröffnung 1936 
Joli Jie auf bas 3ßhnfache gebracht werben. ^)a ber größte Keil bieroon auf Vaum= 
wolle entfallen wirb, bürfte bie Srnte im gleichen Verhältnis (teigen. ‘Die Srntejiffern 
ber letzten 3ahßß, bie oon ben ‘Direktoren ber cPflan?ungsgeJellJchaften unb ber Regierung 
genannt werben, finb Jo wiberfprechenb, baß auf ihre Vöiebergabe oer^ichtet fei. Sür 
ben gefamten Suban erhoffen bie Vriten eine Steigerung ber jährlichen Srntemengen 
oon 46100 auf 1 500000 Vallen (?u 400 Ibs).

‘Dieje fubanijchen Vaumwollernten haben für bie britijcbe Sextilinbuftrie bie größte 
Vebeutung. ‘Deshalb alfo liegt hißt ßine Llchillesferje bes britijchßn LBeltreiches, 
beshalb fühlt es Jich hiß* bebroht oon ötalien. ‘Denn bie Vöaffermengen, bie ?u eigenem 
Vorteil unb im Srnftfall ?um Schaben Ägyptens ?u oerwenben Jich Snglanb eben an= 
Jchickte, könnten ihm — wenigstens teilweife — künftig im gleichen Sinne oon einer 
anberen LUacht Jtreitig gemacht werben.

0. Philipp:

Das ägyptische Problem

‘Durch ben Vöeltkrieg ift bas Selbjtbewußtjein aller Völker, ber weißen wie ber 
farbigen, gewaltig geftiegen. Lluch Ägypten ift hieioon nicht aus^unehmen. Llllerbings 
reichen feine Selbjtänbigkeitsbejtrebungen fchon Jeh* weit zurück. Seit es im 3abrß 640 
oon ben Sürken in Vefiß genommen würbe, haben Jie kaum mehr geruht. 3ßitweife 
machten Jich biß türkifchen Statthalter oon ber öerrfchaft in ^onftaniinopel frei. Ve= 
jonbers ?ur 3ßit ber LHamelucken, urjprünglich eine aus Sklaoen ?ufammengeftellte Leib
wache ber Statthalter, kamen bieje Veftrebungen mehr unb mehr ?ur Geltung. Llllerbings 
errichtete im 3ah*ß 1517 ber Sultan Selim I. bie Sürkenherrfchaft aufs neue, aber bie 
LUacht ber Vlamelucken blieb ungebrochen. Srft 1798 Jchlug Vapoleon Jie auf feinem 
berühmten 3ug fchwer aufs öaupt, ohne Jie ?u oernichten. ‘Dies gelang erjt bem nach 
Llb?ug ber Scanpfen unb Jpäter ber Snglänber 1805 ?ur LUacht gelangten Statthalter 
LUehemeb Lili, welcher bie 500 führenben LUamelucken einfach erworben ließ. Von ba 
ab begann ber Llufftieg Ägyptens ?ur Vlüte unb ?u einer LUittelmeergroßmacht.

‘Das burch jahrhunbertelange LUißwirtfchaft total oerelenbete Laub burch?og 
LUehemeb Lili, wohl ßiner ber größten iflamitifchen öerrfcher, mit Kanälen unb Stau= 
bämmen, er bachte bereits an ben ‘DurchJtich ber Suge oon Sue?, er begrünbete bie 
Vaumwollpflan?ungen unb Jchaffte bie Srunblage ?u einem gefunben, kräftigen Staat. 
Vor allem errichtete er ein ftarkes §eer unb eine große Slotte. Uber er befchränkte Jich 
nicht auf bas eigentliche Ägypten. ‘Durch Jßinen Llboptiofohn öbrahim unterwarf er 
Llrabien mit LUekka, ben oberen Vil, Syrien bis nach ^leinafien hinein. Srft als er 
^onftantinopel bebrohte, gelang es einer Lillian? oon Snglanb, Vußlanb, öjterreich unb 
‘Preußen ihn ?um Vückjug ?u zwingen unb Jich auf Ligypten ?u befchränken. ‘Das Canb 
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blieb unter ber Souoeränität bes Sultans, er JelbJt blieb erblicher Statthalter unb 
roeiter ber unumtehränkte ^errfcher. Unter ben Enkeln 2üehemeb 2llis begann Ägypten 
[ich oon neuem ?u einer iflamitifchen Großmacht ?u entwickeln. ösmail ^ajcba, ber 
fünfte 23i?ekönig aus 2üehemeb 2llis Eefchlecßt, eroberte bie bisher unbekannten Gebiete 
bes Suban, bie Küften bes Noten 2üeeres bis 2lben, einen Seil bes heutigen 2lbeffinien. 
Die Entwickelung bes Raubes mürbe fortgefeßt, Kanäle, Sabriken unb 2üufeen, kur?, 
europäifche Einrichtungen mürben gefchaffen, 1869 mürbe ber Sue?kanal eröffnet, ösmail 
erreichte bie birekte Erbfolge feines Eefchlechtes unb erhielt ben Eitel Ehebioe, b. h- Öen, 
im ©egenfaß ?u bem bisherigen Eitel 2®a(i, b. h- Statthalter, 2lber feine Unternehmungen 
oerfchlangen, neben feiner persönlichen 23erfchwenbungsfucht, Summen, benen bas 2anb 
nicht geroachfen mar, er Juchte nach Eelbquellen, mo er Jie finben konnte. So verkaufte 
er 1874 ben ägyptifchen Anteil ber Sue?kanalaktien für 4 2Hillionen ^funb an Englanb, 
meil fein bisheriger politischer Sreunb Srankreich ibn feit bem Kriege oon 1870/71 nicht 
mehr unterftüßte. 2lls bie Schulbenroirtfcbaft immer fchlimmer mürbe, auch auslänbifche 
Berater ohne Erfolg blieben, nötigten ihn bie Schulbmächte ?ur 2lbbankung. Sein Sohn 
Eerofik mürbe Ehebioe.

Tia bie gelbliche Serrüttung immer mehr junahm, milchten [ich bie Schulbner= 
machte mehr unb mehr in bie inneren Nerhältniffe bes Canbes. Um bas £anb hieroon 
?u befreien, erhob es [ich unter Nrabi 23ei. ön Nlexanbrien kam es ?u 2lustehteitungen 
gegen bie Sremben. T)ies benutzte Englanb, befcßoß 1882 biefe Stabt, lanbete Eruppen, 
unb [cblug 2lrabi bei Eel el Kebir. Seit biefer Seit fißen bie Englänber in Ägypten unb 
haben bie tat[ächliche Leitung bes Raubes in ber öonb. §ierburch mieber ent[tanb im 
Süben bes Canbes ein Nufftanb gegen bie Sremben unter bem 2Hahbi, bem 2üeffias. 
Er [cblug bie Englänber ?uerft unter Oberft öicks, [päter unter Eeneral Eorbo. T>ie[er 
mürbe in Khartum ermorbet. Erft 1898 konnte ber englifcbe Eeneral Kitchener ben 
2nahbiauf[tanb niebermerfen unb baburcb ben Suban in englifcbe 5anb bringen. Die 
Englänber hoben immer mieber oerfprocben, ihre Eruppen ?u entfernen, roenn bie Sicher
heit ihrer Canbsleute gewährleiftet mürbe. T>a?u ift es natürlich nie gekommen, beim 
burch Ägypten beberrfchen [ie ben Sue?kanal, bie cPforte nach Snbien.

Seit biefer Seit ift Ägypten meiter aufgeblüht, unb man barf Englanb ?ugeftehen, 
bas bies faft allein fein 233erk ift. 2lber ber §err bes Canbes mar unb ift nicht ber 
Ehebioe, fonbern ber englifcbe Oberkommiffar. Sm Weltkriege hatte Englanb mieber 
einmal bie 2lufbebung feiner Oberherrfchaft oerfprocben. ‘Diefes 23erfprechen mürbe fo 
roenig gehalten, mie bas neuer Kolonien an «Station. Es follte biefe Cänber nur ?um 
Kriege gegen T)eutfchlanb oeranlaffen, nach Kriegsenbe mar biefer Smeck erreicht, aber 
bie 23elohnung blieb aus. 2lber ber burch ben Krieg entfachte Nationalismus erfchroerte 
Englanb feine Stellung am Nil mehr unb mehr, unb 1922 mürbe es ge?roungen, ^igypten 
?um felbftftänbigen, oon Englanb unabhängigen Staat ?u erklären. 2lber ber Ober- 
kommiffar blieb, mie auch bie ©arnifonen in Kairo, Nlexanbrien unb am Kanal. T)amit 
konnten fich bie ägyptifchen Nationaliften nicht einoerftanben erklären. Sie Deriangen 
bie Nückgabe bes Suban, bie Übernahme bes Schußes bes Kanals uub bie Nufhebung 
ber Kapitulationen. Nuf bie erfte Sorberung roirb Englanb in biefer Sonn nie eingehen. 
T>er Suban ift ein integrierenber Eeil ihres 235eges oom Kap bis Kairo, er umfaßt 
ferner bie Quellen unb ben Oberlauf bes Nils. Non ihm hängt bie gefamte 23aumwoll= 
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kultur bßs £anbßs ab, unb bieje 23aumroollß braucht Unglaub bringßnb jur 23ßfcbäftigung 
feiner einbeimifcben 2®ßbßr. Qlucb bßn Schuß bßs Kanals roirb ßs kaum jß gan? abgßbßti, 
fßlbft roßim cÜgyptßu ba?u biß 2Hacbt bättß, bßnn ßs kann uiß roijjßn, miß biß politijchß 
255ßltkonftßllation ßinmal Jßin roirb, unb ob Heb bann c2igyptßn immßr noch an Snglanb 
baltßn roürbß. THan bßnkß 25 an biß 235ßitßrßntroickßlung bßr arabifcIHjlamitiJchßn Jragßn.

Um biß S^apitulatioußu, b. h- biß Svonjulargßricbtsbarkßit übßr allß 2licbtägyptßr, 
roirb aueb ßin heißer Stampf ßntbrßunßu. 25on Jßitßn Ägyptens ift biß Sorbßrung bureßaus 
bßrßcbtigt. 235ßnn aueb nur runb 200000 Jrembß im £anbß ißbßn, Jo fteben bißjß niebt 
nur untßr bßm Schub bßr «Sroßmäcbtß, Jonbßrn ßs Jinb u. a. biß runb 53000 ötalißiißr 
nach bßm fajchijtijcbßn Syjtßm in ‘Dioifionen gßglißbßrt, roäbrßnb bas ägyptijebe 5eer 
nur 14000 THann }äblt. 25ei bßm heutigßn 2lusbehnungsbrang bßr ötalienßr, roßlche 
mit ibrßn jß^igen 25ßfißungen Jcbon ?um Sßil Sigyptßn umfajjßn, Jinb bort 2Höglicbkßitßn 
gßgßbßn, roßlchß nicht ab?ujeben Jinb. ‘Da gßrabß biet biß ßnglijcben mit bßn ägyptijehen 
öntßrßjjßn glßicblaufen, Jebeint ßinß Einigung in bißjßm ‘Punkt am ßheftßn möglich-

2Han kann nicht annßbmßn, bah biß 2iationalijten fich abjolut oon Snglanb 
abroßnbßn unb ßin völlig JelbJtänbigßs 2teich obuß 2lnlßbnung an ßinß Sroßmaebt 
anftrßbßn. Diefe 2Uacht kann abßr nur Unglaub Jßin. 2öiß Unglaub in Jßiner klugßn 
‘Politik biß allerbings englifcb Jprßcbßnbßn Pominißn oom ^Huttßrlanbß außer bßr nur 
JymboliJchßn 23ßrbinbung bureb bßn ^önig völlig frei gßmacht bat, Jo ijt ßs nicht aus= 
gßjcblojjßn, baß, um Jo ßßer, jß mßbr biß Sßlbftänbigkßitsbßjtrßbungßu bßr anberen 
23ölkßr bßs Smpirß roachjßu, Sigyptßn allmählich ßin frßißs ?anb roßrbßn kann, roßlcbßs 
politijeh allßrbings auf Sßbßib unb 25ßrbßrb an Snglanb angßjchlojfßn blßibßn muß.

Otto Corbach: 
„Eurafrika“

„Surafrika“ ijt ßin nßußs Schlagroort, bas für ßinß 2lrt Patßntlöjung bßr ko- 
lonialßn Sragß roßrbßn Joli, bßffßn Urbßbßr abßr bßn 2<at 2HßpbiJtos bßbßrjigt }u babßn 
Jchßinßn: „Such’ nur biß (Sßijtßr ?u oßrroirrßn; Jiß ?u bßfrißbigßn ijt Jebroßr.“ Afrika 
roirb für ßinß hloßß „Sortjßßung Europas“ ßrklärt. So roßekt man bßi vißlßti, biß oon 
geopolitijebßr 233iffßnjcbaft ßtroas läutßn börtßn, biß 25orftßllung ßinßs „Sroßraumßs 
Surafrika“. 2Han ßrbßbß bßn Sßbankßtt ßinßr planmäßigßn ^olonifißrung Afrikas oon 
ßinßm nationalen auf biß §öbß ßinßs ßuropäijchßn Problßms: bann, Jo roirb uns oßr- 
fichßrt, kann 2lfrika Europa für allßs ßntfcbäbigßu, roas ßs in anbßrn Srbtßilßn oßrlor 
obßr noch oßrlißrßn roirb. „Piß 21lajfßnprobuktion bes 233ejtßns unb bßs OJtßns“, bß= 
Ißbrt uns S. £. Sußrnißr, ßinßr bßr ßifrigjtßn „Surafrikanßr“ in Jßinßm 25ucbß »L’Afrique, 
Champ d’ Expansion de I’Europe« „brobt Suropa ?u ßrjtickßn. Ss muß roißbßr ?u 
[ich kommßn unb mit Jßiußn imißrßn ^onfliktßn aufbörßn, biß Jßinß ^räftß Jchroäcbßn 
unb ?u Jßinßr Srjehöpfung führen müffßn. Sßinß %ttung lißgt barin, fich gßmßinjam 
ßinen 233ßg in frßiß 2^äumß }u babußn, roo roßbßr örßn?Jtrßitigkßitßn, noch 2^ajfßnkämpfß, 
noch ßinß Srjcbüttßrung oon 3ivilijationßn ßntftßbßu könnßn. Pißjßn 2^aum roirb Suropa 
nur ßin ßinjigßr ^ontinßut, bßr afrikanijebß bißtßn“. Sin oorbßrßitßtßs Qlfrika roßrbß im= 
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ftanbe Jein, eine europäifche Sinwanberung oon über 20 Rlillionen ‘Perfonen zu oer= 
bauen. Rei einem RJanberrytbmus oon 500000 Seelen jährlich könne eine folcbe 
Rlenfchenbewegung Europa 40 bis 50 Jahre Rubß, RJohlftanb unb Stieben fiebern.

Röarum alfo in bie Jerne jenfeits ber großen Weltmeere febweifen, wenn ber cor 
unfern Soren liegenbe bunkle Erbteil genügt, alle kolonialen Rebürfniffe Europas auf 
Jahrzehnte hinaus zu beliebigen? Siebt man jeboch felbft baoon ab, bas bie Surafri= 
kaner fo tun, als laHe fich eine europäifebe Jufammenarbeit für eine allen Völkern 
Europas gleichmäßig zugutekommenbe Rewirtfcbaftung bes „«Sroßraumes Surafrika“ im 
^anbumbreben organifieren, fo bleibt es merkmürbig, baß bie Vormächte Europas erft 
begannen, bas Jnnere bes febroarzen Erbteils zu erfcbließen unb macbtpolitifcb zu bureb^ 
bringen, als fie fich faft bie ganze übrige R5elt botmäßig gemacht hatten l RJenn bie 
geographifche Räbe Rfrikas ohne weiteres bie theoretifebe ^onftruktion eines „®roß= 
raums Surafrika“ rechtfertigen könnte, roie kommt es bann, baß jabrtaufenbelange R5ecbfel= 
beziebungen z^ifeben ben europäifeben, afiatifchen unb afrikanifchen ^üftenftricben bes 
2nittelmeeres boch beffen Röirkfamkeit als Scheibe zuüfcben Raffen unb Religionen 
wenig beeinträchtigten? ‘Die Reoölkerung bes europäifeben Seils bes Rlittelmeergebiets 
ift ganz überwiegenb arifcb, bie bes oorberafiatifchen femitifcb, bie bes afrikanifchen ha= 
mitifeb. Röährenb bie europäifeben Kolonien bes Altertums unb Rlittelalters auf bem 
Roben Rorbafrikas, Syriens unb Rlefopotamiens in ber großen RlaHß ber berberifcb* 
bamitifchen ober ber femitifeben Reoölkerung wieber oerfebwanben, konnten fich Rolk, 
Sprache, Kultur unb Religion ber Rraber über biefes ganze Sebiet ausbebnen unb es 
bauernb beeinfluffen, wenn fie auch bie alten einbeimifchen Stämme nur zum kleinen 
Seil oerbrängten. Rnbererfeits begegnete ber Jflam für feine Rusbreitung nörblich bes 
Rlittelmeeres ebenfogroßen Schwierigkeiten, wie bas Sbriftentum {üblich baoon. <Sewiß 
ergaben fich aus ber cDampf=- unb .Rlotorfcbiffabrt, begünftigt bureb ben Suez=&anal, 
ganz ueue Rorausfeßungen für bie Steigerung ber geographifchen Einheit bes Rlittel= 
meergebiets zu einer geopolitifchen; aber troßbem bie Jranzofen feßon oor mehr als hunbert 
Jahren in Rorbafrika feften Juß faßten, gibt es bort unter H Rlillionen Sinwobnern 
erft 1 400 000 Suropäer.

‘Die 5aupt=Jeblrecbnung bei ber Rorftellung eines eurafrikanifchen Sroßraums 
aber beftebt barin, baß babei bie Rerkehrsfcbranke ber Sabara gar nicht berückficbtigt 
ift. Sie ift bauptfächlicb für bie Sonberentwicklung ber Reger oerantwortlicb, bie fich 
mangels Jufuhr neuen Rlutes ftärker oon Rorbafrikanern unterfebeibet, als bie Jnbianer 
oon ihren mongolifeben Rettern auf ber anbern Seite bes Stillen Ozeans. ’Die atlantifcbe 
wie bie pazififebe Röafferwüfte würben inzwifeben bureb bie moberne Schiffahrt über= 
wunben, aber noch harrt ber ‘Plan einer Sransfabara-Rahn feiner Rusführung. Rutos 
können auf notbürftig gefeftigtem Untergrunb ben RSüftengürtel burchqueren unb für 
Jlugzeuge bilbet biefer überhaupt kein ^inbernis, aber bas bebeutet wenig für bie 
RerkebrsbebürfniHe zu>ifcbßu Rorb= unb Jnnerafrika, beren Rbbängigkeit oom „Schiff 
ber Röüfte“ fich kaum oerminberte.

R$ie ber Röüftengürtel ben norbafrikanifeben ^üftenfaum oom Jnnern bes ^on= 
tinents abfonberte, fo febufen Regenwälber, Sümpfe unb Stromfchnellen Rerkehrsbemm= 
niffe ziehen RJeft^ unb Oftafrika, unb wäbrenb ber fieberbewaffnete Stachel ber 
Rioskitos jabrhunbertelang weiße Eroberer an ber RJeftküfte binberte, fich allzuweit in 
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bas önnere oorzuwagen, Stellten biß Rlonfunwinbe, inbem Jie Segelfahrten non ^üjte 
Zu Küfte erleichterten, feit öahrtaufenben „geopolitifche“ öujammenhänge ^roijehen ben 
afrikanischen unb aSiatiSchen Seftaben bes önbifchen Ozeans her. Solange bie Söhne 
bes Propheten Rorbafrika beherrschten, erwies fich ber bunkle Erbteil für Europäer 
ausgerechnet oon ber entlegensten Stelle, bem Sübzipfel aus, am leichtesten zugänglich, 
unb Sübafrika blieb bis heute bas einzige afrikanische Sebiet, wo fich eine Verhältnis^ 
mäßig bichte europäische ^efieblung aus eigener Kraft entwickelte, wenn auch hier bie 
Sarbigen noch an Kopfzahl fünfmal fo Jtark finb als ber weiße Einbringling.

Erft ber RSechfeloerkehr z^ifeben Rlter unb Steuer R5elt machte bie europäischen 
Kolonialmächte Stark unb fähig, ben bunklen Erbteil aufzuhellen, aufjufchließen unb 
Schließlich unter fich aufzuteilen. 'Die Entbeckung bes Röeges nach Oftinbien burch Rasco 
ba ®ama leitete ben Slankenangriff Europas auf Rfien ein, nachbem bie Jrontal= 
angriffe ber Kreuzzüge gefcheitert waren. 'Die natürlichen Reichtümer einer „neuen“ RJelt, 
roo ber roeiße Rlann in Räumen oon riejiger Rusbehnung bie einheimische Reoölkerung 
burch überlegene Kriegstechnik fpielenb leicht unterwarfen, oerbrängen ober ausrotten 
konnte, lieferten bie Rlittel für bie Entfaltung bes europäischen Kolonialimperalismus 
unb önbuftiekapitalismus. Ris tief in bas neunzehnte öahrhunbert hinein hatten euro- 
päifche Rieberlaffungen an ber R5eft~ unb Oftküfte Rfrikas keine wesentlich anbere Re= 
beutung, als Etappenftationen auf bem Seewege nach Oftinbien ober bem fernen Often 
unb Stützpunkte für ben Sklaoenhanbel zugunften ber piantagenwirtfchaft in anberen 
Erbteilen zu büben. 'Das önnere bes Schwarzen Erbteils würbe erft planmäßig erforfcht, 
unterworfen unb aufgefchloffen, Rorbafrika erft erobert, ber Suezkanal gebaut, Ägypten 
befeßt, als önbien erobert, bie größte Röafferwüfte, ber Stille Ozean, burch moberne 
Schiffahrt überwunben, Oftafien für ben fremben öanbel geöffnet war. önzwifchßn 
feßritt bie Rückgewinnung oerlorenen europäifchen Robens oon ben Eürken feit ber 
Relagerung RSiens im öahre 1683 fo langfam fort, baß man bamit noch immer nicht 
fertig geworben ift unb heute kaum mehr hoffen kann, ben öalbmonb je von ber öa^ia 
Sophia hßrunterzuholen.

‘Die mittelbare Sicherung ber europäifchen öerrfcßaft über Rfrika burch ben 
Flankenangriff auf Rfien ift oorwiegenb bas Ergebnis eines fortwährenben Rusfcßwär» 
mens wagemutiger 'Pioniere aus ben Rienenftöcken ber norbifchen Raffe. Richts kann 
folgerichtig biefe ö^rrfchaft fernerer erfchüttern, als bie Lockerung biefer mittelbaren 
Sicherung burch bie Erfchöpfung norbifchen pioniergeiftes. 'Das Scßickfal ber runb 
Zwei Rlillionen RÖeißen, bie in Rfrika füblicß ber Sahara leben, baoon etwa 1,8 Rlillionen 
in Sübafrika, hängt nicht ab oon bem 3uftrom, ben fie aus Europa erhalten können, 
fonbern oon ber Rehauptung ber Röeltgeltung bes weißen Rlannes überhaupt. Eine 
rafche 3unaßme ber Reoölkerung ber britifeßen ‘Dominien unb eine erhebliche Stärkung 
bes weißen Reftanbteils ber Reoölkerung ibero-amerikanifeßer jVänber würbe Kräfte bes 
japanifchen ömperialismus binben, bie hßute in bebroßließer RJeife für eine Rufwiege= 
lung ber Reger gegen ihre weißen Herren unb für eine Regünftigung paniflamifcher 
Reftrebungen in Rfrika freigefeßt werben können. 3roölf Rlillionen Reger in ber 
norbamerikanifchen Union unb brei Rlillionen in Rrafilien haben angefangen, Seßn= 
Süchte nach ber Urheimat zu entwickeln, bie man am heften burch Überlaffung oon 
Sieblungsraum im Schwarzen Erbteil begünstigen würbe, bamit europäische Ruswanberer, 
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biß biß Scbioärmßr für ßin unmöglicbßs „Surafrika“ in bßn bunklßn fcrbtßil ßntfübrßn 
möchten, bßrßn cpiäßß ßinnßbmßn könnßn, fßlbftoßrftänblicb obnß ibnßn bas Vos ?ii?u= 
mutßn, bßm biß fcbroar?ßn ößimkßbrßr bßn Ttückßn roanbtßn. &rft mßnn biß großßn 
Sntfcbßibungßn gßfaüßn Jinb, oon bßttßn biß ößrftßllung ßinßs baußrbaftßn <Slßicb= 
gßioicbtsjuftanbßs jtoifcbcn bßn T^affßn unb ^ontinßntßn abbängt, roirb ßs lieb lobnßn, 
bßr roßißßn SKaffß bart, too fiß ficb in ibtßn Tnacbtftßllungßn ?u bßbauptßn oßrmocbtß, 
aueb in Afrika Sißblungsraum für ßinß THaHßnßinroanbßrung ?u ßrfcblißßßn.

Snglanb bat fßinß ßigßntlicbß Sßnbung, als TÖormacbt bßr norbifebßn ^ajfß roelt= 
kolonifatorifcb ?u roirkßn, fßit bßm 23urßnkrißgß in oßrbängnisoollßr Tößifß oßrnacbläffigt. 
TSürbß ßs ficb in großmütigßr Tößifß auf ßinß TXßuauftßilung Afrikas ßinlaffßn, um ba= 
bureb biß bringßnbftßu kolonialßn TSßbürfniffß bßr „TYölkßr obnß ^aum“ bßfrißbigßti ?u 
bßlfßn, fo ßrbißltß ßs allß nötige TSßtoßgungsfrßibßit, bßm norbatlantifcbßn 75ßrkßbr 
nßuß ftarkß ömpulfß ?u gßbßn, oon bßm biß roirtfcbaftlicbß Erholung gan? Tlorb= unb 
THittßlßuropas in ßrftßr Ciniß abbängt. ‘Das „ßurafrikanifcbß“ Sinußn romanifebßr 
SMonialrßformßr mag ibrßm ^aHßninftinkt ßutfpringßn, bßr fiß brängt, ibrß ßuropäifcbß 
Sigßnart ?ugunftßn bßr ‘öilbung ßinßr ßinbßitlicbßn mittßlmßßrifcbßn Tllifcbraffß, als 23or= 
ausfßßung für biß ößrftßllung ßinßr geopolitifebßn ^inbßit bßs THittßlmeßrgßbißts, auf?u= 
gßbßn: bßm Ttaffßbcroußtfßin norbifebßr Völker kann ßs nur ßntfprßcbßn, afrikanifebß 
‘Problßmß in ibrßr gßfcbicbtlicb bßgrünbßtßn ^Ibbängigkeit oon bßr TSßltgßltung bßr mßißßn 
T^affß ?u ßrkßnnßn, ?u mßrten unb ?u bßbanbßln. öonft ftänbß ?u erroartßn, baß ficb bßr 
mirtfcbaftspolitifcbß öcbioßrpunkt Europas roiebßr oon Conbon nach T<om ?urückoßrfcböbß.

Harald Feddersen:

Das iranische Reich 
ein neues asiatisches Kraftzentrum

Verfall des alten Persiens

ömifcbßn bßm ^afpifcbßn CHßßr im Tlorbßn unb bßm ‘Pßrfijcbßn ®olf im Sübßn, 
angßlßbnt im Tößftßn an bie Sürkßi, im Oftßn an Tlfgbaniftan, lißgt ßin großßs mittßk 
orißntalifcbßs %icb: ^ßrfißn, bßutß öran gßnannt. Ss ift bas allßrßrftß großß 933ßlt= 
rßieb, bas mir kßnnßn. Untßr fßinßm §ßrrfcbßr ‘Darius (600 o. Cb*-) ößbntß ßs ficb aus 
oon Cnittßlafißn bis nach Europa, ßs ßrftrßcktß ficb oom CHittßlmßßr bis an bßn önbifcbßn 
Ojßan unb ßinigß öabrbunbßrtß lang mar ‘Pßrfißn bßr CKittßlpunkt bßr bamaligßn ‘Zößlt. 
2lacb bßm gßbßimnisoollßn ®ßfßß oom Tößrbßn unb 75ßrgßbßn bßr ‘öölkßr mußtß ‘Pßrfißn 
abßr bißfß ‘^ößltbßrrfcbaftsrollß an jüngßrß, urkräftigßre ‘öölkßr abtrßtßn, biß oom $ßrnßn 
Oftßn nacbbrängtßn. ‘Das öocblanb oon öran — bißfßr TSall kur? cor Europa — ift 
im 75ßrlaufß bßr Sßfcbicbtß bank fßinßr Jtrategifcb unb gßopolitifcb ßntfcbßibungsoollßn 
Cagß immßr roißbßr bßr Scbauplaß blutigßr Srobßrungskämpfß gßioßfßn. ‘Das pßrfifcbß 
‘öolk rourbß oom §ammßr ?um Timboß.

'Das altß, auf ßinßr ßbrioürbigßn Kultur ausrubßnbß ^ßrfißn ift tot. Ss ift ßin 
nßußs T^ßicb ßntftanbßn, abßr um bißfßs Tlßuß, T^ßoolutionärß unb oöllig Ungßformtß fiegßn 



Feddersen: Das iranische Reich 109

Zu (affen, muffte erft eine morfcbe unb baltlofe AJelt untergeben. Das 19. unb bie 
erften beiben (Jahrzehnte bes 20. Sabrbunberts fanben Perfien als einen fchroachen, fielen 
unb burcb unb burcb kranken Staatskörper. Unter ber Herrfcbaft oon oerfcbroenberifchen 
unb nur an Jicb felbft benkenben Scbabs mar im Staate eine Cotterroirtfcbaft allüberall 
eingeriHen, bie Finanzen zerrüttet, bie Aeicbtümer bes 2anbes entroeber ans Auslanb Der- 
pfänbet ober nur für ben 2uxusbebarf bes Hofes ausgebeutet, bas Aankroefen ben 
fremben Aläcbten ausgeliefert, bie Armee oerroahrloft, eine beftecbliche Aeamtenfcbaft, 
bie Stämme unb Sürften in faft ftänbigem Aufruhr gegen bie „3entralgema(t“, ?ioi(i= 
fatorifcb ein öurückbleiben auf ber ganzen Cinie — bas alles unb noch oieles mehr mar 
bis oor knapp 15 fahren „Perfien“. Orient in allerfchlimmfter Ausprägung. Die ^abjaren= 
Scbabs preßten bas Aolk, um Jicb felbft zu bereichern, ber fagenumroobene „Pfauen- 
thron“ trug keinen Herrfcher oon Jormat mehr, Perfien mar zum Spielball ber „hoben 
Politik“ europäifcher «Sroßmächte herabgefunken.

öm AJeltkrieg marfchierten ruffifche Gruppen in nörbliche, englifche Gruppen in 
fübliche unb füböftlicbe Prooinzen ein, ohne Diel AJieberftanb zu finben. Ss fchien, als 
ob bas alte fio^e Perfien reif mar für eine Aufteilung in „öntereffenfpähren“ ausbeutungs- 
hungriger ^apitalmäcbte. Sin Aeich, faft Diermal fo groß wie Deutfcblanb (1 647000 qkm), 
bie ASiege ber großen inbogermanifchen Aolksftämme, an Aobenfcbäßen unb Hilfsquellen 
hinter toenigen Cänbern zurückftebenb, an uralter Aölkerftraße gelegen, mar biefes Aeicb 
bei Aeenbigung bes Aöeltkrieges nur noch ein Schatten einftiger Sröße. Seine Patrioten 
roaren ber Aerzmeiflung nahe. AJar jemals noch ein Aöieberaufftieg möglich?

Das Wunder der Wandlung

Aöenn troß allebem heute bas öranifche Aeich ohne Übertreibung als neues 
afiatifcbes^raftzentrum bezeichnet werben kann, bann ift bas einzig unb allein bas 
AJerk eines Alannes: bes heutigen „Königs aller Könige“, bes Schahs Aeza ^han 
Pahleroi. Das Veben unb ber Aufstieg biefes Alannes ift fo rounberfam, baß man es 
in feinen Srunbzügen kennen muß, um bas heutige ‘perfien ganz begreifen zu können. 
Aeza ^hon mar Solbat. Diefer Solbat bat bas Aolk zufammengefchmiebet. Sr hat 
aber auch bie Aation oöllig nach innen unb außen umgeformt unb mit einer neuen 
Jtaatsbilbenben öbee erfüllt. Perfien oor Aeza ^bnn unb Perfien unter Aeja 
^han finb z^ei Aßelten. Sr ift einer oon ben großen Staatsmännern, bie ihr Aolk 
unb ihren Staat in eine neue Epoche ber Sefchichte führen, weil fie felbft Sefchichte 
machen.

Auf ber Aurg Alafchat in ber nörblichen Prooinz Alazenberan verlebte Aeza ^han 
— er ftammt aus einer alten ^riegerkafte — feine öugenb (er ift auf biefer Aurg 1878 
geboren) unb Jie unterfchieb Jicb in nichts oon ber anberer perfifcher jungen. Aur: bas 
Alilitärifche, bas ftreug Solbatifche, bas beberrfchte fcbon oon früh an feine Aorftellungs- 
weit. Sein «Sroßoater mar ein gefürchteter Brieger, fein Aater ein tapferer Offizier. Sin 
Onkel Aezas mar Jogar Seneral in Teheran, ber perJifeben Hauptftabt. ASas lag näher, als 
baß ber junge Aeza ebenfalls bie Solbatenlaufbabn einfeblug? Unb fo ift Aeza ^ban 
mit jungen fahren Solbat, Solbat bes großmächtigen ^aifers unb Scbabs in Teheran. 
Um 1900 herum gab es in ganz Perfien nur eine „Slitetruppe“, bas mar bie ^ofaken- 
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brigabe in Seheran. Rujfijcbß Offijiere (Cebrmeifter), rujfifche Kofaken oermifcbt mit 
auserroählten jungen cPerfern. ön biefer Ruffenbrigabe rückte Reja Khan allmählich bank 
Jßinßr Süchtigkeit unb Snergie auf. Sr mürbe Offijier, er mürbe Kommanbeur. ^Us 
folcher erlebte er biß erjten bßibßn öahrjehnte biejes jjahrbunberts, erlebt ßr, miß Jein 
Vaterlanb untßr bßr §errjcbaft bßr Kabjarenfcbahs an bßn Raub bes Rbgrunbes gelangte. 
Unruhen im Canbe roaren an bßr Sagesorbnung. ‘Das „‘Parlament“ fübrtß nur noch ßin 
Scheinbajein, biß Rlinifter ßinßr unfähiger unb unbejtechlicher als ber anbßre, bie kaifer^ 
liehen Schlaffer, Schäle, bie Reichtümer bes Canbes oerpfänbet, ein Kampf Rller gegen 
Ollie, Stabt gegen ‘Dorf, ‘prooinj gegen Zentrale, Sürjt gegen Schab, Romabenftämme 
gegen Stäbter ujro. Sn Reja Khan, ber eigentlich nichts als Solbat Jein roollte, erftanb, 
aus beider Ciebe jum Vaterlanb, ber politijehe Kämpfer, ber Staatsmann, bßr Rßformator 
fßinßs Volkes.

Sßinß Laufbahn führt fteil nach oben. Der 21. Rlärj 1921 fiebt ibn als Sührer 
bßs Staatsftrßichs gßgßn bas oßrlottßrtß Seheran, bßr Schah Rchmeb bleibt, abßr Reja 
beherrjebt Seheran, bas Kojakenregiment Jtellt biß Rlinifter bßr nßußn Rßgißrung, Reja Jelbft 
übßrnimmt oorläufig „nur“ bßn cPoJtßn bßs Kriegsminifters. Schon am 3. Rpril 1921 
abßr ift Reja Khan bureb biß ungßhßurß VSucbt unb Kraft feiner Sübrerperfönlichkeit bßr 
unumfebränktß ‘Diktator ganj ‘Perjiens. Sin Solbat rßformißrt bßn Staat. 1922/23 folgßn 
Kämpfe im Snnern. Die Cokalgeroalten bäumßn fich auf gegßn Reja Khans ftraffßs 
Rßgimßnt. Rber biß grojje Sbee ßiußs nßußn ‘Perjiens ift ßrioacht. Vax Rationalismus 
Ißbt mächtig auf, Seborjam, Shre, Vejinnung auf biß ßigßnß Kraft, VJieberanknüpfung 
an biß uraltß perfijehe Kultur — alles bas ift folangß oerjehüttet geroefen unb bureb Reja 
Khans Jiegreicbes Ruftreten mieber an bie Oberfläche gejtiegen, Jo bajj es ben parti= 
kularijtijchen Sürften, Stämmen unb Segenbemegungen nicht gelingt, ben nationalen 
Rbieberaufbau aufjuhalten.

Unb bann rollte bas Rab ber Sejchichte weiter. Rbrechnung mit ben Kabjarei> 
Jchabs, ben Seubalen, ben dürften unb öofkreaturen! Rm 31. Oktober 1925 mar ßs 
mit bßr Rlacbt bßr Kabjaren enbgültig ju Snbe, Reja Khan rourbß junächft Rßgßnt. 
Unb lüßnigß Rlonatß Jpäter, am 6.Dejember 1925, mählte ihn, bßn tatjäcblichen öerrjeber 
oon ‘Perfien, ‘Parlament unb Volksberoußtjein untßr grojjem öubßl jum Schab, jum ßrb= 
lichßn ^aijßr, jum „^önig allßr ^önigß“ l Sßierlich unb prunkvoll gßkrönt im 5rüb= 
jahr 1926 — oom einfachßn Solbatßn bßs ^ojakßnrßgiments bis jum gekrönten unb um= 
jubelten Rlleinherrjcber gan? öraniens. ‘Perfien ift nicht tot. RJerfien ift unter Reja Khan 
‘Pablßtoi roieber aufßrftanbßn. Ss ift roißbßr ßin Staat, ßin Rßich, ßin Rolk, bas in ber 
RJßltpolitik mitjpißlt unb roiebßr ftark gßroorbßn ift.

Der Schleier fällt, Iran entsteht!

3ßhn Sahre regiert jetjt Reja ^han ‘Pableroi als Schah- Sr bat bie perfifche Srau 
befreit, ber Schleier, uralte Vorurteile finb gefallen. ‘Die Suftij, bie cPoli?ei, bie Sinanjen, 
bie innere Vermattung bes Canbes finb nach neujeitlichen Seficbtspunkten umgeftaltet 
roorben. Ruslänbijche .Rnleiben gibt es nicht mehr. *Die Vorrechte ber Ruslänber 
(Kapitulationen) finb aufgehoben. Sine eigene iranifche Rationalbank mürbe gegrünbet, 
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Das Qluhßnbanbßlsmonopol ßingßfübrt, öanbßl uni) TSanöd mobßrnifißrt, ßin nßußr, für 
öran günftigßr öloßrtrag mit Snglanb (1933), öanbßlsoßrträgß mit }ab(rßichßn anbßrßn 
Staatßn abgßfchloffßn, unb es ift bßi bßr Sührung %ja ^hans fßlbftoßrftänblicb, baß auch 
biß pßrfifcbß Qlrmßß völlig umgßftaltßt rourbß. Unb finb ßs nicht übßrrafcbßnbß ^araüßlßn, 
roßnn man ßrfährt, bah untßr bßtn nßußn ^ßrrfchßr, bßr auch als Schah immßr noch allß 
Säbßn in bßr 5anb bßbaltßn bat, Sifßnbabnßn (biß grohß Cransiranifcbß Q3ahn oom 
^afpifchßn QHßßr ?um pßrfifcbßn öolf mit faft 1500 ^ilomßtßr Cängß, anbßrß Q3abnßn 
oon Oft nach Qößftl), Q3ßrkßbrsroßgß, Qlutoftrahßn, Q3rückßn, Staubämmß, Q5ßroäffßrungs= 
anlagßn unb Canbgßroinnungsarbßitßn in grohßm Stilß tßils fßrtiggßftßllt, tßils in Qingriff 
gßnommßn roorbßn finb ? 3a, fogar ßinß innßrß oufammßnfcbroßihung bßr ganjßn pßrfifcbßn 
Qiation bat Qtß^a ^han nicht nur burch fßinß ftraffß Staatsführung, fonbßrn auch burcb 
ßin pfycbologifcb fo ßinfachßs, abßr fchlagßnbßs QHittßl roiß biß ßinbßitliche ^opfbßbßckung 
allßr *pßrfßr, biß Jogßnanntß „Qllü^ß bßs Schahs“ (Pahlßroi-QHübß) ßrrßicht, miß ßr 
auch bßn Siim unb bas Sbeatßr ßbßnfo miß biß Schulß in bßn ‘Dißnft bßr nationalßn 
Qöißbcrgßburt fßinßs Qöolkßs gßftßllt bat. §ßutß finb biß pßrfifcbßn Pichtßc bßs 
QUittßlaltßrs roißbßr übßrall im Qanbß bßkannt. Pßrfien Ißrnt, arbßitßt unb hanbßlt 
roißbßr.

Iran — eine asiatische Großmacht

Piß gßopolitifchß Qagß örans ift Qtßichtum unb Sßfahr pglßicb- Pißfß Qlation lißgt 
ßingßfchloffßn oon Q^uhlanb (180 QHillionßn QUßnfchßn), önbißn (300 QHillionßn) unb roßitßr 
öftlicb China (350 Qllillionßn), um Sinfluh kämpfßn Cnglanb unb Somjßtrußlanb ^uglßicb 
— als ^ocbßbßuß ift ßs notfalls ßinß natürlichß Seftung, abßr Stßppßn roßcbfßln mit 
parabißfifch fruchtbarßn Cßfilbßn. Pßrfißn ift immßr ßntroßbßr ößrrfchßr abßr Untßrjochtßr 
gßioßfßn. QSßim ßs fßit übßr ?ßhn fahren untßr Q^ßja $?ban fo ßrftarkt unb gßfßftigt ift, 
bah es als afiatifcbß örohmacbt bß}ßichnßt roorbßn kann, bann fchlißht bas naturgßmäh 
ßin, bah bas Snbjißl beutß noch nicht ßrrßicht ift. ^rifßn finb nicht ausgßblißbßn, QSibßr- 
ftänbß ?u übßrroinbßn. Qlbßr bas Sinß muh ficb uns fßft ßinprägßn, bah bißt ?roifchßn 
Orißnt unb Ok)ibßnt ßin mobßrnßs unb mächtig aufftrßbßnbcs Qtßich ßntftanbßn ift, bas ficb frßi 
gemacht bat oon bßn SßHeln fßinßr oßraltßtßn Crabitionen, ohnß abßr biß gßfunbßn 
Srunblagßn namßiitlich fßinßr rßligiöfßn unb nölkifcbßn Kultur bamit aufgßgeben obßr 
oßrlßugnßt ?u babßn. Cs ift bas Crohß an %?a ^han, bah ßr ?roar ßifßrn burchgrßift 
unb frijebßn QSinb in allß ^an^lßißn unb QDaläftß gßblafßn hat — ohnß babßi abßr biß 
rßligiöfßn unb kultifchßn Cßfüblß unb ohnß biß «Srunbjufammßnfßhung bßr Nation an- 
gßtaftßt ?u babßn. Unb roßitßr: untßr ihm ift öran troh allßr Cßchnifißrung unb 
Suropäifißrung ßinß afiatifcbß QTIacbt gßblißbßn, unb roßnn man oßrfolgt hat, roiß gß- 
febickt ßr auhßupolitifch biß Cürkßi ßinßrfßits, bas Qtßich bßr Qöababitßn (örak) 
anbßrßrfßits in fßinß Sinfluhfpbärß ßinbß^ogßn hat, fo ßrkßnnt man biß Sßnbßn? unb 
biß Dichtung: §ißr roächft ßinß Qtation glßicbbßrßchtigt in biß grohß oorbßrafiatifch= 
arabifchß Qöölkßrfamiliß hinein — ßin nßußs ^raftjßntrum in Qlfißn, bas man in fßinßr 
roßitßrßn Sntroicklung febr genau beobachten unb in biß ßigßnß Q^ßchnung Jinngßmäh 
ßinbß^ißhßn muh-
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öran, bas Cant), bas bis cor kurzem im 2lbenblanbe allgemein ‘perfien genannt 
mürbe, in ben lebten ?ehn fahren bank ber tatkräftigen Regierung bes Schahs 
Aija ^han ‘Pahlavi ein neues Seficbt erhalten. 2ln bie Stelle troftlojer oerrüttung aller 
roirtjchaftlicben unb jovialen Aerbältniffe, bie burcb eine Sakbunberte lange Alißmirtjchaft 
berbeigeführt roorben mar, ift jeßt eine Jtraffe öufammenfaHung aller Kräfte bes Canbes 
getreten. Die blutigen Kämpfe ber Stammeshäuptlinge untereinanber haben aufgebört, 
bie Aebrückung unb Ausbeutung ber Aevölkerung burrh eine Abelskafte, bie faft ben 
ganzen roertvollen Srunbbejiß bes Canbes in roenigen öänben Gereinigte, ift bejeitigt, alle 
Stämme unb alle fokalen Schichten jinb jeßt ?u einer einheitlichen Aation ^ujammen- 
ge^chloffen, Canbroirtjchaft, Semerbe unb öanbel roerben von ber Aegierung geförbert unb 
blühen auf, bie Stäbte, bie jämmerlich verfallen maren, roeifen jeßt faubere breite Straßen 
unb Stattliche neue Käufer auf, Srünfläcßen unb öffentliche Särten merben angelegt, bie 
^Haffen, bie in Armut unb Scßmuß verjunken maren, gemöbnen fich an Arbeit unb 
Orbnung unb kommen jo ?u einem gemifSen Aöohlftanb.

Diefe erftaunlichen Aöanblungen im äußeren Ceben ber iranischen Aation konnten 
nicht ohne Einfluß auf ihr önnenleben, ihre religiöfe Haltung bleiben. Da bie früheren 
unmürbigen ouftänbe aufs engfte mit ben althergebrachten religiöfen Anfchauungen unb 
Sebräuchen oerbunben maren, fo ift es erklärlich, baß in breiten Schichten bes Aolks bie 
Aleinung aufkam, ihre Aeligion, ber öjlam habe verjagt. Daran ift fo viel richtig, baß 
bie bejonbere 3orm bes öjlams, bie in öran hß^Jcht, bie Schia, oon einem Aoujt 
fitifteren Aberglaubens überrouchert ift, unb baß ber bamit verbunbene religiöfe 3anatis= 
mus jebe freie Seiftesregung, bie Aorausjeßung alles materiellen Jortjchritts, unterbrückte. 
Die Aejtrebungen ber Aegierung ?ur Hebung ber Aolksrooblfahrt können fich beshalb 
nur im Kampfe gegen bie um ihre Alacbt unb ihre Vorrechte bejorgten mobammebanijehen 
Seijtlichen, bie 2Hollas unb 211ubjcbtabibs, burebjeßen, unb in biefem Kampfe tritt bie 
Aevölkerung mehr unb mehr auf bie Seite ber Aegierung.

Ais ?um Srlaß ber neuen Staatlichen Sejeßbücber für bas bürgerliche unb bas 
Strafrecht richtete fich in öran bas gan?e Serichtsroefen nach ben Aorjcbriften ber 
Scharia, bes kanonijehen Aechts ber Alohammebaner, unb bie Aecbtfprechung lag in 
ben §änben ber Alubjchtabibs, bie auch allein bas Aecht hatten, Kaufverträge, Shß= 
oerträge, Scheibungen unb anbere Aechtsakte }u beurkunben. ößßt jinb alle bieje Junk^ 
tionen auf ftaatlicbe Aeamte iibergegangen unb bie Seijtlichen haben bamit einen roichtigen 
Seil ihrer Aefugniffe verloren. Aber auch auf rein religiöjem Sebiet konnten bie bamit 
betrauten Seitlichen, bie Alo Ilas, mit ber mobernen Sntmicklung nicht Schritt halten. 
Öhre Unbilbung mar jo groß, baß bie Aegierung fich genötigt jab, ‘Prüfungen ein?u= 
führen, benen fich bie Alollas untergeben mußten. Aiele, bie geijtliche Seroänber getragen hatten, 
erjehienen gar nicht }ur ‘Prüfung, roeil fie vorausjahßn, baß fie Jie nicht beftehen mürben, unb 
viele anbere fielen burcb. Aeibe Sruppen mußten ihren Aeruf aufgeben. Auf biefe Aöeife 
ift bie 0ahl ber Alollas auf etma ein Aiertel ihres bisherigen Aeftanbes }ujammei> 
gejebrumpft, unb auch unter biefem Aeft befinben fich noch manche, bie infolge ihrer mangek 
haften Ailbung kam imftanbe jinb, ben religiöfen Aebürfniffen ber Aevölkerung ?u genügen.
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ön bemfelben 2llaße, roie bas 2lnjehßn ber iflamijcben Seiftlicbkeit in Jran Jcbminbet, 
läßt auch bßr &ifer in ber Refolgung aller religiöjer Sebräucbß nach. ‘Die Schiiten 
haben immßr großen Tößrt barauf gelegt, bas Sebächtnis bßr 2Härtyrer aus bßr Jamilie 
21lis, bßs Retters 2Hohammebs, ?u pflegen. 23efonbers einbrucksooll feierten fie biß 
Ceiben bßs Jmam ^ofein auf bßm Selbe von ^erbela. ‘Die erften }ßbn Sage bßr 2Honate 
2Hoharram unb Sofar roaren ba?u beftimmt, biefes SreigniJJes burcb ^ro^efjionen }u 
gßbßnkßn, roobei biß Gläubigen laut mebklagten, ficb an biß 25ruft fcblugen, ficb kaftßitßn 
unb gßißeltßn. T>ißjß Seierlicbkeiten finb non bßr Regierung ftark abgßkiirjt unb be= 
Jcbnitten, Jo baß kaum noch ßtmas baoon übrig gßblißbßn ift. öm 2Uonat Ramafan mar 
früher oon ßinßin Reumonb bis ?um anbßrn bas Sffen unb Srinken tagsübßr oon Sonnen- 
aufgang bis }ur 2lbenbbämmerung ftrßng Dßrbotßn. ‘Dafür mürben in bßn Rächten Sßftß 
gefeiert, biß oielen einen reichlichen Srfaß für biß Sntbebrungen bßs Sages bracbtßn. ‘Die 
Rehörbeii arbßitßtßii nur mßnigß Stunben am Sage obßr gar nicht, biß Schulen änberten 
ibrßn Stunbcnplan )'o, baß bßr Unterricht erjt am c2lbßnb begann unb nur kur?e Jeit 
baußrtß. ‘Das Sajtengebot rourbß Jo ftrßng gehalten, baß Jelbft „Ungläubigß“ nicht roagßu 
burftßn, ficb bßim SJJen erblicken ?u taffen. ‘Das ift jeßt alles anbßrs gßmorbßn. Richt 
fßltßn fiebt man beutjutage 2nobammebaner im Ramafan öffentlich effen, biß ‘Dienftftunben 
bßr Rehörben unb bßr Schulunterricht mßrbßn voll innegehalten, in bßr 2Hittagspaufe 
können biß Schüler nach ÖMß gßbßn unb frühjtücken. Selbjt biß Dorgejcbriebenen Sebete, 
fünfmal am Sage, ?u benen jeber 2nohammebaner oerpflichtet ift, mßrbßn nicht mßhr fo 
ftrßng miß frübßr oerriebtet. ömmer menigßr iranijehe 2Hobommebaner mallfabrtßn nach 
bßn bßüigen Stätten oon 2Hekka unb Werbeln, mas allßrbings roobl ?um Seil auf biß 
Schmierigkeit bßr 23efcbaffung oon ‘Deoijen für biß 2luslanbsrßijßn jurück^uführen ift. 
21nberßrfeits bat ficb bßr Refucb bßr 233allfabrtsorte Qom unb 2üßfchbßb, biß in Jran liegen, 
gehoben, abßr ba?u bat mabrfcbeinlich biß Rerbefferung bßr Straßen unb biß bequeme Reife- 
gßlßgßnbßit mit^raftroagen oiel bßigßtragßn, unb neben bßnßn, biß miß frübßr bieje233allfahrten 
aus rßligiöjßm Sifer untßrnßbmßn, gibt ßs jßßt ficbßrlicb oiele, biß baraus eineRergnügungsreiJe 
machen unb gßrn biß Gelegenheit benußen, anbßrß Segenben bßs £anbes kennen ?u (ßrußti.

2lllß bißfß Töanbluugen finb 2ln?eichen bafür, baß im iranifebßn Rolk ßinß gemiffe 
Gleichgültigkeit gßgßn biß Rorfcbriften bßr mohammßbanifcbßu Religion um ficb greift. 
Ss gibt in Jran aber ficbßrlicb auch oißlß, biß an bßm Stauben ihrer Räter feftbalten, 
unb biefe neigen jeijt baju, bie Slaubensfäße freier aus?ulegen unb ficb bie religiöfen 
Übungen ?u erleichtern. ‘Der Jtarre Sanatismus, ber bas 23olk noch bis cor roenigen 
Jahren beherrfebte, milbert ficb. Serabe unter ben Sebilbeten unb fortfchrittlich Sefmnten, 
bei bßnen bie 2lbkebr oon ben alten Sebräuchen am meiteften oerbreitet ift, finbet man 
nicht roenige, bie ficb bemußt finb, baß bie rein äußerliche öebung bes allgemeinen 235obl= 
Jtanbes ?u einem bauerbaften Neuaufbau bet Nation nicht ausreicht unb baß eine neue 
geiftige unb religiöse Srunblage gejucht merben muß. ön biejen Greifen mürbe es baßer 
freubig begrüßt, baß bie Regierung Religionsfreiheit gemährte unb auch ben uralten 
perfifeben Kultus ber Religion Jarathuftras roieber }uließ, ber oor mehr als taufenb 
Jahren burcb ben JJlam aus ‘Perfien oerbrängt morben ift. Jm Jahre 1932 erregte es 
in Teheran nicht geringes 2luffeben, als in einer vornehmen Jamilie bie erfte Stauung 
nach ben Riten Jarathuftras im neuen Jran gefeiert mürbe. Ob freilich bie 2HaHen ?u 
biefer alten Religion ^urückkebtßn mollen, ijt ?um minbeften ^meifelhaft.
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*) ‘öergl. auch l unb 2 I936.

Sortierung

Vom Abu Balas zum GilfKebir

Tlucb roenn man, auf ein beftimmtes ßiel gerichtet, nur einen Jchmalen Streifen, 
die Töagenfpur, in die fcbier unenbliche TSüfte binoinjchneibet, bis man erft im eigent= 
lieben Tlrbeitsgebiet einen breiteren Umkreis burcbJtreift, fo gibt öoeb bas Hin unb Her 
einer $abrt in mehreren Kolonnen bas Gefühl oon einem gewaltigen, ja gerabe^u über= 
flutenben ^efibergreifen bes ganzen Gebietes. TSohl roeiß man (ich in einer einfamen 
flacht als ein roinjiges Pünktchen innerhalb biefer ungeheuren T33eite, fährt man aber 
bann am Sage auf ber geftrigen Spur zurück unb begegnet an irgenb einer Stelle plan= 
mäßig feinen Kameraben, bie in aller Sicherheit unb roie es fich gehört nachrücken, fo 
meint man einem unbeweglichen Heereszug anzugehören, unb bie TSeite februmpft ?um 
Scbauplaß feines 23ormarfches zujammen.

TSir batten am Tlbu T5alas bas Cager mit einigen Kameraben jurückgelaffen, 
trafen unterroegs bie zweite Sruppe unb holten in Kharga bie letzte unb ben Tieft bes 
Sepäcks ab, bis fcbliefclich alles roieber zujammen unb zum Töeiterzug bereit mar. ön 
abroecbflungsreicbem Selänbe ging es bann roeiter nach Töejten. Solange mir Serir, 
ben febönen glatten Sanbboben hatten, kamen mir, bie beiben erften Tragen, rajeb unb 
mühelos ooran. 75 alb aber ließen fich feljige öügelpaHagen nicht mehr umgeben, Jteile 
Tluffahrten mit JpißJteinigen Serölljtrecken konnten oft nur gerabe noch im erften Sang be- 
zroungen roerben unb Wellten an bie Tragen unb befonbers bieReifen bie höcbftenTlnforberungen.

Schließlich kamen auch noch ‘Dünen, unb beim T3erjucb, eine ziemlich feit Jcbeinenbe 
im Schroung zu nehmen, oerfank ber erfte Töagen tief im weichen Sanb. Ss gibt oer= 
febiebene THethoben, ben Töagen aus einer folcben Cage roieber horauszubringen, unb ba 
man mit biefem Tllißgejcbick rechnen muß, bas Jtreckenroeife zum täglichen, ja ftünblicben 
75rot gehört, hat jebe Sxpebition ihre eigenen Hilfsmittel, auf bie Jie als auf bie bei 
roeitem bejten Jcbroört.

Olm anbern Tllorgen brachen roir früh auf unb Jähen balb bas große Sebirge cor 
uns auftaueben, bas unfer 0iel roar, ben Silf Kebir. ‘Die langen Schatten ber TIlorgen= 
Jonne ließen bie rötlichen $elsroänbe unb bie zahlreichen Sinzelkegel, bie roie önfeln um 
bas Sebirgsmajfio herum aus bem Sanbmeer auftauebten, plaftijch unb in Jolcbem 
3arben= unb Sormenreicbtum bßroortreten, baß fich bas Tinge für ben Tilangel jeglicher 
T3egetation troll unb ganz entjebäbigt fühlte. T33ir hatten noch einige kleinere Dünen zu 
burchgueren unb eine große Dünenkette zu umfahren, bis roir ben TlufJtieg beginnen konnten.

75on früheren T3efucbern biejes Sebiets roußten roir, baß es nur eine einzige, Jchroer 
Zu finbenbe Tluffabrt gibt. Obfchon aber bas Selänbe Jo oerroirrenb roar, baß man es 
mit bem Kartenbilb böcbWßus oermutungsroeije in Übereinftimmung bringen konnte, naoi= 
gierte Dr. Tlhotert roieber mit Jolcber Senauigkeit, baß roir zu unferer größten Über= 
rafebung an einer gefebüßten Stelle plößlicb auf alte Tlutofpuren trafen, bie uns nach 
mehreren hunbert Kilometern als T3ejtätigung bes rechten T33egs roillkommen roaren.
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‘Die Canbjcbaft roirö immer feltfamer: breite Släler beßnen fich ?wifchen rechteckig« 
länglichen Steilwänben, bereu gerabe obere Spante eine völlig ebene V5üfte über ber 
VSüfte vermuten läj^t. ‘Dicht unterhalb bes Vanbes fcheinen oft richtige Vrkaben, 
Säulengänge, Srker unb Vifchen in ben Seifen hineingefchnitten, unb nur ungern über« 
?eugt man (ich bavon, bah ßS nicht Vefte alter Viefenburgen, fonbern bloße Verwitterungs« 
erfcheinungen finb. ‘Denkt man fich aber in ben fanft gefchroungenen Tälern ftatt bes 
weißen Sanbes grüne Vöiefen, burchzogen oon munteren Rächen, fo greift man bamit 
nicht in ein VSillkürreich ber ^hantafie, fonbern nur ein paar taufenb Sabre zurück: 
fieber gab es hier früher eine reiche unb fruchtbare Vegetation, bie für Vlenfch unb 
Vieh eine Cebensmöglichkeit bot, mo heute felbft bas genügfamfte Sier nicht mehr ?u 
leben oermag.

‘Den leßten Velten biefer uralten Kultur nachzufpüren, bas mar ja nufere Vuf« 
gäbe, unb febon begannen mir, jeben Seifen auf folche Vefte hin gleichfam abjutaften. 
öunächft freilich nur von weitem unb vom Vuto aus, benn erft galt es, ben ?um 
Öauptlager beftimmten ^unkt ?u erreichen, einen öügel bicht bei ber großen Dünen« 
kette, bie uns oon bem letzten Stück Vufftieg aufs ^lateau noch trennen follte.

V3ir kamen am fpäten Vachmittag an unb richteten uns gleich häuslich unb für 
mehrere Sage ein. ‘Der feßwarze Sanbfteinkegel, an beffen $uß wir unfer 2ager auf« 
feßlugen, hatte auf halber ööße einen terraHenförmigen Vusbau, ber als Sß« unb VSoßn« 
plaß eingerichtet würbe. Vian hat oon hier aus einen guten überblick über bas ganze 
Cager: ba finb zunächft im Halbkreis um ben Verg herumgeftreut bie ?wölf Seite, in 
ber Vlitte bas ^üchenzelt, in bem unfer arabifcher S^och Summa feine ^unft übt. ön 
feiner Vähe finb bie Vahrungsmittelkiften aufgebaut, weiter weg bie Venzin« unb Öl« 
kiffen fauber in Veih unb Stieb. Sie finb mit Sßltbahnen }ugebeckt, bamit Jie fich in 
ber §iße nicht allzu fehr ausbehnen. Sroßbem finb bie viereckigen bünnen Vlechkanifter 
tagsüber nahezu rnnb unb knallen nachts, wenn fie fich wieber zufammenziehen, wie 
^anonenfchüHe. Vuch bas Vutowerkzeug unb was Jonft alles baju gehört, hat feinen 
‘Plaß unb Zeichen allem leuchten bie acht roten Sorbwagen, unfere treueften unb 
wichtigften Sefährten.

Sunächft waren freilich noch nicht alle beifammen. Die nächften beiben Sruppen 
waren in einigem Vbftanb von uns unb voneinanber gewartet, bie leßte aber mußte mit 
bem reftlichen Sepäck wieber abgeholt werben. Sroei leere VSagen fuhren alfo am 
nächften Vlorgen gleich zum Vbu Valas zurück, bei bem wir nach fehr flotter Sabrt 
ohne alle Schwierigkeiten noch oor Dunkelwerben ankamen. Dafür gab es bann auf 
bem Vückweg mit ben voll belabenen Vöagen allerhanb kleinere aber unliebfame Störungen.

Streckenweife hatten bie vielen VSagen ben Sanb Jo aufgewühlt, baß man nur 
noch mit Vlühe burchkam, an anbern Stellen wieber waren bie geftern noch mühelos 
fichtbaren Spuren über Vacht völlig zugewebt. Vielfach erwies fich eine geftern fefte 
Stelle heute als weich, fo baß bes öfteren ein ober ber anbere Vöagen ftecken blieb. 
Schon bie (eßten Sage, vor allem aber heute, hatten wir eine ganz befonbere 5iße unb 
Srockenheit ber Duft: ein Sanbfturm war im Vnzug unb feiner Sinwirkung mußten wir 
Zweifellos auch bie Veränberung bes Sanbbobens zufchreiben.

ön?wifchen hatten auch bie im Cager Surückgebliebenen ^ech gehabt. Smei VJagen 
hatten verfucht, über bie vorgelagerte, etwa 10 km breite Dünenkette zu gelangen. Sine 
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Solche Überfahrt bebautet zunächst einen längeren Spaziergang, auf bem man bie feften 
Stellen hßtausfinben unb burcb Stöcke markieren muß. ^ln biefen Stöcken entlang kann 
man bann eine roilbe unb kurvenreiche 23erg= unb Salfahrt unternehmen, einmal auf 
bem fcbmalen Grat einer Düne ftets in Gefahr abzurutfchen ober fich }u Überschlagen, 
bann wieber fteil in einen befiel hinein unb brüben ebenfo fteil hinauf, immer mit ^3oll= 
gas unb fo rafcb mie möglich, bamit man nicht boch noch in einer ber unoermeiblicben 
weichen Stellen hängen bleibt. Ss ift ein munberbares unb aufregenbes Jahren, bei bem 
^agen unb Jahrer ihr ‘Üußerftes herben muffen.

Siner ber Töageti brach benn auch mitten in ber ‘Düne eine öinteracbfe. ‘Die 
Reparatur mar nur an Ort unb Stelle möglich, fo baß ber anbere Töagen ins Pager 
?urückfuhr unb eine Srfaßacbfe, TSerkzeug, etwas znm Sffen unb Schlafen holte. ‘Demi 
nun mußte man bißt braußen, nur wenige, aber gewichtige Kilometer oom Pager entfernt, 
übernachten.

Sine Plcbsreparatur ift keine Schwierige Sache, unb bie übertriebenen 2lnforberungen, 
bie wir fowohl burch 23elaftung wie Gelänbe an nufere Tragen Stellen mußten, hoben 
uns mehrfach Gelegenheit oerfcbafft, uns barin zu üben. 2lucb nufere ‘Damen waren halb 
bie gefchickteften Pltonteure, obfchon manche erft in ben letzten Sagen oor Eintritt ber 
%ife ihren Jührerfchein erworben hotte. ‘Des öfteren hoben wir fpäter in großen 
Reparaturwerkstätten bie Arbeit gelernter Püonteure mit unferer minbeftens ebenfo flinken 
nicht ohne Stolz unb ein wenig GeringSchäßung verglichen, obfchon wir boch auf alle bie 
Srleichterungen, bie eine RSerkStatt bietet, hotten verzichten müffen. TSir hotten keinen 
Slafchenzug, an bem man ben Tragen einfach hochzißhßn konnte — wo hätten wir ihn 
auch anbringen Sollen ? —, keine fahrbaren Geftelle zum Unterlegen unb oor allem keinen 
glatten Retonfußboben, fonbern nur Sanb, nichts als Sanb.

Nichts burfte man auf ben Roben legen, bas nicht Sogleich auf Rimmerwieber- 
fehen verfchwunben wäre. Schlüffßl, Schrauben, Splinte unb was alles bazu gehört — 
für alles mußte erft ein fefter ‘Plaß gefucht werben. 21m fchwerften aber war, ben Sanb 
aus ben inneren Seilen, aus ‘Differential unb Pagern fernzuhalten, benn ber Töinb weht 
unausgefeßt unb burchbringt nahezu alles, fo baß fchon biefer Umftaub allein zu möglichst 
rafchem unb reibungslofem öuSammenarbeiten anhält, öft man aber Schließlich fertig, fo 
Siebt man fich in eine Trufte von Schwarzem Öl, Schweiß unb Sanb eingehüllt, bie ohne 
RJaffer wieber loszuwerben eine neue Rufgabe bebeutet.

Ruch wenn wir bisher mehr vom Reifen als von ber Rrbeit zu Sprechen hotten, 
fo haben wir boch auch währenb bes Rormarfches nufere wiffenfchaftlichen Rufgaben 
keineswegs aus ben klugen gelaffen, bie im Jinben unb Sammeln non prähiftorifchen 
Kulturresten beStanb. ömmer wieber hatten wir unterwegs §alt gemacht, um bas Ge- 
länbe nach Steinwerkzeugen abzuSuchen. ‘Dabei entwickelt fich raSch ßin Gefühl für bie 
lanbfchaftlichen Gegebenheiten: man fah balb, wo etwas zu erwarten war, wo nichts. 
So hotten wir fchon eine Stattliche Anzahl von Steinwerkzeugen, barunter viele ausge
zeichnete Stücke, beifamnien, als wir am Gilf-5auptlager ankamen. Rlle mußten Sorg
fältig regiftriert unb nach Junbplaß unb Junbbebingungen beschrieben werben, bevor Sie 
in kleine Säckchen, öi^orren- ober öigarettenkiftchen verpackt unb in leeren Renzinkiften 
für ben RJeitertransport zufammengeftellt werben konnten.
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Querschnitte
2Sichtige an ber Unio erfität Königsberg i. ‘Pr. erhielte Sorfcbungsergebniße oer- 

fcbiebcnfter «Sebiete Jollen künftig in ßinßr nßuen Sammlung „Sdjriffen bet 2Ubertus=Unioer- 
Jifät“ veröffentlicht werben. ‘Damit erhält ßinß unfßtßr bebeutenbjten §ocbfchulen, der Emmanuel 
Kant für alle 3ßiten Weltruf oerlieb, unb die bßute als große Unioerjität des deutfcben 
Oftens eine befondere Stellung einnimmt, eine eigene ‘Publikationsftätte wißenjcbaftlicher 2lr= 
beiten. ‘Die Sammlung gliedert ficb in eine geiftesroiHenfcbaftlicbe und eine naturroinenfcbaftlicbe 
^eibß und roird r>om Königsberger Unioerfitätsbunb bßrausgegeben; fie erfcbeint im Oft-Europa- 
23erlag, Königsberg i.‘Pr. unb 25erlin 253 35. 2lls erffer 23anb liegt eine 2lrbeit oon Dozent 
Dr. Heinrich Darmjanz oor: „23olk, 2Henfcb unb Ding“, in der unter 23rucb mit den bis
herigen 2lnjicbten oom Derfaffer bie junge, aufblübenbe unb bßute mehr benn je 23eacbtung 
finbenbe 23olkskunbe in neuer (Seftalt gezeigt roirb, um fie in ßukunft für bie Erkenntnis bes 
öufammenlebens oon 23olksgenoßen bienftbar zu machen.

Lehrgang für 2luslanbfcbulung. 0um brüten 2Hal innerhalb 3abcesfrift oeranftalfete 
bas Deutjcbe 2luslanb-3nftitut in Stuttgart oom 23. bis 28. 211 ärz einen Lehrgang für 
2luslanbjrbulung, an bem 25 Kaufleute aus §anbel unb önbuftie teilnabmen. 211s 23ortragenbe 
wirkten außer hauptamtlichen 211itarbeitern bes D.21.3. 25ertreter ber Partei unb ber Peilung 
ihrer 2luslanb-Organifation, ber 2lußenhanbelsftelle Stuttgart unb ber ‘Prioatinbuftrie mit. ‘Der 
Peitgebanke bes Pehrgangs mar, baß ficb bie reicbsbentfche 2Sirtfcbaft in weit ftärkerem Um
fange als bisher bei ihrer 2tus(anbarbeit ber oorhanbenen auslanbbeutfcben Kräfte bebienen 
unb baß fie nicht nur auslanbkunblich gefchulte, fonbern oor allem auch in ihrem 23olks= 
beroußtfein gewählte ‘Persönlichkeiten hiuausfenben müße.

«Deutsches 23raucßfum in Ungarn. Das beutSchgefchriebene „2^eue politische 23olks- 
blatt“ hat kürzlich in einem Peitauffaß auf ben 235ert bes 25rauchtumes oerroiejen unb bßcoor- 
gehoben, wie Segensreich bas magyarijche 23raucbtum burch ben ‘Perlenftrauß=23erbanb geförbert 
roirb. 3m 2lnfcbluß baran bemerkt es: „Die beutfcbfpracbige 23eoölkerung Ungarns be- 
finnt Sich Schon feit längerer 3eit auf ihr 23olkstum. Die‘PafJionsfpiele in23ubaörs, bie 
Schroabenbälle in Ofenpeft unb in fübungarifchen Dörfern ßnb ein berebter 23eroeis für 
bie 2Sertung bes althergebrachten unb an oielen Orten bereits oon 23ernichtung bebrohten 
23rauchtums. Die ungarischen Deutfcben, bie im Pauf nuferer Sefcbicbte oiele 23eifpiele 
ihrer 2lnhänglicbkeit an bas ungarifche 23aterlanb gegeben haben, täten nicht übel baran, bas 
gute ungarifche 23orbilb nacbzuabmen unb einen ähnlichen 23erbanb ?u grünben roie ber unga- 
rifcbe ^erlenftrauß*, ber einheitlich für bie 23eroabrung unb ‘Pflege bes ungarlänbifcben beutfchen 
23raucbtums zu roirken hätte. Diefer 23orfcblag muß als febr beherzigenswert unb klug bezeich
net werben.“

3n einem anberen Peitauffaß befcbäftigt ficb basfelbe 23latt mit ben Seftlichkeiten, bie 
oon fecbsunbzwanzig ungarifcben Stäbfen für biefes 3abr angekünbigt werben unb Jagt: „Unb 
noch eine 23emerkung brängt ficb uns auf. 23on ben Stäbten, in benen ein größerer 23rucbteil 
ber 23eoölkerung beutlet? iß, Jebreitet Oebenburg mit einer 2lnzabl oon intereßanten Dar
bietungen ooran. 2lber wir oermißen bie 2lnkünbigung ber beutfcbfprachigen ‘Paßionsfpiele oon 
23ubaörs, bie ja ganz beßimmt wieber viele, befonbers beutfeße 23efucber anlocken würben. Unb 
wir oermißen auch ben Hinweis auf Erachtenfeße unb 23älle nuferer wackeren ungarifeb-patriotifeb 
gefinnten beutfeben 23eoölkerung. 2öoran liegt bas?“

Öunberf öaßte Kisfälubij-SeJellfcbaft. Ungarns oornebmfte literarifebe 23ereinigung 
begebt in biefem 3abrß bie 5ßißr ibtes bunbertjäbrigen 23ßftanbßs. Dßr Dichter 2Hicbael 
23örösmarty, ber cinß bßbßutfamß 25olle in bßr oon Eraf Szecbenyi geführten 25eform- 
bewegung fpielte, bie im zweiten 23iertel bes neunzehnten 3abrbunberts bie bleibenben ©runb- 
lagen bes nationalen 2lufßieges ber PHagyaren (egte, grünbete 1836 bie Eefelßcbaft zur‘Pflege 
ber Jcbönen Künfte. 3bren 2lamen erhielt fie zur Erinnerung an ben 23egrünber ber ungarifcben 
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Lu[tfpielbid)tung unb Erneuerer des ungarifcben Shßaterlebens, Karl oon Kisfäluby, ber 1788 in 
Set geboren, 1830 in “pßft oerftarb. Urfprünglicb Älilitär, Jcbuf er in Jeiner flaroonifchen Sarnifon 
feine erften VSerke, kämpfte bann 1809 gegen bie Sranzofen, quittierte 1811 ben Dienft unb 
roeilte 1812 in VJien, roo er Jicb mit Sbeobor Körner anfreunbete. Seit 1816 lebte er roieber 
in ärmlichen Verhältniffen in ^eft unb brachte [ich als 2Ha(er fort. Die Aufführung feines 
Werkes „Die Sataren“ burcb eine Stublmeißenburger ^beatergruppe in cPeft brachte 1819 eine 
erfreuliche VJenbung. Das Stück fcblug ein unb Kisfäluby mürbe mit einem Schlage bekannt 
unb ber gefeiert ft e Dichter feiner 3ßit Die nach ihm benannte Kisfäluby=(Sefellfchaft mürbe 
im Laufe eines öabnebnts ?um 211 i11elpunkt ber ungarifcben literarifcben <SeJe 11fcbaft.

§eute fteben Sebeimrat Gilbert von Verceoifzy unb ®e?a non Vojnooid) an ber Spiße 
ber Kisfäluby-rSefellfchaft ömmer hat bie Sefellfcbaft neben fcbaffenben magyarifcben Dichtern 
auch Überfeiner frember Aleifterroerke unb frembe Überfeher magyarifcber Dichtungen zu 2üit= 
gliebern geroäblt. Darunter finb Sugen Aloßacfi für feine Übertragung oon Aläbächs „Sragöbie 
bes ^üenfcben“ ins Deutfcbe, Alicßael Vabits, Defiber Kofztolänyi unb anbere für Übertragungen 
beutfcber Aöerke ins 2Hagyarifcbe. 211it ihrem Spruch „Alles für ben Seift“ tritt bie Kisfäluby- 
SefeUfdjaft nun in ihr zmeites öabrbunbert.

Seit 30 3abr>m hatten bie Sdjmaben ber Safi) mar er Semeinbe Serem (Rumänien) 
in ihrer Kirche kein beutfcbes V5ort mehr gehört. Kirche unb Schule roaren jahrzehntelang 
rückficbtslos bebrückt roorben. Aad) bem VJeltkrieg unb ber 2lnglieberung oon Satbmar an 
Rumänien ift bort Jcbon oieles anbers geroorben. Die Schule ift ber beutfcben Sprache 
roieber zurückerobert roorben. Am längsten hatte bie .Kirche ficb gefträubt. Aocb oor kurzem 
batten gerabe bie Seremer einen heftigen 3ufammenftoß mit ihrem “Pfarrer, ber ficb roeigerte, 
bie beutfd)e “prebigt juzulaffen. Aber nun ift es ben Seremern boch gelungen, ihren Villen 
burchzufeßen, bie Sottesbienfte finben feit einiger 3eit roieber in beutfcber Sprache ftatt.

2ninber&eifenjcbulen im 18.3abtbunberf. Vor kurzem erfcbien in ben „Veröffentlichungen 
bes Aöiener §ofkammerard)ios“ eine Arbeit, bie zu recht zeitgemäßen Vergleichen anregt. Ss 
finb bie Unterjucbungen über „Das Scbulroefen bes Semesroarer Vanats im 18. 3abr= 
bunbert“ bes Vanaters §ans V3oIf, Mehrer an ber beutfcben Lebrerbilbungsanftalt „Vanatia“ 
in Semefcbroar. Das 18. 3ahrbunbert, bas roar jene 3eit, ba im größten Alaßftabe Deutfdze 
zur VSieberbefieblung ber oerroüfteten Süboftlänber aus allen Sauen Deutfcblanbs berangebolt 
rourben; bas roar bie 3eit ber Kaiferin 2Haria Sberefia unb Jafephs II., bie 3eit bes auf
geklärten Abfolutismus, fo Diel oerfebrieen oon ben §iftorikern unb noch mehr oon Agitatoren 
ber niebtbeutfeben Völker ber ehemaligen Donaumonarchie als bie 3ßit ber Sermanifation. 
ömmer roieber, roenn beute ben beutfcben Volksgruppen in ben Vacbfolgeftaaten ibr oölkifcbes 
Eigenleben oerengt roirb, roirb Vejug genommen auf bie Jeinerzeitige Unterbrückung burcb bie 
Deutfchen.

Das Vilb, bas §ans Aäolf auf Srunb forgfältigen Quellenftubiums oom Scbulroefen 
bes Vanats in jener 3ßit ßntroirft, läßt nichts oon Jolcber Unterbrückung erkennen. Seroiß galt 
bie erfte Sorge bem Scbulroefen ber beutfcben Sinroanberer. Sie brachten ihre Scbulmeifter meift 
felber mit unb fo brauchte ber Staat anfänglich nur für Errichtung unb Erhaltung ber Schulen 
zu Jorgen. VJefentHcb Jchroieriger roar biefe Kulturarbeit gegenüber ber ferbifeben unb 
rumänifeben Veoölkerung, bie lange unter bem Druck ber türkifeben §errfd)aft geftanben batte 
unb anfangs allen Vemübungen bes Staates feinblicb begegnete. Dennoch rourbe oon ben 
beutfcben Schulen ausgebenb — beren es 1766 breißig gab — im leßten Drittel bes 3ab> 
bunberts ein gut entroickeltes ferbifebes unb rumänifebes Scbulroefen geschaffen, bas in 
mancher §infid)t ber heutigen 2Hinberheitenpoiitik vieler Staaten zum Vorbilb bienen könnte. 
Der Staat gab Unterftüßungen beim Vau oon Schulbäufern, fleißiger Scbulbefucb rourbe be= 
loßni. Der Unterricht erfolgte in ber Alutterfpracbe, bie Leßrer gehörten bem entfpreebenben 
Volk an. 3n großzügiger VJeife rourben bie Aationalitätenfcbulen mit Lehrmitteln oerforgt. <3n 
einem kurzen 3ßitraum rourben nicht roeniger als 80000 rumänifebe unb ferbifeße Schulbücher 
unentgeltlich verteilt. Unter biefer [taatlicßen Sörberung entroickelte ficb bas Nationalitäten’ 
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fcbulwefen in kurzer 3eit ?u großer höbe. Eöäbrcnb es in ben Jecbjiger Jahren kaum mehr als 
60 Jerbifcbe unb rumänifcbß Srf)ulen gab, mar ihre Jabl im Jahre 1802 auf 328 rumänifcbe 
unb 73 Jerbifcbe angewacbfen. Daneben gab ßs 93 beutfcbe unb 8 magyarifcbe Schulen (Jo 
gering war bamals biß Jabl ber EHagyaren im E3anat). So Jagt bßr Verfajfßr am Schluß 
feiner Qlrbßit roobl mit Vecbt: „Die Orbnung bßs ESanater Scbulwefens ift ßin Stück 
beutfcber Kulturarbeit“. — ‘Die beutfcben Volksgruppen im Süboften, bie gerabe in 
Rumänien wäbrenb bes leßten Jahres Jcbroeren Eingriffen auf ihr Scbutroefen ausgefeßt waren, 
mürben es nur begrüßen können, roenn ficb bie heutigen Staatsoölker an biefer Kulturarbeit 
ein Veijpiel nehmen unb bie Srage bes EHinberbßitßnfcbulweJens nur annäbrenb Jo gerecht be= 
banbeln wollten, wie bie „beutfcben Vebrücker“ bes 18. Jabrbunberts.

Die beutfcben Sieblungskolonien in Eöolbyuien haben troß wirtfcbaftücber unb poli» 
tijcßer Schwierigkeiten eine überrafcbenb bobß Seburtenjiffer aufjuweijen. 3m Jahre 1935 batten 
bie wolbynifcben Semeinben eine Seburtenjabl r>on insgefamt 1663 erreicht unb bamit gegen» 
über bem Jahre 1934 eine Steigerung um jwölf (Seburten. Die Jabl ber Sterbefälle betrug 1935 
bagegen nur 548, Jo baß alfo bas wolbynifcße Deutfcbtum in einem Jahr um mehr als 1100 Köpfe 
angenommen bat. Der Vebeutung biefer Jabl kann man ficb allerbings nur klar werben, 
wenn man bebenkt, baß bas wolbynifcbe Deutfcbtum nur etwa 50000 EUenfcben umfaßt.

Das eoangclifcb»lutberifcbe Semcinbeblatf für bie polnifcbe Eöoiwobfcbaft Eöol» 
bynien ift wegen EHangel an EHittetn genötigt, Jein Srfcbeinen oorläufig einjuftellen. Ss wirb 
oerfucbt, neue (Seibmittel ?u bejcbaffen, um bas Vlatt bann in oeränberter «Seftalt wieberum 
berausjugeben.

Der Starojt oon Oftrowo bat, wie amtlich mitgeteilt wirb, bie Ortsgruppe Sufcßen 
ber Deutjd>en ESereinigung in ‘polen aufgelöft. Die Vromberger „Deutfcbe Vunbfchau“ 
fcbreibt ba?u, baß ber Leiter ber genannten Ortsgruppe junäcbft in §aft genommen aber Jehr 
halb wieber entlaßen worben ift. Das Vlatt gibt ber Hoffnung Elusbruck, baß bie juftänbige 
E3ebörbe ebenfo Jcbnell auch ber Ortsgruppe Sufcben bie Eöieberaufnabme ihrer Tätigkeit ge» 
ftatten werbe, bie in keiner §inficbt gegen bie Sefeße oerftoße.

ESie uns aus Veoal berichtet wirb, ift bßr Deutfcße cbriftlicße EJerein junger 
EUanner oor einigen Sagen oon ben eftnifcben Vebörben gejchlojjen worben. Das Verbot 
wirb mit angeblichen militärijcben Übungen bes Vereins für bie beutfcbe Scbuljugenb begrünbet.

Die Leitung bes gefcbloffenen Vereins veröffentlicht eine Erklärung, baß biefer feine 
Sommerlager Jtets mit ESiffen unb Erlaubnis ber Vebörben unb ficb niemals mit militärijcben 
Übungen befaßt habe. „ESir werben alle Schritte tun, um eine Klärung bßibeijufübren. 
E33ir Jeben biefer Klärung mit gutem Sewiffen unb in ooller Juoerficht entgegen.“

Eöie bie „Eleoaler Jeitung“ fcbreibt, bat bie Eüaßnabme ber eftnifcben E3ebörben leb» 
bafte Unrubß ausgelöft, ba ber gejcblofjene Verein ficb Jtets Jtreng an fein religiöfes Statut unb 
bie ftaatlicben Vorjcbriften hielt. Das Vlatt weift barauf bin, baß bie «Selänbefpiele ber eftnifcben 
Jugenborganifationen, insbefonbere ber Scouts weit eher als militärifcbe Elusbilbung angefprocben 
werben könnten als ber Sportbetrieb bes beutfcben Vereins. Elian habe oon beutfcher Seite 
Schritte unternommen, um bie Sachlage ?u klären.

Eluslaubsbeutfcßc orgamftetßn den Elrbeitsbienft Das Vorbilb bes beutfcben 
Elrbeitsbienftes, ber in ber ganzen Eöelt Veifall unb Elacbeiferung gefunben bat, erfreut ficb 
bes befonberen Jnterefjes ber Eluslanbsbeutfcben. So haben auch bie Deutfcben in Sftlanb 
mit einer kleinen (Sruppe einen freiwilligen Elrbeitsbienft organifiert, ber ?war nur im Sommer 
tätig ift, aber bes überrafcbenben Srfolges wegen in biefem Jahr weit größer ausgebaut werben 
Joli. Der „Deutfcbe Klub“ in Veoal bat ficb um bas «Solingen bes Dianes befonbers 
oerbient gemacht. Elian bat ?um erftenmal im Dergangenen Jabr eine Elnjahl junger Eeute 
eingefeßt, unb ?war Stubenten, Srwerbslofe, ältere Scßüler ufw. Von biefer kleinen Sruppe 
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roirb mcliorijißrt, roerben Cnt- unb beroäfferungen gebaut. Die Arbeit ift nicht einfach, ba es 
fich in ben meiften Sölten um Cntroäfferung oon Aloorroiefen banbelt, beten hoben Jebr 
jebroer ift.

Um bie Kräfte ber Arbeitsmänner nicht alhufehr anjufpannen, hat man in ber Aöocbe 
einen Cag eingefchoben, ber mit leichterer Arbeit ausgefüllt ift. «Seroöbnlieb werben ^eu= 
arbeiten gemacht. $ür bas geiftige 9330hl ber 2üänner roirb burch bortragsabenbe geforgt. 9lls 
Cafebengelb gibt man ben Qlrbeitsmännern eine Krone pro ^oche. Außerbem erhalten fie jehn 
Cents für bie 9lrbeitsftunbe, alfo 80 Cents pro Cag. Diejer Cohn roirb aber für bie her- 
pflegung abgerechnet.

Die Serfcßlagung bes Deuffrfjfutns in Cettlanb. ön Ausroirkung bes neuen «Sefeßes 
über bie Canbroirtfchaftskammer 2ettlanbs hoben jeßt bie beiben größten lanbroirtfchaftlichen 
Vereine in Cettlanb, bie „Kurfänbifche, ökonomifcbe Cefellfchaft in Alitau“ unb bie 
„«Semeinnüßige unb £anbroirtfcßaf11iehe ®efe!Ifchaft für Süb-2iolanb“ neben 
einer heiße lettijeßer lanbroirtjcßaftlicßer Vereine oom lettifeßen Canbroirtjchaftsminifterium bie 
Anorbnung erhalten, ihre Tätigkeit einjuftellen unb fich aufjulöfen. Das eigen tum ber ge= 
nannten beutfehen lanbroirtfchaftlichen Vereine — ein Jchönes §aus in Alitau unb ein «Sui bei 
AJenben — geht entfprechenb ben neuen heftimmungen, ohne baß im Sejeß eine Cntfchäbigung 
oorgefeßen ift, in bas Cigentum ber Canbroirtjcßaftskammer Cettlanbs über.

ön ber laufenben Spielzeit kann bas Deutsche Sßeater in Alcinel auf ein 150 jähriges 
heffeßen jurückblicken. Die hebeutung unb kulturelle Senbung biefer hüßne liegt klar ?u= 
tage. Cs roill oiel bebeuten, wenn fie in ber oorangegangenen Spielzeit innerhalb oon nun 
fünf Alonaten mehr als 44 000 hefueßer }äßlen konnte. Aus ber «Sejcßicßte biefes Cbeaters 
feien nur einige Daten ßeroorgeßoben: öm öaßre 1893 ging es in ftäbtifeßen hefiß über, 
naebbem es oorber oon prioater Seite betrieben rourbe. öm Spieljaßr 1927/28 erfuhr ber 
ßufeßauerraum eine grunblegenbe Umgeftaltung, Jo baß bie öubiläumsbüßne /u ben repräfenta- 
tieften Cbeatern bes beutfehen Oftens jäßlf.

Subefenbeufjcße Kulturroocße. hom 17. bis 23. Alai finbet in Auffig eine Subeten- 
beutfeße Kulturrooche fiatt, oerbunben mit einer großen Ausheilung. Die horbereitungen 
finb bereits feit längerer Seit im «Sange, ©leicbjeitig roirb in Cepi iß eine Su beten beutfebe 
Alufikfeftrooeße oeranftaltet, ebenfalls mit einer 9Iusfte(lung oerbunben, bie anfcßließenb auch 
in Auffig gezeigt roerben Joli, öm 3ufammenßang mit biefen heranftaltungen fei auf bas 
kürzlich jroifeßen bem Deutschen ^eieb unb ber Cfebechofloroakei abgefcblonene Aeifeabkommen 
bingeroiefen, bas Crleicbterungen für ben gegenfeitigen Aeifeoerkeßr bietet. Cs ift /u roünfcben, 
baß möglicßft oiele Aeicßsbeutfcße biefe Selegenßeit ;um 93ejucb ber großen Jubetenbeutfcben 
Kunbgebungen benußen roerben.

Sine £eouarbo=ba-hinci=hibliotßek in Alatlanb. A3ie aus Alailanb gemelbet roirb, 
ift es nunmeßr gelungen, alle Schriften oon Ceonarbo ba hinci jufammenjubringen. Die Samm
lung, bie fich in ber fogenannten Scbaßkammer in bem Caftello Sforjesco ?u 2Hailanb befinbet, 
umfaßt meßt als 5000 AJerke, bie aus aller 933elt bierber gebracht rourben. 'Sei biefer «Se- 
legenbeit bat man u. a. ein Jebr roertoolles 2üanufkript bes großen Künftlers gefunben, nämlich 
einen kleinen Cobex oon öeießnungen unb Karikaturen, foroie ein Schema Ceonarbos für ein 
AJörterbueß.

Deutjcße husroanberung nach Überfee. hon 1922 bis 1935 roanberten insgefamt 
600050 Deutjcße nach Überfee aus. 933ie febon oor 1914, Jo Jpielten auch in ber haeßkriegs- 
roanberung bie bereinigten Staaten, bie in bem genannten Zeitraum 441008 beutfebe Cinroanberer 
aufnahmen, bie erfte holle. Die beiben anberen amerikanifeben §aupt}iellänber brafilien unb 
Argentinien batten oon 1922 bis 1935 je runb 50000 beutfebe Cinroanberer /u oer^eießnen. 
Seit 1931 ift bie Ausroanberung nach Überfee ziemlich gleichmäßig geblieben. Die öaßlen 
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lauten für 1931: 13130, 1932: 10325, 1933: 12786, 1934: 13554, 1935: 11763. Daoon gingen 
narb USA. 1931: 8691, 1932: 7197, 1933: 9999, 1934: 10618, 1935: 9017. Siir Vrajilien 
lauten bie entfprechenben 3af)len: 765, 736, 829, 868 unb 840, für Argentinien: 1682, 1266, 
821, 764 unb 1019.

Deuffcßftämmige in ^anaba. Die „Deutjche Leitung für ^anaba“ bejchäftigte fich 
kürzlich mit ben feit 1923 in ^anaba jugewanberten Alennoniten. Ss hanbelt [icb nm 20000 
Alänner unb grauen, bie unter bem Druck bes Voljcbewismus ihre VJablbcimat in Süb» 
rußlanb oerließen unb [icb in ^anaba neue VJohnfiße Juchten. Sin anberer Seil biejer 
Cllennoniten begab [icb bekanntlich 1929 über Deutjchlanb nach Sübamerika.

Die 20000 nach ^anaba jugewanberten beutfchftämmigen 2llennoniten finb ein gernicbtiger 
Seil bes Kanaba»Deut[cßtums geworben, Öhre überfieblung oon Außlanb nach ^anaba oolßog 
[icb gan? planmäßig unter Alitwirkung ber Sinwanberungs» unb ^olonifationsbehörben. Sin 
beutfcbes, ftark nationales Vewußtfein entwickelte [icb unter biefen Alennoniten eigentlich erft 
wäbrenb ber ^riegsjabre, als viele oon ihnen in bie Verbannung nach Sibirien geben mußten. 
An ihrer beutfcben Alutterfpracbe hielten [ie jebocb immer feft. Vor bem VSeltkrieg unterhielten 
bie Alennoniten in Außlanb über vierbunbert eigene Schulen, in benen natürlich oorwiegenb in 
ber beutfcben Alutterfpracbe unterrichtet würbe. Die Fähigkeit biejer oom Scbickfal fo bart 
angefaßten Außlanbbeutfchen bewährt fich jeßt oon neuem unter gan? anberen Verbältniffen 
in Kanaba.

Snglijcße Sinroanberer für Auftralien. ön bem Aläqbeft unferer öeitfcbrift „Cänber 
unb Völker“ veröffentlichten wir oon einem erften Sachkenner eine eingebenbe Arbeit über 
bas weite menfcbenleere Aufträgen unb bie baraus ficb ergebenben Spannungen. Gegenwärtig 
Jinb Verhanblungen über eine Sinwanberung oon Snglänbern nach Auftralien im Sange. Die 
auftralifcben Sewerkfcbaften, bie für bie Alaßregeln ber Regierung bes Dominions aus» 
Jcßlaggebenb finb, Jinb nun bereit, einer neuen Sinwanberungswelle jujuftimmen, nacbbem bie 
Arbeitslofigkeit oon 30 auf 13 Drojent gefunken ift. Aber felbft biefe Arbeitslofigkeit ift er» 
ftaunlicb in einem Canb, in bem nicht einmal ein Alenfcß auf bem Quabratkilometer wohnt. 
<3n Auftralien leben anftatt ber 120 Alillionen Alenfcben, bie bas Canb ernähren könnte, nur 
6,75 Alillionen. Sein Saffungsoermögen wirb wenig mehr als ?u 5 Vrojent ausgenußt. Um 
ben hohen Cebensftanbarb bes auftralifcben Arbeiters aufrecbtjuerbalten, wirb biefe Alenfcßen» 
armut künftüch beibebalten. Sroß ber riefigen Canbfläcben leben 50 Drojent ber Veoölkerung 
in ben Sroßftäbten Sibney, Alelbourne, Vrisbane, Abeieibe, Dertb unb Aew Saftle. Dem» 
gegenüber finb weite Släcßen Auftraliens kaum erforfcbt. Aorbauftralien, breimal fo groß 
wie Deutjchlanb, bat nur 25000 Sinwobner, annäbrenb fünfmal größer als Deutfcblanb ift 
ber Staat VJeftauftralien mit 440000 Sinwobnern. Die Veoölkerung brängt ficb faft aus» 
Jcbließlicb an ber &ü[te jufammen. Durch biefe Aufteilung ber Veoölkerung liegt bie Stimmen» 
mebrbeit im Parlament immer bei ben Stäbtern. Die politifebe Cage ber lanbwirtfcbaftlicben 
Siebler ift ungünftig. Die hoben Scbußjölle hemmen ben Abfaß ihrer ‘Drobukte. Der Staat 
Queenslanb, beffen Veoölkerung größtenteils aus Sarmern befteht, ift baßer beftrebt, aus bem 
Staatenbunb ausjufeßeiben.

50 Jaßre beuffeße Synobe in 2Uo Sranbe. Vor 50 fahren erftanb, mit ber Vilbung 
ber Aiogranbenfer Synobe, bie erfte beutfeße eoangeliJcße Kirche auf bem Voben Süb» 
amerikas. Als erfte Kirche in Überjee Jcßloß Jie ficb im Jahre 1928 bem Deutjcßen Soangelijcßen 
^ireßenbunb an.

CTießr als 300 Semeinben mit über 180000 Alitglieber Jinb in ißr ber Kirche ber §eimat 
angejcßlofjen. 100 Dfarrer unb 60 Diakonifjen Jteßen im Dienjt ißrer Semeinben. „Die jiel» 
bewußte Arbeit ber ^eimatskireße, ber entfagungsoolle Dienft oon meßr als brei Generationen 
beutjeßer Seiftlicßer, ber Sinfaß weitfeßauenber Süßrer aus ißrer CHitte, bie Sreue ber Aus» 
wanberer ?u beutjeßer Art unb eoangelijcßem Stauben haben eine kircbengefchicbtlicbe Sntwicklung 
heraufgeführt: einzig in ihrer Art unb beftimmenb für ihre Zukunft bie erfte beufjehe eoangelifche 
Volkskirche in Überjee.“
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Das neue deutsche Recht und seine Beziehungen zu Italien

‘Dem Nßichsführßr ber bßutfchßn (JuriJten, Nßichsminiftßr Dr. Jrank, ber ju Anfang biefes 
Nlonats in ötalien weilte, roibmete bas halbamtliche „Giornale d’Italia“ einen längeren 
Negrüßungsartikel, in bem es, einer Nlelhung bes Deutschen Nachrichtenbüros infolge, biej>:

„Nom, bie Nlutter bes Nechts, begrüßt in bem beutfeben Saft mit Steuben eine 
heroorragenbe ^erfönlichkeit ber nationalfoiialiftifcbßn Newegung. Dr. Srank vertritt 
fowoßl burch Samilientrabition als auch burch eigene bebeutenbe Stiftungen auf juriftifchem 
Sebiet bie Nechtsroinenfchaft in Deutfchlanb, ber burch bie neuen Strömungen bes ‘Dritten Neiches 
ein neuer Cebensimpuls eingeflößt roerbe.“

Nuf Sinlabung bes $afciftiIchen ^ultnrinftituts hielt Neicbsminifter Dr. Stank 
feinen mit größter Spannung erwarteten Nartrag über „Sefeßgebung unb Nechtspflege 
bes Nationalfozialismus“. ‘Das Nebnerpult war flankiert oon ber §akenkreuifahne unb 
ber italienifchen Sla^gß- Dr. Stank fpracb frei in fließenbem Jtalienifch unb führte u. a. aus:

„Vas zwanzigjte Jahrhundert Jebreitet mit unroiberfteblicber Seroalt einer Pleuformung her gefamten 
Kulturroelt entgegen. Staaten unb ®efe(l[cbaftsformen, Necbtsorbnungen unb Bleltanfcbanungen, ®(aubens- 
gebilbe unb ‘Parteien, alles kam um bie Blenbe biefes Jahrbunberts in Sluß. Neoolutionärer benn je entroiekelte 
[ich aus bem Nufeinanberprallen aller nur benkbaren Nntitbefen in öbee unb Blirklicbkeit bie Page ber Bölker 
ber 933elt. Unter bem Plnprall jugenblicber Sturmfcharen ^erbrechen alte Sormen. Nlan muß in biefem ge- 
roaltigen Umbruch einer reoolutionären Seit bei Betrachtung geiftiger Borgänge mit ganz befonberer metbobifeber 
Umficht zu Blerke geben. Noch nie rourben roiffenfcbaftlicbe Erkenntniße [o lapibar formuliert, roie roir bas jeßt 
erleben. Noch nie rourben gebanklicbe Konjunktionen aus reoolutionären ömpulfen entwickelt. Boch nie rourben 
ganje Bölker oon oielen Nlillionen [o Jeßr auf eine einheitliche roeltanfcbaulicße Pinie gebracht, roie bas jeßt ber 
Sali ift. Über biefer gefamten Krifis ber alten Bleit bes neunzehnten Jabrhunberts mit [einem Piberalismus 
unb Nationalismus ift ber Stern einer neuen Bleit bes beroifeben Staubens unb bes öbealismus im Ptufftieg.“

‘Die Umwertung ber SubJtanjbegriffe. Neicbsminifter Dr. Srank erklärte, es fei für ibn eine roobre 
Sreube, in bem klaffifcben Panbe ber Necbtsroiffenfcbaft, in ötalien, im Einblick auf eine geroiffe 
geiftesgefcbicbtlicbe Kombination ber Staatsentroicklungen ötaliens unb ‘Deulfcblanbs ?u fpreeben. ‘Der national- 
[ojialiftifcbe Sefeßgeber fei, auf ber Erabition bes beutfeben Necbtsbenkens fuftenb, in bie Page perfekt, bie 
Nletbobe einer felb[tficberen Necbtsroabrbeitsforfcbung anzuroenben, um bamit bie Sefe^gebung bes national- 
fojialijtifcben Staates aufzubauen, bie, ähnlich roie bie fafeiftifebe, in ber roeiten Bleit berechtigtes Ptuffeben erregt 
habe. Dr. Srank ging fobann auf bie Neuroertung ber Subjtanzbegriffe burch bie nationalfozialiftifcbe Necbts- 
politik ein, bie bie geiftesgefcbicbtlicb-reoolutionäre Pinie zur Darftellung brächte. Sie [ei unter Juftimmung ber 
gefamten Nation ber Neiebsgefeßgebung oorangejtellt. Neicbsminifter Dr. Srank ging in biefem Jufammenbang 
insbefonbere auf bieUmroertung bes beutfeben Staatsbegriffes ein, ber in ber Jeit bes Piberalismus unb 
‘Parlamentarismus allmählich ein zur Erfüllung feines Selbftzroecks beftimmter, oon ber Bolksgemeinfcbaft los- 
gelüftet Plnftaltskürper geroorben roar mit eigenen öntereffen, eigenen Sefeßen unb eigenen Neigungen. ‘Dem
gegenüber liege bie Umroertung burch ben Nationalismus barin, baß er ben Staat [einer Eigenroertigkeit ent- 
kleibe unb baß er im Staat lebiglicb bas PBittel zum Jroeck ber Bolksjicberung unb zur Berroirklicbung bes 

Nationalfozialismus febe.

Bieiter roanbte [ich ber Neicbsminifter ber Umroertung bes ®efellfchaftsbegriffes oom ‘Primat ber ‘perfon 
Zum Borrang bes ©emeinnußens oor bem Eigennußen zu.

“Der Nationalfozialismus habe ben Begriff ber PHebrheitsabftimmung feines Scbeinroertes 
beraubt unb an feine Stelle bie Autorität bes Sübrers gefeßt.

„‘Dieje Umroertungen reoolutionärer Nrt, roie Jie ber Nationalfozialismus in ‘Deutfcblanb gefebaffen bat, 
entfpreeben in ihren roefentlicben Borausfeßungen bem großen Beftreben unferes reoolutionären Jabrbunberts, 
ben Bölkern bas eigene Peben auf ®runb kraftooller Plnftrengung, im Ningen um Trieben unb Ebre bureb 
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marbtoollen Ausbau bes Staates als Selbjtfcßußeinricbtung [icberjujtellen. Hier liegt im roefentlicben bie 
gleiche öielrirbtung beim AationalJojialismus unb beim Sadismus oor, bie, roenn Jie aucb im einzelnen in 
ibren gefeßgeberijtben Aletboben ooneinanber abroeicben, boch grunbfäßlicb unter ben gemeinjcbaftlicben Benner 
.autoritäre nationale Srneuerungsberoegungen Europas“ ju bringen finb.“

Schließlich Qing ber Aeichsminifter auch auf die Unterfcbeibung in ber Auffaffung bes 
Dienftoertrages ein, ba bas römifche Aecßt bie menschliche Arbeitskraft gleich einer BJare 
bem Dienftberrn ?u hoffen Gebrauch unb Außung ju Berfügung gestellt habe. Auf biefe Auf» 
faffung bes Dienftoertrages fei noch bas beutfcße Söürgerlicbe Gefeßbud) bei ber Behandlung 
ber Grundlage aller Arbeitsoerbältnifle jugefcbnitten. Dielen Grgebniffen bes römifchen Aecbts 
gegenüber roies ber Aeichsminifter barauf hin, baß Jie mit ber mobernen Jojialen Gefeil» 
fchaftslebre bes Aecbts deshalb nicht vereinbar feien, weil eben Kulturjuftänbe oon oor 
2000 (Jahren anbere Aechtsformungen gäben, als Jie bie Gegenroart erforbere. önfofern fei auch 
bie fafciftifche Gefeßgebung völlig mobern unb in ihren Grundlagen unabhängig oon diefen 
antiken Jovialen Berbältniffen. Der Aeichsminifter roies ?um Schluß auf bie Gemeinfamkeit bes 
rechtspolitifchen BJollens ber jungen Generation in Deutfchlanb unb Italien hin unb gab bem 
BJunfcße Ausbruck, baß fich bie gegenseitige Hochachtung ber italienifeben unb ber beut» 
leben Aecbtsroiffenfcbaft in einer gegenfeitigen Befruchtung ber Arbeit an ber großen, bem 
italienischen unb bem beutfeben Bolk gestellten Kulturaufgabe im DienSte bes einigen Aecbts 
gegen bie Gemalt ausroirken möge.

*

Die Königliche Akademie von öfalien oeranftaltete in ben Aäumen ber Billa $ar= 
nefina eine feierliche Sißung ?u Gbren bes Aeicbsminifters Stank, “präfibent Alarconi be» 
grüßte ben Alinifter. ötalien oergeffe nicht, baß $rank ber Borkämpfer ber Pebre bes 
italienifdjen Aecbts, ober befjer gejagt bes neuen fafeiftifeben Aecbts in ben beutfeben 
Unioerfitäten geroefen fei. Gr begrüßte ibn als alten $reunb ötaliens unb gab bem auf» 
richtigen B3unfd)e für immer engere kulturelle Banbe jroifeben beiben Cänbern Ausbruck, 
aus bem bie gegenseitige Achtung unb Kenntnis erroaebfen könne, bie fich nur gut unb bauer» 
baft auf ben roeiteften Gebieten ber Begebungen jroifeben öitler»Deutfcblanb unb bem Italien 
Aluffolinis ausroirken könne.

Aeichsminifter Stank gab feiner befonberen $reube barüber Ausbruck, baß er in Aom oor 
bem auserroäblteften Kreis italienischer- Aecbtsgelebrter einen Bortrag über bie Grunbjüge ber 
nationalfopaliftifchen Aed)ts(ebre halten burfte. Gs erfüllte ibn mit befonberem Stoß, baß bie 
Sißung ber in ber ganzen BJelt Jo angefebenen 3talienifd;en Akabemie ?u Gßren bes 
Bertreters bes Aecßtsroejens bes neuen Deutjcßlanb veranjtaltet roorben fei. Die Bßorte Alarconis 
über bie Sufammenarbeit ber beiben Cänber auf geijtigem Gebiet roürben aueß bei ißm als Ber» 
tretet Deutjcßlanbs auf frueßtbaren Boben fallen. Aeichsminifter Stank roies auf bie jabr» 
bunbertealte geiftige Jufammenarbeit Deutfcblanbs unb ötaliens bin, beten Kultur Jid) gegenseitig 
befruchtet habe unb beten geiftiger Sufammenhang auch heute fpürbar fei.

Deutschlands Brücke nach Übersee
Drei Jahre Deutscher Kurzwellensender

Bor brei fahren rourbe, bureb Grricbtung bes Deutjcben Kurjroellenfenbers, bie Brücke 
?u allen Bolksgenoffen jenfeits ber Grenzen unb Aleere gefcblagen. Gag unb Aadjt Schickt ber 
Senber nunmehr über feine Aicbtantennen beutfebe BJorte in alle Geile ber B3elt.

Am frühen Alorgen geben bie Senbungen nach Sübafien — Auftraüen, anfcbließenb nach 
Oftafien, am Abenb nach Afrika, in ber Aacbt nad) Sübamerika, ^Hittelamerika unb ben Ber» 
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einigten Staaten, Nuch Suropa wirb jeweils in ber betreffenben Nicbtung oon ben Nusfenbungen 
ber NicbtStrabler berührt. Ungefähr alle oier Stunben wirb für jebe Jone gefenbet, 
unb ?war fo, bafö bie Senbungen in ben betreffenben Erbteilen gegen Nbenb empfangen werben 
können. Nicht nur bie Deutschen im Nuslanbe hören Deutfcblanb, fonbern auch biß Nuslänber 
bekunben größtes öntereffe an bem Programm bes Deutfcben Kurjwellenfenbers, ber es besbalb 
als einen Nkt ber Höflichkeit anfiebt, bie Nn= unb Nbfagen, Joroie bie täglichen Nachrichten 
auch in frember Sprache ju Jenben. Seine Senbungen haben böchfte kulturelle unb Dolkspolitifcbe 
Nebeutung, bie in ben Greifen ber Nuslanbsbeutfcben mehr unb mehr erkannt, geroürbigt unb 
als ein Gefcbenk bes neuen Deutfcblanbs betrachtet werben.

Das Scho ber beutfcben Senbungen wirb täglich ftärker. Nus allen Seilen ber 
NJelt, oon Deutfcben unb Nuslänbern, kommen im Nlonat viele taufenb Jufcbriften. Non Kanaba 
bis ?um Jeuerlanb, oon Nuftralien bis jur amerikanischen pajififcben Küfte, oon 
überall finb bie Nriefe batiert. Sinige Nusjüge aus biefen Hörerbriefen vermitteln ein Niib oon 
ber großen Nebeutung bes Deutschen Kurjwellenfenbers.

So Schreibt eine Deutsche aus Nio Granbebo Sui folgenbe Jeilen: „N3ir finb immer 
Jtol} auf unfer Naterlanb, unb wenn wir im Nabio hören, was im neuen Deutfcblanb geleistet 
wirb, unb was es für Jortfdjritte macht, bann müHen wir Staunen; bas gibt auch unsNlut unb Kraft.“

Sin anberer Nrief aus Nio bejaneiro: „N3ir können öbnen gar nicht befchreiben, 
welche Gefühle einen überkommen, wenn plößlid) im Nabio aus ber Heimat ein birekter Nnruf 
kommt (gemeint ift ein Geburtstagsgruß). Sin Schauer läuft einem über ben Nücken oor ber 
Srkenntnis, baß es tatsächlich auch über bie Nleere hinweg keine Trennung mehr gibt.“ — 
„NJir Nuslanbsbeutfcben können nicht mehr auf ben Deutschen Kurjwellenfenber Gereichten“, 
So Schreibt ein Deutscher aus SliIabetbbucht in Sübweftaf rika. „Das Deutsche Neid) 
bekommt aud) feinen Dank bafür. Der feftere Jufammenbalt bes Neiches mit bem gelamten 
Nuslanbsbeutfcbtum trägt feine Srüchte, bie Nbfaßmöglicbkeit oon NJaren jeber Nrt wirb ge= 
Steigert, unb bas NnSeben bes Neiches wirb erhöht, wenn wir, wir braußen in ber weiten N5elt, 
oon öbnen geftärkt unb unterftüßt werben.“

Sin Nerliner, ben bas Schickfat nach Oftafrika oerSchlagen hat, Schreibt aus Dar-es- 
Salam in Oftafrika: „öcb bin jeßt 31 Jaßre hieß braußen unb habe alle Jahre kein Heimweh 
gehabt, aber an biefem Nbenb, wo wieber ich beutfche Saute hörte, kamen mir boch bie Gränen in bie 
Nugen, unb ich batte wirklich Heimweh nach meiner alten Heimat, öch habe mir nun ganj feft 
oorgenommen, jur Olympiabe nach Nerlin ju kommen. N3as fie uns mit bem Nabio gegeben 
haben, uns einfamen Nlenfd)en, bafür kann keiner genug banken. Deutfcblanb ift nicht mehr 
weit unb niemanb ift mehr einfam.“

Nus Nanbong auf Jaoa bittet ein Nuslanbsbeutfcber, ihm unb feinen Nolksgenoffen 
burch recht viele Senbungen einen kleinen Srfaß ju geben für alles Srbabene unb Große, bas 
fie nicht perfönlid) miterleben können, „öhr gut burcbgearbeiteter Nad)rid)tenbienft“, Jo fcbreibt 
ein Deutfcher aus Nieberlänbifcb-önbien, „hält uns Nuslanbsbeutfcbe über alle Norgänge 
im Neid) in ftänbigem Kontakt mit ber ^eimat. NSir alle baffen, baß biefer Nad)rid)tenbienft 
bie N5ahrl)ßit in bie ganje NJelt bringt.“

Sin Nrief aus Nofton in USN. jeigt bie NJirkung, bie ber Nacbricbtenbienft bes 
Deutfcßen Kurjwellenfenbers aud) auf bie Nuslänber ausübt: „N3ir fißen viele Stunben am 
Cautfprecber. Nlein Jreunb war mit bem 9. Nataillon ber Scottish Blackwatch im N5eltkrieg 
unb würbe breimal oerwunbet. öd) war mit bem 110. önfanterieregiment ber 28. Nmerikanifcben 
Dioifion braußen unb trage jwei Nnbenken oon Scbrappnells. Nacbbem wir uns an öbrem 
Programm erfreut Hatten, lachten wir uns an unb fragten uns, ob wir wohl aor 20 Jahren 
auch fo gerne bingebört hätten. Nabio ift ein wunberbares Ding, weil es jur Nerftänbigung 
ber Nölker untereinanber beiträgt.“
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ön bem THär^beft ber „3eitjcbriff für Seopolitik“ oeröffentlicbt Slyujo Obki eine 
9lrbeit über ben „Erunbgebanken bes Sjojinismus“. ön ben einleitenben SSJorten treibt ber 
93erfaJJer: „*1)05 japanijcbe Cebensprinjip ber Einheit vonSanb unb 93olk, roetßs unserer 
— ber japanijeben — öefelltaftsftruktur trabitionsgemäh jukommt, Joli bureb unfere Kultur» 
beroegung roieberbergeftellt roerben. 933ir glauben an bie Einheit oon Canb unb 93oIk, bieje 
beiben gebären eng jufammen. Um bie Krifis in ber Eebankenroelt ber mobernen Sftenfcbbeit 
?u überroinben, bebarf bie SHenfcbbeit ber Slutorität unb ber JcböpferiJcben Einglieberung in 
bas ®an?e unb oerlangt nach einer barauf aufgebauten Oejellfcbaftsorbnung. Slutorität, SUiiju 
auf japanit, ift bei uns bie JcböpferiJcbe Ciebe, bie ber Söeltfeele inneroohnt. Einzig unter 
bem Jtrablenben Siebte ber Slutorität roerben bie abfoluten Eegenjä^e oon Sreibeit unb SHacht 
aufgehoben unb vereinigt, ön ber Segenroart läßt Jicb nun eine Jtarke «Sebankenftrömung auf 
ber ganzen 933elt fejtftellen, bie auf folcb ein in ber abfoluten JcböpferiJcben Siebe rourjelnbes Sluto» 
ritätsprinjip gerichtet ift. ‘Diefes Slutoritätsprinjip Jtellt bie 93erbinbung her mit bem kosmifeben 
Entroicklungspro?e|j, ber unaufhörlich feine JcböpferiJcben Kräfte entfaltet unb roo er Jicb frei aus» 
roirkt, auch bie SegenJätje oon Subjekt ?u Objekt, oon Seelifcbem ?u SHateriellem, Einheit unb 
93ielbeit aufgehoben bat unb allen Söiberfprucb jroijeben Staat unb 93olk, Stabt unb Sanb, 
Slrbeiter unb Kapitalsten bejeitigt. Söir roollen mit biefem «Seift bas “prinjip ber 93ereinigung 
oon Sanb unb 93olk oerroirklicben. ‘Das ift bie moberne ShiffaJJung ber eigentümlich japanifeben 
«Seiftesbaltung, bie Religion unb ‘Politik oon Slnfang an gleicbfebt. “Die Einheit beberrfebt 
grunblegenb unfer trabitionelles Staatsleben. ‘Das ift ber §auptgebanke bes §ojinismus 
in Japan.“

ön bem neuen §eft »/Das beutfebe SSort“ beleuchtet Otto Urbach ,/Das lebenbige 
Srankreitb unb bas neue <Deutfrf>lanb“.

Sluf beutfeber Seite ift ber gute SSille, mit Srankreicb ?ur 93erftänbigung 
ju kommen, unbeftritten:

‘Der Slltpräfibent ber Sleicbsfcbrifttumskammer, St. 93lunck, bat bas roieberbolt in 
“Paris betont. §anns J ob ft roürbigt in feinem %ifebericbt „SHaske unb «Seficbt“ Srankreicb 
unb bie Jranjofen eingebenb. Er fieht im Sranpfen ben forgfamen (Särtner, ber jeben Quabrat» 
meter Erbe liebeooll bebaut, “paris ift ihm bie Stabt ber fübrenben Eefelljchaft, bes reichen 
(Seiftes, ber Sreibeit. ‘Der Soljlbergkreis (93erlin 933 35, Sigismunbftraße) fuebt enge 93er» 
binbung mit ber franjöfifcben Jugenb. Er roill bie 93eroegungen unb bas 93erfteben ber S^acb» 
barnation ftütjen auf bas 93ertrauen in bie Ehrlichkeit bes anbern. ‘Durch Sichtung ber 93olks= 
ehre jum 93ölkerfriebenI “ähnlichen Sielen roill bie beutfcb = fran^öfijebe E>eje 11Jebaft 
93erlin»3eblenborf bienen. 933ir erinnern ferner an ben 93attari»“preis oon 10000 SHark für 
einen im Sinne ber beutfch=fran]öfifcben 93er[tänbigung getriebenen Vornan. Sils “Preisrichter 
roalten u. a. §. 3r. 93lunck unb Jean «Siono. SSill man in Srankreicb bieje Slnjtrengungen 
iiberjeben? 9öir erinnern an bie beroorragenbe Jeitfcbrift „öocbjcbnle unb Slnslanb“, bie Jicb 
in erfolgreicher 933eije bemüht, 93rücken ?um 2luslanb ?u Jcblagen.

933ir erinnern cor allem an Slbolf Ritters einbeutige Erklärungen, bie kein SUent, 
ber guten 933illens ift, überhören kann. ‘Deutfc&lanb roill Jrieben unb Sreunbjc&aft mit bem 
Sladjbaroolke!

„9)16 neue Cinie“ bebanbelt unter bem Eitel „*Der “Dank bes lebten Sütters“ bas 
(Srabmal Kaijer SHaximilians L in ber §ofkircbe ?u Jnnsbruck. „“Das erjene «Seleit“ ber 
(Sejcblecbterreiben um ben Sarkophag bebeutet gleicbjam einen ‘Dank insbejonbers an bie 
Stauen bes Kaiferbaufes.

„Es roirb eine tragifebe Kette, roenn roir bas Scbickfal biefer babsburgifeben Stauen 
jurückoerfolgen! ‘Da ijt Elif ab et b, bie ber Samilie Eirol einbraebte unb ben .einäugigen, 



126 Zeitschriftenlese Heft 4

barten unb habgierigen1 Hilbrecht I-, ben fpäteren Kaifer, heiratete, ihm in Sreue 22 Kinber 
gebar, von benen 10 ben T5 ater überlebten; faft cor ihren Gingen würbe ber «Satte von Feinem 
Tieffen Johann ‘Parriciba, bem er fein Srbgut vorentbielt, ermorbet. — Dann folgte Kaifer 
Sigismunbs Tochter, bie anbere Slifabeth, bie ihrem Tllbrecbt II. bie ungarische Krone 
fiebern füllte, aber narb heften Sobe für ihren naebgeborenen öobn bie Jnfignien mit nächt» 
liebem Einbruch in bas oon ber Segenpartei bemachte Scbaßgeroölbe bucbftäblicb fteßlen mußte, 
um ihm bamit bie Aacßfolge zu fiebern. — Sleonore, TBaximilians TButter, bie portugiefifeße 
Königstochter, bie ihrem pbantaftifcb roirtfebaftenben Semabl eine unermeßliche Seibmitgift oer= 
Jebaffte unb bennocb auf einem ärmlichen Ochfenmagen ins Deutfcbe Aeicb einpeben mußte. — 
TBaximilians Scbmefter, Kunigunbe, bie ihren TBann, ben §er?og Tllbrecbt oon TJayern, erft 
bekam, naebbem ber fich bie kriegerische Unterftüßung feines kaiserlichen Schmagers mit hoben 
Summen erkauft batte, unb bie ibr Peben in einem Klafter vergrämt befcßloß. — TBaximilians 
erfte Jrau, TBaria vonTSurgunb, bie ihm ihr reiches burgunbijeßes Panb nur nach febmeren 
unb für ibn feßr blamablen Kämpfen gegen ibr eigenes T3olk zufüßren konnte unb Jcbon mit 
25 Jahren ftarb. — Seine zweite Jrau, TJIanca TBaria von TBailanb, bie er mit un= 
geheurer Selbabfinbung nahm unb bennocb ihren TSruber unb T5etter in ben §änben brigan» 
tifeßer TBörber ließ. — Des Kaifers einzige Tochter, TBargaretße, bie als Kinb, in offener 
Pänberfpekulation, mit einem früh fterbenben fpanifeßen ‘Prinzen vermählt mürbe, mit 20 Jahren 
febon zum zweitenmal TSitroe roar unb bann bie uns aus Soetbes ,Sgmont‘ bekannte, für 
Jrauenfcßultern zu feßroere Aegentfcßaft ber Tüeberlanbe führen mußte. — Unb bann Johanna 
von Spanien, bie TBargaretßens TJruber ‘Philipp enblicß bie erfebnte Tlmvartfcßaft auf ben 
Sbron ihres T3aters in ihrer ‘Perjon verfpracb, aber, in ben häßlichen Streit zwifeßen T3ater 
unb Satten gezogen, bem TSaßnfinn verfiel . . .“

Jn ber Jeitfcßrift „Die Satroelt“ bemüht fich ber junge rumänische ‘pßilofopß Pucian 
TJlaga in einem Tluffaß „&agia Sophia“ um eine „gleiche geiftige ‘Plattform“, von ber aus 
bie brei Stilarfen ber christlichen Tlrcßitektur: bie romanifcß=bafilikale, bie gotifche unb bie by= 
zantinifeße, umschrieben roerben könnten.

„Tlucb bie Junktion bes Picßts in ber byzantifeßen ‘Architektur legt Jeugnis ab von bem 
Sebankeu eines Sranfzenbenten, bas ßernieberfteigenb fich jßigt. T3eim Eintritt in einß byzantinifeße 
Kircbß fteßt man zunäcßft in ber Dunkelheit bes gejcfjloftenen Tlaumes unter bem Sinbruck ber 
Picßtbünbel, bie bureb oben an ber TSafis ber Kuppel angebrachte Jenfter bereinquellen, Picßt» 
bünbel, bie mit bem Schroert zerteilt roerben könnten. Ss ift, als ob es ein unirbifeßes Picht 
roäre, ein Picht von beutlicßerer T3efcßaffenßeit als bie bes überall fich gleichmäßig verteilenben 
Sageslicßts. Diefes materiell potenzierte Picht, bas in große T3ünbel quellenb bßreinbringt, bie 
fich in grablinigen Kaskaben kreuzen, ift zweifellos ein integrierenber T3eftanbteil ber byzantinifeßen 
‘Architektur. Jft biefes materiell potenzierte Picht nicht eine Jymbolifcße Erläuterung mehr bes 
Sranlzenbenten, bas Jicß Sichtbar gemacht bat?

ön bie gotifeßen Kirchen bringt bas Picht nur gebämpft unb gemäßigt bureb bie farbigen 
Jenfter ein, um fiel) in ber Dunkelheit bes Aaums gleichmäßig zu verteilen. Das vulgäre Sages» 
licht wirb in ber Sotik gebämpft; es gleitet bureb ßin TBebium binbureb, bas es vergeistigt. 
Segenüber biefem koloriftifcß vergeistigten Picht führen bie Emanationen bes potenzierten Picßts, 
bie in bem «Sefäß bes byzantinifeßen Kircbenbaues gefammelt roerben, bie «Sebankeu zum ur= 
fprünglicßen Picht zurück, bas «Sott mit feinem erften Töorte erfeßuf.

T3ergleicßt man bie morgenlänbifcbe TByftik, bie byjantinifebe ober jene Kleinafiens, zumal 
in ihren nicbtchriftlicben Varianten, mit ber abenblänbifcben ber norbifcß»germanifcßen, Jo ergibt 
fich ßin grunbfäßließer Unterfcßieb. Dßr orientalifcße TByftijismus ift ßin folcber bes Picbts — 
bas erjte TByfterium bes Kosmos ift bas TByfterium bes Picbts. Der abenblänbifcße TByftijis» 
mus ift ein TByftizismus bes Dunkels — bas TByfterium ift bißt jßbßsmal ein Solches ber 
Dunkelbßit.“
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3 X Rfrika. Slugreifen bes§inbenburg- 

pokal-Rreisträgers Karl S ch w a b e nach 
Rfrika 1933, 1934 unb 1935. Köfel & duftet, 

Rlünchen. 222 5.

Daß man auf brei Slügen, bie Jicb im wefentlicben 
auf benfelben Strecken ooltpeben, Afrika nicht kennen
lernen kann, auch roenn man fo belle Rügen bat unb 
fo unoerbroffen fich umfiebt roie Karl Schwabe, oer- 
ftebt ficb von felbft. Rber roas RJagemut, Rusbauet 
unb Reherrfchung bes Slugjeugs unb ber Umftänbe 
in jebem einzelnen Salle bebeuten, bas lernt man aus 
ben Srjählungen bes Riloten Scbroabe kennen. Sin 
Rueß, bas keiner aus ber öanb legen roirb, ehe er es 
?u Snbe gelefen bat. Daß ber ^erfaffer ficb feiner 
Rerpflichtungen gegen Rolk unb Raterlanb in hohem 
Rlaße beroufjt ift, fei jum Cobe bes Ruches noch be» 
fonbers beroorgeboben.

Sünfjig Sabre Sago. Ron Ruguft Süll. 
Rlit 27 Rilbern auf 16 Safeln, 27 Sextfiguren unb 
einer überficbtskarte. Rerlag Dietrich Reimer (Srnft 
Robfen), Rerlin 1935. 280 S. 6,— RI.

Rlit großer Sachkenntnis berichtet ber Rerfaffer 
über Canb unb 9301k, Jtaatlicben Rufbau, Singe
borenenfragen, Rechtspflege, Seiftesleben, Sefunb- 
beitspflege, Rerkebrs- unb wirtfcbaftlicbe Rerbältniffe. 
Ss ift kaum eine Srage, bie hierin offen gelaffen 
rourbe. Stfreuficb ift bie Segenüberftellung ber beutfcben 
Stiftung in biefem Sebiet unb ber franjöfifcben unb 
englifcben Rerroaltungsmaßnabmen. RSir empfehlen bas 
Rueß, bas bem Rebürfnis unferer Seit entgegenkommt, 
jebem, ber ficb mit überfeeifcben beutfcben Sieblungen 
befaßt.

Das Seßeimnis um Scbobua. Ron §ans 
§ eifrig- Deutfcbe Rerlags-Sefellfcßaft, Rerlin 1936. 

68 Seiten.

Ruf feiner britten Sxpebition ins önnere ber ara- 
bifcßen RJüfte, ins £anb öabramaut, ift ber Sorfcber 
bis ju ben heiligen uralten Kulturstätten ber längft 

Dergangenen fabaeifchen Spocbe, bis nach Scbobua 
oorgeftoßen. Rlit §ilfe einiger ibm treu gebliebener 
Rebuinen gelingt bas gefährliche Sxperiment in einer 
Rächt, unb fo ift öelfriß ber erfte RSeiße, ber, roenn 
auch nur kurje <3eit, in biefer unter ben Sanbbünen 
Jcblummernben unb oon ben Rebuinen hoch oerebrten 
alten Kulturftabt roeilen kann. Rlit oft pßantaftifcßer 
Spannung oerfolgt man, burch bie lebenbige Srjäßlerart 
bes Sübarabienforfcbers gefeffelt, im Seifte mit ihm 
bie 12000 Kilometer lange Kararoanenftrecke, bie oielen 
Rührigkeiten, bie feinblichen Rngriffe unb fcßroffen 
Rbleßnungen ber umroohnenben Rebuinenftämme. Die 
außerorbentlicß fchönen Rufnahmen, bie bem Ruche 
beigegeben finb, runben bas Rilb Siibarabiens ab, 
bas bet Rerfaffer oor bem Cefer erftehen läßt. 
Serabe im Rugenblick ber politifcßen §ocßfpannung 

in ber ganzen mohammebanifchen R3elt, roirb man fich 
bewußt, baß auch auf ber anberen Seite bes Roten 
Rleeres in Sübarabien noch eine gan? oerfchloffene 
RJelt mit uralten Kulturen ber Srfcßließung harrt, baß 
Sübarabien noch heute eines ber unberührteren Sebiete 
unferer ganjen Srbe ift. Koku.

Rlenfrßen, bie ich in ber RJilbnis traf. 
Ron §ans Krieg. Rlit 16 Rilbtafeln. Strecker & 
Schröber Rerlag, Stuttgart 1935. 220 S. Seh- 3,30, 
deinen 4,50 RI.

22 kurje Srlebnisbericßte unb ein Schlußwort bes 
beutfcben Raturforfcßers jeicßnen oor bem Defer bie 
bunte R5elt Sübamerikas. Das Ruch, bas unferen 
fcßwäbifcßen Canbsleuten in Überfee gewibmet ift, nimmt 
oft (Gelegenheit, bie Sreuben unb Sorgen,’ bie R3ege 
unb Schickfale unferer beutfcben Rolksgenoffen in Süb- 
amerika ?u Jcbilbern.

Die RJoermanns. Rom RSerben beutfcber 
Stöße. Ron Sßeobor Roßner. Rerlag „Die 
Rrücke jur §eimat“, Rerlin 1935. 260 S. 4,80 RI.

Sin Rerufener bat biefes Rueb gefchrieben, einer, 
ber mit ber beutfcben kaufmännifeben unb Siebelungs- 
arbeit in Rfrika oertraut ift unb zugleich mit bet 
Samiliengefcßichte ber RSoermanns. R3as bie R3oer- 
manns für bie Schiffahrt unb ben §anbel unb bamit 
für bie Sewinnung eines Rlaßes in Rfrika geleiftet 
haben, ift in bem Ruche in vortrefflicher RSeife bar- 
geftellt unb bamit bie alte Riaßrßeit, baß Rlänner bie 
Sefchichte unb auch bas R3irtfcßaftlicße machen, unter 
Reroeis geftellt. Roch ein anbetes erroeift bas Ruch: 
bie alten Samilien bebütfen immer neuer Rlutjufußr, 
unb bie kräftigten Vebensquellen fließen in ben ftarken 
Rlenfcßen, bie oon unten kommen. So ift bas Ruch 
auch familiengefchichtlich wertooll.

So Jef Rilfubski. Srinnerungen unb 
Dokumente. Rlit einem Seleitwort oom Rlinifter- 
präfibenten Seneral Söring. Rb. 1: Rleine erften 
Kämpfe. Sffener Rerlagsanftalt, Sffen 1935. 80 u. 
294 Seiten.

Das Ruch enthält außer ben Rlitteilungen Ril- 
fubskis über feine erften Kämpfe 1914 eine biograpßifcße 
Sinleitung oon RSaclaw Cipinfki: „Der große Rlar- 
fcßall“ unb ein Rachroort oon Rrof. Dr. o. Rrnim, bem 
Rektor ber Secßnifcßen §ocßfcßule in Rerlin. Durcß biefe 
beiben Angaben werben bie ßier abgebruckten Srinne
rungen Rilfubskis, bie ja nur eine kurje Spanne feines 
RJirkens umfaffen, ?u einem oollftänbigen Rilbe oon 
feinem Riefen unb RJirken ergänzt. RJeitere oier Ränbe 
(„Das Saßr 1920“ — „Rlilitärifche Rorlefungen“ — 
„Reben unb Rrmeebefeßle“) werben weiterhin oer- 
öffentlicßt werben. R3er bas heutige Rolen oerfteßen 
will, muß ben Rlann kennen, bet es gefeßaffen unb 
aus ben RJirren ber erften Saßre ßerausgefüßrt hat, 
ben Seibherrn unb Staatsmann.
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Eira unb ber Sefangeue. “Son §einricb 
Sek mann. Verlag Seorg ‘BSeftermann, “Braunfcbweig 
1936. 276 Seiten. 4,80 2B.

‘Diefes “BJerk, etroas ernft unb manchmal oielleicbt 
aueb etroas ;u febwermütig unb etbifcb betont, febilbert 
bas Peben eines beutfeben Kriegsgefangenen auf einer 
kleinen Sarm in “BSales. Silber barüber hinaus geroinnt 
ber Pefer aueb einen Einblick oon bem Pöalifer PJauern- 
leben fchlecbtbin, oon ber ungeheuren Einfamkeit, aber 
auch oon bem kraftvollen, beißen nationaliftifeben 
Streben bes Pöalifer “Bölkes in feinem jabrbunberte- 
alten Kampf gegen bie englifeben Herren. Tier Vornan 
gibt einen tiefen Einblick in bas Eigenleben bes Pöalifer 
PJolkes, in Jein eigenes oölkifcbes Streben, bas eigen- 
finnig jeben Einfluß fremben P3lutes fernjubalten weiß.

Jacob, Ernft Ser bar b: ‘Der “Deutfcbe in 
“Portugal unb Spanien. „“Der “Deutfcbe im Plus- 
lanbe“ 33.-34. §eft. Pangenfaha 1935, Julius P3elß. 
137 S. 80

“Die alten Kulturbejiebungen, bie bie Pänber ber 
iberifeben öalbinfel mit “Deutfcblanb oerbinben, roerben 
hier überficbtlicb jufammengeftellt. ‘Der Berfaffer be- 
banbelt in anfcbaulicher Pöeife bureb alle Jahrbunberte 
binbureb, roas an Ereigniffen unb PSegebenbeiten wichtig 
roar. Er erzählt in frifeber Pöeife, unb es gelingt ihm, 
bie Pöicbtigkeit bes gegenfeitigen P3erbältniffes jwifeben 
uns unb ben uns befreunbeten Stationen ber Spanier 
unb ber “portugiefen gebübrenb brrausjuftellen.

Dr. 27.

öm Eis oergraben. Erlebniffe auf Station 
„Eismitte“ ber leßten Srönlanb-Expebition 2llfreb 
Pöegeners oon Johannes Seorgi. P3erlag bes 
“Blobigfcben 2llpenkalenbers “paul 2Bü(ler in 2Büncben.

*Die leßte Jorfcbungsreife 2llfreb Pöegeners nach 
Srönlanb im Jahre 1930 roar ber beroifebe Eobes- 
roeg bes PBannes, beffen Perfönlicbkeit unb Scbickfal 
in bem herrlichen “Buch oon Johannes Seorgi ein 
ragenbes ‘Denkmal erhalten bat. “Der Pkrfaffer bat 
feine Erlebniffe auf Station „Eismitte“ in bas Sewanb 
eines Eagebucbes gekleibet, bas man ebenfogut „Piebes- 
briefe aus bem Eisgrab“ nennen könnte; benn in biefen 
‘Briefen an feine Jrau Jrieba geben Sebnfucbt unb 
§eimroeb, “Pflichtgefühl, Pöillensftärke unb Platurliebe 
Öanb in §anb. “Diele fcblicbten “Briefe erzählen mit 
Jeltener “Bilbkraft oon ben febroeren febroeigenben Eagen 
unb Pläcbten in ber Unenblicbkeit ber einigen Eis

region, bie felbft ben eingeborenen Srönlänbern Ent- 
feßen unb Eobesfurcbt einflößt. PBabrbaftig unb kunft- 
los fteben bie PBorte ba, bie aus unmittelbarem Er
leben ?u uns Jprecben unb eine tiefe PSirkung erzielen. 
“Bor ben beutfeben gelben um Pöegener batte kein 
PBenJcbenfuß bas „große Eis“ auf Srönlanb betreten, 
unb roas Seorgi, Sorge unb Poeroe ein oolles Jabr 
in ben Jelten unb Röhlen auf bem gefürchteten önlanb- 
eis in 3000 “Bieter §öbe bei unoorftellbarer Pöinter- 
kälte erlitten, erlebt unb erforfebt haben, bas gehört 
}u ben Sroßtaten ber “polarforfcbung, beren Piteratur 
burch Seorgis “Bueb (in 3. Auflage) eine roertoolle “Be
reicherung erfahren bat, ftark genug, um bie Jugenb 
?u begeiftern, unb Jcßlicbt genug, um bem 2Benfcben ber 
Jauft ?u gefallen. “Das ‘Bueb unterhält unb belehrt, 
es erfebüttert unb begeiftert. “Die ‘Beicßsjtelle ?ut 3örbe- 
rung bes beutfeben Schrifttums bat es aufs roärmfte 
empfohlen. Plnfcbaulicße ^Silber unb Ski^en begleiten 
bie boebintereffanten Eagebucbbriefe. K. 3- P.

Plus ber Sülle ber Piteratur, bie bas gewaltige 
Sejcbehen bes Krieges brroorgebraebt bat, bürfen bie 
oerfebiebenen in ficb jufammenhängenben PBerke, bie 
ben bekannten militärpolitifeben Scbriftfteller Sencral- 
leutnant Ernft Kabifeb ?um “Berfaffer haben, einen 
befonberen ‘Plaß beanfprueben: „“Die PBarne- 
J cb l a cb t 1914 — eine beutfebe Eragöbie“, 
„“Der fcbioarje Eag — bie 27ebeIfcbIacbt oon 
Plmiens“ unb „Pütticb“; alle erfebienen im “Berlag 
Otto Schlegel, “Berlin.

Klar unb juoetläffig in ber “Darftellung ber großen 
ftrategifeben Sragen, einbrucksooll in ber Jitierung ber 
erreichbaren Quellen, lebenbig unb oielgeftaltig unb 
auf bie großen Scbickfalsfragen eingebenb, gibt ber 
“Berfaffer bem Pefer ben Einbruck unmittelbaren Er
lebens unb oermittelt ihm eine plaftifcbe Kenntnis ber 
einjelnen “Borgänge. „“Deutfcblanbs Scbickfalsfcbritt in 
ben Pöeltkrieg“ nennt Kabifcb ben erften “Banb: Pütticb. 
“Der beutfeben Eragöbie in ben Septembertagen 1914, 
ber PBarnefcblacbt, gilt ber poeite 'Banb. 2Bit bem 
8. 2lugujt 1918, bem „Schwarten Eag bes beutfeben 
§eeres“, entgleitet bann ber beutfeben öeeresfübrung 
enbgültig bas Sefeß bes §anbelns, unb hier gelingen 
bem “Berfaffer bann befonbers bei ben Kampffcbilbe- 
rungen unb ben Segenüberftellungen oon beutfeben unb 
feinblicben ‘Berichten wunberoolle 23eifpiele beutfeben 
pelbentums unb Scbilbetungen oon unerhörter, ein- 
bringlicber Kraft.
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