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Walter Estermann:

In den Zelten an der Italienischen Front erzählt man sich ...
‘Das ?Hittelmeerproblem überfcbattet nach roie cor die gefamte große ‘2lußen= 

Politik in ber ‘ÖJelt. Ttacböern ber “öerfaHer biefes “Jluffatjes, in §eft 2 unferer 3eit- 
fcbrift „Vänber unb Völker“ bie Seele ber italienifcben ?ilenjcben im §eimatlanbe, 
fein Töillen unb fein Töollen, bie ganje “Dynamik feines §anbelns, fein Sernroeb nach 
Afrika gefcbilbert batte, bringen mir jeßt, nacbbem er im glugjeug oon ber afrikanifcben 
Sront jurückgekebrt ift, bie jroeite bereits angekiinbigte Arbeit, bie ein Söilb ?u geben 
oerfucbt von bem tiefen Slauben bes italienifcben Srontbeeres unb bem beißen Villen, 
bas gefteckte 3>el ?u erreichen. “Die Scbriftleitung.

„Tößnn ich ?roifcbßu bßm 2lfchangi=Sßß unb bßm Sana-Sßß ?u roählßn habß, bann 
ift mir bßr SomoSßß bßr lißbffß!“ Dißfßn ßfroas fßltfamßn Sat?, bßn man jroßimal Ißfßn 
muß, um ibn ?u oßrftßbcn, bat mir ßinßr bßr blauäugigßn, bocbgßmachfßnßn Srßiroilligßn^ 
Offijißrß gßfagt, biß biß Combarbßi in Jo groftßr ßabi an biß Sront in Oftafrika gßfcbickt bat. 
Sßinßm unb auch mßinßm Sharaktßr in bißfßn Stunbßn ßntjprßcbßnb, lagßn mir JcbroßigJam 
in bßm 23ackofßn bßs £a?arßtt=5eltßs oon Omagßr, bßibß auf bas böfß ^üblßn in unfßrßn 
Sßbärmßtt faufcbßub, biß bas ^affßr bßs Sßtit-Sluffßs — roßgßn bßr öi^ß am 23ortag 
ßtroas rßicblicb gßnoffßn — bßtoorrißf. 935ir roärßn bßibß mit pttßrnbßn ^nißn unb [tßin= 
bartßm 2Hagßn ?um Cajarett gßkommßn, um burcb ^manjigftünbigßn Scblaf biß klßinß 
‘Dyffßntßriß ausjubßilßn, biß uns halbtot macbtß. ößbn 2Tiinutßn oom 2a?arßtt, am Sßtit, 
fubrßn injroifcbßn biß fiinfbunbßrt 2aftmagßn, Strafjenpan^ßrmagßn unb biß mit 2Hafchinßn= 
gßioßbrßn bßftiicktßn 2Uotorräbßr mit 23ßiroagßn bßr ^olonnß Staracß burcb biß Surf bßs 
Sß+it, um bßn bßkanntgßroorbßnßn „2^aib“ nach Sonbar anptrßtßn. Srotjbßm mßin $rßunb 
unb 23ßttnacbbar fßinß Sßbankßn lißbßr um biß in Srühlingsbliitß ftßbßnbßn Ufßr bßs 
Somo-Sßßs in fßinßr fßrnßn ößimat an bßr Scbn?ßi?ßr <Srßn?ß gßbßn lißjj als um biß bßs 
Qlfcbangi unb bßs Sana, mar ßr Jßbr ungßbulbig, fßinß ^rankbßit rßchtjßitig aus^ubßilßn, 
um bocb noch mit bßm Sßnßralfßkrßtär bßr Safcbiftifcbßn ^artßi, Staracß, biß ßrroartßtßn 
£orbßßrßn an bßr Subangrßnjß pflückßn ?u könußn.

‘Da fcbon biß bomßrifcbßn ößßßn im &d)impfßn grof? roarßn, barf man ßs bßn 
tropßnbßbßlmtßn 2<ömßrn bßs gßgßnroärtigßn ^rißgßs in Oftafrika auch nicht Dßr= 
argßn, baf> fiß mancbßn bittßrßn 2öib unb mancbßn fcbarfßn §obn iibßr bas £anb QtbßHinißn 
unb fßinßn 233ßrt prägßn. 2Han kann ibnßn nicht iibßlnßbmßn, baß fiß lachßn müHßn, mcnn 
biß 23raut aus 2tom im Ißhtßn lißbßshßihßn 23rißfß fchrßibt: „Sott, muß 2lbßffinißn bocb 
ßin fchönßs Canb fßin: So oißlß ^aktßßnl“ Unb bah fiß kommßntißrßn: Satfächlich, roo 
man bingrßift, Jticht man fich an ’Dornbüfchßn unb ^aktßßn. Obßr fo: Glicht ßinmal roilbß 
Sißrß gibt ßs auf bißfßn gottoßrlaffßnßu ^ocbßbßUßn Tlbßjfinißns, abgßfßbßn baoon, bafc 
biß <3agb oßrbotßn ift; biß ßinjigßn 23ßftißn, bßnßn man hier bßgßgnßt, finb THyriabßn 
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oon Stiegen unb biß Jpiße TUeKer zu ben bekannten, ber TUännlichkeit beraubenben 
Operationen tragenben 2lbefjinier . . .

Sroßbem roürbe man ein oöllig falfches Vilb bekommen, mürbe man biefe Stürbe 
an ber $ront, bie ununterbrochen oon ben burcb VSinb unb Staub unb Srockenhßit ?er= 
riffenen Rippen kommen, irgenbmie anbers aufnehmen, als bas in allen Kriegen gerabe 
bei ben beften Solbaten übliche Schimpfen, mit bem man bie härteften Strapazen eben 
nun einmal leichter überbrückt, öm Segenteil, ber 21lann, ber oom Somo-See träumt, 
mürbe noch Diel Diel ärger fluchen, nähme man ihn nicht auf ber Sahrt burcb bas mie 
Vartflaum lichtblonbe Steppengraß oon Töolkait unb Amhara nach Sonbar unb zum 
Sana-See mit. Unb ber, ber mir in Haufien ben Vrief, ber bie Kakteen, bie ihm felbft 
fchon reichlich auf bie Heroen geben, lobte, gezeigt hat, bat fünf Almuten fpäter mit 
gerabeju fauftifcher Sreube baoon erzählt, roieoiel italienifche dauern man roohl einmal 
auf ber fruchtbaren Sbene jmifchen ^bigrat unb Haufien anfiebcln könne unb roas zum 
Ausbau ber hunbert fchon entbeckten (Smlbminen Sritreas unb zum Ausbau ber riefigen 
Sifenerzgebirge bei Decamere unb Sbega Hamus zu tun fei. Der britte aber, ber bie 
QlbeHinier in oielen Sefechten fo angriffsluftig mie bie fchrecklichen, ben neroenlofeften 
2Henfchen zum Darren macbenben fliegen bes Sigre kennengclernt hatte, fchilberte bann 
liebeooll, roelch ein heiteres Völkchen bie ^Ibeffinier, bie über alles unb jebes lachenb 
ihre blenbenben öähne ?eigen, hoch feien unb oerfehlte nicht ben Ausblick in bie Zukunft, 
bafj ötalien in roenigen «Jahren (ba bie Qlmharen zu Arbeitern keinesfalls, umfo- 
mehr aber zu Briegern zu gebrauchen finb) über bas größte Qlskariheer in Afrika oer- 
fügen merben.

Tlein: Das Srontheer fchimpft mit Diel Temperament über ben Krieg im allge
meinen, ber Jie oon ben Samilien fernhält, über ben Staub, ber bie Haare unb ben Vart 
rötlich belegt, über bie Verge, bie mie Sarkophage oerfunkener «Sölter {teil unb kahl 
aus ben Sbenen ragen, über bie Selbpoft, bie für einen Vrief aus bem Sembien nach 
Italien faft einen 2Honat benötigt, über bie „Haififche“ in Vsmara, bie burcb Trans
porte unb Straßenbau fette Kriegsgeroinne fcheffeln, über ben Seneraljtab, ber z« langfam 
Domickt, über bie arabifcben ^änblßr, bie bie Sigaretten in ^Hafjua billiget einkaufen unb 
Jie an ber Stout bann fünbteuer oerkaufen, über bie abefjinifchen $rauen, bie bie Kündigen 
Sier pro Stück um zwanzig Pfennig oerkaufen unb roenn bie Solbaten ein Kompliment 
über ihre, mit ranziger Vutter befchmierten, in Diele hunbert ööpfchen geflochtenen Haare 
Jagen, gleich ?u „Saptie“, bem Jcbroarzen ^oliziften laufen; aber roas finb biefe Slücbe 
gegen bie Hektoliter oon SalzJäure, bie man immer roieber über Snglanb, Srankreich unb 
ben Völkerbunb ausgießt. Vöeil Jich <Senf fo Jehr barüber ärgert, freut man fich bann 
fchließlicb hoch über bie Sroberung Vbefjitnens (Das ganze muß es Jein l), freut Jich über 
bie Unternehmung, bie eine Jo roeltroeite Vlamage bes gehaßten unb beneibeten Snglanb 
heroorgerufen habe unb fingt rauhe lieber auf Srankreich, bas man grenzenlos oerachtet, 
roie bas oon ber „Kneipe zum Sana-See, in ber Srankreich bie Volle bes Vnimier- 
mäbchens Jpiele“.

Vöenn fchon bie Kolonialromantik, bie man im italienischen Schrifttum hßute pflegt, 
in ber harten Vöirklicbkeit zerftäubt, unb bie allzu übertriebene Vegeifterung oom 
40. Vreitengrab Neapels zum 14. Vreitengrab ^Haffauas im gleichen Verhältnis finkt: 
Daran ift nichts zu änbern, baß alle bis zum lebten Schroarzhemb unb Solbaten eine 
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oollftänbige Cöjung wollen unb }u jebem Opfer bereit find, um aus bem eroberten Canb 
etwas Orbentlicbes ?u machen. Jinb mir Jchon einmal hier“, Jagte mir ein Qlbookat 
aus *^om, ben Jechs Monate 2HarJcbieren, Kämpfen, Straßenbauen Jcßlank gemacht hatten, 
„unb haben nicht bie Qtbjicht, umjonft bie achttägige Heimfahrt an^utreten. TSenn man 
noch lange mit uns Jpielt in «Senf, bann Jinb mir auch bereit, burch gan? Qlfrika 
nach allen oier H’nimelsricbtungen ?u marjchieren. Töir Jinb eine halbe Million, bie nichts 
?u gewinnen unb nichts }u oerlieren hat, wir marjchieren oierjig Kilometer im Sag unb 
haben währenb ber Diertägigen Sembienjcblacbt achtzig Kilometer Straßen gebaut; wir 
haben gelernt, oier Sage ohne TSaffer unb Sutter ?u leben, wir tragen bie 2Haultier= 
Jättel auf bem Lücken, wenn bie Siere an ber ‘Peft krepieren: Uns kommt es gar nicht 
barauf an, in ?wei ober brei fahren in ^apftabt ober Simbuktu ?u Jein!“ Qin ben 
Uniformen fehlen Jchon bie knöpfe, ben Sropenhelmen fehlt ber ^opf (So baß eigentlich 
unerfinblich ift, wie bie oerbliebenen Räuber noch gegen ben Sonnenftich fchüßen Jollen), 
bas Töajchen ift ein Cuxus unb bie furchtbaren Töinbhofen, bie bie Seite in ber Cuft 
wirbeln lajjen, Jtören ben TUittagsJcblaf: Qlber, hol’s ber Seufel, auch an Afrika gewöhnt 
man Jicb unb lernt es lieben! Säfar hat — bei einer beachtenswerten Ähnlichkeit ber 2lrt 
bes 73om^5aune-brechens bes Krieges — acht Sabre ^rieg um Salinen geführt: So oft 
man an ber Oftafrika-Sront auch bas 2lbfabrtsbeulen bes ^eimkehrbampfers Jehnfüchtig 
nachahmt — wenn es Jein muß, Jchluckt jeber auch acht Sabre ben Staub Afrikas, erträgt 
acht Sabre ben oerminberten Cuftbruck ber Hochflächen, ber bie £unge arbeiten läßt wie 
in ben pneumatifchen Kammern 23ab 2^eichenballs . . .

2Zie ift mir biefe totale ^riegsftimmung mehr aufgefallen, als in ben Sagen, bie 
ber Nachricht oon ber 23ereiterklärung Staliens ?u Sriebensoerbanblungen unb ber 5Kbßin= 
lanbbefreiung folgten. So Jehr bie Sat bes Sührers — burch Sunkentelegramme noch 
au jenem benkwürbigen Sonnabenb Jelbft ben oorgefchobenften poften bekanntgeworben — 
25egeifterung heroorrief (Sine Qlbjtimmung unter ben Schwar^hemben unb Solbaten hätte 
fieber 99 °/0 ergeben), Jo Jehr ärgerte man fich allenthalben über bie erfte Nachricht, bie oon 
einigen Stappen=2öichtigtuern aus bem Hauptquartier auch noch burch Serüchte oon 
einer balbigen Sinftellung ber Seinbjeligkeiten ergänzt würbe. Aufgeregt oerjammelten fich 
bie in Qlsmara auf Sonntagsurlaub befinblichen 2Hänner ber Srant oor bem ^reffehaus 
in ber „Straße 23enito THuffolini“, als Jolche kenntlich an ben Schlachtortsnamen, bie 
Jie fich in JeltJamer Eitelkeit mit Sintenblei auf ben Sropenhelm }u Jebmieren pflegen 
— 'Äbua unb ^bigrat, Haufien unb 2Uakalle, Uorier unb 2tbbi 21bbi. Ss fpracb }uerft 
Siano, Sliegerhauptmann unb "Propaganbaminifter, ber eigentlich nur ben ‘Duce ber 
Sreue unb bes Sehorfams aller oerjicherte. ‘Dann kam 23ottai, Hauptmann unb 
<Souoerneur oon 2^om, ber auch nur Jagte, baß 2nuffolini bie Situation in Suropa in 
ber Sauft habe. ‘Den Suhörern war bas ?u wenig: Sie wollten wiffen, ob man wirklich 
ben ^rieg abftoppen wolle unb ob man bie 2Höglichkeiten burch bie Sntwicklung in 
Suropa etwa überfebß- ‘Deshalb riefen Jie in fünf 2IIinuten langen Sprechcbor nach 
Sarinacci, Oberleutnant unb früherer Seneraljekretär bes Jafcbismus, ben man als 
ben reoolutionärften, unerbittlichften unb Jo^ialiftifcheften ber Sajchijtenführer im 23olke 
beiß liebt. Snblich Jcbob fich Siano Sarinacci an bie 25rüjtung, ber bann auch gleich 
loslegte. 23on bem SKoten 2Heer fpracb 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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^ampf nach OJtafrika gekommen fei unb nicht ?ur ‘Debatte. Es mar etroas geroagt, roas 
er ba — bejubelt oom 23olk — fprach, aber fchlieftlich bat fein reoolutionärer önftinkt 
boch richtig gehanbelt: Muffolini hat bekanntlich bie ^heinlanbbefreiung nicht ba?u benützt, 
burch Entgegenkommen an bie Strefa-Mächte bie Sanktionen ab?ufchütteln, fonbern im 
Segenteil ?u weiteren Söorftößen in Oftafrika — feinen Legionären in Afrika aus bem 
Öerjen hanbelnb.

Ohne 21 bbis 2lbeba genommen ?u haben, ben weiten Weg burch ben Snezana! unb 
bie Strafte oon LTieffina ?urück?ukehren, wäre ihnen ein grofter Schmer?, viel gröfter als ber, 
weitermarfchieren ?u muffen in Staub unb Sonne unb in ber kommenben 2legen?eit bas ekel
haft lauwarme Waffer auf bie Kleiber ?u bekommen. Sroft aller ?weifelnben 23licke auf 
bie mit unenblich oielen fauftgroften Steinen iiberfäten 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

<3m Sebiete bes Sana-Sees weht feit wenigen Sagen bie italienifche Slagge. 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. 
‘Der Srunb ift einleuchtenb. Eine 23efeftung ber Sana-See-Segenb bebeutet — troft 
aller noch ja iiber?eugenben ‘öerficherungen — eine bauernbe ‘Drohung. 25ei einem ?u- 
künftigen Streitfall kann bie ‘Drohung ?ur Wirklichkeit werben.

‘Die ‘Drohung ift bie Llbfperrung unb 2lbleitung bes 231auen 2lil, ber bem Sana=See 
entfpringt. ‘Der Waue W(, ber nicht nur Waffer, fonbern fruchtbringenben Schlamm mit 
Jich trägt, Lebensfpenber im Suban unb in Ägypten, nuftbar gemacht burch ben Sennar- 
‘Damm für bie 23aumwollpflan?ungen ber Se?irah, ben Staubamm oon 2lffuan für 2igypten. 
2toch liegt ber See blaugrün unb unberührt im Wrglanb: im Süben unb Offen bie Qlbeffinier, 
im LZorben bie ötaliener, im Weften bie Englänber. SRoch ift ber Stampf um ihn nicht 
entfehieben, ein Stampf, ber in 2lbeffinien, in Senf, Lonbon unb 2lom ausgetragen wirb.

Um unfern Lefern bie LUöglichkeit ?u bieten, Jich eine klare 23orftellung oon ber 
weltpolitifchen unb weltwirtfchaftlichen Wbeutung biefes Sebietes ?u machen, geben wir 
einem erften Spe?ialkenner bas Wort. «Die öcbriftieitung.

*

Einer ber ‘Pole im Machtkampf ?wifchen Tlbeffinien unb ötalien ift ber Sana- 
See. sticht bas erftemal tritt biefer fchöne See in bie grofte ‘Politik. Um feine Sluten, 
in benen fich hoch oben im abeffinifchen ^achlanb önfeln mit ben heften alter koptifcher 
^löfter fpiegeln, gebt feit 30 ßahren ber biplomatifche Stampf. ‘Denn wer ben 
Sana-See hat, beherrfcht ben Suban, unb wer §err über ben Makwar-Staubamm im 
Suban ift, gebietet über ben Qlffuan^amm unb bamit über Ägypten.

Ollies Leben hängt hißt oon ber Wafferwirtfchaft ab. Sie beginnt oben 
am Sana-See. Er ift ein natürliches decken bes oberften blauen Öttls, ber hier Olbai 
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beißt, hinter einem jungen ^aoaftrom ftaut fich bet 2lil ?um See unb gibt oon hier 
aus große ^aHermengen an ben Suban ab. ‘Der jährliche ‘Durchfchnitt beträgt 140 cbm 
in ber Sekunbe. ‘Das natürliche Staubecken ließe fich ?u einem größeren künstlichen 
ausbauen. ‘Die Jo ?u fchaffenbe Staumöglicbkeit roirb ?u 3 bis 3,5 ^Uilliarben cbm an
gegeben, mehr als ber Tlffuan-^amm fpeichern kann unb roeit mehr, als ber 2üakroar= 
‘Damm ftaut — oorausgefeßt, baß beffen Kapazität nur 500 ^Billionen cbm beträgt. 
Töicbtig ift auch, baß bie Schlammfübrung bes 2li(s burch ein Stauroerk an biefer 
Stelle nicht beeinträchtigt roirb. Gibt boch ber ^Iffuan-^amm bem Vanb ?roar 233affer 
?u jeber 3ahres?eit, raubt ihm aber als großes Klärbecken babei troß aller Segen
maßregeln einen Seil ber befruchtenben, mit Schlamm büngenben Überf chroemmungen 
früherer Seiten. 21m Sana-See, ber fchon oon 2latur feit jeher reinigenb roirkt unb fo 
roeit im Oberlauf liegt, kommt eine 23eeinfluffung ber Schlammführung nicht in Srage. 
*Die 23erbunftung ift hißt nicht gan? Jo Stark roie im Suban: Jie rourbe ?u 3,6 mm für 
einen Sag beftimmt. ‘Die 235affermengen bes Sees erleiben burch Siß cdfo keinen großen 
23erluft; aber bie 23aumroollänbereien, bie bie abeSJiniSche Regierung im 2lnjchluß an 
ben Sana-See beroäfjern roill, Jinb nicht So ausbehnungsfähig roie im Suban. ‘Das 
Sebirgslanb läßt nicht Diel ^aum für Jie. Unb unterhalb bes Sana-Sees Jchneibet fich 
ber Qlbai fehr tief in kanyonartigen Sälern ein; — hißt liegen keine 23aumroollgebiete.

2luf bem 235ege oom Sana-See ?ur fubanefifchen Grenje nimmt ber 23Iaue ^il 
fünf Sechftel ber TSaffermenge auf, bie er bei Khartum führt. 233as ben Sana-See 
roichtig macht, ift alfo nicht bie Größe ber abfließenben, fonbern bie oiel be
trächtlichere 2üenge ber ?u ftauenben Töafjermaffen. So kann man als 23ejißer 
bes Sana-Sees ?roar ben Suban unb Ägypten nicht oom 2öa|Jer abfperren unb aus- 
börren, roohl aber eine regulierenbe Wirkung auf öoch= unb ^iebrigroaffer ausüben. 
‘Deshalb entfanbten bie Snglänber mehrere Sxpebitionen ?ur Srforfchung ber hybro- 
graphifchen 23erhältnijfe ?um See, bie leßten in ben Sahßßn 1920—24. Gar ?u gerne 
hätte Großbritannien hißß ßin Stauroerk errichtet. ‘Der geroißigte Kaifer 
21lenelik oerhinberte jeboch biefe roie jebe anbere Sinmifchung roeißer Mächte in fein £anb.

ömmerhin mußte er Snglanb ^uficßern, baß er ohne helfen ouftimmung keine 
2öafferbauten am Sana-See unb am flauem 2til errichten ober oon britter Seite errichten 
loffen roürbe. 3ß mehr fich Snglanb in ber Solge?eit aber im Suban feftfeßte, befto 
beutlicher fteuerte es auf eine Srfaffung ber abeffinifeßen 2til?uflüffe hin- ‘Die Ißßte Rettung lag 
1923 für Qlbeffinien im Eintritt in ben ^ölkerbunb, ?u bem ihm Frankreich oerhalf.

“über Großbritanien ließ nicht locker. Qlusgerechnet mit ötalien fchloß es 1925 
einen Geheimoertrag ab, ber Qlbeffinien in öntereHenfphären ber beiben Elationen auf
teilte: eine englifche mit ‘Dammbauten am Sana-See, unb eine italienifche für 5<mbe(s- 
prioilegien im 2lbua=2lkfum=Gebiet nebft einen 23ahnbau oon Srithrea quer burch 
2lbeffinien nach ötalienifch-Somalilanb. Qtbeffimfche ‘protefte folgten, unb 1930 lieb
äugelte bie norbamerikanifche Sinan? mit bem Sana-See.

Snglanb unternähme nicht fo große 2lnftrengungen, roenn nicht am 23 lauen 21 il 
bas Schickfal feiner 23aumroollroirtfchaft hinge, ^as ?eigt ein 23lick auf bie 
2öafferoerhältniffe bes 2UI. ‘Die roichtigften Töafferabern Jinb ber 2öeiße unb ber 23laue 
2lil, bie fich bei Khartum ?um eigentlichen 2til oereinigen, unb ber 2ltbara, ber roeiter 
abroärts ?u ihm Jtößt. öoeßroaffer hat ber 2lil von 2luguft bis Oktober, unb ?u biefer 
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3ßit burcbfließen ibn ?roßi ‘Drittel Jeiner jäbrlirbßn 233afl'ßrfübrung. 2300 biefer 5och= 
roajfßrmafjß Jtammen ein SechJtßl oom 2ttbara, ßin SechJtßl oom 233ßißen 2lil unb ?roßi 
‘Drittßl oom 23(außn 2til. 'Damit ijt bßr 23laue 21 i1 bßr größtß 233afferliefßrant 
2igyptßns. 3ur Srockßnjßit (2lißbrigroafjßr im öauptfluß oon Snbß Sßbruar bis €nbß 
3uni) roanbßlt Jicb bas 23ilb: im 2lpril unb 2Hai trägt bßr 2ltbara nichts, bßr 23lauß 
2lil 15 °/0 unb bßr rßgßlmäßiger flißßßnbß 233ßiße 2lil 85% bßi. 23laußr 21 il unb 
2ltbara Jinb ßs alfo, biß bas Canb jährlich ?roijcbßn übßrfluß unb 2Uangßl 
pßnbßln laHen, unb ba bßr 231auß 2lil bßr roicbtigßrß oon bßibßn ijt unb bie 233afjer= 
führung bßs 2tils bßjtimmt, roirb ßinß auf glßicbmäßigß 23ßrforgung hin^ißlßnbß 233ajfßr^ 
bautßchnik junäcbft bßi ihm anfßßßn. ‘Dßr 233ßißß 2lil kommt für fie roßnigßr in 23ßtracbt, 
ba ßr ficb fßlbjt in ßinßr für tßchnifcbß 3n?ßckß uiißrmünfchtßn 233ßije rßgulißrt: mit fßinen 
ivßftlicbßn 3uflüffßn übßrfchroßmmt ßr alljährlich im 23ar=ßl=<Shafal ein «Sßbißt oon oißr 
Sünftßln bßr Jlächß 23ayßrns, fo baj? hißt jährlich einß rißfigß 233affßrmßngß oßrbunftßt, 
ohne für 2(gypten gßnußt roßrbßn ?u könnßu.

2lus allen bißfen 23ßrhältniHßn heraus ßrklärt ficb nun auch bßr 3u)'ammßnprall 
ßnglifchßr unb amßrikanijch=abßjfinijchßr öntßrßjfßn am glßichßn Sluß, ßbßn am 23laußn 
2li(, unb mir habßn uns im folgßnbßn bahßr auch nur mit ihm ?u bßfaffßn. 2Uit ge= 
ringßm Sßfällß flißßt ßr burch biß flacbgßivßlltß Srockßnftßppß bßs Suban. 23 ßi 2ftakroar, 
füblich oon Sßnnar, unb ßtroa 270 km Jtromaufroärts oon Khartum, bßgannen biß 
^nglänbßr 1912 mit bßm 23au ßinßs ‘Dammes, ber 1925 fertig geftellt mürbe 
unb bei einer Cängß oon 1,75 engl. 2Heilen (2,816 km) ber größte fein foll, ben biß 
233ßlt heute kßnnt. Sr (taut ben 2lil ?u einem See auf, ber 50 2üeilen Jtromaufroärts 
bis Singa reichen kann unb bei einer größten 23reitß oon 3,5 km eine fehr ftattlicbe 
Släcbe ßinnimmt, roenn auch bei roeitem nicht biß bes Seufer Sßes obßr gar feine brei= 
fachß örößß, roiß ßin fßbr eifriger 23ßfuchßr ßinmal gefchrieben hat- ‘Diß größtß Siefß 
mißt 30 m, bßr Jnhalt 500 2nillionßn cbm; bißfß 3abl ßrjchßint im 23ßrglßicb ?um 
2lffuan = ‘Damm unb £ana-cProjßkt mßrkroürbig bßfchßibßn. ‘Das 211aterial bßs 
‘Dammßs bßftßht aus bßmfßlbßn 2^ofßngranit bßs bßnachbartßn Sßbßl 3agabi, ben bie 
Ägypter für ihre Tempel oerroanbten. ‘Der 23au, burch ben ^rieg unterbrochen, oolljog 
ficb in oerfchicbenen Etappen, bie jeroeils burch bie 3ßitßn bes ^oebroaffers getrennt 
rourben. 23is ?um Eintritt bes näcbften ^oebroafjers mußte bas }uleßt fertig gesellte 
2Hauerftück trocken unb fo feft fein, baß es bem 233af)’ßr Jtanbbalten konnte. ‘Deshalb 
arbeitete man auch in ben oom Salima biktierten 3ßitcäumen mit §ochbruck: bis ?u 
90000 2üann Jinb Sag unb 2lacbt am 233erk geroßfen. 1925 rourbß ßs oollßnbßt unb 
am 21. Januar 1926, bßi bßr Sinroßibung burch bßn High Commiffioner Corb Cloyb 
in Segßnroart Cloyb Seorgßs, öffnßten ficb ?um ßrftßnmal biß Schlßufßn unb gabßn 
bas koftbarß 2Zaß an bas 23ertßilungsnßß ab, bas mit fßinßr Unzahl oon Kanälen roiß 
ßin Jilbßrnßs CUafcbenneß in bßr fonnenburchglübtßn Sbene lißgt. — Dinbßrlicb ift bßm 
23eroäffßrungsfchema biß ftarkß 23erbunftung, biß auf bßr Oberfläche bßs Sßßs in bißfer 
Srockßnftßppß großß 233affßrmßngßn in 23ßrluft gehßn läßt.

Slücklicbßrroßifß braucht man ?ur hßißßftßn Jahrßsjßit, roßtm biß 23ßrbuhftung am 
größtßn ift, kßin 2öaffßr mßhr für biß 23aumroolle. Sßbßiht fiß boch im Suban am 
beften im küblßtßu 233intßr, fo baß Jie in hübrographijeh günftig gelegenen «Sebieten im 
2lnjchluß an bas öocbroajjer auch ohne 2lacbberoäJ)‘erung gebaut roerben kann, ön allen 
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anberen Gebieten aber muß man mit käuflicher Vewäfferung arbeiten, um Oer cPflan}e 
Die nötige Söobenfeucbügkeit ?u geben. $ür die daneben benötigte heiße unb trockene 
Witterung forgt bas &lima oon [elbft. Die ^ulturfläche roirb burcb ben Vlakwar-Damm 
alfo gewaltig ausgebebnt: oon 300000 Sebbans (133SOO ha) bei ber Eröffnung 1936 
[oll [ie auf bas Zehnfache gebracht roerben. Da ber größte Seil hiervon auf Vaum- 
wolle entfallen wirb, bürfte bie Srnte im gleichen Verhältnis [teigen. Die Srntejiffern 
ber lebten «Jahre, bie oon ben Direktoren ber ‘pflonjungsgefellfchaften unb ber Regierung 
genannt werben, [inb [o wiberfprechenb, baß auf ihre VJiebergabe oerfchtet [ei. Siir 
ben gefamten Suban erhoffen bie Vriten eine Steigerung ber jährlichen Srntemengen 
oon 46100 auf 1 500000 Vollen Qu 400 Ibs).

Diefe fubanifchen Vaumwollernten haben für bie britifche Sextilinbuftrie bie größte 
Vebeutung. Deshalb alfo liegt hier eine Vchi 1 lesferfe bes britifchen VSeltreiches, 
beshalb fühlt es fich hier bebroht oon ötalien. Denn bie VJaffermengen, bie }u eigenem 
Vorteil unb im Srnftfall ?um Schaben Ägyptens }u oerwenben fich Suglanb eben an- 
fchickte, könnten ihm — wenigftens teilweife — künftig im gleichen Sinne oon einer 
anberen Vlacht ftreitig gemacht werben.

0. Philipp:

Das ägyptische Problem

Durch ben Vöeltkrieg ift bas Selbftbewußtfein aller Völker, ber weißen wie ber 
farbigen, gewaltig geftiegen. Vuch Ägypten ift bieroon nicht aus^unehmen. Vllerbings 
reichen [eine Selb[tänbigkeitsbe[trebungen [chon [ehr weit zurück. Seit es im «Jahre 640 
oon ben Sürken in Vefiß genommen würbe, haben [ie kaum mehr geruht, 3eitroeife 
machten [ich bie türkifchen Statthalter oon ber §err[chaft in ^on[tan1inopel frei. Ve- 
fonbers jur 3eit ber Vlameluckcn, urfprünglich eine aus Sklaven pfammengeftellte Leib
wache ber Statthalter, kamen biefe Veftrebungen mehr unb mehr }ur Seltung. Qtllerbings 
errichtete im «Jahre 1517 ber Sultan Selim I. bie Sürkenherrfchaft aufs neue, aber bie 
LUacht ber Vlamelucken blieb ungebrochen. Srft 1798 [chlug Vapoleon [ie auf [einem 
berühmten 3ug [chwer aufs §aupt, ohne fie ?u vernichten. Dies gelang er[t bem nach 
2lb}ug ber Sranpfen unb Jpäter ber Snglänber 1805 ?ur Vlacht gelangten Statthalter 
Vlehemeb Olli, welcher bie 500 führenben 2Hamelucken einfach erworben ließ. Von ba 
ab begann ber Qlufftieg Ägyptens }ur Vlüte unb ?u einer Vlittelmeergroßmacht.

Das burch jahrhunbertelange Vlißwirtfchaft total oerelenbete Laub burcfoog 
Vlehemeb 2lli, wohl einer ber größten iflamitifchen §errfcher, mit Kanälen unb Stau- 
bämmen, er bachte bereits an ben Durchftich ber Suge oon Sue?, er begrünbete bie 
Vaumwollpflan^ungen unb fchaffte bie Srunblage ?u einem gefunben, kräftigen Staat. 
Vor allem errichtete er ein [tarkes gjeer unb eine große Slotte. Vber er befchränkte [ich 
nicht auf bas eigentliche Ägypten. Durch [einen Qlboptivfohn öbrahim unterwarf er 
Arabien mit LHekka, ben oberen Vil, Syrien bis nach ^leinafien hinein. Srft als er 
^onftantinopel bebrohte, gelang es einer Cillian? oon Snglanb, Vußlanb, öfterreich unb 
"Preußen ihn ?um Vückjug ?u zwingen unb fich auf Ägypten ?u befchränken. Das Laub 
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blieb unter ber Souveränität bes Sultans, er [elbfi blieb erblicher Statthalter unb 
weiter ber unumschränkte ^errfcher. Unter ben Enkeln Oüehemeb Ollis begann Ägypten 
[ich dou neuem ?u einer iflamitifchen Großmacht ?u entwickeln, ösmail ^afcha, ber 
fünfte 03i?ekönig aus OUehemeb Ollis (Sefchlecht, eroberte bie bisher unbekannten (Sebiete 
bes Suban, bie Küften bes T^oten Oüeeres bis Olben, einen Seil bes heutigen Olbeffinien. 
Die Sntwickelung bes Oanbes würbe fortgesetzt, Kanäle, Fabriken unb Oriufeen, kur?, 
europäische Sinrichtungen würben geSchaffen, 1869 würbe ber Sue?kanal eröffnet, ösmail 
erreichte bie birekte Erbfolge feines «Sefchlechtes unb erhielt ben Sitel Shebioe, b. h- Ößcr, 
im «Segenfaß ?u bem bisherigen Sitel O33a(i, b. h- Statthalter. Olber feine Unternehmungen 
oerfchlangen, neben feiner persönlichen OSerfchwenbungsfucbt, Summen, benen bas Oanb 
nicht gewachsen war, er Suchte nach öelbquellen, wo er fie finben konnte. So oerkaufte 
er 1874 ben ägyptischen Olntßil ber Sue?kanalaktien für 4 OTIillionen ^funb an Snglanb, 
weil fein bisheriger politischer Sreunb Frankreich ibn Seit bem Kriege oon 1870/71 nicht 
mehr unterstützte. Olis bie SchulbenwirtScbaft immer Schlimmer würbe, auch auslänbifche 
Berater ohne Erfolg blieben, nötigten ihn bie Schulbmächte ?ur Olbbankung. Sein Sohn 
Sewfik würbe Shebive.

Da bie gelbliche oerrüttung immer mehr junahm, mi|'chten Sich bie Schulbner- 
möchte mehr unb mehr in bie inneren 03erhältniHe bes Canbes. Um bas Oanb hieroon 
?u befreien, erhob es fich unter Olrabi 05ei. ön Ollexanbrien kam es ?u Olusfchreitungen 
gegen bie Fremben. Dies benutzte Snglanb, befchoß 1882 biefe Stabt, lanbete Sruppen, 
unb fchlug Olrabi bei Sei el Kebir. Seit biefer Seit fitzen bie Snglänber in Ägypten unb 
haben bie tatsächliche Leitung bes Oanbes in ber ^anb. ^ierburch wieber entStanb im 
Süben bes Canbes ein Olufftanb gegen bie Fremben unter bem OHahbi, bem OüeSfias. 
Sr Schlug bie Snglänber ?uerft unter Oberft öicks, Später unter öeneral (Sorbo. DieSer 
würbe in Khartum ermorbet. Srft 1898 konnte ber englifche Seneral Kitchener ben 
OHabbiaufftanb nieberwerfen unb baburch ben Suban in englische §anb bringen. Die 
Snglänber haben immer wieber Gesprochen, ihre Sruppen ?u entfernen, wenn bie Sicher
heit ihrer Oanbsleute gewährleistet würbe. Da?u ift es natürlich nie gekommen, beim 
burch Ägypten beherrschen Jie ben Sue?kanal, bie cPforte nach önbien.

Seit biefer ößit ift Ägypten weiter aufgebläht, unb man barf Snglanb ?ugeftehen, 
bas bies faft allein fein Oöerk ift. Olber ber §err bes Oanbes war unb ift nicht ber 
Shebioe, fonbern ber englifche Oberkommiffar. öm O33eltkriege batte Snglanb wieber 
einmal bie Aufhebung feiner Oberherrschaft oerfprochen. Diefes Oöerfprecben würbe Jo 
wenig gehalten, wie bas neuer Kolonien an ötalien. Ss follte biefe Oänber nur ?um 
Kriege gegen Deutfchlanb oeranlaffen, nach Kriegsenbe war biefer Sweck erreicht, aber 
bie Belohnung blieb aus. Olber ber burch ben Krieg entfachte Olationalismus erschwerte 
Snglanb feine Stellung am OXil mehr unb mehr, unb 1922 würbe es gezwungen, Oigypten 
?um felbftftänbigen, oon Snglanb unabhängigen Staat ?u erklären. Olber ber Ober- 
kommiffar blieb, wie auch bie SarniSonen in Kairo, Ollexanbrien unb am Kanal. Damit 
konnten Sich bie ägyptischen Olationaliften nicht einoerStanben erklären. Sie verlangen 
bie Oüickgabe bes Suban, bie Übernahme bes Schutzes bes Kanals uub bie Olufhebung 
ber Kapitulationen. Oluf bie erfte Forberung wirb Snglanb in biefer Form nie eingehem 
Der Suban ift ein integrierenber Seil ihres Oöeges vom Kap bis Kairo, er umfaßt 
ferner bie Quellen unb ben Oberlauf bes OXils. 03on ihm hängt bie ge|amte O3aumwoll- 
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kultur bßs £anbßs ab, unb bieje ^aumrooltß braucht Snglanb bringcnb ?ur 23ßfchäftigung 
Jeiiißr ßinhßimifchßn Wßbßr. Qluch ben Schuß bes Kanals roirb ßs kaum jß gan? abgßbßn, 
[ßlbft iDßmi 2igyptßii ba?u biß 211acht hättß, benn ßs kann niß miHßn, miß biß politifchß 
235ßltkon[tßllation ßinmal [ßin roirb, unb ob [ich bann 2igyptßn immßr noch an Snglanb 
baltßn roürbß. Wan bßnke }. 25 an biß TSßitßrßntroickclung bßr arabi[ch«i[lamiti[chßn Jragßn.

Um biß ^apitulationßn, b. h- biß Svon[ulargßrichtsbarkßit über allß Tlichtägyptßr, 
mirb auch ßin bßifjß^ Stampf ßntbrßnnßn. 23on [eitßn 2igyptßns ijt biß Sorberung burchaus 
bßrßchtigt. Tößnn aucb nur runb 200000 Jrßmbß im 2anbß Ißbßn, Jo [tßhßn biß[ß nicht 
nur untßr bßm Schut? bßr ©roßmächtß, Jonbßrn ßs [inb u. a. biß runb 53000 ötalißnßr 
nach bßm fajcbijtijcbßn Syftßm in Dioifionßu gßglißbßrt, roäbrßnb bas ägypti[che §ßßr 
nur 14000 2nann ?ählt. 25ßi bßm heutigßn Tlusbßhnungsbrang bßr ötalißnßr, roßlcbß 
mit ihrßn jetzigen Sößji^ungßn [chon ?um Sßil 2igyptßn umfa[[ßn, [inb bort Wöglichkßitßn 
gßgßbßn, roßlcbß nicht ab?ujßbßu finb. Da gßrabß bißt biß ßngli[chßn mit bßn ägypti[chßn 
öntßrßHßn glßichlaufßn, [chßint ßinß Sinigung in bißfßm ‘punkt am ßhß[tßn möglich.

2Tlan kann nicht annßbmßu, baß biß 2£ationali[tßn [ich ab[olut oon Snglanb 
abroßnbßn unb ßin völlig [ßlbftänbiges Wich ohne 2lnlßbnung an ßinß Großmacht 
an[trßbßn. Diß[ß 2llacht kann abßr nur Snglanb [ßin. Wiß Snglanb in [ßinßr klugen 
‘Politik biß allerbings ßngli[cb [prßcbßnbßn Dominien vom 211utterlanbß außer bßr nur 
[ymbolifchßu 23erbinbung burch ben ^önig völlig frei gßmacht hat, [o ift es nicht aus= 
gß[chlo[[ßn, baß, um [o eher, jß mßbr biß Sßlb[tänbigkßitsbß[trßbungßu bßr anbßrßii 
23ölkßr bßs Smpire roachfen, ligyptßn allmählich ßin frßißs 2anb roßrben kann, roßlcbes 
politifch allßrbings auf Sebßih unb 23erberb an Snglanb angß[cblo[[ßn blßibßn muß.

Otto Corbach: 

„Eurafrika“ •

„Surafrika“ i[t ßin nßußs Schlagroort, bas für ßinß 2lrt ‘patßntlöfung bßr ko= 
lonialßn Sragß roßrbßn [oll, bß[[ßn Urbßbßr abßr bßn Wt Wßphiftos bßhßr?igt ?u habßn 
[chßinßn: „Such’ nur biß (Sßiftßr ?u oßrroirrßn; [iß ?u bßfrißbigßn i[t [chroßr.“ Afrika 
roirb für ßinß hloßß „Sortfßßung Suropas“ ßrklärt. So roßckt man bßi oißlßn, biß oon 
gßopolitijcbßr 2öi[[ßn[cbaft ßtroas läutßn börtßn, biß 23or[tßlhmg ßinßs „Sroßraumßs 
Surafrika“. Wan ßrbßbß bßn Sßbankßn ßinßr planmäßigßn S^olonifißrung Afrikas oon 
ßinßm nationalßn auf biß §öbß ßinßs ßuropäifchßn Droblßms: bann, [o roirb uns Dßr« 
fichßrt, kann Qlfrika Suropa für allßs ßutfcbäbigßn, roas ßs in anbßrn Srbtßilßn Dßrlor 
obßr noch oßrlißrßn roirb. „Diß Wa[[ßnprobuktion bßs Wßftßns unb bßs Oftßns“, bß= 
Ißbrt uns S. 2. Sußrnißr, ßinßr bßr ßifrigftßn „Surafrikanßr“ in [ßinßm 23uchß »L’Afrique, 
Champ d’Expansion de I’Europe« „broht Suropa ?u ßrftickßn. Ss muß roißbßr ?u 
[ich kommßn unb mit [ßinßn innßrßn ^onfliktßn aufhöißn, biß [ßinß ^räftß [chroächßn 
unb }u [ßinßr Sr[chöpfung führen mü[[ßn. Sßinß Wttung lißgt barin, [ich gßmßinfam 
ßinßn Wßg in frßiß 2\äumß ?u bahußn, roo roßbßr <Srßn?[trßitigkßitßn, noch 2^a[[ßnkämpfß, 
noch ßinß Srfchüttßrung oon oioilifationßn ßntftßhßn könnßn. Dißfßn 2taum roirb Suropa 
nur ßin ßin?igßr ^ontinßnt, bßr afrikanijehß bißtßn“. Sin oorbßrßitßtßs Afrika roßrbß im= 
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ftanbß fein, eine ßuropäijchß Sinroanbßrung non übßr 20 2Uillionßn “perjonßn ?u Dßr= 
baußn. 23ßi ßinßtn 233anbßrrythmus oon 500000 Sßßten jährlich könnß ßinß folchß 
2HßnJchßnbßroßgung Europa 40 bis 50 3ahrß c2Xuhß, ^oblftanb unb Srißbßn fichßrn.

2Sarum aljo in biß Sernß jßnjßits bßr großßn 2ößltmßßrß Jchroßifßn, loßim bßr oor 
unfern Steren Itegenbß bunkte Srbteil genügt, alte kolonialen 23ebürfnif)te Europas auf 
Sahrjehnte hinaus }u befriebigen? Sieht man jeboch Jelbft baoon ab, bas biß Surafri=- 
kaner fo tun, als lajje Jicb eine ßuropäifchß 3ujammenarbeit für ßinß alten Völkern 
Europas gleichmäßig jugutekommenbe 23eroirtfchaftung bes „Sroßraumes Surafrika“ im 
§anbumbrßbßn organifteren, Jo bteibt es mßrkmürbig, bah bie Vormächte Europas erft 
begannen, bas innere bes Jchmar^ßu Erbteils ?u erfchließen unb machtpolitifch ?u burch= 
bringen, als Jie Jicb faft biß ganje übrige 235elt botmäßig gßmacht hatten! 2öenn biß 
geographifcße 2tähß Afrikas ohnß roeiteres biß tbeoretifche ^onftruktion ßinßs „<Sroß= 
raums Surafrika“ rechtfertigen könnte, miß kommt es bann, baß jahrtaufenbelange 2öechfel= 
bejiehungen jroifcbßn bßn europäifchen, afiatifchen unb afrikanifchen &üjtenjtricbßn bßs 
2nittelmeeres hoch bßften ^irkfamkßit als Scheibe ?roifchen Waffen unb Religionen 
roenig beeinträchtigten ? ^ie 23eoölkerung bßs ßuropäijcbßn Seils bes Rlittelmeergebiets 
ift gan? übßrmißgßnb arifch, biß bes oorberafiatifchen JemitiJch, biß bes afrikanijchßn ha= 
mitijch. 2Sährenb biß ßuropäijcbßn Kolonien bßs Altertums unb ^Bittelalters auf bßm 
23obßn Rorbafrikas, Syriens unb 2Itefopotamiens in bßr großen 2HaHß bßr berberifch’ 
hamitijchßn ober bßr femitifeßen Reoölkerung roißbßr oßrjchmaubßu, konnten fich 23olk, 
Sprache, Kultur unb Religion bßr 2lraber über biefes ganje Stebiet ausbßhnßn unb es 
baußrnb beeinfluffen, roßnn Jie auch biß alten einheimifchen Stämme nur ?um kleinen 
Steil oerbrängten. 2lnbererfeits bßgßgnßtß bßr öflam für feine 2lusbreitung nörblich bßs 
2nittelmeeres ebenfogroßen Schmißrigkßiten, rote bas Chriftentum Jüblich baoon. Sroroiß 
ßrgabßn Jich aus bßr 0ampf= unb/Hlotorfchiffahrt, bßgünjtigt burch bßn SußH^anal, 
gan? nßUß 23orausjßßimgßii für biß Steigßrung bßr gßographifchßn Einheit bßs 2Hittßl= 
mßßrgßbißts ?u ßinßr gßopolitijchßn; abßr troßbßm biß Sranpjßn Jchon oor mßhr als bunbßrt 
öahrßn in Tlorbafrika fßften Suß faßten, gibt ßs bort unter 46 2ni(lionßu Sinroohnßrn 
ßrft 1400000 ^uropäßr.

Tiiß §aupt=5ßblrßchnung bßi bßr Söorjtßllung ßinßs ßurafrikanijcbßn «Sroßraums 
aber bßjtßbt barin, baß babßi biß 23ßrkßhrsjchrankß bßr Sahara gar nicht berückjichtigt 
ift. Siß ift hauptjächlich für biß Sonbßrßutroicklung bßr 2tßgßr vßrantroortlich, biß Jich 
mangßls 3ufuhr nßußn 231utes Jtärkßr oon 2Zorbafrikanern unterjchßibßt, als biß önbianßr 
oon ihrßn mongolijebßn 25ßttßrn auf bßr anbßrn Sßite bßs Stiften Ojßans. ‘Dte atlantijchß 
rote biß pajififchß 233ajfßrroüjte rourbßii injroijchßn burch biß mobßrnß Schiffahrt übßr= 
rounbßn, abßr noch harrt bßr ^lan ßinßr £ransjahara=23ahn Jßinßr Qlusführung. Qlutos 
könnßn auf notbürftig gßfßftigtem Untergrunb bßn Töüftßngürtßl burchqußrßn unb für 
Slugjßugß bilbßt btejßr übßrhaupt kßin ^inbßrnis, abßr bas bßbßutet roßnig für biß 
^ßrkßhrsbßbürfnijjß ?roijchßn 2lorb- unb önnßrafrika, bßrßn 2(bhängigkßit oom „Schiff 
bßr Wß“ Beb kaum oßrminbßrte.

2öiß bßr Qöüjtßngürtßl bßn norbafrikanijchßn ^üftenjaum oom önnßrn bßs &on= 
tiußnts abjonbßrte, Jo Jcbufßu 2tegßnroälbßr, Sümpfß unb Stromfcbnßlten 25ßrkßhrshßmm= 
niffß }roijcl)ßn 933ßjte unb OJtafrika, unb roährßnb bßr fißbßrbßroaffnßte Stachßl bßr 
THoskitos jahrhunbßrtßlang roeißß Srobßrßr an bßr 2SßJtküftß binberte, Jich alljuroßit in 
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bas Snnere oorzuroagen, {teilten Die Rlonfunwinbe, inbem fie Segelfahrten oon Küfte 
Zu Stufte erleichterten, feit Sahrtaufenben „geopolitifche“ Sufammenhänge poifchen Öen 
afrikanischen unb afiatifcben ©eftaben bes Snbifchen Ozeans bßr. Solange bie Söhne 
bes ‘Propheten Rorbafrika beberrfchten, erwies fich ber bunkle Erbteil für Europäer 
ausgerechnet oon ber entlegenften Stelle, bem Sübzipfel aus, am leichteften zugänglich, 
unb Sübafrika blieb bis heute bas einzige afrikanifche Eebiet, roo fich eine oerbältnis» 
mäßig bichte europäifche ^efieblung aus eigener Kraft entwickelte, wenn auch hier bie 
Farbigen noch an Kopfzahl fünfmal fo ftark pub als ber weiße Einbringliug.

Erft ber RJechfeloerkehr z^ifchen Filter unb wiener R3elt machte bie europäifcben 
Kolonialmächte ftark unb fähig, ben bunklen Erbteil aufzuhellen, aufzufchließen unb 
Jcbließlich unter fich aufzuteilen. ‘Die Entbeckung bes Röeges nach Oftinbien burch Rasco 
ba Sama leitete ben Flankenangriff Europas auf Qlfien ein, nachbem bie Frontal» 
angriffe ber Kreuzzüge gefcheitert waren. ‘Die natürlichen Reichtümer einer „neuen“ RJelt, 
wo ber weiße Rlann in Räumen oon riefiger Rusbehnung bie einheimifche Reoölkerung 
burch überlegene Kriegstechnik fpielenb leicht unterwarfen, oerbrängen ober ausrotten 
konnte, lieferten bie Rlittel für bie Entfaltung bes europäifcben Kolonialimperalismus 
unb Snbuffiekapitalismus. Ris tief in bas neunzehnte «Jahrhunbert hinein hatten euro» 
päifche Rieberlaffungen an ber R$eft» unb Oftküfte Rfrikas keine wefentlich anbere Re» 
beutung, als Etappenftationen auf bem Seewege nach Oftinbien ober bem fernen Often 
unb Stüßpunkte für ben Sklaoenhanbel zugunften ber ‘Plantagenwirtfchaft in anberen 
Erbteilen zu bilben. ‘Das Snnere bes fchwarzen Erbteils würbe erft planmäßig erforfcht, 
unterworfen unb aufgefchloffen, Rorbafrika erft erobert, ber Suezkanal gebaut, Ägypten 
befeßt, als Snbien erobert, bie größte RSaHerwüfte, ber Stille Ozean, burch moberne 
Schiffahrt überwunben, Oftafien für ben fremben ^aubel geöffnet war. önzwifchen 
fchritt bie Rückgewinnung oerlorenen europäifcben Robens oon ben Eürken feit ber 
Relagerung Röiens im Sabre 1683 fo langfam fort, baß man bamit noch immer nicht 
fertig geworben ift unb beute kaum mehr hoffen kann, ben §a(bmonb je von ber öagia 
Sophia bßrunterzuholen.

‘Die mittelbare Sicherung ber europäifcben ^errfchaft über Rfrika burch ben 
Flankenangriff auf Rfieti ift oorwiegenb bas Ergebnis eines fortwäbrenben Rusfcßwär» 
mens wagemutiger ‘Pioniere aus ben Rienenftöcken ber norbifchen Raffe. Richts kann 
folgerichtig biefe öerrfchaft fernerer erfchüttern, als bie Lockerung biefer mittelbaren 
Sicherung burch bie Erfchöpfung norbifchen ‘Pioniergeiftes. ‘Das Schickfal ber runb 
Zwei Rlillionen RSeißen, bie in Rfrika füblich ber Sabara leben, baoon etwa 1,8 Rlillionen 
in Sübafrika, hängt nicht ab oon bem Suffrom, ben fie aus Europa erhalten können, 
fonbern oon ber Rehauptung ber RSeltgeltung bes weißen Rlaimes überhaupt. Eine 
rafche Sunabme ber Reoölkerung ber britifchen ‘Dominien unb eine erhebliche Stärkung 
bes weißen Reftanbteils ber Reoölkerung ibero=amerikanifcher Räuber würbe Kräfte bes 
japanifchen Smperialismus binben, bie beute in bebrohlicher RJeife für eine Rufwiege» 
lung ber Reger gegen ihre weißen Herren unb für eine Regünftigung paniflamifcber 
Reftrebungen in Rfrika freigefeßt werben können. Sroölf Rlillionen Reger in ber 
norbamerikanifcben Union unb brei Rlillionen in Rrafilien haben angefangen, Sehn» 
füchte nach ber Urheimat zu entwickeln, bie man am heften burch Überlaffung oon 
Sieblungsraum im fchwarzen Erbteil begünftigen würbe, bamit europäifche Ruswanberer, 
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biß biß Scßmärmer für ein unmögliches „Surafrika“ in bßn bunklßn Erbteil entführen 
möcbtßn, bßrßn ‘Pläße ßimißbmßn können, felbftoerftänblich ebne ihnen bas Cos ?u?u= 
mutßn, bßm biß fchmarjen Heimkehrer bßn Ctücken roanbten. Srft mßnn biß großen 
(^ntfeheibungen gefallen Jinb, oon bßnßn biß Herstellung eines baußrbaftßn Sleicb= 
geroiebts^uftanbes ^mifeben bßn Waffen unb Kontinenten abhängt, roirb ßs ficb lohnen, 
bßr meißen Q^aKe bort, roo Jiß ficb in ihren CHachtftellungen ?u behaupten oßrmochte, 
auch in Afrika Sieblungsraum für ßinß OnaHeneinroanberung ?u erfchließen.

Snglanb bat feine eigentliche öenbung, als Vormacht bßr norbifeben Cvaffe melt= 
kolonifatorifcb ?u mirken, feit bßm 23urenkriege in oerbängnisDoller ^ßifß pernachläffigt. 
^ürbß es ficb in großmütiger ^ßifß auf ßinß Neuaufteilung Afrikas einlaffen, um ba= 
burch biß bringßnbjtßn kolonialßn Nebürfniffe bßr „Völker obuß Naum“ befriebigen ?u 
helfen, fo ßrbieltß ßs alle nötige Nemegungsfreibeit, bßm norbatlantifcbßu 23 er kehr 
neue ftarkß ömpulfß }u gßbßn, oon bßm biß roirtfcbaftliche Erholung gan? Norb= unb 
Nlifteleuropas in erftßr £iniß abbängt. ‘Das „eurafrikanifebe“ Sinnen romanifeßer 
Kolonialreformer mag ihrem Naffeninftinkt entfpringen, bßr Jie brängt, ißre europäifeße 
Eigenart ^ugunften bßr 23ilbung einer einßeitlicßen mittelmeerifcßen 2nifcbraHß, als 23or= 
ausfeßung für biß Herstellung ßinßr geopolitifeßen Sinßeit bßs Nlittelmeergebiets, auDu= 
gßbßn: bßm Na)'feberoußtSein norbifchßr Nolker kann ßs nur ßntfprßchßn, afrikaniScße 
‘Probleme in ihrer geschichtlich begrünbeten Abhängigkeit oon bßr 233eltgeltung bßr meißen 
NaJ'fe ?u ßrkßnnßn, ?u mßrtßn unb ?u bßbanbßln. SonSt Stänbe ?u erroartßn, bah ficb bßr 
mirtfchaftspolitifche Schwerpunkt Europas miebßr oon Conbon nach Nom jurückoerfcböbe.

Harald Feddersen:

Das iranische Reich
ein neues asiatisches Kraftzentrum

Verfall des alten Persiens

öroifeben bßm Kafpifcben Nleßr im Norben unb bßm ‘Perfifcben (Solf im Süben, 
angßlßhnt im 233eften an biß Türkei, im Oftßn an Clfghaniftan, liegt ein großes mittels 
orientalisches Neicb: ‘Perfien, heute öran genannt. &s ift bas allererfte große 233elt= 
reich, bas mir kennen. Unter feinem ^errfeber ‘Darius (600 o. <SLbr.) behüte es ficb aus 
oon CHittelafien bis nach Europa, es erftreckte (ich oom CHittelmeer bis an ben önbifchen 
Ojean unb einige öabrhunbßrte lang mar ‘Perfien ber ^Mittelpunkt ber bamaligen 233elt. 
2lach bem geheimnisvollen Sefeß oom 235erben unb Vergeben ber Völker mußte ‘perfien 
aber biefe 23Jßltberrfcbaftsrolle an jüngere, urkräftigere Völker abtreten, bie oom Semen 
Offen nachbrängten. ‘Das öocßlanb oon öran — biefer 28all kur? oor Europa — ift 
im Verlaufe ber Sefchicbte bank feiner JtrategiJch unb geopolitifcb entfcheibungsoollßn 
Cage immer roieber ber Scbauplaß blutiger Sroberungskämpfe geroefen. ‘Das perfifeße 
23olk mürbe oom jammer ?um Clmboß.

‘Das alte, auf einer eßemürbigen Kultur ausrußenbe ‘Perfien ift tot. Ss ift ein 
neues 2teicß ßntftanben, aber um biefes Cleue, %oolutionäre unb oöllig Ungeformte liegen 
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Zu laffen, muj>te erft eine morjche unb baltlofe A5elt untergeben. cDas 19. unb bie 
erften beiben Jahrzehnte bes 20. Jabrhunberts fanben ‘Perfien als einen fcbroacben, fiechen 
unb burcb unb burcb kranken Staatskörper. Unter ber ^errTrbaft von verfcbroenberifcben 
unb nur an ficb JelbJt benkenben Scbabs roar im Staate eine Cotterroirtfchaft allüberall 
eingerifjen, bie Jinanzen zerrüttet, bie Aeicbtümer bes Canbes entroeber ans Auslanb ver= 
pfänbet ober nur für ben 2uxusbebarf bes §ofes ausgebeutet, bas Aankroejen ben 
fremben Aläcbten ausgeliefert, bie Armee vermabrloft, eine beftecbliche Aeamtenfchaft, 
bie Stämme unb dürften in faft ftänbigem Aufruhr gegen bie „oentralgemalt“, }ivili= 
Jatorifch ein Jurückbleiben auf ber ganzen S^inie — bas alles unb noch vieles mehr mar 
bis vor knapp 15 Jahren „‘Perfien“. Orient in allerfcblimmfter Ausprägung. ‘Die ^abjaren= 
Scbabs preßten bas ^olk, um ficb felbft zu bereichern, ber fagenumroobene „‘Pfauen^ 
thron“ trug keinen Derrfcher von Jormat mebr, ‘Perfien mar zum Spielball ber „hoben 
‘Politik“ europäischer Großmächte berabgefunken.

Jm Weltkrieg marfchierten ruffifebe Gruppen in nörbliche, englische Gruppen in 
(übliche unb füböftlicbe ‘Provinzen ein, ohne viel A&eberftanb zu finben. Ss Jcbien, als 
ob bas alte ftope ‘Perfien reif mar für eine Aufteilung in „Jntereffenfpäbren“ ausbeutungs= 
hungriger ^apitalmäcbte. Sin Aeich, faft oiermal Jo groß roie ‘Deutjcblanb (1 647000 qkm), 
bie AJiege ber großen inbogermanijehen Aolksftämme, an Aobenjchäßen unb Hilfsquellen 
hinter wenigen Räubern jurückftebenb, an uralter ^ölkerjtraße gelegen, mar biefes Aeich 
bei Aeenbigung bes ^Weltkrieges nur noch ein Schatten einftiger Größe. Seine ‘Patrioten 
roaren ber Aerzroeiflung nabe. Aöar jemals noch ein ASieberaufftieg möglich?

Das Wunder der Wandlung

AJenn troß allebem heute bas öranijehe Aeich ohne Übertreibung als neues 
afiatifches ^raftzentrum bezeichnet merben kann, bann ift bas einzig unb allein bas 
AJerk eines Alannes: bes heutigen „Königs aller Könige“, bes Schahs Aeza S^ban 
‘PahIeroi. ‘Das Ceben unb ber Aufstieg biefes Alannes ift Jo rounberjam, baß man es 
in feinen Grunbziigen kennen muß, um bas heutige ‘Perfien ganz begreifen zu können. 
Aeza St ha n roar Solbat. Diefer Solbat hat bas Aolk zufammengefchmiebet. Gr hat 
aber auch bie Aation völlig nach innen unb außen umgeformt unb mit einer neuen 
ftaatsbilbenben Jbee erfüllt. ‘perfien vor Aeza ^han unb ‘Perfien unter Aeza 
^han finb zroei Aöelten. Gr ift einer von ben großen Staatsmännern, bie ihr Aolk 
unb ihren Staat in eine neue Spoche ber Gefehlte führen, roeil Jie felbft Gefchicbte 
machen.

Auf ber Aurg Alafchat in ber nörblichen ‘Provinz Alazenberan verlebte Aeja ^ban 
er ftammt aus einer alten ^riegerkafte — feine Jugenb (er ift auf biefer Aurg 1878 

geboren) unb Jie unterfchieb ficb in nichts von ber anberer perfifcher Jungen. Aur: bas 
Alilitärifche, bas ftreng Solbatifche, bas beherrfchte fchon non früh an feine Aorftellungs= 
roelt. Sein Großvater roar ein gefürchteter Brieger, fein Aater ein tapferer Offizier. Sin 
Onkel Aezas roar fogar General in Teheran, ber perfifchen Hauptftabf. AJas lag näher, als 
baß ber junge Aeza ebenfalls bie Solbatenlaufbahn einfeblug? Unb fo ift Aeza ^han 
mit jungen Jahren Solbat, Solbat bes großmächtigen ^aifers unb Schahs in Geberan. 
Um 1900 herum gab es in ganz Kerpen nur eine „Slitetruppe“, bas roar bie ^ofaken« 
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brigabe in Seberan. 2<ujfijcbe Offiziere (Cebrmeifter), ruffifche Kofaken oermifcht mit 
auserroäblten jungen ‘perfern. <3n bißjßr 2^uffenbrigabe rückte Ve?a Khan allmählich bank 
Jßinßr Süchtigkeit unb Snergie auf. Sr rourbe Offizier, er rourbe Kommanbeur. 2lls 
folger erlebte ßr biß ßrftßn bßibßn Sahrzehnte biefes Sabrhunberts, ßrlßbt ßr, miß fein 
Vaterlanb untßr bßr perrjcbaft bßr Kabjarenfchahs an bßn ^anb bes ^tbgrunbes gßlangtß. 
Unruhen im Canbe roaren an bßr Sagesorbnung. Das „Parlament“ führte nur narb ein 
Scheinbafein, biß 2Tliniftßr ßinßr unfäbigßr unb unbeftechlicher als bßr anbßrß, biß kaifer^ 
(icbßn Scblöffer, Schäle, biß Reichtümer bes Canbes oerpfänbet, ßin Kampf Rller gegen 
Rüe, Stabt gßgßn Dorf, ‘prooinz gßgßn Sentrale, Sürft gßgßn Schab, Romabenftämme 
gßgßn Stäbter ufro. Sn Reza Khan, bßr ßigßntlicb nichts als Solbat fßin roollte, erftanb, 
aus beider ?iebe zum Vaterlanb, bßr politifcbe Kämpfer, bßr Staatsmann, bßr Reformator 
fßinßs Volkes.

Seine Laufbahn führt fteil nacb obßn. Dßr 21. 2Härz 1921 fieht ibn als Sührer 
bßs Staatsftrßicbs gßgßn bas üßrlottßrtß Seberan, bßr Scbab Rcbmeb bleibt, abßr Reza 
bßbßrrfcbt Seberan, bas Kofakenregiment (teilt biß Rlinifter bßr nßußn Regierung, Reza Jelbft 
übßrnimmt oorläufig „nur“ bßn ‘poften bßs Kriegsminifters. Schon am 3. Qlpril 1921 
abßr ift Reza Khan durch biß ungßhßurß Glicht unb Kraft feiner Sührerperjönlichkeit bßr 
unumfchränktß Diktator ganz Derbens. Sin Solbat rßformißrt bßn Staat. 1922/23 folgßn 
Kämpfe im Snnern. Diß Cokalgeroalten bäumßn (ich auf gßgßn Reza Sabans ftraffes 
Regiment. Rber biß große Sbee ßinßs nßußn ‘perfiens ift ßrmacht. Dßr Rationalismus 
Ißbt mächtig auf, Seborfam, Sbre, Vefinnung auf biß ßigßnß Kraft, VJieberanknüpfung 
an biß uraltß perfifcbe Kultur — alles bas ift folangß oerfchüttet gßioßfßn unb burch Re?a 
Khans Jiegreiches Ruftreten roieber an biß Oberfläche gßjtißgßn, Jo baß ßs bßn parti= 
kulariftifcbßn dürften, Stämmßn unb Segenberoegungen nicht gelingt, bßn nationalßn 
Rßieberaufbau aufzuhalten.

Unb bann rollte bas Rab bßr Sefcbichte mßitßr. Qlbrecbnung mit bßn Kabjareo 
Jchabs, bßn Seubaien, bßn dürften unb öofkreaturen! Rm 31. Oktober 1925 mar ßs 
mit bßr Rlacbt bßr Kabjaren enbgültig ?u Snbe, Reja ^ban rourbß ^unächft %gßnt. 
Unb roßnige 2Honatß Jpätßr, am 6.Dß?ßmbßr 1925, roäbltß ibn, bßn tatfäcblicbßu öcrrjcbßr 
oon cpßrfißn, ^arlamßnt unb ^olksbßioubtjßin untßr groftßm Subßl }um Schah, jum ßrb= 
liebßn ^aifßr, ?um „^önig allßr ^önigß“ l Sßißrlicb unb prunkooll gßkrönt im Sriib= 
jahr 1926 — oom ßinfachßn Solbatßn bßs ^ofakßnrßgiments bis ?um gekrönten unb um= 
jubelten ‘Ulleinberrjcber gan} öraniens. ‘Derfien ift nicht tot. DßUien ift unter 2^e}a S^ban 
Dableroi roieber auferftanben. Ss ift roieber ein Staat, ein %ich, ein 23olk, bas in ber 
^eltpolitik mitfpielt unb roieber ftark geroorben ift.

Der Schleier fällt, Iran entsteht!

3ebn Sabre regiert jet?t 2Xe?a ^ban Dableroi als Schah- Sr bat bie perfifebe Srau 
befreit, ber Schleier, uralte Vorurteile Jinb gefallen. Die Sufti?, bie cPoli?ei, bie Sinan^en, 
bie innere Verroaltung bes Raubes finb nach neuzeitlichen Sefichtspunkten umgeftaltet 
roorben. Qluslänbijcbe .Anleihen gibt es nicht mehr. Die Vorrechte ber ^luslänber 
(Kapitulationen) finb aufgehoben. Sine eigene iranifebe 2Zationalbank rourbe gegrünbet. 
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bas Qlußßnbanbßlsmonopol ßingßfübrt, öanbßl unb Qöanbßl mobßrnifißrt, ßin iwußr, für 
öran günftigßr öloßrtrag mit England (1933), öanbßlsvßrträgß mit ?ahlrßicbßn anbßrßn 
Staatßn abgßfchloHßn, unb ßs ift bßi bßr Sübrung Q^a Sabans JßlbJtDßrftänölirb, baß auch 
biß pßrfifcbß Qlrmßß völlig umgßftaltßt rourbß. Unb finb ßs nicht übßrrajcbßnbß parallelen, 
roßnn man ßrfährt, baß unter bßm nßußti ^ßrrfcher, bßr auch als Scßah immßr noch allß 
$äbßn in bßr §anb bßbaltßn bat, Sifßnbabnßn (biß großß Cransiranifche Q3ahn oom 
SMpifcbßn QUßßr ?um Pßrfifcbßn ®olf mit faft 1500 ^ilomßtßr Cängß, anbßrß Q3abnen 
oon Oft narb Qößftl), Q3ßrkßbrsroßgß, Qlutojtraßen, QJrückßn, Staubämmß, QSßroäJJerungs- 
anlagßii unb Canbgßroinnungsarbßitßn in großßm Stilß tßils fßrtiggßftßllt, tßils in Qingriff 
gßnommßn roorbßn Jinb ? 3a, Jogar ßinß innßrß öufammßnfcbroßißung bßr ganjßn pßrfifcbßn 
Qlation bat Qvß}a ^ban nicht nur burch fßinß ftraffß Staatsführung, fonbßrn auch burch 
ßin pfycbologijch Jo ßinfacbßs, abßr fcblagßnbßs QHittßl miß biß ßinheitliche ^opfbßbßckung 
allßr Pßrfßr, biß Jogßnanntß „Qllüßß bßs Schahs“ (Pahleroi-Qüüße) ßrrßicht, miß ßr 
auch bßn Siim unb bas Cbeater ßbßnfo miß biß Schulß in bßn ‘Dißnft bßr nationalßn 
Qöißbergßburt fßinßs Q3olkßs gßftßllt bat. §ßutß finb biß pßrfifcbßn ‘Dichtßr bßs 
QHittßlaltßrs roißbßr iibßrall im Qanbß bßkannt. cpßrfien Ißrnt, arbßitßt unb hanbßlt 
roißbßr.

Iran — eine asiatische Großmacht

‘Diß gßopolitifchß Qagß örans ift Q^ßicbtum unb ößfabr juglßicb- ‘Dißfß Qlation lißgt 
ßingßfcbloffßn oon SKußlaub (1S0 QUillionßn QUßnfchßn), önbißn (300 QUillioußn) unb roßitßr 
öjtlicb China (350 Qilillioußn), um Sinfluß kämpfßn Cnglanb unb Soroietrußlanb ^uglßicb 

als öocbßbßuß ift ßs notfalls ßinß natürliche Sßftung, abßr Stßppßn roßcbfßln mit 
parabißfifcb fruchtbarßn Sßfilbßn. Pßrjißn ift immßr ßntroßbßr ößrrfcber obßr Untßrjocbter 
gßioßfßn. Qößnn ßs fßit iibßr ?ßbn fahren untßr Q(ßja $?han Jo erftarkt unb gßfßjtigt ijt, 
baß ßs als ajiatijche Croßmacht bß}ßicbnßt mßrbßn kann, bann fchlißßt bas naturgßmäß 
ßin, bah bas Cnbjiel bßutß noch nicht ßrrßicht ift. ^rijßn finb nicht ausgßblißbßn, Qöibßr- 
Jtänbß ?u iibßrminbßn. Qlbßr bas Sinß muß Jich uns fßft ßinprägßn, baß hißt ?mifchßn 
Orißnt unb Ok^ibßnt ßin mobßrnßs unb mächtig aufftrßbßnbßs Qtßich ßntftanbßu ift, bas Jich frßi 
gemacht bat oon bßn SßJJßln Jßinßr Dßraltßtßn Srabitionßu, ohnß abßr biß gßjunbßn 
Srunblagßn namßntlich Jßinßr rßligiöjßn unb oölkijcbßn Kultur bamit aufgßgßbßn obßr 
oßrlßugnßt ?u habßm Cs ift bas Croßß an %?a &han, baß ßr ?roar ßijßrn burchgrßift 
unb frijebßn QSinb in allß ^an?lßißn unb ^aläftß gßblajßn bat — ohnß babßi abßr biß 
rßligiöjßn unb kultifchßn Cßfüblß unb ohnß biß ®runb?ujammßnjßßung bßr Nation an- 
gßtaftßt ?u babßn. Unb roßitßr: untßr ihm ift öran troß allßr Cßchnifißrung unb 
Suropäifißrung ßinß ajiatifchß QBacbt gßblißbßn, unb roßnn man oßrfolgt hat, roiß gß- 
fchickt ßr außßnpolitifch biß Sürkßi ßinßrfßits, bas Qtach bßr Qöababitßn (örak) 
anbßrßrfßits in fßinß Cinflußfpbärß ßinbßpgßn hat, fo ßrkßnnt man biß Cßnbßn? unb 
biß Dichtung: §ißr roäcbft ßinß Qlation glßichbßrßchtigt in biß großß oorbßrafiatifcb- 
arabifchß QSölkßrfamiüß hinein — ßin nßußs ^raftjßntrum in Qlfißn, bas man in fßinßr 
roßitßrßn Sntroicklung fßbr gßnau bßobachtßn unb in biß ßigßnß 2tßchnung finngßmäß 
ßinbß^ißhßn muß.
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öran, bas Canb, bas bis cor kurzem im Abenblanbe allgemein *perjien genannt 
mürbe, bat in ben leßten ?ehn fahren bank ber tatkräftigen Aegierung bes Scßabs 
Aija ^ban “pablaoi ein neues «Seficbt erbalten. 2ln bie Stelle troftlojer Zerrüttung aller 
mirtfcbaftlicben unb fokalen Aerhältniffe, bie bureb eine ßabrbunberte lange Alißroirtfcbaft 
berbeigefiibrt roorben mar, ift jeßt eine ftraffe öufammenfaHung aller Kräfte bes Canbes 
getreten. Die blutigen Kämpfe ber Stammeshäuptlinge untereinanber baben aufgehört, 
bie Aebrückung unb Qlusbeutung ber AeDÖlkerung bureb eine Abelskafte, bie faft ben 
ganzen roertoollen «Srunbbefiß bes Raubes in roenigen öänben vereinigte, ift bejeitigt, alle 
Stämme unb alle fokalen Schichten (mb jeßt einer einheitlichen Aation }ufammen= 
geJchtoHen, Canbmirtfchaft, (Seroerbe unb öanbel roerben oon ber Aegierung geförbert unb 
blühen auf, bie Stäbte, bie jämmerlich oerfallen roaren, roeifen jeßt faubere breite Straßen 
unb ftattliche neue SjäuJer auf, «Srünfläcben unb öffentliche Särten roerben angelegt, bie 
Alaffen, bie in Armut unb Scßmuß oerjunken roaren, geroöbnen fieß an Arbeit unb 
Orbnung unb kommen Jo ?u einem geroiffen ASoßlftanb.

Diefe erftaunlicßen ASanblungen im äußeren Ceben ber iranifeßen Aation konnten 
nicht ohne Einfluß auf ihr önnenleben, ihre religio Je Haltung bleiben. Da bie früheren 
unroürbigen ouftänbe aufs engfte mit ben althergebrachten religiöfen Anjcßauungen unb 
(Sebräucben oerbunben roaren, Jo ift es erklärlich, baß in breiten Schichten bes Aolks bie 
Aleinung aufkam, ihre Aeligion, ber öjlam habe oerfagt. Daran ift Jo oiel richtig, baß 
bie bejonbere Sorm bes öjlams, bie in öran ßerrjeßt, bie Scbia, oon einem Aoujt 
finfteren Aberglaubens überwuchert ift, unb baß ber bamit oerbunbene religiöfe Janatis= 
mus jebe freie «Seiftesregung, bie Aorausfeßung alles materiellen Sortjcßritts, unterbrückte. 
Die Aeftrebungen ber Aegierung jur öebimg ber Aolksrooßlfaßrt können Jicß beshalb 
nur im Kampfe gegen bie um ihre Alacßt unb ihre Aorrecßte bejorgten moßammebanijeßen 
«Seiftlicßen, bie QUollas unb Alubjcßtaßibs, bureßfeßen, unb in biejem Kampfe tritt bie 
AeDÖlkerung mehr unb mehr auf bie Seite ber Aegierung.

Ais ?um Srlaß ber neuen ftaatlicßen «Sefeßbücßer für bas bürgerliche unb bas 
Strafrecht richtete Jich in öran bas gan?e «Sericßtsroejen nach ben Aorjcßriften ber 
Scharia, bes kanonijeßen Aecßts ber Aloßammebaner, unb bie Aecßtjprecßung lag in 
ben §änben ber Alubjcßtaßibs, bie auch allein bas Aecßt batten, ^aufoerträge, Sße= 
oerträge, Scßeibungen unb anbere Aechtsakte ?u beurkunben. <3ßt?t finb alle biefe Sank
tionen auf Jtaatlicße Aeamte iibergegangen unb bie «Seiftlicben haben bamit einen wießtigen 
Seil ihrer Aefugniffe oerloren. Aber auch auf rein religiöjem «Sebiet konnten bie bamit 
betrauten «Seiftlicben, bie 2HoHas, mit ber mobernen Sntwicklung nicht Schritt halten. 
Sbre Unbilbung roar Jo groß, baß bie Aegierung Jich genötigt Jah, ‘Prüfungen ein?u= 
führen, benen Jicß bieAlollas untergeben mußten. Aiele, bie geiJtlicße«Sewänber getragen batten, 
erjeßienen gar nicht jur ‘Prüfung, roeil Jie oorausjaben, baß Jie Jie nicht bejteben roürben, unb 
oiele anbere fielen bureb- Aeibe «Sruppen mußten ihren Aeruf aufgeben. Auf biefe ASeife 
ift bie oabl ber Alollas auf etroa ein Aiertel ihres bisherigen Aeftanbes }ufammen= 
gefchrumpft, unb auch unter biejem Aeft befinben ficb noch manche, bie infolge ihrer mangek 
haften Ailbung kam imjtanbe finb, ben religiöfen Aebürfniffen ber Aeoölkerung ?u genügen.
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ön bemjelben 2TIaße, roie bas 2lnfeben ber ijlamijcbßn Geistlichkeit in öran Jchminbet, 
läßt auch bßr Sifer in bßr Refolgung aller rßligiöjßr «Sebräuche narb. THe Schiiten 
haben immer großen Wert barauf gelegt, bas Gedächtnis bßr 2Härtyrer aus bßr Jamilie 
Ollis, bßs O3ßttßrs 2üohammebs, ?u pflegen. 23ejonbers einbrucksvoll feierten Jie biß 
Ceibßn bßs ömam §ofein auf bßm Selbe von ^erbela. ^ie erften }ßbn Sage bßr 2llonate 
^Hobarram unb Safar maren ba?u bejtimmt, biejes Sreigniffes burcb ^rojßffionßu }u 
gßbßnkßn, mobei biß Gläubigen laut roeßklagten, Jich an biß Rruft Jchlugen, fich kafteiten 
unb geißelten. ‘Dißfß Jeierlichkeiten Jinb aon bßr Regierung ftark abgßkürjt unb be= 
Schnitten, Jo baß kaum noch ßtroas bavon übrig geblieben ift. öm 2Uonat Ramajan mar 
früher von einem Reumonb bis ?um anbßrn bas Sffen unb Srinken tagsübßr oon Sonnen= 
aufgang bis ?ur 2lbenbbämmerung ftreng oßrbotßn. ‘Dafür rourbßn in bßn Rächten Sßftß 
gefeiert, biß oielen einen reichlichen Srfaß für biß Sntbßbrungßu bßs Sages bracbtßn. ‘Die 
Rehörben arbßitßtßn nur mßnigß Stunben am Sage obßr gar nicht, biß Scbulßn änbßrtßn 
ihren Stunbenplan Jo, baß bßr Unterricht erft am 2lbenb begann unb nur kur?e Jeit 
baußrtß. 9as Jaftengebot mürbe Jo ftrßng gehalten, baß Jelbft „Ungläubige“ nicht roagen 
burften, ficb bßim Sffen ßrblickßn }u laffen. ‘Das ift jeßt alles anbers gßmorbßu. OCicbt 
Jetten fieht man heutzutage 2nohammebaner im Ramajan öffentlich efjen, biß ‘Dienftftunben 
bßr Rehörben unb bßr Schulunterricht roßrbßn voll imißgßhaltßn, in bßr 2Hittagspaufe 
können biß Schüler nach öaufß gßhßn unb frühftücken. Selbft biß oorgefchrie benen Gebete, 
fünfmal am Sage, ?u benen jeber 2Hobammebaner oerpflichtet ift, mßrbßii nicht mßhr fo 
ftrßng miß früher verrichtet, ömmer meniger iranifche 211ohammebaner mallfahrten nach 
ben heiligen Stätten von 2Hekka unb Kerbcla, mas allerbings roobl ?um Seil auf bie 
Schmierigkeit ber Refchaffung oon ‘Dcoijen für bie 2luslanbsreijen }urück?uführen ift. 
Rnbererfeits bot ficb ber Refuch ber Wallfahrtsorte Qom unb Wefchhßb, bie in öran liegen, 
gehoben, aber ba?u hat mahrjcheinlich bie Rerbefferung ber Straßen unb bie bequeme Reife= 
gelegenheit mit^raftroagen viel beigetragen, unb neben benen, bie roie früher biefe Wallfahrten 
aus religiöjßm Sifer unternehmen, gibt es jeßt lächerlich viele, bie baraus eineWrgnügungsreiJe 
machen unb gern bie Selegenheit benußen, anbere «Segenben bes 2anbes kennen }u lernen.

2llle biefe Wanblungen Jinb 2ln?eicbßn bafür, baß im iranijehen O3olk eine gemiffe 
Gleichgültigkeit gegen bie Rorfcßriften ber mohammebanijeben Religion um fieß greift. 
Ss gibt in öran aber Jicßerlicß auch viele, bie an bem Glauben ihrer Räter feftßalten, 
unb biefe neigen jeßt baju, bie Slaubensjäße freier aus?ulegen unb Jich bie religiöfen 
Übungen }it erleichtern. <Der Jtarre Janatismus, ber bas 23olk noch bis vor menigen 
fahren behcrrfchtß, milbert Jich. Serabe unter ben Sebilbeten unb fortfchrittlich Sejinnten, 
bei benen bie 2lbkehr non ben alten Sebräuchen am meiteften verbreitet ift, finbet man 
nicht roenige, bie Jich bemußt Jinb, baß bie rein äußerliche Hebung bes allgemeinen Wohl= 
Jtanbes ?u einem bauerhaften Neuaufbau ber Nation nicht ausreicht unb baß eine neue 
geiftige unb religiöje Srunblage gejucht roerben muß. ön biejen Greifen mürbe es baßer 
freubig begrüßt, baß bie Regierung Religionsfreiheit gemährte unb auch öen uralten 
perfifchen Kultus ber Religion 3<ir<übuftras mieber }uließ, ber vor mehr als taufenb 
Jahren burch bßn öflam aus ‘perfien verbrängt morben ift. öm Jahre 1932 erregte es 
in Seheran nicht geringes Rufjehen, als in einer vornehmen Jamilie bie erfte Srauung 
nach ben Riten Jarathuftras im neuen öran gefeiert mürbe. Ob freilich bie 2ttaHen ?u 
biejer alten Religion ?urückkehrßn mollen, ift ?um minbeften ?roeifelhaft.
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*) 23ergl. auch 1 unb 2 1036.

Sortierung
Vom Abu Balas zum GilfKebir

Auch wenn man, auf ein beftimmtes Siel gerichtet, nur einen fcbmalen Streifen, 
bie AJagenlpur, in die Ichier unenbliche Aßüfte binßinjrbneibet, bis man erft im eigent= 
lieben Arbeitsgebiet einen breiteren Umkreis burchftreift, Jo gibt boch bas Hin unb Her 
einer Sahrt in mehreren Kolonnen bas (Sefühl von einem gewaltigen, ja gerabezu über- 
flutenben Aefitzergreifen bes ganzen «Sebietes. A3ohl weift man [ich in einer einfamen 
Aacht als ein winziges ‘Pünktchen innerhalb biefer ungeheuren ASeite, fährt man aber 
bann am Sage auf ber gestrigen Spur zurück unb begegnet an irgenb einer Stelle plan= 
mäftig feinen Kameraben, bie in aller Sicherheit unb wie es fich gehört nachrücken, Jo 
meint man einem unbeweglichen §eeres?ug anzugehören, unb bie AJeite februmpft zum 
Schauplatz feines Aormarfches zufammeu.

A3ir hatten am Abu Aalas bas Cager mit einigen Kameraben zurückgelaffen, 
trafen unterwegs bie zweite Gruppe unb holten in Kbarga bie letzte unb ben Aeft bes 
(Sepäcks ab, bis fchlieftlich alles wieber zufammen unb zum ASeiterzug bereit war. Sn 
abwecbflungsreichem (Selänbe ging es bann weiter nach ASeften. Solange wir Serir, 
ben febönen glatten Sanbboben hatten, kamen wir, bie beiben erften ASagen, rajeb unb 
mühelos ooran. Aalb aber lieften fich fßlfige öügelpaffagen nicht mehr umgehen, {teile 
Auffahrten mit fpiftfteinigen (Seröllftrecken konnten oft nur gerabe noch im erften (Sang be= 
zwungen werben unb {teilten an bie AJagen unb befonbers bieAeifenbieböchftenAnforberungen.

Scblieftlich kamen auch noch ‘Dünen, unb beim Aerfuch, eine ziemlich feft Jcbeinenbe 
im Schwung zu nehmen, oerfank ber erfte ASagen tief im weichen Sanb. Ss gibt oer= 
febiebene Aletboben, ben Aöagen aus einer folchen Cage wieber berauszubringen, unb ba 
man mit biefem Aliftgefcbick rechnen muft, bas ftreckenweife jum täglichen, ja ftünblichen 
Arot gehört, hat jebe Sxpebition ihre eigenen Hilfsmittel, auf bie Jie als auf bie bei 
weitem beften febwört.

Am anbern Alorgen brachen wir früh auf unb fahen balb bas grofte (Sebirge nor 
uns auftaueben, bas unfer Siol mar, ben (Silf Kebir. Pie langen Schatten ber Alorgen= 
Jonne lieften bie rötlichen Solswänbe unb bie zahlreichen Sinzelkegel, bie wie önjeln um 
bas «Sebirgsmajfw herum aus bem Sanbmeer auftauchten, plaftijch unb in Jolchem 
3arben= unb Sormenreichtum beroortreten, baft fich bas Auge für ben Alangel jeglicher 
Aegetation ooll unb ganz entfebäbigt fühlte. A5ir hatten noch einige kleinere Pünen zu 
burchgueren unb eine grofte Pünenkette zu umfahren, bis wir ben Aufftieg beginnen konnten.

Aon früheren Aefuchern biefes Gebiets rouftten wir, baft es nur eine einzige, febwer 
ZU finbenbe Auffahrt gibt. Obfchou aber bas (Selänbe fo oerwirrenb war, baft man es 
mit bem Kartenbilb höcbftens oermutungsweife in übereinftimmung bringen konnte, naoi= 
gierte Dr. Abotert wieber mit folcher (Senauigkeit, baft wir zu nuferer gröftten Über= 
rafeftung an einer gejebiiftten Stelle plötzlich auf alte Autofpuren trafen, bie uns nach 
mehreren bunbert Kilometern als Aeftätigung bes rechten A3egs willkommen waren.
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Die Canbfcbaft wirb immer Jeltfamer: breite Säler behnen ficb zwifchen rechteckig^ 
länglichen Steilwänben, bereu gerabe obere ^ante eine Dodig ebene VJüfte über ber 
VJüfte vermuten läßt. ‘Dicht unterhalb bes Raubes fcbeinen oft richtige Vrkaben, 
Säulengänge, Srker unb Vifeben in ben Seifen bineingefcbnitten, unb nur ungern über
zeugt man ficb baoon, bajj es nicht Vefte alter Viefenburgen, fonbern bloße Verwitterungs- 
erfcheinungen finb. ‘Denkt man ficb aber in ben fanft gefchwungenen Sälern [tatt bes 
weißen Sanbes grüne VJiefen, burchjogen oon munteren Vächcn, fo greift man bamit 
nicht in ein VJillkürreicb ber ‘pbantafie, fonbern nur ein paar taufenb Sabre }urück: 
fieber gab es hier früher eine reiche unb fruchtbare Vegetation, bie für Vlenfcb unb 
Vieh eine Cebensmöglichkeit bot, mo beute felbft bas genügfamfte S^ier nicht mehr ?u 
leben oermag.

‘Den letzten Veften biefer uralten Kultur nachzufpüren, bas mar ja nufere Vuf- 
gäbe, unb febon begannen mir, jeben Seifen auf folcbe Vefte hin gleicbfam abzutaften. 
Sunäcbft freilich nur oon weitem unb oom Vuto aus, benn erft galt es, ben zum 
^auptlager beftimmten ‘punkt zu erreichen, einen öügel biebt bei ber großen ‘Dünen
kette, bie uns oon bem leßten Stück Vufftieg aufs ‘plateau noch trennen follte.

V3ir kamen am fpäten Vachmittag an unb richteten uns gleich häuslich unb für 
mehrere Sage ein. ‘Der febwarje Sanbfteinkegel, an beffen Suß wir unfer £ager auf- 
fchlugen, batte auf halber 5öbe einen terraffenförmigen Vusbau, ber als Sß= unb VJobn- 
plaß eingerichtet würbe. Vian bat oon hier aus einen guten überblick über bas ganze 
Cager: ba finb junäcbft im Halbkreis um ben Verg berumgeftreut bie jwölf Seite, in 
ber Vlitte bas ^ücbenjelt, in bem unfer arabifcher S^och Summa feine &unft übt. ön 
feiner Väße finb bie Vahrungsmittelkiften aufgebaut, weiter weg bie Venzin- unb Öl- 
kiften Jauber in Veib unb Stieb. Sie finb mit ößltbabnen zugebeckt, bamit fie ficb in 
ber öiße nicht allzu febr ausbebnen. Sroßbem finb bie oiereckigen bünnen Vlechkanifter 
tagsüber nahezu runb unb knallen nachts, wenn Jie ficb wieber zufammenzieben, wie 
^anonenjebüffe. 2lucb bas Vutowerkzeug unb was fonft alles bazu gehört, hat feinen 
‘plaß unb ?wifcben allem leuchten bie acht roten Sorbwagen, unfere treueften unb 
wiebtigften Sefährten.

Sunäcbft waren freilich noch nicht alle beifammen. ‘Die nächften beiben Sruppen 
waren in einigem Vbftanb oon uns unb ooneinanber gewartet, bie leßte aber mußte mit 
bem reftlicben Sepäck wieber abgeholt werben. Swei leere VJagen fuhren alfo am 
nächften 2Uorgen gleich zum 2lbu Valas zurück, bei bem wir nach febr flotter Sahrt 
ohne alle Schwierigkeiten noch cor ‘Dunkelwerbeu ankamen. ‘Dafür gab es bann auf 
bem Vückweg mit ben ooll belabenen VÖagen allerbanb kleinere aber unliebfame Störungen.

Streckenweife hatten bie Dielen VJagen ben Sanb fo aufgewühlt, baß mau nur 
noch mit 2Hübe burebkam, an anbern Stellen wieber waren bie geftern noch mühelos 
Jicbtbaren Spuren über Vacht üöllig zugeweht. Vlebrfacb erwies ficb eine geftern fefte 
Stelle heute als weich, fo baß bes öfteren ein ober ber anbere VJagen ftecken blieb. 
Schon bie leßten Sage, cor allem aber beute, hatten wir eine ganz befonbere piße unb 
Srockenheit ber £uft: ein Sanbfturm war im 2lnzug unb feiner Einwirkung mußten wir 
zweifellos auch bie Veränberung bes Sanbbobens zufchreiben.

önzwifeßen batten auch bie im Cager Surückgebliebenen Pech gehabt. Swei VJagen 
batten oerfucht, über bie vorgelagerte, etwa 10 km breite ‘Dünenkette zu gelangen. Sine 
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Jolcbß Überfahrt bebeutet ?unäcbft einen längeren Spaziergang, auf bem man bie feften 
Stellen frerausfinben unb bureb Stöcke markieren muß. 2(n biefen Stöcken entlang kann 
man bann eine roilbe unb kurvenreiche ^erg= unb Salfahrt unternehmen, einmal auf 
bem fchmalen Grat einer ‘Düne ftets in Gefahr ab^urutjcbeir ober fich ?u überfcblagen, 
bann wieber {teil in einen Steffel hinein unb brüben ebenfo fteil hinauf, immer mit ^oll= 
gas unb fo rafch wie möglich, bamit man nicht boch noch in einer ber mwermeiblichen 
roeicben Stellen hängen bleibt. Ss ift ein munberbares unb aufregenbes Jahren, bei bem 
Wagen unb Jahrer ihr ‘Üußerftes heroben muffen.

Siner ber Wagen brach benn auch mitten in ber ‘Düne eine öinteraebfe. ‘Die 
Reparatur mar nur an Ort unb Stelle möglich, fo baß ber anbere Wagen ins Cager 
Zurückfubr unb eine Srfaßachfe, Werkzeug, etwas zum Sffen unb Schlafen holte. ‘Denn 
nun mußte man hier braußen, nur wenige, aber gewichtige Kilometer oom Dager entfernt, 
übernachten.

Sine ‘üchsreparatur ift keine febwierige Sache, unb bie übertriebenen Tlnforberungen, 
bie wir fowohl burch Belüftung wie Gelänbe an unfere Wagen {teilen mußten, hoben 
uns mehrfach Gelegenheit verfebafft, uns barin zu üben, ^lucb unfere ‘Damen waren halb 
bie gefchickteften Wonteure, obfehon manche erft in ben letzten Sagen vor Eintritt ber 
Steife ihren Jührerfchein erworben hatte- ‘Des öfteren haben wir fpäter in großen 
^eparaturwerkftätten bie Arbeit gelernter Wonteure mit nuferer minbeftens ebenfo flinken 
nicht ohne Stolz unb ein wenig Geringfchäßung verglichen, obfehon wir boch auf alle bie 
Srleichterungen, bie eine Werkftatt bietet, hatten verzichten müffen. Wir hatten keinen 
Jlafchenjug, an bem man ben Wagen einfach bocb?ieben konnte — wo hätten wir ihn 
auch anbringen Jollen? —, keine fahrbaren Geselle zum Unterlegen unb vor allem keinen 
glatten 23etonfußboben, fonbern nur Sanb, nichts als Sanb.

Nichts burfte man auf ben 23oben legen, bas nicht fogleich auf 2limmerwieber= 
fehen verfebwunben wäre. Schlüffel, Schrauben, Splinte unb was alles bazu gehört - 
für alles mußte erft ein fefter ‘Plaß gefucht werben. 21m febwerften aber war, ben Sanb 
aus ben inneren Seilen, aus ‘Differential unb lagern fernzubalten, beim ber Winb weht 
unausgefeßt unb burchbringt nahezu alles, fo baß feßon biefer Umftanb allein zu möglichst 
rafchem unb reibungslofem Jufammenarbeiten anhält, öft man aber feßließließ fertig, fo 
ficht man fich in eine Trufte von feßwarzem Öl, Schweiß unb Sanb eingehüllt, bie ohne 
Waffer wieber loszuwerben eine neue Aufgabe bebeutet.

2lucß wenn wir bisher mehr oom Reifen als von ber Qlrbeit ?u fprechen hatten, 
fo haben wir boch auch währenb bes 23ormarfcßes unfere wiffenfcßaftlicßen Aufgaben 
keineswegs aus ben 21ugen gelaHen, bie im Jinben unb Sammeln von präßiftorifeßen 
^ulturreften beftanb. ömmer wieber batten wir unterwegs §alt gemacht, um bas Ge= 
(änbe nach Steinwerkzeugen abjufueßen. ‘Dabei entwickelt fich rafch ein Gefühl für bie 
lanbfcßaftlicßen Gegebenheiten: man Jab halb, wo etwas zu erwarten war, wo nichts. 
So hatten wir febon eine ftattlicße Qlnzaßl von Steinwerkzeugen, barunter viele ausge
zeichnete Stücke, beifammen, als wir am Gilf-öauptlager ankamen. 2Ule mußten forg= 
fältig regiftriert unb nach Junbplaß unb Junbbebingungen befeßrieben werben, bevor fie 
in kleine Säckchen, ßigarren^ ober oigarettenkijteben verpackt unb in leeren 23enzinkiften 
für ben Weitertransport zufammengeftellt werben konnten.
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‘Zöicbtige an Der Unioerjität Königsberg i. ^r. erzielte Sorßbungsergebniße ver= 

Jchiebenfter «Sebiete Jollen künftig in einßr nßuen Sammlung „Sdjriffßn ber 2llberfus^Unioer- 
Jität“ verößentlicht roerben. ‘Damit erhält eine unferßr bebeutenbßen Docbfcbulen, ber Emmanuel 
Kant für alle Seiten B5eltruf oerlieb» unb bie bßute als grobe Univerfität bes beutjeben 
Oftßns ßinß bßfonbßtß Stßllung ßinnimmt, einß ßigenß ‘publikationsftätte roijjßnjcbaftlicber 2lr- 
bßitßn. Oie Sammlung gliebert Jicb in ßine gßijtßsroifjenjcbaftlicbß unb ßinß naturroißenjchaftlicbe 
Beihe unb roirb oom Königsberger Unioerfitätsbunb bßrausgegeben; fie erjebeint im Oft-Europa= 
Verlag, Königsberg i.cPr. unb Berlin 235 35. 2lls erfter Banb liegt eine Arbeit oon ‘Dozent 
Dr. §einricb Darm ja n? oor: „Bolk, 2Henfcb unb ‘Ding“, in ber unter Bruch mit ben bis
herigen 2lnficbten oom Berfaßer bie junge, aufblübenbe unb beute mehr benn je Beachtung 
finbenbe Bolkskunbe in neuer Eeftalt gezeigt roirb, um Jie in öukunft für bie Erkenntnis bes 
Sufammenlebens oon Bolksgenoßen bienftbar zu machen.

Lehrgang für 2luslanbjcbulung. jum brüten 2Hal innerhalb Sabresfrift oeranftaltete 
bas Oeutfcbe 2luslanb-önftitut in Stuttgart vom 23. bis 28. 211 ärz einen Lehrgang für 
2luslanbjcbulung, an bem 25 Kaufleute aus §anbel unb önbuftie teilnabmen. 2lls Bortragenbe 
roirkten außer hauptamtlichen 2Hitarbeitern bes O.21.J. 23ertreter ber Bartei unb ber Leitung 
ihrer 2luslanb=Organifation, ber 2lußcnbanbelsftelle Stuttgart unb ber Brioatinbuftrie mit. Oer 
Peitgebanke bes Lehrgangs roar, baß Jicb bie reiebsbeutjebe 235irtjcbaft in roeit ftärkerem Um
fange als bisher bei ihrer 2Ius(anbarbeit ber oorhanbenen auslanbbeutjchen Kräfte bebienen 
unb baß fie nicht nur auslanbkunblicb gejcbulte, Jonbern oor allem auch in ihrem Bolks- 
beroußtjein geftählte Oerjönlicbkeiten binausjenben müße.

Oeuffdjes Brauchtum in Ungarn. Oas beutjebgejebriebene „Beue politijebe Bolks- 
blatt“ bat kürzlich in einem 2eitaufjaß auf ben 235ert bes 23rauchtumes oerroiejen unb hervor- 
gehoben, roie Jegensreicb bas magyarijebe 23rauchtum bureb ben Berlenftrauß-Berbanb geförbert 
roirb. Sm 2lnfcbluß baran bemerkt es: „Oie beutjcbjpracbige Bevölkerung Ungarns be- 
Jinnt jicb febon feit längerer 3ßit auf ihr 23olkstum. Oie ^ajjionsjpiele in23ubaörs, bie 
Schroabenbälle in Ofenpeft unb in Jübungarifchen Oörfern finb ein berebter Beroeis für 
bie 235ertung bes althergebrachten unb an vielen Orten bereits oon 23ernicbtung bebrobten 
23raucbtums. Oie ungarijehen Oeutfchen, bie im Sauf nuferer Eejchicbte viele Beifpiele 
ihrer 2lnbänglicbkeit an bas ungarifche 23aterlanb gegeben haben, täten nicht übel baran, bas 
gute ungarifche Borbilb nachzuabmen unb einen ähnlichen 23erbanb zu grünben roie ber unga- 
rifebe ^erlenftrauß1, ber einheitlich für bie 23eroabrung unb pflege bes ungarlänbifchen beutjeben 
23raucbtums zu roirken hätte. Oiejer Borjchlag muß als feßr beberzigensroert unb klug bezeich
net roerben.“

ön einem anberen Peitauffaß befebäftigt fiel) basjelbe Blatt mit ben Seftlichkeiten, bie 
von fecbsunb?roan?ig ungarifchen Stäbten für biejes Sahr angekünbigt roerben unb Jagt: „Unb 
noch eine 23emerkung brängt Jicb uns auf. 23on ben Stäbten, in benen ein größerer Bruchteil 
ber Bevölkerung beutfcb ift, Jebreitet Oeben bürg mit einer 2ln?abl von intereßanten Oar= 
bietungen voran. 2lber roir vermißen bie 2lnkünbigung ber beutfcbjprachigen ^ajjionsfpiele von 
23ubaörs, bie ja ganz bejtimmt roieber viele, bejonbers beutjeße 23efucber anlocken mürben. Unb 
roir vermißen auch ben D'nroeis auf Eracbtenfefte unb Bälle unjerer roackeren ungarijeb-patriotifeb 
geßnnten beutjeben 23evölkerung. 235oran liegt bas?“

§unberf 3a&rc Kisfäluby-Sejelljebajf. Ungarns vornehmjte literarijebe Bereinigung 
begebt in biefem Sabre bie Seist ihres bunbertjäbrigen 23ejtanbes. Oer Oicbter 2llicbael 
Börösmarty, ber eine bebeutfame Bolle in ber oon öraf Sjecbßnyi geführten Beform- 
beroegung Jpielte, bie im zweiten Biertel bes neunzehnten Sabrbunberts bie bleibenben Erunb- 
lagen bes nationalen 2lufjtieges ber 2llagyaren legte, grünbete 1836 bie (Sejelßcbaft zur Wege 
ber Jchönen Künfte. Öhren Barnen erhielt fie zur Erinnerung an ben Begrünber ber ungarifchen
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Luftfpielbicbtung unb Erneuerer bes ungarifeben Kbeaterlebens, Karl oon Kisfäluby, ber 1788 in 
Set geboren, 1830 in Aeft oerftarb. Urfprünglicb Alilitär, febuf er in feiner flawonifchen öarnifon 
feine ersten Aßerke, kämpfte bann 1809 gegen bie Jranjofen, quittierte 1811 ben Dienft unb 
weilte 1812 in Aßien, roo er ficb mit Sbeobor Körner anfreunbete. Seit 1816 lebte er roieber 
in ärmlichen ^erbältniffen in Aeft unb brachte [ich als 2Haler fort. «Die Aufführung feines 
Aßerkes „'Die Sataren“ bureb eine Stuhlweißenburger Sbeatergruppe in Aeft brachte 1819 eine 
erfreuliche Aßenbung. ‘Das Stück [eblug ein unb Kisfäluby mürbe mit einem Schlage bekannt 
unb ber gefeiertfte ‘Dichter feiner Jeit. ‘Die nach ihm benannte Kisfäluby-<SefelIfcbaft mürbe 
im Laufe eines Jahrzehnts zum Alittelpunkt ber ungarifeben 1 iterarifcben <3efe 1 Ifcbaft.

§eute fteben «Sebeimrat Albert oon Aerceoifzy unb Seja oon Aojnooicb an ber Spiße 
ber Kisfäluby=<Se[en[chaft ömmer bat bie Sefellfchaft neben febaffenben magyarifeßen ‘Dichtern 
auch Überfeiner frember Aleifterwerke unb frembe Überfeher magyarifeber Dichtungen zu AliD 
gliebern geroäblt. Darunter [inb Sugen Alobacfi für feine Übertragung oon Aläbächs „Kragöbie 
bes Alenfcben“ ins Deutfcße, Alicßael Aabits, Defiber Kofztolänyi unb anbere für Übertragungen 
beutfeßer Aßerke ins Alagyarifcße. Alit ihrem Spruch „Alles für ben Seift“ tritt bie Kisfäluby- 
Sejellfcbaft nun in ihr zweites Jaßrßunbert.

Seit 30 Jahren hatten bie Schmähen ber Safhtnarer Semeinbe Kerem (Aumänien) 
in ihrer Kirche kein beutfebes Aßort mehr gehört. Kirche unb Schule roaren jahrzehntelang 
rückficbtslos bebrückt roorben. Aach bem Aßeltkrieg unb ber Anglieberung oon Satbmar an 
Aumänien ift bort [chon oieles anbers geroorben. Die Schule ift ber beutfeßen Sprache 
mieber zurückerobert roorben. Am längften hatte bie Kirche [ich gefträubt. Aocb oor kurzem 
batten gerabe bie Seremer einen heftigen Jufammenftoß mit ihrem Pfarrer, ber ficb roeigerte, 
bie beutfebe Arebigt zuzula[[en. Aber nun ift es ben Ceremern boch gelungen, ihren Aßillen 
bureßzufeßen, bie Sottesbienfte finben [eit einiger Jeit roieber in beutfeber Sprache [tatt.

Alinberbeitenfchulen im 18. Jaßrßunbert. Aor kurzem erfeßien in ben „Aeröffentlichungen 
bes Aßiener §ofkammerarcßios“ eine Arbeit, bie zu recht zeitgemäßen Aergleicben anregt. Cs 
[inb bie Unterfucßungen über „Das Scbulroefen bes Cemeswarer Aanats im 18. Jaßr- 
hunbert“ bes Aanaters §ans AßoIf, Leßrer an ber beut[chen Leßrerbilbungsanftalt „Aanatia“ 
in Cemefcßwar. Das 18. Jabrhunbert, bas roar jene Jeit, ba im größten Alaßftabe Deutjcbe 
zur Aßieberbefieblung ber oerwüjteten Süboftlänber aus allen Sauen Deutfcblanbs berangebolt 
rourben; bas roar bie Jeit ber Kaiferin ^Ilaria Cßerefia unb Jofepßs II., bie Jeit bes auf
geklärten Abfolutismus, [o viel oerfebrieen oon ben §iftorikern unb noch mehr oon Agitatoren 
ber niebtbeutfehen Aölker ber ehemaligen Donaumonarchie als bie Jeit ber Sermanifation. 
Jmmer roieber, roenn beute ben beutfeben Aolksgruppen in ben Aachfolgeftaaten ihr völkifeßes 
Sigenleben verengt wirb, wirb Aejug genommen auf bie [einerzeitige Unterbrückung bureb bie 
Deutfcben.

Das Ailb, bas §ans Aßolf auf Srunb [orgfältigen Quellenftubiums oom Scbulroefen 
bes Aanats in jener Jeit entwirft, läßt nichts _oon folcßer Unterbrückung erkennen. Seroiß galt 
bie erfte Sorge bem Scbulroefen ber beutfeben Sinwanberer. Sie brachten ihre Scbulmeifter meift 
felber mit unb Jo brauchte ber Staat anfänglich nur für Srricßtung unb Erhaltung ber Schulen 
ZU Jorgen. Aßefentlicß fchroieriger roar biefe Kulturarbeit gegenüber ber ferbifeßen unb 
rumänifeben Aeoölkerung, bie lange unter bem Druck ber türkifchen §errfcßaft geftanben ßatte 
unb anfangs allen Aemühungen bes Staates feinblich begegnete. Dennoch rourbe oon ben 
beutfeben Schulen ausgebenb — beten es 1766 breißig gab — im leßten Drittel bes Jaßr- 
bunberts ein gut entroickeltes Jerbifcßes unb rumänifebes Scbulroefen gefchaffen, bas in 
mancher §inficßt ber heutigen Alinberßeitenpolitik vieler Staaten zum Aorbilb bienen könnte. 
Der Staat gab Unterftüßungen beim Aau oon Scßulßäufern, fleißiger Scßulbefucß rourbe be= 
lohnt. Der Unterricht erfolgte in ber Alutterfpracbe, bie Mehrer gehörten bem entfpreebenben 
Aolk an. Jn großzügiger Aßeife rourben bie Aationalitätenfcßulen mit Lehrmitteln oerforgt. ön 
einem kurzen Jeitraum rourben nicht roeniger als 80000 rumänifche unb ferbifebe Schulbücher 
unentgeltlich verteilt. Unter biefer [taatlicßen Jörberung entwickelte ficb bas Aationa(itäten= 
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fchulroefen in kurzer 3ßit ?u großer §öbe. Eöäbrenb es in ben fertiger Jahren kaum mehr als 
60 Jerbifcbe unb rumänifcbe Stßulen gab, mar ihre Jabl im Jahre 1802 auf 328 rumänifcbe 
unb 73 Jerbifcbe angeroachfen. “Daneben gab es 93 beutfcbe unb 8 magyarifcbe Schulen (fo 
gering roar bamals bie Jabl ber EHagyaren im Vanat). So Jagt ber Verfaffer am Schluß 
feiner Elrbeit roohl mit Etecbt: „Die Orbnung bes Vanater Scbulroefens ijt ein Stück 
beutfcher Kulturarbeit“. — “Die beutfcben Volksgruppen im Süboften, bie gerabe in 
Rumänien roäbrenb bes letzten Jahres fcbroeren Eingriffen auf ihr Scbulroefen ausgefeßt waren, 
mürben es nur begrüßen können, wenn ficb bie heutigen Staatsoölker an biefer Kulturarbeit 
ein Veifpiel nehmen unb bie Srage bes Ellinberbeitenjcbulroejens nur annäbrenb fo gerecht be= 
banbeln roollten, mie bie „beutfcben Vebrücker“ bes 18. Jabrbunberts.

“Die beutfcßen Sieblungskolonien in Eöolßgttien haben troß roirtfcbaftlicher unb poli= 
tifcßer Schmierigkeiten eine überrafcbenb habe «Seburtenüffer aufjuroeifen. 3m Jahre 1935 hatten 
bie roolhynifchen Semeinben eine öeburtenjahl oon insgefamt 1663 erreicht unb bamit gegen» 
über bem Jahre 1934 eine Steigerung um jroölf Seburten. “Die Jalfl ber Sterbefälle betrug 1935 
bagegen nur 548, Jo baß alfo bas roolbynifche Deutfcbtum in einem Jahr um meßt als 1100 Köpfe 
angenommen bat. Der Vebeutung biefer Jaßl kann man ficb allerbings nur klar roerben, 
roenn man bebenkt, baß bas roolbynifche Deutfcbtum nur etroa 50000 EHenfchen umfaßt.

Das coangelifcb»lutberifcl)e Semeinbeblatt für bie polnifcbe ESoiroobfcbaft Eöol» 
bynien ijt roegen Ellangel an EHitteln genötigt, fein Srfcbeinen vorläufig einjuftellen. Ss roirb 
oerfucbt, neue (Selbmittel ?u befcbaffen, um bas Vlatt bann in oeränberter öeftalt roieberum 
berausjugeben.

Der Staroft oon Oftroroo bat, roie amtlich mitgeteilt roirb, bie Ortsgruppe Sufcßen 
ber Deutjcßen Vereinigung in ‘polen aufgelöff. Die Vromberger „Deutfche Vunbfchau“ 
Schreibt baju, baß ber Leiter ber genannten Ortsgruppe junäcbft in §aft genommen aber feßr 
balb roieber entlaHen roorben ift. Das Vlatt gibt ber Hoffnung Elusbruck, baß bie juftänbige 
Veßörbe ebenfo fcbnell auch ber Ortsgruppe Sufcben bie Eöieberaufnabme ihrer Tätigkeit ge= 
Jtatten roerbe, bie in keiner §inficbt gegen bie Sefeße oerftoße.

ESie uns aus Veoal berichtet roirb, ift ber Deutfcße cßriftlicße Verein junger 
EHänner oor einigen Sagen oon ben ejtnifchen Vehörben gejchlojfen roorben. Das Verbot 
roirb mit angeblichen militärifcben Übungen bes Vereins für bie beutfcbe Scbuljugenb begrünbet.

Die Leitung bes gefcbloffenen Vereins veröffentlicht eine Erklärung, baß biefer feine 
Sommerlager Jtets mit EöiJJen unb Erlaubnis ber Vehörben unb fiel) niemals mit militärifcben 
Übungen befaßt habe. „E33ir roerben alle Schritte tun, um eine Klärung hßrbeijufübren. 
ESir fehen biefer Klärung mit gutem Seroiffen unb in voller Juverficbt entgegen.“

ESie bie „Veoaler Jeitung“ Jebreibt, bat bie Eüaßnahme ber ejtnifchen Vehörben leb» 
hafte Unruhe ausgelöft, ba ber gefchloffene Verein ficb Jtets ftreng an fein religiöfes Statut unb 
bie ftaatlicben Vorfcbriften hielt- Das Vlatt roeift barauf hin, baß bie öelänbefpiele ber ejtnifchen 
Jugenborganifationen, insbefonbere ber Scouts roeit eher als militärifche Elusbilbung angefprocben 
roerben könnten als ber Sportbetrieb bes beutfcben Vereins. Elian habe oon beutfcher Seite 
Schritte unternommen, um bie Sachlage ?u klären.

Eluslaubsbeuffcfje organisieren ben Elrbeitsbienft. Das Vorbilb bes beutfcben 
Elrbeitsbienftes, ber in ber ganzen Eöelt Veifall unb Elacheiferung gefunben bat, erfreut ficb 
bes befonberen Snterefjes ber Eluslanbsbeutfchen. So haben auch bie Deutjcben in SJtlanb 
mit einer kleinen (Sruppe einen freiroilligen Elrbeitsbienft organifiert, ber ?roar nur im Sommer 
tätig ift, aber bes überrafchenben Erfolges roegen in biefem Jabr roeit größer ausgebaut roerben 
Joli. Der „Deutfcbe Klub“ in Veoal hat ficb um bas Gelingen bes “Planes befonbers 
oerbient gemacht. Elian bat ?um erftenmal im Dergangenen Jahr eine Einzahl junger Eeute 
eingejeßt, unb jroar Stubenten, Srroerbslofe, ältere Schüler ufro. Von biefer kleinen Sruppe 
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roirb meliorifiert, roerben Cnt- unb 23eroäfferungen gebaut. Die 2lrbeit ift nicht einfach, ba es 
[ich in ben meiften Sähen um Cntroäfferung oon 2noorroiefen handelt, beren 23oben Jehr 
jcßroer ift.

Ilm bie Kräfte ber 2lrbeitsmänner nicht allpfehr anzufpannen, hat man in ber Woche 
einen Sag eingefcboben, ber mit leichterer 2lrbeit ausgefüllt ift. «Seroößnlich werben §eu- 
arbeiten gemacht. $ür bas geiftige Wohl ber 2llänner roirb burch 23ortragsabenbe geforgt. 2lls 
Cafchengelb gibt man ben 2lrbeitsmännern eine Krone pro Woche. 2lußerbem erhalten Jie jehn 
Cents für bie 2lrbeitsftunbe, alfo 80 Cents pro Cag. Diefer £ohn roirb aber für bie 23er- 
pflegung aufgerechnet.

Die Sßrfcßlagung bes Deufftßfums in Cetflanb. ön 2lusroirkung bes neuen (Sefeßes 
über bie 2anbroirtfchaftskammer Cettlanbs haben jeßt bie beiben größten lanbroirtfchaftlichen 
Vereine in 2ettlanb, bie „Kurlänbifche, ökonomifche <3efe11fchaft in 2llitau“ unb bie 
„Cemeinnüßige unb 2anbroirtfchaf11iche Öefellfchaft für Süb-Ciolanb“ neben 
einer %ihe lettifcher lanbroirtfchaftlicher 23ereine oom lettifchen Canbroirtfchaftsminifterium bie 
2lnorbnung erhalten, ihre Tätigkeit einzuftellen unb fiel) aufzulöfen. Das Cigentum ber ge
nannten beutfehen lanbroirtfchaftlichen Vereine — ein fchönes §aus in 2llitau unb ein Cut bei 
Wenben — gebt entfprechenb ben neuen 23eftimmungen, ohne baß im Sejeß eine Cntfchäbigung 
oorgefeben ift, in bas Cigentum ber Canbroirtfchaftskammer üettlanbs über.

ön ber laufenben Spielzeit kann bas DcutJdje Sßeafer in Wemel auf ein 150 jähriges 
25efteßen zurückblicken. Die 23ebeutung unb kulturelle Senbung biefer 23üßne liegt klar ju- 
tage. Cs roill oiel bebeuten, wenn fie in ber oorangegangenen Spielzeit innerhalb oon nun 
fünf 2llonaten mehr als 4 4 0 0 0 befucher ?äblen konnte. 2lus ber Cejchichte biefes Cheaters 
feien nur einige Daten hßroorgehoben: öm Sahre 1893 ging es in ftäbtifeben 23efiß über, 
tiaehbem es oorher oon privater Seite betrieben rourbe. öm Spieljahr 1927/28 erfuhr ber 
Sufchauerraum eine grunblegenbe Umgeftaltung, fo baß bie Subiläumsbühne ?u ben repräfenta- 
tioften Sheatern bes beutfehen Oftens zählt.

Subefenbeutjcße Kulturrooeße. 23om 17. bis 23. 2üai finbet in 2luffig eine Subeten- 
beutjehe Kulturrooche ftatt, oerbunben mit einer großen 2lusftellung. Die 23orbereitungen 
finb bereits feit längerer Seit im (Sange. Sleichjeitig roirb in Cepliß eine Subetenbeutfche 
2Hufikfeftrooeße oeranftaltet, ebenfalls mit einer 2lus)'tellung oerbunben, bie anfchließenb auch 
in 2luffig gezeigt roerben joll. öm Sufammenhang mit biefen 23eranftaltungen fei auf bas 
kürzlich jroifchen bem Deutschen 2teich unb ber Cjcbßfhojloroakei abgefchlofjene 2^eifeabkommen 
hingeroiefen, bas Crleichterungen für ben gegenfeitigen 2^eifeoerkehr bietet. Cs ift zu roünfchen, 
baß möglich}! viele 2^eichsbeutjchß biefe (Gelegenheit ;um 23efud) ber großen fubetenbeutfeßen 
Kunbgebungen benußen roerben.

Sine £eonarbo-ba-25iuci-25ibliotßek in Wailanb. Wie aus 2Hailanb gemelbet roirb, 
ift es nunmeßr gelungen, alle Schriften oon 2eonarbo ba 23inci zujammenzubringen. Die Samm
lung, bie Jich in ber fogenannten Schaßkammer in bem Caftello Sforjesco ?u 2Uailanb befinbet, 
umfaßt mehr als 5000 Werke, bie aus aller Welt hierher gebracht rourben. 23ei biefer öe- 
legenheit hat man u. a. ein fehr roertoolles 2Hanufkript bes großen Künjtlers gefunben, nämlich 
einen kleinen Cobex oon Seichnungen unb Karikaturen, foroie ein Schema Ceonarbos für ein 
Wörterbuch.

Deutjcße Qlusroanberung nach Überjee. 23on 1922 bis 1935 roanberten insgefamt 
600050 Deutjcße nach Überjee aus. Wie Jcl)on oor 1914, jo Jpielten auch in ber 27acßkriegs= 
roanberung bie bereinigten Staaten, bie in bem genannten Zeitraum 441008 beutjeße Cinroanberer 
aufnahmen, bie erfte 2colle. Die beiben anberen amerikanifeben §auptjiellänber 23rafiüen unb 
2lrgentinien hatten oon 1922 bis 1935 je runb 50000 beutjehe Cinroanberer ?u verzeichnen. 
Seit 1931 ift bie 2lusroanberung nach Überfee ziemlich gleichmäßig geblieben. Die Saßlen 
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lauten für 1931: 13130, 1932: 10325, 1933: 12786, 1934:13554, 1935: 11 763. Daoon gingen 
nach USA. 1931: 8691, 1932: 7197, 1933: 9999, 1934: 10618, 1935: 9017. gür Vrafilien 
lauten bie entfprechenben 3ablen: 765, 736, 829, 868 unb 840, für Argentinien: 1682, 1266, 
821, 764 unb 1019.

Deutfd)ftämmige in Stanaba. T>ie „Deutfcbe Leitung für ^anaba“ befchäftigte fich 
kürjlid) mit ben feit 1923 in ^anaba jugewanberten Alennoniten. Ss hanbelt fiel) um 20000 
Alänner unb Stauen, bie unter bem ‘Druck bes Volfchewismus ibre VJahlbeimat in Süb» 
rußlanb verließen unb ficb in S^anaba neue Aöobnfiße Jucßten. Sin anberer Seil biefer 
^llennoniten begab ficb bekanntlich 1929 über Deutfcblanb nach Sübamerika.

Die 20000 nach ^anaba jugewanberten beutfebftämmigen Cnennoniten finb ein geroiebtiger 
Seil bes Kanaba=Deutfcßtums geworben. öbre liberfieblung oon Außlanb nach Kanaba oolßog 
ficb gan? planmäßig unter Alitwirkung ber Sinwanberungs» unb S^olonifationsbebörben. Sin 
beutfebes, ftark nationales Vewußtfein entwickelte ficb unter biefen Alennoniten eigentlich erft 
roäbrenb ber ^riegsjabre, als viele oon ihnen in bie Verbannung nach Sibirien geben mußten. 
An ihrer beutfeben Älutterfpracße hielten Jie jeboch immer feft. Vor bem VSeltkrieg unterhielten 
bie Alennoniten in Vußlanb über vierbunbert eigene Schulen, in benen natürlich vorwiegenb in 
ber beutfeben Vlutterfpracbe unterrichtet mürbe. ‘Die Fähigkeit biefer oom Scbickfal fo hart 
angefaßten Vußlanbbeutfcbeii bewährt fiel) jeßt oon neuem unter gan? anberen Verbältniffen 
in Kanaba.

Snglifcße Sintvanberer für Auftralien. ön bem Alärjbeft unferer öeitfebrift „Cänber 
unb Völker“ veröffentlichten mir von einem erften Sachkenner eine eingebenbe Arbeit über 
bas weite menfchenleere Auftralien unb bie baraus ficb ergebenben Spannungen. Gegenwärtig 
finb Verbanblungen über eine Sinwanberung von Snglänbern nach Auftralien im Sange. ‘Die 
auftralifcben Sewerkfebaften, bie für bie Alaßregeln ber Regierung bes ‘Dominions aus» 
fcblaggebenb finb, finb nun bereit, einer neuen Sinwanberungsroelle jujuftimmen, naebbem bie 
Arbeitslofigkeit von 30 auf 13 ‘projent gefunken ift. Aber felbft biefe Arbeitslofigkeit ift er» 
ftauniicb in einem Canb, in bem nicht einmal ein Alenfcb auf bem Quabratkilometer wohnt, 
ön Auftralien leben anftatt ber 120 Alillionen Alenfcben, bie bas Canb ernähren könnte, nur 
6,75 Alillionen. Sein SaHungsvermögen wirb wenig mehr als ?u 5 ‘Prozent ausgenußt. Um 
ben hoben Cebensftanbarb bes auftralifcben Arbeiters aufrecbtjuerhalten, wirb biefe Alenfcßen» 
armut künftlicb beibebalten. Stoß ber riefigen Canbflächen leben 50 ‘Prozent ber Veoölkerung 
in ben Sroßftäbten Sibney, Vielbourne, Vrisbane, Abeieibe, 'pertb unb Aew Saftle. ‘Dem» 
gegenüber finb weite 3läd)en Auftraliens kaum erforfeßt. Aorbauftralien, breimal fo groß 
wie Deutfchlanb, bat nur 25000 Sinwobner, annäbrenb fünfmal größer als Deutfchlanb ift 
ber Staat VJeftauftralien mit 440000 Sinwobnern. ‘Die Veoölkerung brängt ficb faft aus» 
fcbließlich an ber Küfte 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 hohen Scbußjölle hemmen ben Abfaß ihrer ‘probukte. ‘Der Staat 
Queenslanb, heßen Veoölkerung größtenteils aus Sarmern befteht, ift baßer beftrebt, aus bem 
Staatenbunb ausjufeßeiben.

50 öaßte beutfeße Synobe in Aio Sranbe. Vor 50 Saßren erftanb, mit ber Vilbung 
ber Aiogranbenfer Synobe, bie erfte beutfeße eoangelifcße Kirche auf bem Voben Süb» 
amerikas. Als erfte Kirche in überfee fcßloß Jie fieß im Saßre 1928 bem ‘Deutfcßen Soangelifcßen 
^ireßenbunb an.

Aießr als 300 Semeinben mit über 180000 Alitglieber finb in ihr ber ^ird)e ber §eimat 
angefcßloffen. 100‘Pfarrer unb 60 Diakonijfen Jteßen im Dienft ißrer Semeinben. „‘Die }iel» 
bewußte Arbeit ber ^eimatskireße, ber entfagungsoolle Dienft oon meßr als brei Senerationen 
beutfeßer Seiftlicßer, ber Sinfaß weitfeßauenber Süßrer aus ißrer ^Hitte, bie Sreue ber Aus» 
wanberer ?u beutfd)er Art unb eoangelifcßem Stauben haben eine kird)engefchicbtlid)ß Sntwicklung 
heraufgefübrt: einzig in ihrer Art unb beftimmenb für ihre 3ukunft bie erfte beuffche eoangelifche 
Volkskirche in überfee.“
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Die Brücke zum Ausland:

Das neue deutsche Recht und seine Beziehungen zu Italien

Dem Neichsführer ber beutfcben öurijten, Neichsminijter Dr. 5 rank, ber Anfang biejes 
Nlonats in Italien roeilte, roibmete bas halbamtliche „Giornale d’Italia“ einen längeren 
Negtüßungsartikel, in bem es, einer Reibung bes Deutschen Nachrichtenbüros infolge, hieß:

„Nom, bie Nlutter bes Rechts, begrüßt in bem beutfcben «Saft mit Stuben eine 
beroorragenbe‘Perjönlicbkeit ber nationaIfo?iaIiftiJeben Nemegung. Dr. Stank vertritt 
foroobl bureb Samilientrabition als auch burch eigene bebeutenbe Stiftungen auf juriftifebem 
(Sebiet bie Nechtsroinenjchaft in Deutfchlanb, ber bureb bie neuen Strömungen bes Dritten Neicbes 
ein neuer Pebensimpuls eingeflößt roerbe.“

Nuf Sinlabung bes Safciftifchen ^ulturinftituts hielt Neichsminijter Dr. Stank 
feinen mit größter Spannung ermatteten Nortrag über „(Sefeßgebung unb Nechtspflege 
bes Nationalfojialismus“. Das Nebnerpult mar flankiert oon ber §akenkreu}fabne unb 
ber italienifcben Slagge. Dr. Srank fpracb frei in fließendem ötalienifch unb führte u. a. aus:

„‘Das ?iuan?igfte öabrbunbert Jebreitet mit unroiberjtehlicber Seroalt einer Beuformung ber gefamten 
Kulturroelt entgegen. Staaten unb Sefellfcbaftsformen, Becßtsorbnungen unb BJeltanjcßanungen, Slaubens- 
gebilbe unb ‘Parteien, alles kam um bie BJenbe biefes öaßrßunberts in Sluß. Beoolutionärer benn je entroickelte 
Jicb aus bem Bufeinanberprallen aller nur benkbaren Bntitßejen in öbee unb BJirklicßkeit bie Page ber Bölker 
ber BJelt. Unter bem Bnprall jugenblicßer Sturmjcbaren verbrechen alte Sonnen. Bian muß in biefem ge- 
roaltigen Umbruch einer reoolutionären Seit bei Betracßtung geijtiger Borgänge mit ganz befonberer metbobijeber 
Umjicbt zu BJerke geben. Boch nie mürben roijfenfcßaftlicße SrkenntniJJe Jo lapibar formuliert, roie mir bas jetjt 
erleben. Boch nie mürben gebanklicße Konjunktionen aus reoolutionären ömpuljen entroickelt. Boch nie mürben 
ganze Bölker oon oielen Blillionen Jo Jeßr auf eine einheitliche roeltanjcbaulicbe Pinie gebracht, roie bas jeßt ber 
Sali ift. Uber biefer gefamten Krifis ber alten BJelt bes neunzehnten öaßrßunberts mit feinem Piberalismus 
unb Bationalismus ift ber Stern einer neuen BJelt bes beroifeben Staubens unb bes öbealismus im Bufftieg.“

•Die Umwertung ber SubJtanjbegriffe. Beicbsminifter Dr. Srank erklärte, es fei für ißn eine roa ßre 
Sreube, in bem klaffifcben Panbe ber Becbtsroiffenfcbaft, in ötalien, im Einblick auf eine gemiße 
geijtesgejcßicßtlicße Kombination ber Staatsentroicklungen Italiens unb ‘Deulfcßlanbs zu fpreeben. ‘Der national" 
Jojialiftifcbe Sefeßgeber fei, auf ber Srabition bes beutfeben Becbtsbenkens fußenb, in bie Page oeefeßt, bie 
Bletßobe einer Jelbftficberen Becßtsroaßrßeitsforfcßung anzuroenben, um bamit bie Sefeßgebung bes national- 
jojialiftijcßen Staates aufzubauen, bie, ähnlich roie bie fafeiftifebe, in ber roeiten BJelt berechtigtes Buffeben erregt 
habe. Dr. Srank ging fobann auf bie Beuroertung ber Subftanzbegriße bureb bie nationalfozialiftifcbe Becßts- 
politik ein, bie bie geiftesgejcßicbtlicß-reoolutionäre Pinie zur ‘Darftellung brächte. Sie fei unter öuftimmung ber 
gefamten Bation ber Beicßsgefeßgebung oorangejtellt. Beicbsminifter Dr.Srank ging in biefem Sufammenbang 
insbejonbere auf bie Umroertung bes beutfeben Staatsbegriffes ein, ber in ber Seit bes Piberalismus unb 
‘Parlamentarismus allmählich ein zur Erfüllung feines Selbftzroecks beftimmter, oon ber Bolksgemeinfcbaft los- 
gelöfter Bnftaltskörper geroorben roar mit eigenen öntereßen, eigenen Sefeßen unb eigenen Beigungen. ‘Dem
gegenüber liege bie Umroertung burch ben Bationalismus barin, baß er ben Staat feiner ©genroertigkeit ent- 
kleibe unb baß er im Staat lebiglicb bas Büttel zum öweck ber Bolksficberung unb jur Berroirklicbung bes 
Bationaljozialismus Jeße.

BJeiter roanbte Jicb bet Beicbsminifter ber Umroertung bes Sefelljcßaftsbegriffes oom ‘Primat ber ‘Perfon 
Zum Borrang bes Semeinnußens oor bem Sigennußen zu.

‘Oer Bationalfozialismus habe ben Begriff ber Blehrbeitsabftimmung feines Scbeinroertes 
beraubt unb an feine Stelle bie Butorität bes Sübrers gefeßt.

„"Diefe Umroertungen reoolutionärer Brt, roie Jie ber Bationaljozialismus in ‘Deutfcblanb gefebaffen bat, 
entjprecben in ihren roefentlicben Borausfeßungen bem großen Beftreben unjeres reoolutionären öaßrßunberts, 
ben Bölkern bas eigene Peben auf Srunb kraftooller Bnjtrengung, im Bingen um Srieben unb Sßre burch 
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macbtoollen Ausbau bes Staates als Selbftfcbußemricbtung [irberjujtellen. §ier liegt im roefentlicben bie 
gleiche öielricbtung beim Bationaljojialismus unb beim Sadismus cor, bie, menn Jie auch im einzelnen in 
ibren gefebgeberijcben Bletboben ooneinanber abroeicben, bocb grunbfätjlicb unter ben gemeinjcbaftlicben Benner 
.autoritäre nationale Srneuerungsberoegungen Europas' ?u bringen Jinb.“

Schließlich ging ber ^eichsminijter auch auf bie Unterfcheibung in ber Buffaffung bes 
Dienftoertrages ein, ba bas römifcbe Becht bie menjcblicbe Arbeitskraft gleich einer BJare 
bem Dienftberrn ?u helfen (Sebraucb unb Bußung ju Berfügung geftellt habe. Auf biefe Auf— 
fafjung bes Dienftoertrages fei narb bas beutfcbe 23ürgerlicbe (Sefeßbuch bei ber Bebanblung 
ber örunblage aller Arbeitsüerbältnijfe zugefcbnitten. Diefen Srgebniffen bes römifcben Becßts 
gegenüber mies ber Beichsminifter barauf bin, baß fie mit ber mobernen Jovialen <§efell» 
fcbaftslebre bes Bechts besbalb nicht oereinbar feien, weil eben S^ultur?uftänbe oon oor 
2000 Jahren anbere Beißtsformungen gäben, als fie bie «Segenmart erforbere. Snfofern fei auch 
bie fafciftifche (Sefeßgebung völlig mobern unb in ihren (Srunblagen unabhängig oon biefen 
antiken fojialen Berbältniffen. Der Aeichsminifter mies }um Schluß auf bie Semeinfamkeit bes 
rechtspolitifchen Sollens ber jungen Seneration in Deutfcblanb unb ötalien hin unb gab bem 
B5unjcbe Busbruck, baß fich bie gegenfeitige öocbacbtung ber italienifeßen unb ber beut» 
Jchen Becbtsroiffenfcbaft in einer gegenfeitigen Befruchtung ber Arbeit an ber großen, bem 
italienifchen unb bem beutfehen Bolk geftellten Kulturaufgabe im Dienfte bes eroigen Bechts 
gegen bie Seroalt ausroirken möge.

♦

Die Königliche Bkabemie non öfalien oeranftaltete in ben Bäumen ber Billa $ar= 
nefina eine feierliche Sißung ?u Ehren bes Beichsminifiers Stank. Dräfibent Blarconi be= 
grüßte ben Blinifter. Italien oergeffe nicht, baß Stank ber Borkämpfer ber ?ehre bes 
italienifchen Bechts, ober beffer gefagt bes neuen fafciftiJchen Bechts in ben beutfehen 
Unioerfitäten geroefen fei. Er begrüßte ibn als alten Sreunb Italiens unb gab bem auf» 
richtigen BSunJcbe für immer engere kulturelle Banbe jroifchen beiben Säubern Busbruck, 
aus bem bie gegenfeitige Bcbtung unb Kenntnis erroachfen könne, bie fich nur gut unb bauer» 
haft auf ben roeiteften Sebieten ber Beziehungen jroifeben §itler»Deutfchlanb unb bem Italien 
Bluffolinis ausroirken könne.

Beichsminifter Stank gab feiner befonberen Steube barüber Busbruck, baß er in Bom oor 
bem auserroählteften Kreis italienifcher Becbtsgelebrter einen Bortrag über bie Srunbjiige ber 
nationalfojialiftifchen Becbtsleßre halten burfte. Es erfüllte ihn mit befonberem Stoß, baß bie 
Sißung ber in ber ganzen B5elt Jo angefeßenen ötalienifchen Bkabemie ?u Ehren bes 
Bertreters bes Becßtsroefens bes neuen Deutfcßlanb oeranftaltet roorben fei. Die BSorte Blarconis 
über bie Jufammenarbeit ber beiben Cänber auf geiftigem Sebiet roürben auch bei ihm als Ber» 
treter Deutfchlanbs auf fruchtbaren Boben fallen. Beichsminifter Stank roies auf bie jahr» 
bunbertealte geiftige Jufammenarbeit Deutfchlanbs unb ötaliens hin, bereu Kultur fich gegenfeitig 
befruchtet habe unb beren geiftiger Jufammenbang auch heute fpürbar fei.

Deutschlands Brücke nach Übersee
Drei Jahre Deutscher Kurzwellensender

Bor brei Sohren rourbe, burch Errichtung bes Deutfchen Kurjroellenfenbers, bie Brücke 
?u allen Bolksgenoffen jenfeits ber ©renjen unb Bleere gefchlagen. Sag unb Bacht Jcbickt ber 
Senber nunmehr über feine Bichtantennen beutfcbe BJorte in alle Seile ber B3elt.

Bm frühen Blorgen geben bie Senbungen nach Sübafien — Buftralien, anfcßließenb nach 
Oftafien, am Bbenb nach Bfrika, in ber Bacbt nach Sübamerika, Blittelamerika unb ben Ber» 
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einigten Staaten, Qlucb Suropa roirb jeroeils in ber betreffenben Dichtung von ben Qlusfenbungen 
ber Qticbtftrahler berührt. Ungefähr alle vier Stunben roirb für jebe öone gefenbet, 
unb jroar Jo, baß bie Senbungen in ben betreffenben Srbteilen gegen Qlbenb empfangen roerben 
können. QZicbt nur bie ‘Deutfcben im Qluslanbe hören ‘Deutfcblanb, Jonbern auch bie Qluslänber 
bekunben größtes öntereffe an bem ‘Programm bes ‘Deutfcben Kurjroellenfenbers, ber es besbalb 
als einen Qlkt ber Höflichkeit anfiebt, bie Qln= unb Qlbfagen, Joroie bie täglichen Qlacbricbten 
auch in frember Sprache ju fenben. Seine Senbungen haben böchfte kulturelle unb volkspolitifcbe 
Q3ebeutung, bie in ben Greifen ber Qluslanbsbeutfcben mehr unb mehr erkannt, geroürbigt unb 
als ein Sefchenk bes neuen ‘Deutfcblanbs betrachtet roerben.

‘Das Scho ber beutfcben Senbungen roirb täglich ftärker. Qius allen Seilen ber 
Qöelt, von ‘Deutfcben unb Qluslänbern, kommen im QHonat viele taufenb Sufcbriften. Q3on Kanaba 
bis jum Sßuerlanb, von Qluftralien bis jur amerikanifchen pajififchen Küße, von 
überall Jinb bie Briefe batiert. Sinige Qlusjüge aus biefen Hörerbriefen vermitteln ein Q3ilb von 
ber großen Q5ebeutung bes ‘Deutfcben Kurjroellenfenbers.

So Jebreibt eine ‘Deutfcbe aus QUoöranbeboSul folgenbe öeilen: „Qöir Jinb immer 
Jtol? auf unfer Q3aterlanb, unb roenn roir im Qvabio hören, roas im neuen ‘Deutfcblanb geleijtet 
roirb, unb roas es für Sortfcbritte macht, bann müffen roir ftaunen; bas gibt auch unsQHut unb Kraft.“

Sin anberer Q3rief aus Q^io beSaneiro: „Q33ir können öbnen gar nicht betreiben, 
roelche Sefühlß einen überkommen, roenn plößlicb im Qtabio aus ber Heimat ein birekter Qlnruf 
kommt (gemeint ift ein Geburtstagsgruß). Sin Schauer läuft einem über ben Lücken vor ber 
Srkenntnis, baß es tatfäcblich auch über bie QUeere bimveg keine Srennung mehr gibt.“ — 
„Qßir Qluslanbsbeutfcben können nicht mehr auf ben ‘Deutfcben Kurjroellenfenber vernichten“, 
Jo Jchreibt ein ‘Deutfcber aus SliJabetbbucbt in Sübroejtafrika. „‘Das ‘Deutfcbe Queich 
bekommt auch feinen ‘Dank bafür. ‘Der fejtere oujammenbalt bes Reiches mit bem gefamten 
Qluslanbsbeutfchtum trägt feine Srücbte, bie Qlbfaßmöglicbkeit von QSJaren jeber Qlrt roirb ge= 
Jteigert, unb bas Qlnfeljen bes Reiches roirb erhöht, roenn roir, roir braußen in ber roeiten Qöelt, 
von öbnen geftärkt unb unterftüßt roerben.“

Sin berliner, ben bas Scßickfal nach Oftafrika oerfcblagen bat, feßreibt aus <Dar-es= 
Salam in Oftafrika: „öcb bin jeßt 31 öahre hier braußen unb habe alle Sabre kein Heimroeb 
gehabt, aber an biejem Qlbenb, roo roieber ich beutfebe Caute hörte, kamen mir boch bie Sränen in bie 
Qlugen, unb ich batte roirklicb Heimroeb nach meiner alten Heimat, öch habe mir nun ganj feft 
oorgenommen, jur Olympiabe nach Q3erlin ju kommen. Q35as Jie uns mit bem Q^abio gegeben 
haben, uns einfamen QUenfcben, bafür kann keiner genug banken. ‘Deutfcblanb ift nicht mehr 
roeit unb niemanb ijt mehr einfam.“

Qius Q3anbong auf Java bittet ein Qluslanbsbeutfcber, ihm unb feinen QSolksgenoffen 
burch recht viele Senbungen einen kleinen Srfaß ju geben für alles Srbabene unb ©roße, bas 
Jie nicht perfönlicß miterleben können, „öhr gut burchgearbeiteter Qlacbricßtenbienft“, Jo Jchreibt 
ein ‘Deutfcber aus Q^ieberlänbifcb-önbien, „hält uns Qluslanbsbeutfcbe über alle QJorgänge 
im Queich in ftänbigem Kontakt mit ber Heimat. Qßir alle hoffen, baß biefer Qtacbrichtenbienft 
bie QSahrbeit in bie ganje Qöelt bringt.“

Sin Q3rief aus Q3ofton in USQl. jeigt bie QSirkung, bie ber Qlacbricbtenbienft bes 
‘Deutfcben Kurjroellenfenbers auch auf bie Qluslänber ausübt: „Qöir Jißen viele Stunben am 
Qautfprecber. QTlein Sreunb roar mit bem 9. Q3ataillon ber Scottish Blackwatch im QSeltkrieg 
unb rourbe breimal verrounbet. Seb roar mit bem 110. önfanterieregiment ber 28. Qlmerikanißben 
‘Divijion braußen unb trage jroei Qlnbenken von Scbrappnells. Qlacßbem roir uns an ößrem 
‘Programm erfreut batten, lachten roir uns an unb fragten uns, ob roir roohl vor 20 Sohren 
auch fo gerne bingebört hätten. Q^abio ift ein rounberbares fDing, roeil es jur Q3erftänbigung 
ber Q3ölker untereinanber beiträgt.“
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ön bem 211är}beft ber für (Seopolifik“ oeröffentlicbt Styu?o 0bki eine
Slrbeit über ben „Srunbgebanken bes §ojinismus“. Jn ben einleitenben Porten jebreibt ber 
^erfaffer: „‘Das japanifebe Cebensprinjip ber Einheit oonSanb unb 93olk, roekbes nuferer 
— ber japanischen — (Sefellfcbaftsftruktur trabitionsgemäh pkommt, fall bureb unfere Kultur» 
beroegung roieberbergeftellt roerben. 933ir glauben an bie Einheit oon Sanb unb 93oIk, biefe 
beiben gebären eng pfammen. Um bie Krifis in ber Sebankenroelt ber mobernen ^Henjcbbeit 
p überroinben, bebarf bie SHenfcbbeit ber Autorität unb ber fdjöpfergeben Einglieberung in 
bas Sanp unb oerlangt nach einer barauf aufgebauten (Sefellfchaftsorbnung. Slutorität, SHiip 
auf japanifcb, ift bei uns bie fchöpferifebe Siebe, bie ber Söeltfeele inneroohnt. Einjig unter 
bem ftrablenben Siebte ber Slutorität roerben bie abfoluten (Segenjähe oon Freiheit unb Sllacht 
aufgehoben unb vereinigt, Jn ber (Segenroart läßt fich nun eine ftarke (Sebankenftrömung auf 
ber ganzen SSelt feftftellen, bie auf Jolcb ein in ber abfoluten Jclppferifeben Siebe rourplnbes Sluto» 
ritätsprinjip gerichtet ift. ‘Diefes Slutoritätsprinjip ftellt bie 93erbinbung her mit bem kosmifeben 
Entroicklungsproph, ber unaufhörlich feine Jcböpferifeben Kräfte entfaltet unb roo er fich frei aus» 
roirkt, auch bie (Segenjähe oon Subjekt p Objekt, oon Seelifchem ?u SHateriellem, Einheit unb 
93ielbeit aufgehoben hol unb allen SSiberfpruch jroifeben Staat unb 93olk, Stabt unb Sanb, 
Slrbeiter unb Kapitaliften befeitigt. SSir roollen mit biejem Seift bas “prinjip ber 93ereinigung 
oon Sanb unb 93olk oerroirklichen. ‘Das ift bie moberne ^uffaffung ber eigentümlich japanifeben 
Seiftesbaltung, bie Religion unb ‘Politik oon Slnfang an gleicbfeht. “Die Einheit beberrfebt 
grunblegenb unfer trabitionelles Staatsleben. ‘Das ift ber §auptgebanke bes §ojinismus 
in Japan.“

Jn bem neuen §eft „*Das beutjebe SSort“ beleuchtet Otto Urbach „Das lebenbige 
Frankreich unb bas neue ‘Deutjcblanb“.

Stuf beutfeher Seite ift ber gute Söille, mit Frankreich ?ur 93erftänbigung 
?u kommen, unbeltritten:

‘Der Slltpräfibent ber Steichsfcbrifttumskammer, Fr. 93lunck, bat bas roieberbolt in 
‘Paris betont. §anns Joh ft roürbigt in feinem Steifebericht „Sllaske unb Seficht“ Frankreich 
unb bie Franpfen eingebenb. Sr fieht im Franpfen ben forgfamen (Särtner, ber jeben Quabrat» 
meter Erbe liebeooll bebaut. ‘Paris ift ihm bie Stabt ber führenben Sefellfcbaft, bes reichen 
Stiftes, ber Freiheit. ‘Der Soblbergkreis (93erlin 98 35, Sigismunbftrahe) fuebt enge 93er» 
binbung mit ber franpfifeben Jugenb. Sr roill bie 93eroegungen unb bas 93erfteben ber Stach» 
barnation Jtühen auf bas 93ertrauen in bie Ehrlichkeit bes anbern. ‘Durch Sichtung ber 93olks= 
ehre pm 93ölkerfriebenI ähnlichen Jielen mill bie b eutJcb = fra n?öJifcb e S eJe11fcbaft 
‘öerlin»Jeblenborf bienen. 9öir erinnern ferner an ben 93atfcbari»‘Preis oon 1OOOO Sllark für 
einen im Sinne ber beutfcb»franpfijcben 93erftänbigung getriebenen Stoman. Sils ‘Preisrichter 
malten u. a. §. Fr. SMunck unb Jean Siono. Söill man in Frankreich biefe Slnjfrengungen 
überjeben? SSir erinnern an bie beroorragenbe Jeitfcbrift „§ocbfchule nnb Sluslanb“, bie fich 
in erfolgreicher 933eife bemüht, 93rücken pm Sluslanb p fchlagen.

933ir erinnern cor allem an Slbolf öitlers einbeufige Erklärungen, bie kein Süenfcb, 
ber guten Söillens ift, überhören kann. ‘Deutfcblanb mill Ftieben unb Fteunbfcbaft mit bent 
Sladjbaroolkel

,/Die neue Cinie“ behanbelt unter bem Eitel „‘Der ‘Dank bes lebten Stifters“ bas 
(Srabmal Kaifer SHaximilians I. in ber §ofkirche p Jnnsbruck. „‘Das erpne Seleit“ ber 
Sefcblechterreihen um ben Sarkophag bebeutet gleichfam einen ‘Dank insbefonbers an bie 
Frauen bes Kaiferhaufes.

„Ss roirb eine tragifebe Kette, roenn mir bas Scbickfal biefer babsburgifeben Frauen 
prückoerfolgenl ‘Da ift Slifabetb, bie ber Familie Sirol einbraebte unb ben .einäugigen, 
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barten unb habgierigen4 Hilbrecht I., ben fpäteren Kaifer, heiratete, ihm in Sirene 22 Kinber 
gebar, oon benen 10 ben 93ater überlebten; faft oor ihren klugen rourbe ber «Satte oon feinem 
Tieffen Johann "Parriciba, bem er fein Erbgut oorentbielt, ermorbet. — 'Dann folgte S^aifer 
Sigismunbs Tochter, bie anbere Elifabetb, bie ihrem Tllbrecbt II. bie ungarifche Krone 
fiebern follte, aber nach beffen Eobe für ihren naebgeborenen 5obn bie Jnfignien mit näcbt= 
liebem Einbruch in bas oon ber «Segenpartei beroaebte Scbaßgeroölbe buchstäblich ftehlen muhte, 
um ihm bamit bie Tlacbfolge zu fiebern. — Eleonore, THaximilians TTlutter, bie portugiefifeße 
Königstochter, bie ihrem pbantaftifcb roirtfebaftenben «Semabl eine unermeßliche «Seibmitgift oer= 
Jebaffte unb bennocb auf einem ärmlichen Ocbfenroagen ins ‘Deutfche Tleicb einzieben mußte. — 
THaximilians Schmefter, Kunigunbe, bie ihren THann, ben §er?og Tllbrecbt oon TJayern, erft 
bekam, naebbem ber ficb bie kriegerische Unterftüßung feines kaijerlicben Schmagers mit hoben 
Summen erkauft batte, unb bie ihr Teben in einem Klafter oergrämt befcßloß. — Tllaximilians 
erfte Jrau, Tllaria oon T3urgunb, bie ihm ihr reiches burgunbifebes £anb nur nach Jcbroeren 
unb für ibn febr blamablen Kämpfen gegen ihr eigenes T3olk zuführen konnte unb febon mit 
25 Jahren ftarb. — Seine zroeite Jrau, TJIanca TTlaria oon TTlailanb, bie er mit un
geheurer «Selbabfinbung nahm unb bennocb ihren T3ruber unb T3etter in ben §änben brigan= 
tifeber THörber ließ. — 'Des Kaifers einzige Eocbter, TUargarethe, bie als Kinb, in offener 
Tänberfpekulation, mit einem früh ßerbenben Jpanifcben "Prinzen vermählt rourbe, mit 20 Jahren 
febon jum zmeitenmal TSitroe roar unb bann bie uns aus «Soetbes ,Egmont‘ bekannte, für 
Jrauenfchultern zu febroere Tlegentfcbaft ber Tlieberlanbe führen mußte. — Unb bann Johanna 
oon Spanien, bie THargaretbens "ö ruber Philipp enblicb bie erfebnte Tlnroartfcbaft auf ben 
Ebron ihres T3aters in ihrer "Perfon oerfpracb, aber, in ben häßlichen Streit jroifeben TSater 
unb «Satten gezogen, bem TSahnfinn verfiel . . .“

Jn ber oeitfebrift „'Die Eatroelt“ bemüht ficb ber junge rumänifebe "Pbilojopb Vucian 
T5laga in einem Tluffaß „Öagia Sophia“ um eine „gleiche geiftige "Plattform“, oon ber aus 
bie brei Stilarfen ber cbrijtlicben Tlrcbitektur: bie romanijcb-bafilikale, bie gotifebe unb bie by= 
Zantinifcbe, umfebrieben roerben könnten.

„Tlucb bie Junktion bes Nichts in ber byzantijeben Tlrcbitektur legt Jeugnis ab oon bem 
«Sebanken eines Eranfzenbenten, bas bernieberjteigenb ficb ?eigt. T5eim Eintritt in eine byzantinifebe 
Kirche fleht man zunäcbft in ber "Dunkelheit bes gejcblojfenen Tlaumes unter bem Einbruck ber 
Cichtbünbel, bie bureb oben an ber T3afis ber Kuppel angebrachte Jenfter bereinquellen, Cicbt- 
bünbel, bie mit bem Schroert ^erteilt roerben könnten. Es ift, als ob es ein unirbijebes Cicbt 
roäre, ein Ticbt oon beutlicherer T3efcbaffenbeit als bie bes überall ficb gleichmäßig oerteilenben 
Eageslicbts. "Dieses materiell potenzierte Ticßt, bas in große T3ünbel quellenb hßreinbringt, bie 
ficb in grablinigen Kaskaben kreuzen, ift zroeifellos ein integrierenber T3eftanbteil ber byjantinifeben 
Tlrcbitektur. Jft biefes materiell potenzierte Cicbt nicht eine jymbolifebe Erläuterung mehr bes 
Eranfzenbenten, bas ficb fiebtbar gemacht bat?

ön bie gotijeben Kirchen bringt bas Ticht nur gebämpft unb gemäßigt burch bie farbigen 
Jenfter ein, um ficb in ber ‘Dunkelheit bes Traums gleichmäßig zu ©erteilen. "Das oulgäre Cages- 
licht roirb in ber «Sotik gebämpft; es gleitet burch ein THebium binbureb, bas es oergeiftigt. 
«Segenüber biefem koloriftifcb oergeiftigten Ticbt führen bie Emanalionen bes potenzierten Nichts, 
bie in bem «Sefäß bes byzantinifeben Kircbenbaues gefammelt roerben, bie (Sebanken zum ur= 
fprünglicben Cicbt zurück, bas «Sott mit feinem erften TSorte erfebuf.

Vergleicht man bie morgenlänbifcbe THyftik, bie byjantinifebe ober jene Kleinafiens, zumal 
in ihren nicbtcbriftlicben Varianten, mit ber abenblänbifcben ber norbifeb-germanifeben, jo ergibt 
ficb ein grunbfäßlicber Unterfcbieb. ‘Der orientalijcbe THyftizismus ift ein Jolcber bes Cicbts — 
bas erfte THyfterium bes Kosmos ift bas THyflerium bes Cicbts. ‘Der abenblänbifcbe THyftizis- 
mus ift ein THyflizismus bes ‘Dunkels — bas THyiterium ift hier jebesmal ein folcbes ber 
‘Dunkelheit.“
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3X2lfrika. Slugreifen bes öinbenburg- 

pokal -'Preisträgers K a r l S cb ro a b e nach 
Afrika 1933, 1934 unb 1935. Köfel & “puftet, 
©uneben. 222 5.

Daft man auf brei Sliigen, bie [ich im roefentlirben 
auf benfelben Strecken volljieben, “Slfrika nicht kennen
lernen kann, auch roenn man fo belle ‘Singen bat unb 
fo unverbroffen ficb umfiebt roie Karl Scbroabe, ver
gebt ficb von felbft. Silber roas ©agemut, “Slusbauer 
unb “Peberrfcbung bes Jlugjeugs unb ber Umftänbe 
in jebem einzelnen Salle bebeuten, bas lernt man aus 
ben Strahlungen bes “piloten Scbroabe kennen. Sin 
‘buch, bas keiner aus ber §anb legen roirb, ehe er es 
?u Snbe gelefen bat. ‘Daft ber Verfaßet ficb feiner 
Perpflicbtungen gegen Söolk unb “Paterlanb in hohem 
©afte berouftt ift, fei rum Tobe bes “Pucbes noch be- 
fonbers beroorgeboben.

Sünfrig (Jahre Sogo. “Pon ‘Sluguft Süll, 
©it 27 Silbern auf 16 Safeln, 27 Sextfiguren unb 
einet überficbtskarte. “Perlag ‘Dietrich Reimer (Srnft 
“Pobfen), “Perlin 1935. 280 S. 6,— ©.

©it grofter Sachkenntnis berichtet ber “Perfaffer 
über Canb unb 'Polk, Jtaatlicben Aufbau, Singe
borenenfragen, 'Stecbtspflege, Seiftesleben, Sefunb- 
beitspflege, “Perkebrs- unb roirtfdraftlicbe “Perbältnifje. 
Ss ift kaum eine $rage, bie hierin offen gelaffen 
rourbe. Srfreulicb ift bie Segenüberftellung ber beutfcben 
Teiftung in biefem Sebiet unb ber franjöfifcben unb 
englifcben ‘Perroaltungsmaftnabmen. ©ir empfehlen bas 
“Puch, bas bem ©bürfnis unferer Seit entgegenkommt, 
jebem, ber ficb mit überfeeifcben beutfcben Sieblungen 
befaftt.

'Das Sebeimnis um Sdrobua. “Pon §ans 
§ eifrig. Deutfcbe “Perlags-Sefellfcbaft, “Perlin 1936. 
68 Seiten.

‘Stuf feiner britten Sxpebition ins önnere ber ara- 
bifcben ©üfte, ins Tanb §abramaut, ift ber Sorfcher 
bis ru öen heiligen uralten Kulturftätten ber längft 
Dergangenen fabaeifcben Spocbe, bis nach Scbobua 
vorgeftoften. ©it §ilfe einiger ihm treu gebliebener 
‘Pebuinen gelingt bas gefährliche Sxperiment in einer 
‘Starbt, unb fo ift §elfrit? ber erfte ©eifte, ber, roenn 
auch nur kurre Seit, in biefer unter ben Sanbbünen 
fcblummernben unb oon ben “Pebuinen hoch verehrten 
alten Kulturftabt roeilen kann. ©it oft pbantaftifcber 
Spannung verfolgt man, burcb bie lebenbige Srjäblerart 
bes Sübarabienforfcbers gefeffelt, im Seifte mit ihm 
bie 12000 Kilometer lange Kararoanenftrecke, bie vielen 
©ibrigkeiten, bie feindlichen “Eingriffe unb fcbroffen 
“Slblebnungen ber umroobnenben Pebuinenftämme. “Die 
aufterorbentlid) Jcb’önen “Slufnabmen, bie bem “Pucbe 
beigegeben finb, runben bas Pilb Sübarabiens ab, 
bas bet 5öerfaffer vor bem Cefer erfteben läftt. 
Serabe im Augenblick ber politifcben §ocbfpannung 

in ber ganzen mobammebanifcben ©eit, roirb man ficb 
berouftt, baft auch auf ber anberen Seite bes “2toten 
©eeres in Sübarabien noch eine gan? oerfcbloffene 
©eit mit uralten Kulturen ber Srfcblieftung harrt, baft 
Sübarabien noch beute eines ber unberübrteften Sebiete 
unferer ganjen Srbe ift. Koku.

'SBenfcben, bie ich in ber ©ilbnis traf. 
‘Con §ans Krieg. ©it 16 Pilbtafeln. Strecker & 
Scbröber Perlag, Stuttgart 1935. 220 S. Seb-3,30, 
deinen 4,50 TB.

22 kurje Srlebnisbericbte unb ein Scbluftroort bes 
beutfcben “Staturforfcbers jeichnen vor bem Tefer bie 
bunte ©eit Sübamerikas. 'Das Pucb, bas unferen 
fcbroäbifchen Tanbsleuten in Überfee geroibmet ift, nimmt 
oft Selegenbeit, bie Steuben unb Sorgen,* bie ©ege 
unb Scbickfale unferer beutfcben Polksgenoffen in Süb- 
amerika ?u fcbilbern.

'0ie ©oermanns. Pom ©erben beutfcber 
Sröfte. Pon Sbeobor Pöhner. Perlag „‘Die 
'S3rücke jur §eimat“, Perlin 1935. 260 S. 4,80'SB.

Sin berufener bat biefes Puch gefcbrieben, einer, 
bet mit ber beutfcben kaufmännifcben unb Siebelungs- 
arbeit in “Slfrika vertraut ift unb zugleich mit ber 
Samiliengefcbicbte ber ©oermanns. ©as bie ©oer- 
manns für bie Schiffahrt unb ben ganbel unb bamit 
für bie Seroinnung eines “platjes in ‘Slfrika geleiftet 
haben, ift in bem TJuche in vortrefflicher ©eife bar- 
geftellt unb bamit bie alte ©abrbeit, baft ©änner bie 
Sefcbicbte unb auch bas ©irtfcbaftlidje machen, unter 
Peroeis geftellt. “Stoch ein anberes erroeift bas Puch: 
bie alten Samilien bebürfen immer neuer Plutjufubr, 
unb bie kräftigsten Tebensquellen flieften in ben ftarken 
‘SBenfcben, bie von unten kommen. So ift bas ‘Such 
auch familiengejcbicbtlicb wertvoll.

öofef ‘pilfubski. Srinnerungen unb 
“Dokumente. “SBit einem Seleitroort vom ©inifter- 
präfibenten Seneral Söring. Pb. 1: “SBeine erften 
Kämpfe. Sffener Perlagsanftalt, Sffen 1935. 80 u. 
294 Seiten.

“Das Pud) enthält aufter ben ©itteilungen “pil- 
fubskis über feine erften Kämpfe 1914 eine biograpbifcbe 
Einleitung von ©aclaro Cipinfki: „“Der grofte ©ar- 
fcball“ unb ein “Stacbroort von “prof. Dr. o. “Slrnim, bem 
“Spektor bet Secbnifcben ^ocbfcbule in Söerlin. Durch biefe 
beiben Zugaben roerben bie hier abgebruckten Srinne
rungen “pilfubskis, bie ja nur eine kurje Spanne feines 
©irkens umfaffen, ju einem vollftänbigen ©Ibe oon 
feinem ©efen unb ©irken ergänzt, ©eitere vier Pänbe 
(„'Das Saht 1920“ — „©ilitärifebe Porlefungen“ — 
„“Stehen unb Armeebefehle“) roerben weiterhin ver
öffentlicht roerben. ©er bas heutige “polen verlieben 
roill, muft ben “SBann kennen, ber es gefebaffen unb 
aus ben ©irren ber erften öabre berausgefübrt bat, 
ben Jelbberrn unb Staatsmann.



128 Büchertafel Heft 4

Sira unb ber Sefangene. 23on §einricb 
Sek mann, Verlag Seorg Töeftermann, 25raunfcbweig 
1936. 276 Seiten. 4,80 70.

‘Diefes TSerk, etwas ernjt unb manchmal vielleicht 
aueb etwas ?u Jcbwermütig unb etbifcb betont, febilbert 
bas Leben eines beutfeben Kriegsgefangenen auf einer 
kleinen 5arm in TSales. Tiber darüber hinaus gewinnt 
ber Cofer auch einen Sinblick non bem TSalifer dauern- 
leben fcblecbtbin, oon ber ungeheuren Sinfamkeit, aber 
auch oon bem kraftvollen, beißen nationaliftifeben 
Streben bes Töalifer Volkes in feinem jabrbunberte- 
alten Kampf gegen bie englifeben Herren. “Der Vornan 
gibt einen tiefen Sinblick in bas Sigenleben bes TSalifer 
Volkes, in fein eigenes völkifebes Streben, bas eigen» 
finnig jeben Sinfluß fremben 23lutes fernjubalten weiß.

Jacob, Srnft Serbarb: ‘Der Deutfcbe in 
‘Portugal unb Spanien. „Der Deut Jeh e im 2lus- 
lanbe“ 33.-34. §eft. Tangenfaha 1935, Julius 23elß. 
137 S. 8°

Die alten Kulturbejiehungen, bie bie Länber ber 
iberifeben öalbinfel mit Deutfcbfanb verbinben, werben 
hier überficbtlicb )u[ammengeftellt. “Der TSerfaffer be- 
banbelt in anfcbaulicber TSeife bureb alle Jahrbunberte 
binbureb, was an Sreigniffen unb TSegebenbeiten wichtig 
war. Sr erzählt in frifeber Töeife, unb es gelingt ihm, 
bie TBicbtigkeit bes gegenfeitigen TSerbältniffes jwifeben 
uns unb ben uns befreunbeten Tlationen ber Spanier 
unb ber ‘portugiefen gebübrenb herausjuftellen.

Dr. 2t.
öm Sis Dergraben. Srlebniffe auf Station 

„Sismitte“ ber leßten Srönlanb-Sxpebition 2llfreb 
Töegeners oon Johannes Seotgi. 23erlag bes 
251obigfcben 2llpenkalenbers “Daul TUuller in 2Hiincben.

‘Die lebte Sorfcbungsreife 2llfreb TBegeners nach 
Srönlanb im Jahre 1930 war bet beroifebe Sobes» 
weg bes 2llannes, beffen Perfönlicbkeit unb Scbickfal 
in bem herrlichen 25ucb oon Johannes Seorgi ein 
ragenbes Denkmal erhalten bot. Der ^erfaffer bat 
[eine Srlebniffe auf Station „Sismitte“ in bas Sewanb 
eines Sagebucbes gekleibet, bas man ebenfogut „Liebes
briefe aus bem Sisgrab“ nennen könnte; benn in biefen 
23riefen an feine Stau Jtieba gehen Sebnfucht unb 
Heimweh, ‘Pflichtgefühl, Töillensftärke unb 2taturliebe 
§>anb in öanb. Dieje fcblicbten 23riefe erzählen mit 
feltener 23ilbkraft oon ben febweren febweigenben Sagen 
unb Mächten in ber Unenblicbkeit ber ewigen Sis- 

region, bie felbft ben eingeborenen Srönlänbern Snt- 
feßen unb Sobesfurcbt einflößt. TBabrbaftig unb kunft- 
los Jteben bie Tßorte ba, bie aus unmittelbarem St
ieben ;u uns fpreeben unb eine tiefe TSirkung erzielen. 
23or ben beutfeben §elben um Tßegener batte kein 
LUenJcbenfuß bas „große Sis“ auf Srönlanb betreten, 
unb was Seorgi, Sorge unb Loewe ein Dolles Jabr 
in ben Jetten unb Röhlen auf bem gefürchteten önlanb- 
eis in 3000 Lfleter §öbe bei unoorftellbarer Töinter- 
kälte erlitten, erlebt unb erforfebt haben, bas gehört 
?u ben Großtaten ber Polarforfcbung, beren Literatur 
bureb ©eorgis 23ucb (in 3. Lluflage) eine wertvolle 23e- 
reicberung erfahren bat, ftark genug, um bie Jugenb 
}u begeiftern, unb fcblicbt genug, um bem LOenfcben ber 
Sauft ?u gefallen. Das ‘öueb unterhält unb belehrt, 
es erfebüttert unb begeiftert. Die %icbsftelle jur Sörbe- 
rung bes beutfeben Schrifttums bat es aufs wärmfte 
empfohlen. 2lnfcbaulicbe 23ilber unb Skijjen begleiten 
bie boebintereffanten Sagebuebbriefe. K. 3. L.

2lus ber Sülle ber Literatur, bie bas gewaltige 
Sejcbeben bes Krieges beroorgebraebt bat, bürfen bie 
verfebiebenen in ficb jufammenbängenben Töerke, bie 
ben bekannten militärpolitifeben Scbriftfteller Sencral- 
leutnant Srnft Kabifeb }um TSerfaffer haben, einen 
befonberen Plaß beanfpruchen: „Die LHarne- 
f eh l a cb t 1914 — eine beutfebe Sragöbie“, 
„Der febwarje Sag — bie 27ebelJebladjt von 
Llmiens“ unb „Lüttich“; alle erfebienen im Verlag 
Otto Schlegel, 23erlin.

Klar unb juverläffig in ber Darftellung ber großen 
ftrategifeben Sragen, einbrucksvoll in ber Jitierung ber 
erreichbaren Quellen, lebenbig unb vielgestaltig unb 
auf bie großen Scbickfalsfragen eingebenb, gibt ber 
23erfaffer bem Lefer ben Sinbruck unmittelbaren Sr- 
lebens unb vermittelt ihm eine plaftifcbe Kenntnis ber 
einzelnen Vorgänge. „Deutfcblanbs Scbickfalsfcbritt in 
ben TSeltkrieg“ nennt Kabifcb ben erften 23anb: Lüttich. 
Der beutfeben Sragöbie in ben Septembertagen 1914, 
ber LUarnefcblacbt, gilt ber jweite 23anb. 2Hit bem 
8. 2luguft 1918, bem „Schwarten Sag bes beutfeben 
feeres“, entgleitet bann ber beutfeben öeeresfübrung 
endgültig bas Sefeß bes §anbelns, unb hier gelingen 
bem 23erfaffer bann befonbers bei ben Kampffcbilbe- 
rungen unb ben Segenüberftellungen von beutfeben unb 
feinblicben 25ericbten wunbervolle 23eifpiele beutfeben 
pelbentums unb Schilberungen von unerhörter, ein- 
dringlicher Kraft.
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