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Otto Corbach: 

Kreuzzüge und Ostlandfahrten 
Ein zeitgemäßer Rückblick

‘Die ^rßti^iige würben burcb örtliche 3ujpißungen einer Jchweren allgemeinen 
^rife ausgelöft, biß große Seilß bes Tlbenblanbes im elften öabrhunbert bßimjucbte; 
ibr religiöses VJeJen mar nur Ausdruck ßinßs religiöfen 3ßitalters. Surchtbare Vot 
entftanb oon 1028 bis 1033 burcb THißwachs oor allem in Jraiikreicb. ‘Der 
trat unbarmberjiger als jß gegen bßn kleinen Vianu auf. ‘Die Sicherheit für Cßben 
unb Eigentum mar immßr ftärkßr bebrobl. Eaujenbe roanbßrtßn nach ötalien, 
Spanien, ‘Portugal unb Englaub aus $ür bßn 3ßitraum von 970 bis 1040 jählt ßin 
fran}ö|ijcber Ebronijt allein 48 §ungerjabre auf. Tim ärgften rourbßn biß Tlöte im 
lebten ‘Drittel bes elften ö^hrbunberts. ‘Den §ungerkata'Jtropben folgten auf bem 
3uße Epibemien. ‘Daju kamen überjebwemmungen unb Erbbeben. Seltfame Er- 
Jebeinungen in ber Tltmojphäre, Sonnenflecken, Sternfchnuppen, Qlorblicbter, ^ome- 
ten, Vuftjpiegelungen mit nie beobachteten Vilbern oerfeßten bie oerängftigten Se- 
müter in eine fieberhafte Erregung, ‘politifcbe VJirrniffe oerfchlimmerten bie Ver
heerungen, bie Vaturerßigniffß anriebteten. Viß öerrjeber oon Frankreich unb 
‘Deutjchlanb bßkanißn biß VÖirkuugen einßr päpftlicben Vann-Vullc ?u fpürßu. V3e(t- 
liehe roie geiftlicbe THachtbaber waren unter fich in Streitigkeiten oerftrickt, bie Jie 
allzuoft mit Töaffcngewalt ausjutragen Juchten; für bie Tlufgabe, bie Ttot bes Volkes 
?u linbern, batten Jie um Jo weniger 3eit. ön Englanb lajtete bie Gewalt ber nor- 
mannijeben Eroberer Jchwer auf ber unterworfenen Veoölkerung.

V3as VJunber, baß bie ^reu??ugsprebiger überall großen 3ulauf fanben. Tiber 
warum ftrömten für ben Tlufbrucb großer THaffen ?um erjten ^reuyjug auch bie 
nötigen Selber ?ujammen? Tluch bas machen bie 3eitoerbältniffe oerftänblich. VJeber 
konnte Leihkapital im VSarenbanbel genügenb Vejcbäftigung finben, naebbem bie 
Eroberungen ber Seibjcbuken öanbel unb Verkehr im Tilittelmeer, auf bem 5aupt= 
Jcbauplaß bes bamaligen „Tßeltoerkebrs“, lähmten, noch konnte es burcb VJucber 
mehr oiel gewinnen, weil bie allgemeine Verarmung wenig übrigließ, was fich noch 
auspreffen ließ.

Statt Chriften batten Vlobammebaner nach bem 3ujammenbruch bes römijeben 
VJßltreicbs einen mächtigen, langbauernben, burcb religiöjen Slauben jufammenge- 
baltenen Tänberoerbanb ?u bilben oermocht, ber fich einer Schlüffelftellung für ben 
Tnittelmeßroerkehr nach ber anberen bemächtigte. Schon um bie Tllitte bes neunten 
Jahrbunberts {tauben bie Tlraber in lebhaftem öanbelsoerkebr Jowobl mit ben nörb- 
licben Segenben Europas wie mit Tfiabagaskar, OJtafrika, önbien unb Ehina. Sie 
erwiejen fich anfangs als beffere Sörberer ojt-weftlicher ^ulturwanberung, als es bie 
Vömer gewejen waren. „‘Die Tlraber“, rühmt ihnen Tllexanber oon öumbolbt nach.
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„befaßen merkwürbige Eigenfcbafteil, um aneignenb unb Dermittehib ju wirken Dom 
Eupßrat bis ?um «Suabalquioir unb bis ?u bem Süben aon Rlittelafrika. Sie be
faßen eine beifpiellofe weltgefcbicbtlicße Reweglicßkeit; eine Reigung, oon bem ab- 
ftoßenben ijraelitifcben Kaftengeifte entfernt, fiel) mit ben bejiegten Völkern >u Der- 
fcßmel}en unb boeß troß bes einigen Robenwecßfels ißrem Rationalcßarakter unb ben 
fraktionellen Erinnerungen an bie urfprünglicße Heimat nießt ?u entfagen . . . ‘Durch 
bie Dielen Rerbinbungen ber Araber mit önbien unb China gelangten wichtige Seile 
bes afiatifeben kiffens nach Europa.“ Eine treibhausartige Entroicklung führte aber 
Jcßon wenige Saßrbunberte nach bem Sobe Rlohammebs ?u rafeber Erfchöpfung kul- 
turfchöpferifcher Kräfte. ‘Durch rückficbtslofe Rusnußung ihrer Hanbetsmonopole 
befebmoren bie Qlraber jene Röte herauf, bie in Srankreicl) ber Kreu^ugspropaganba 
ben Roben bereiteten; Jie häuften anbererfeits bie Reichtümer an, bie beutelüfterne 
Romaben aus ben innerafiatifeben Steppen unb RÖüften beroorlockten, um ?war ben 
öflam, aber nur in geringem Riaße bie arabifebe Kultur anjuneßmen, bafür aber als 
rückficbtslofe Eroberer §anbel unb Töanbel im öftlicben Riittelmeer oollenbs ins 
Stocken ?u bringen unb halb bas Kalifat an fieß ?u reißen. ‘Die Cefamtbeit ber öflam = 
bekenner Derioanbelte ficb unter ber anfeuernben RJirkung ber kriegerifeben Erfolge 
felbfcßukifcßer unb fpäter ottomanifcher Sürken ?u einem Rölkerbunbe, ber über bas 
Rbenblanb eine weltwirtfcßafHiebe Rlockabe verhängte, um es feiner öerrfcßaft ?u 
unterwerfen.

„ N a e r Oostland willen wy r y d e n ! “

Jötten bie Kreu?}üge wirklichen burchgreifenben unb nachhaltigen Erfolg ge
habt, fo wären nicht nur ^anbel unb Kulturaustaufcb auf ben 2nittelmeerwegen feit 
bem frühen Rlittelalter ununterbrochen geblieben, fonbern bie menfebenarmen Räume 
Rorb- unb Oftafrikas, Rorberafiens, ber Ranblänber bes Schwarten Rleeres ufw. 
hätten auch öabrhunberte ßinburch bie Reoölkerungsüberfchüffe Rlittel-, RJeft- unb 
Rorbeuropas aufnebmen können. Statt beffen konnten bie alten nach Süb- unb Oft- 
afien fübrenben Hanbelsftraßeu oöllig aeroben, bie Sürken Konftantinopel erobern 
unb bis R5ien oorbringen, norbafrikanifche Korfaren bie Schiffahrt im Riittelmeer 
bis in bas britte Sabrjchnt bes 19. Jahrbunberts hinein flöten.

‘Dafür brachte freilich gerabe ber Seßlfchlag ber Kreu^üge für bas Rbenblanb 
ben owang mit ficb, fiel) längs ber Rorbmeere oftwärts Cuft ?u Jeßaffen. Saßr- 
ßunbertelange Sewößnung an kleinbeutfcßes unb kleineuropäifcßes ‘Denken brachten 
es mit ließ, baß bie mittelalterliche nach Often gerichtete beutfeße Kolonifation noch 
ßeute feiten in bem großen Sufammenßange mit ben Rlißerfolgen ber Kreu^ugsbe- 
wegung unb ber Rclebung ber norbifeßen Schiffahrt beurteilt unb gewürbigt wirb. 
*Die ‘Dringlichkeit einer EnlaftungsoffeiifiDe längs ber Oftfeeküfte würbe burch Röie-- 
beranfteigen ber Hungerkuroe in bießter beoölkerten Eegenben RSefteuropas fpürbar. 
Cerabe bie Rieberlanbe, wo bie Cawine ber Oftwanberung ins Rollen gebracht würbe, 
litten biesmal am ßeftigften unter Rlißernten unb Seuchen. Unterneßmenbe Kauf
leute erkannten bie Richtigkeit, bie natürlichen Hilfsquellen bes Oftfeeraumes für beu 
Croßhanbel, ben bie Kreu^ugsunterneßmungcn ankurbelten, ?u erfcßließen. So 
brachte- bie Cofung: „Raer Oofllanb willen wy ryben!“ boüänbifcbe Koloniftenjüge in
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Bewegung, biß jßiiß größeren Scharen weftbeutfcher öißbfer nach Heb jogen, biß mit 
ber Seit unter krißgßrifcbßn ^egleiterjcheinungen ßin Eebiet, bas ungefähr brei 
3ünftßl bßs heutigen cDeutfchlanb umfaßt, germanifierten. ^as gefchab um biefelbe 
Seit, ioo 23ßrnbarb oon Elairoeaux bßu Orbßii ber oifterjienfer reformierte. Jern 
Don bßu Stäbten uub ‘Dörfern, fo orbnete bßr burgunbifche ^eilige au, feilten biß 
öifterjienfer ihre Tlieberlaffungen anlegen, in fumpfigßn Slußtälern, an Jteinigen, oben 
unb roiiftßn Ortßii. ön Jolcber Einfamkeit Joliten Jie nicht nur bßr Verehrung Eottes 
in ‘Jlnbacbt unb ößbßt leben, fonbßrn juglßicb aus bßr TSüJtenei um Jie herum frucht- 
tragßnbß Selber unb blühenbe öärten Jebaffen. ‘Die 23ebeutung bißfßr Reform für 
biß bßutjcbß Oft-^olonifation mürbigt Dr. Erich Sebmibt in fßinßr „Eejchicbte bßs 
‘Deutjebtums im Canbe ^ofen“: „Eine gßiftigß Eenojfenfcbaft mit bißfßm Programm“, 
beißt ßs bart, „mußte jßbßm Sürjten, bßt auf biß §ebung bßr Canbeskultur unb ^er- 
mßbrung fßinßr Einnahmequellen bßbaebt mar, im böchjtcn (Srabe willkommen fßin. 
2Ulerorteu rourbß barum bßn SifterjienJern bei ihren QlieberlaJJungen jeber orbentliche 
23orjcbub geleijtet. Oft mar ßin ßben erft bßgrünbßtßs ^lojter Jebon nach wenigen 
öabrßu fßinßs ^ejtebens imftanbß, einßn Eeil jßiner önfajjen jur Q3egrünbung neußr 
^flanjftättßii ?u ßntfßnben . . . C2luch in ben unlängft erft bßm Ehrijtentum unb bßr 
Kultur eröffneten Cänbßrn Öftlicb bßr Elbe fanb bßr nßUß Orben febon im zwölften 
öabrhunbert übßrrafcbßub fchnell wßitefte Verbreitung; in bßr 2Hark Vranbenburg, 
in Scblefien, in ‘Pommern ßrhobßn Jicb balb feine jablreichen klafter. 2lucb biß polni- 
febßn öerföge waren eifrigjt bemüht, ben erfolgreichen 2Uitarbeitern an bem VSerke 
ber kulturellen §ebung bes Canbes gaftlicbe Qlufnabme ?u gewähren.“

Die Entfaltung des Hansabundes

V3ie roßiiig Jicb biß Entfaltung bes ^anfabunbes unabhängig oon biefem binnen- 
länbijeben ‘Drange nach Often erklären läßt, lehrt bie ScJcbicbte ‘Danjigs. 997 roirb 
ber Vame ?um erftenmal im oufammenbang mit bem heiligen ^Xbalbert ermähnt, bßr 
oon hier aus ju bßn hßibnifcben ‘Preußen rßifte. Um ßine Vurg bßrum, biß ßin öerjog 
oon ‘Pommereüen bautß, fiebelten fich oorroißgßnb Einioanbercr aus VSeftbeutJcblanö 
an. Von ßinßr „öetneinbe ‘Danjig“ ift abßr ßrft biß Vßbe, als um 1230 bßr beutfebe 
Vitterorbcn Jßine Tätigkeit oon Syrien nach 'pommßrßllßn Dßrlßgtß unb im Eebiet 
bßr beibnijehen ‘Preußen Burgen bautß. TJon 1309 ab mar ‘Danjig §auptquartißr 
bßs Orbßns. 2lur im ^unbß mit bem Orben konnte bie §anfe nach Eftlanb, Ciolanb, 
^urlaub bin einen regelmäßigen Seeoerkehr entwickeln unb bem Qlustaufcboerkebr 
jwifeben SKorbwefteuropa unb bem Orient in bem 2llaße einen TSeg über ^ußlanb 
bahnen, wie ber alte phönijifeb-grieebifebe Seeweg nach ‘SSefteuropa bafür oerfagte. 
^anjig aber war bafür ber gegebene Umfcblaghafen, unb nicht umfonft waren bie 
größten Schiffe, bie bie OJtJee befuhren, feitbem in ‘Danjig beheimatet. Um 1400 
batte ‘Danjig 20 000 Einwohner, Jehr Diel für bie bamaligen 23erbältnijfe. Es batte 
Jicb in anberthalb öahrbunberten ebenfo ununterbrochen emporgejebwungen, wie es 
mil 73enebig gleichzeitig abwärts gegangen war.

Die eigentlichen TSurjeln ber ^raft bes ^anfabunbes, beffen Spannweite oon 
ben Schiffer- unb Sifcherftäbten in ben nieberlänbifcben Slachlanben Ooeryffel unb 
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Srieslanb an ber Tlorbjße bis nach Tveval am Sinnifchen ^Ueerbujen reichte, waren 
ihre auswärtigen „Kontore“. ‘Die Vorrechte, biß bißjß genoffen, äbnßln Jeltfam benen, 
biß biß Srembennieberlafjungen in rbinejifcben ,,‘Sertragshäfen“ urfprünglich innß= 
battßn. «Die norbijchen Cänber hatten für biß bamaligß Töcltwirtjcbaft in bßr Eat nur 
biß ^ößbßutung von TwhJtoffbezugsquellen, unb bßr §anfabunb als biß fübrßnbß See= 
macht bes 14. unb 15. öahrhunberts mar fehr wohl in bßr Cage, Jßinß ^ieberlajfungen 
auf bßr anbßrn Seite bßr 7torb- ober OJtJee obßr jenjeits bßr Töeichfel zu kolonial 
imperialiftifchen TUachljtellungen auszubauen. «Der «-Öerfall bßr §anja bßgann mit 
bßr Tlißbßdagß bßs bßutfcbßn Orbßns in bßr Schlacht bei Eannenberg (1410). Sie be- 
raubtß ibn ßines notwßnbigen Slankenjchußes für biß vorgejchobenen Stellungen im 
Oftßn. «Diß Jicb fßftigßnbßn Eerritorialgewaiten runb um biß OJt= unb ^lorbfee mach- 
tßn ibm fortan bas Ceben umfo fchwerer, als Jicb biß Joroißfo lojen 73anbß 
mit bßr roirt Jchaftlichen (Entwicklung im öinterlanbe bßr füßrenben See= 
ftäbtß immßr mßbr lockerten. ^Ttit ber Entfaltung eines ojeanijehen öroßoerkehrs 
nacb ber Entbeckung Qlmerikas unb bes Seeweges nacb Oftinbien machte Jicb ^eft^ 
europa unabhängig oon oftwärtigen ^Serbinbungen. ‘Das 3roijcbenjpiel eines „^elt- 
oerkehrs“ auf ber OJtJee war vorüber. 3um Ceibwejen ber ^anjeaten entwickelte 
in ber neuen Epoche fogar ber gering einen myjtijcben ‘Drang nach bem heften. 
Seine 3üge begannen, bie baltijche See zu meiben unb weiter nach heften gelegene 
Caichpläße, befonbers hi ber Tlorbjee, zu bevorzugen, öm öah^ß 1536 bejuchte ^arl V. 
gelegentlich eines Qlufenthaltes in ben 7ueberlanben bas Erab eines Slawen namens 
23eutels, ber 1416 bas Verfahren bes 2Harinierßns ober „«pökelns“ erfunben hatte. 
‘Danach läßt Jicb ermeffen, welche ^ebeutung bem §eringsfang in jenen oeitläuften 
für bie Entwicklung ber Seejchiffahrt innewohnte.

Ohne bas oon ben „Öfterlingen“ jur See angefammelte Erfahrungs=^apital 
hätten freilich weber 7Ueber(änber noch Englänber ben romanifchen Völkern in ber 
atlantifcben Schiffahrt ben 7<ang Jo Jchnell ablaufen können. Tloch im 16. öaht^ 
hunbert verfügte Englanb fajt nur über kleine ^üftenfahrer von 15 bis 20 Sonnen, 
bie mit ben „loggen“ ber ^anjajtäbte keinen Vergleich aushalten konnten. Die 
„öfterlinge“ lieferten Englanb noch bie Eechnik unb auch vorwiegenb bas 2Haterial 
für ben 23au ojeangehenber Schiffe. «Dann hatte ber 2Hohr feine Qlrbeit getan unb 
konnte gehen.

Töer will verkennen, bah bie ganze neuzeitliche Eejtaltung ßuropäifcher Q3er- 
hältnijje vorwiegenb eine Solge ber Entwicklung bes ozeanifchen Eroßverkehrs unter 
angeljäcbjijcber Rührung ift. «-öJenn nun feit bem großen Kriege Jowohl bie 2Uittel= 
meerwege wie bie norbifchen Seewege wieber zu erhöhter 23ebeutung gelangten, wäh= 
renb ber TSechJelverkehr zwischen ‘Filter unb Tleuer TSelt eine Jchwere ^rife burch- 
macht, Jo bejagt bas zwar, baß ‘Probleme europäifcher TSerkehrsentwicklung, bie Jeit 
bem 2Hittßlalter Jtark vernachläjjigt würben, wieber Jtärkere Beachtung hßijcben, 
aber es hieße bie Mehren ber Eefchichte in ben ^inb Jchlagen, wollte man Jicb nun = 
mehr gewiffermaßen ausjchließlich auf moberne „Kreuzzüge“ unb „OJtlanbfahrten“ 
verlegen. Es kann Jich für bie beutjehe Seegeltung nach einem franzöjijchen Sprich
wort nur hanbeln um ein „öurückgehen, um bejjer zu Jpringen“.
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Karl Friedrich Langenbach:

Das Erste Reich, vor tausend Jahren
König Heinrich der Große und seine deutsche Sendung

Überall in beutjcben öauen ijt biejer Sage bes Alannes gebacht worben, ber als 
Schöpfer bes „Srften Reiches“ weltgejcbicbtlicbe Aebeutung bat- SDie Patina eines öabr= 
taujenbs umbüllt bie Stätte im ^)om ju Queblinburg, wo im öuli 936 ber eble SacbJen» 
berjog Heinrich begraben mürbe, ben bie Aorjebung jum ^önig ber Deutjcben bestimmte, 
nacbbem bie (Srünbungsurkunbe bes Deutjcben Reiches, ber Vertrag von 23erbun, 
ber oolksfremben karolingijchen Unioerjalmonarchie bas Snbe bereitet batte.

Als 2ubwig bas ^inb, ber letzte ^arolingerjproß, ju ®rabe ging, Jebritt man 
bas erjtemal in ‘Deutfcblanb jur ^önigswabl. Otto ber Srlaucbte aus bem Sejcblecht 
Abibukinbs lehnte ab, um feinem Sobne Heinrich ben AJeg ju bereiten. ‘Dem Sranken 
^onrab aber gebührt bas Serbien}!, ben lebten Akt feiner fiebenjäbrigen Regierung 
mit ber ebelften Sat feines hebens gefcbmückt ju baben, benn auf bem Sterbebette 
beauftragte er feinen 23ruber Sberbarb, ben Aeichsfürften jur Aöabl als feinen Aacb^ 
folger ben jungen öerjog Heinrich ju empfehlen, objebon ber mächtige Sacbfe bes 
Franken leibenjcbaftlichjter Seinb geroefen mar.

Alte Urkunben haben bie AJorte aufberoahrt, bie ber neue &önig bei feiner 
§ulbigungsfeier ju Srißlar gefprocben bat, als ber SrjbiJchof oon Alainj bie Salbung 
unb Krönung oolljieben wollte: „§ebt Suer öl für ASürbigere auf, für mich ift biefe 
Sbre ?u groß, öch begnüge mich bamit, bureb bie AJabl ber Aeicbsfürften als ber 
Srjte aus meinem Aolk jum Sbron gelangt ju Jeinl“ Diefer Son, unbefebabet bes 
Hinfluges oon Icifem Spott, mit bem große 2Hänner nicht feiten kleinlichen förmlich- 
keiten begegnen, kennjeiebnet bas Selbjtbewußtjein bes Jtarken Führers, ber oom 
Sippengeift erfüllt ift unb feine beutfebe Senbung begriffen bat. öeinricb wollte ein 
Aolkskönig, aber kein ‘Pfaffenkönig fein.

‘Die Anfänge feiner Aegierung jeigen bas ernfte ©ejiebt oon Alüben unb Sor= 
gen um bie Sinigkeit unb ben öufammenjcbluß aller beutfehen Stämme. Ss ift ein 
Gingen um Anerkennung, Jebwertbereit, boch ohne Alutoergießen. Heinrich Jiebt bas 
böcbJte Siel feines Strebens in ber Aeicbseinbeit, bie fein Vorgänger ^onrab nicht 
erreichen konnte, weil bie Stammesberjöge ftärker waren als ber ^önig unb fein 
‘Zöollen. ^Önig Heinrich jwingt ben Bayern« unb ben Schwabenberjog ju ber Sr- 
kenntnis, baß bie Scbickfalsoerbunbenbeit über bas Stammesbewußtfein gebt, Se- 
meinnuß über Sigennuß. Alit Klugheit unb Sakt rettet er bas Acicb aus ber un=- 
glücklichen, oerworrenen Sage, bie bie Jcbwäcblicben Aacbfahren bes graufamen unb 
felbftfücbtigen ^aijers &arl gefchaffen batten.

Heinrich oerfchmäbt es auch, fich bie ^aijerkrone aus ötalien ju holen, beim 
er fühlt fein Sejcblecbt mit bem beutfehen öeimatboben Jo Jtark oerwaebjen, baß es 
ber fremben Stüßen nicht bebarf. Sr Jiebt Jeine oornehmfte Arbeit in ber Aäbe, um 
ben Abein unb um bie Slbe. ‘Die Sicherung ber beutjeben (Srcnjen gibt ihm mehr 
als ber ‘pomp bes ‘Purpurs unb ber weltweite Aubm.

Airgenbs beutlicber ju Jeben als an bem §erjogtum Cotbringen, bem Heinrich 
bei inneren Streitigkeiten Jeine §ilfe leibt, um Jcbließlich Gebieter ju werben unb 
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Cotbringen feinem Reiche ein?uoerleiben. Sbm haben mir es ?u banken, baß ber 2tbein 
Deuifcblanbs Strom ift.

23on bem fchöpferifcben Seift bes Königs erjählt uns vor allem bie fchwuugooll 
burchgeführte Mebrpolitik, bie es möglich machte, jwei außerorbentlich wichtige 
Stüßen ber T^eichsmacht ?u fchaffen, bas Mationalheer unb bie ^iirgerfreiheit. Sie 
roaren imftanbe, eine fturmfefte Mauer gegen äußere Seinbe ?u bilben unb zugleich 
ber ^önigsmacht einen fieberen Schild gegen bie Eingriffe ber Kirche unb bes Seubal- 
abels zu bieten. Der Mehrhaftigkeit gibt Heinrich ben Charakter einer fittlichen 
Sorberung, unb bie Stammesherzöge mie bas 23olk werben oon ber moraüfehen Mot- 
wenbigkeit gemeinfamer Maffenkrafi überzeugt.

Den Eributfriebcn mit Ungarn benußt Heinrich, bie im Erlöfchen liegenbe 
Sreibeits- unb 23aterlanbsliebe aufzurütteln unb anzufeuern; benn bie zu erwartenbe 
große Abrechnung mit bem ftärkften Meicbsfeinb konnte nur burch einen beutfeben 
Mationalfreibeitskrieg erfolgreich burchgeführt werben, Sm Kerzen bes Bürgers unb 
Mauern faßt ber Ehrbegriff bes freien Mannes fefte Murzel.

Machbem bie Slamenfefte Mrennabor bezwungen, bie Möbmenkönigin Draho- 
mira befiegt unb ber ‘Dänenkönig Sorin über bie Schlei gejagt ift, werben bie neuen 
Srenjen burch Marken gefiebert, ön ben burch Öeinrich gegrünbeten Stäbten Queb- 
linburg, Morbbaufen, Duberftabt, Soslar, Gleißen unb Merfeburg regt fich neues 
Ceben um Bürger unb Solbaten. Unb als bie Sage oon Sonbersbaufen unb 2\iabe 
an ber Unftrut kommen, krönt Heinrich, ber Deutfche, fein Cebenswerk mit einem 
Siege, ber bem Mefreiungswerk Armins im Eeutoburger Malb würbig zur Seite 
ftebt. ‘Das „Sefeß ber Elbe“, raumpolitifch gefprochen, ift erfüllt.

Die Überlieferung hot uns Heinrich, ben Urenkel bes SachJenherjogs Mibu- 
kinb, als „Mogelfteller“ unb „Stäbtebauer“ nahe zu bringen oerfucht. Moralifche 
Pflicht unb politischer Anftanb gebieten es, bem größten Mohltäter bes mittel- 
alterlichen Dcutfchlanb ben Ehrennamen bes Sroßen nicht zu oerfagen. Denn feine 
Säten kennzeichnen ihn als fetter ber Deutfcben aus fchwerfter Sefahr, als 25c- 
grünbeo ihrer Einheit, als Schöpfer bes Erften beutfeben 23olksreicbes.

Eaufenb Sabre flehen auf aus bem Srabc, wenn wir an Heinrich benken, ber 
im Suli 936 zu Memleben ftarb, um bie Sügel ber Regierung in bie öänbe feines 
ftarken Sohnes Otto zu legen, ber bas Erbe bes Malers würbig oerwaltete.

Eaufenb Sahre flehen auf aus bem Srabe zu Queblinburg, troßbem bie Scheine 
bes großen beutfeben Führers längft nicht mehr an ber heiligen Stätte ruhen, bie ben Macb= 
fahren mehr ift als ein ftilles Eotengewölbe, an bem einft unoerföhnlicße Seinbe ihr 2nütcben 
kühlen burften, wenn nicht bie Sorge treuer Sefolgsmänner bem §aß zuoorgekommen ift.

„23lick Heinrich an, oon bem alle abftammen!“ Dies 235ort, bas über bem Stamm
baum Heinrichs ftebt, erhält Sinn unb 2eben, wenn wir ber Erinnerung folgen, bie um 
bie leere ^önigsgruft im Queblinburger Dom geiftert. ön ber Kölner ^önigschronik 
befißen wir eine Miniatur bes älteften beutfeben Stammbaumes oon größtem gefebiebt» 
ließen 23öert. Das uralte dauern- unb Sührergefchlecht ber Cubolfinger tritt uns ent
gegen, im Mittelpunkt ^önig Heinrich unb feine Semahlin Matbilbe, oon ber bie Ebronik 
?u melben weiß: „Ehieberich war ber 23ater ber Matbilbe, aus bem berühmten Sefcblecbt 
Mibukinbs, bes großen Sacbfenberjogs.“
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W. K. Nohara:

Unsere Freundschaft ist ein „Trotz-Verhältnis“

□ ie deutsch-japanischen Beziehungen von Japan aus 

gesehen

Es roirb behauptet, baß ‘Deutjche unb Japaner Jehr Diele Eharaktereigen- 
Jchaften unb Sitten miteinanber gemein haben unb Jicb daher gut verjtehen; ich glaube 
bas nicht; ich glaube vielmehr, baß es auf ber Böelt Keine Jo verjchiebenen Bölker 
gibt roie bie ‘Deutschen unb bie Japaner. B3ir find ßbßnjoroenig bie „Preußen bes 
Oftens“, miß biß Deutjchen biß „Japaner bes BJeftens“ mürben Jein mollen. Sine 
ganze Beibß »an roejtlicben Eigenjchaften, bie bejonbers im Deutjchen vertreten jinb, 
erjcbeinen bem Japaner nicht allein befrembenb, Jonbern — ich will einmal ehrlich Jein, roie 
es bie ‘Dßutjcbßn in ihrßm Urteil jinb — geradezu abftoßcnb. Umgekehrt roirb ganz 
zroeifellos ber Deutjche vieles au uns befrembenb, ja, unverftänblich fiuben. Bicßts- 
beftoroeuiger ijt bas Einvernehmen zroijchen unfern beiben Bölkern gut. BJarum?

öch halte es für ganz ausgejchloffen, baß bie Japaner bie beutjche ‘pjyche jemals 
völlig ergrünben ober gar erkennen, viel eher roerben roir diejenige bes Engländers 
ober Jranjojen burchbringen; bie cPJyche bes Deutjchen, bas haben uns bie Jahre 
gelehrt, ijt kein SDing, bas man burchbringt ober gar ergrünbet, Jie ijt vielmehr ein 
BJalb, roie er burch Bßagners 7äbelungenmufik roebt, vielleicht ein Urroalb. — Um
gekehrt haben beutfche Jorfcßer unb Schriftsteller — große unb roeniger große, unb 
bas Urteil ber letzteren roar wichtiger — fejtgejtellt, baß, je mehr Jie Japan unb bie 
Japaner kennen lernten, Jie Jie umjo roeniger verftanbeu. — Unb boch „verjtßhen roir 
uns“ gut. BJoher kommt bas?

Es gibt in Japan kein erjehöpfenbes Buch über Deutjchlanb, unb bie roirklich 
guten beutjehen Bücher über japanijehe Spezialgebiete —• Deutjche Jinb, Jobalb Jie 
Jchreiben, Spezialijten — Jinb an ben Jingern einer §anb abzuzählen. Jn ben eng- 
lijchjprachigen Cänbern gibt es bagegen ganze Bibliotheken voll vorzüglicher alter 
unb neuer Japanbücher; ganze Berlage, ganze Jeitjchriften beschäftigen Jicb mit nichts 
anberem als mit Japan unb bem Jemen Often; umgekehrt gibt es in Japan ein halbes 
Dußenb englijcbjpracbiger Jeitungen unb Blagazine, bie über alle 'Dinge in Englanb 
unb USB. auf bas hefte unb flüjjigfte unterrichten. — Unb boch lefen, Jcheint es, 
Deutjche unb Japaner einigermaßen mühelos ber eine in des andern Eeficht und lejen 
das Eemeinjame in den Schickjalen heraus. B3ie kommt bas?

JroiJchen keinen andern Condern der Boelt jinb in der Beuzeit Jo viele politijehe 
Jehlgriffe und örrtümer vorgekommen, roie zroijchen Deutjchlanb und Japan, von 
keiner roeißen Bation haben roir in unjrer neueren Sejchichte Jo viele Beleidigungen 
und ‘Demütigungen hmnehmen müffen, roie von der deutjchen — unb boch Jinb unjre 
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politijcben Q3ejtrßbungen beute in manchem glßicbgericbtet unb JtoJjßn (ebenfalls nicht 
aufeinanber.

Ss ift nicht roahr, baß cDeutJcb in Japan ßinß oerbreitete Sprache fei; Snglijch 
ift ßinß einigermaßen oerbreitete Sprache, unb Oeutjcb Jpricht lebiglich bas halbe 
§unbert QBiJfenJchaftler, bas länger als nur ßin Jahr in <DeutJchlanb ftubißrt bat. 
Sßit mir biß fremben Sprachlehrer abbaucn, unterricbtei- an unfern Schulen japanifehe 
‘Deutfcblebrer, biß kßiußn jufammenbängenben beulfcben Sal? Jprechen können. &s 
Itßbt in Qöahrheit jißmlicb traurig um biß Jpracbücbß :^ßrbinbung, biß ja biß öruub- 
lagß jßbßs innigßrßn Q3erbältniffes Jßtn muß. — Srot?bem Jprechen mir ailßm Qin- 
Jcbein nacb „bißjßlbß Spracbß“. Q35iß ijt bas möglich?

cDiß „beutjcb=japanijche JreunbJchaft“ ijt beim auch in ber Sat nicht Jo Jehr ein 
„QSeil-Q3erhä(tnis“ als oißlmßbr ein „Srob=Q3erhältnis“. Glicht weil mir Jo oißlßs 
<SemeinJame habßn, miß Jejtrebner in Sokio unb Q5erlin uns glaubßn machen möcbtßn, 
Jinb mir ßinanbßr oßrbunbßn, Jonbern troh bßr unzähligen ©egenjätjß fühlen mir uns 
immßr mehr jueinanber hmgezogen. —• <Die Betonung lißgt hierbei ßbßnjojßbr auf 
bßm „trot?“ miß auf bßm „immßr nißhr“.

öch glaubß nämlich nicht, baß mir heute Jchon oon ßinßr Q5erbunbenheit zmijehen 
unjßrn beiben Qöölkern reben bürfem Qlber unjrß Siebe für bas TJßutfcbß unb unjer 
QSunJcb, uns immßr innigßr bamit zu befafjen, lißgt in bßr Seroißheit, baß biß beutjeh^ 
japanijebß QSerbinbung Jich, im ©egenjatz zu unjßrn Q3eziebungen zu bßn anbßrn Qänbern bßs 
Qöejtens, im Stabium bßr Junahme befinbet; Jiß fteht noch uutßr kßinßr ftrablßnbßti 
Sonnß abßr boch Jcbon unter einem zunebmenben QHonb; unb mir Japaner lieben bßn 
QUonb mßbr als biß Sonnß.

So miß mir Japaner bßn Jrübling mßbr Jebätzen als bßn Sommßr, biß frühe 
Qlprikojenblüte mßbr als biß &irjcbe, biß primitioß ^unft mßbr als biß klajjijcbß, bas 
§erbe mßbr als bas Süfre, bas &eimenbe mßbr als bas Q<eife, Jo Jcbä^en mir — bas 
ift ßinß Erklärung, biß ich zur ‘Diskujjion ftelle — biß QSerbinbung mit ‘Deutjchlanb, 
weil Jiß nur im Beirne oorhanbßn unb zur QJerbunbenheit erft ausreifen muß. Qöoh(= 
oßrjtanbßn ijt bies ßin öebankengang, bßr mßinßn Sanbsleuten nicht unbßbingt klar zu 
Jßin braucht; ich glaubß jeboch, baß er —• bßioußt obßr unberoußt — bßr trßibßnbß 
QUotor in unjrßr JreunbJcbaft zu ‘Deutjcblanb ift.

033 i r roßrbßn noch um biß Qinerkennung burch bßn beutjehen Qlien = 
Jcben, mir kämpfßn um bas §erz bßs Deutjcben. Unb mir Heben bßn Stampf 
ßbßnjo beiß miß ibn biß Deutjchen lieben; mir könntßn obnß ihn gar nicht Ißbßn, mir 
roärßn kßinß Japaner. Unb bas ift gewiß etwas, bas bßibßn QSölkern gßmßinjam ijt. 
Unb mir nähren—■ganz im (Sebeimen — biß Hoffnung, baß biß 'Dßutjcbßn 
ßinmal im Q)biloJopbiJcben unb in bßr JßßliJcbßn Haltung ßbßnjo oon uns 
Ißrnßn (unb bißs jugßjfßben) möcbtßn, miß mir im ÖLßcbniJcbßn unb im Sßijtigßn 
oon ibnßn gßlßrnt hobßii (unb ßs auch jugßbßn). ^ißs märß nämlich erft biß oollß Qin- 
erkßnnung, nach ber mir ftrßben, bie Qlnerkennung bßr unbßbingtßn Slßicbbßrßcbtigung 
bßs gelben Qnßttjcbßu mit bßm weißen. — JJt bas beutjebe Q3olk bereit, uns biefe 
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Slnerkennung ?u zollen? Sie allein roirb gänzlich mit unferm — naturgemäß häufig 
in Selbftüberjdyäßung umfcblagenben —■ SHinberroertigkeitskomplex aufräumen.

S33ir empfinben — oielleicbt unklar —, baß im Kerzen bes europäifcben Konti
nents, in Wutfcblaub, der ^Mittelpunkt roeftlicber Feistigkeit liegt, Viel bat Heb 
baoon Jcbon nach bem Söeften, nach Amerika oerlagert, roo Jie ganz anbre formen 
angenommen hat. kabel’ gehört unjre zmeite Siebe, unfre zmeite Dichtung ben Vor- 
einigten Staaten; aber bas ^efentliche biefer Feistigkeit ift noch ba, im §er?en 
‘Deutfcblanbs, mir Spüren es ia an ber Sllmofpbärel Unb mir roerben es uns nicht 
ausreben lafjen, baß bort mehr ’u finben unb zu lernen ift, als bie Formel, miß man 
‘Diefelmotoren baut, miß man Stickftoff aus bßr Sufi gßroinnt ober miß man Sungen 
opßrißrt. Söir roiffen, baß mir bas Söefentlicbe am ‘Deutschen, im ‘Deutschen ßrft zu 
lernen haben, ebenfo miß bßr ^ßutfcbß ins eigentliche japanifebe SöeSen ßrft ßinbringßn 
muß. Töir roiffßn, baß mir noch an ben Coren bßs ‘Deutschtums Stehen. 0as bekenne 
ich, bßr ich oon meinem Vater, ber zeitlebens eine grenjenlofe Verounberung für alles 
‘Deutjche hatte, mit Sieben fahren nach ‘DeutScblanb auf bie Schuh geflickt mürbe 
unb mich nun feit fünfzehn Jahren um ben geistigen unb kiinftlerifchen SlustauScb 
jroifeben ben beiben Säubern bemühe.

So viel haben mir, bie mir in SDßutfchlanb leben burften, immerhin gelernt, baß 
ber ‘Deutfche ein kämpferischer, merbenbßr, ungeformtßr, unklaffifcber SHenfcb ift — 
unb bas mit VeroußtSein unb Sogar mit Stolz. Söir glauben, baß bas beutfebe Volk 
noch in oielcn Jegefcuern ausgßglübt, in oiele formen ge?roängt roerben muß. ‘Doch 
haben mir in keinem Sanbe bes heftens Soviel um bie Sorm Streiten gefßhen, fo 
häufig bas Söort „klaffifcb“, bas mir in feinem hofften Sinn nicht begreifen, aus- 
Sprechen gehört, miß in ‘Deutfcblanb. VJir glaubßn, baß in Foßthe biß Sßbnfucbt bes 
beutfeben Slieufcben nach bßr Klaffifcbßn Sorm ihren gültigen Slusbruck gefunben bat, 
unb baß baßer biß großß Verounberung bßs beutfeben Volks für biefen ‘Dichter rührt, 
biß mir naturgßmäß nicht in allen ‘Punkten teilen können. Unb ßs Scheint, baß mir 
empfinben: Siur über bie beutfebe Vrücke unb möglicherroeifß fogar mit ben ‘Douf- 
Scheu jufammen roerben roir einmal oerftebeu, roas bas in Wahrheit beißt: klaffifcb fein.

Sluf bßr anbßrn Sßitß finb roir uns bßioußt, baß roir Slfiaten großß, beilfame 
unb oor allen ‘Dingen nüßlicbe geiftige Sebren ?u üergeben haben. Feroiß, ber ‘Deut- 
Sehe bat unzählige SSiborftänbe zu überroinben — er vielleicht mehr beim jebor 
anbre _ ehe er ßs über Sich oermag, bei uns in bie Sebre zu geben; aber er oor allen 
anbern beiißt bas geiftige 2^üflzeug, um biefe Sebren ?u oerarbeiten, unb — oieh 
leicht — bebarf er ihrer am meiften.

Silit einem Voort: ‘Die beutfeb-japanifebe Voziebung i)‘t oorberbanb roeber eine 
Vernunftebe noch euie Siebesebe; biefe letztere Gattung ift leiber im Seben ber Völker 
abbanben gekommen, Sm Augenblick möchte ich bio Verbinbung als oin fich ben An- 
Schein einer Vernunftebe gebenbes „Verhältnis“ bezeichnen, bas noch völlig unlieber 
unb ungefeStigt unb baber umfo inniger unb — fo hoffe ich — aufrichtiger ift. Sius 
biefem <S>runbß Schößen roir, bie roir bisher mit ben europäischen Völkern nicht aus- 
Schließlich gute Erfahrungen gemacht haben, bas Verhältnis ?u ‘Deutfcblanb 
gan? befonbers unb hoffen beftimmt, baß es einmal ?u einer Siebesebe 
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beranreifen wirb. — Den ^njchßin einer ^ßrnunftßbß — nun, ben ?u wahren, 
gebieten uns im Augenblick biß außenpolitifcben Umftänbe, keine Sememfamkeit bßr 
Qlbjicbten ober Siele, Ißbiglicb biß (Semeinjamkeit bßr äußeren Töiberftänbß. (Sott 
Dßibiitß, baj? ßinß Jolcbe Sachlage ?ur Srunblage unjrer künftigen ^ßfißbungßn werbe, 
baju brauchen mir oielmebr befjere, pofitioe, geiftigc unb baher oerläßlichere 3unba= 
mßntß. — Ss gehört nicht viel ba?u, beute biß ‘Uerbunbenbßit unjrßr beiben Völker 
ju bßkunbßn; ßinß Jolcbe 23erbuubenbeit muß, Joli Jiß wahr Jein, 23ela|tungsproben gß-- 
wachjen Jßin. 1914 mar Jie ßs niebt; unb bies ift ßin ju bitteres Kapitel, als baß man 
ßs in biejem ö^br anjchnßibcn möcbtß.

Das Schicksal Jcbenke unjrßr jungen Sreunbjcbaft Delaftungsproben unb biß 
gßijtigß Haltung, Jiß ?u bßjtebenl

Zoltan Szende:

Deutschland von ungarischerWarte gesehen

I. Staat und Staatspolitik

Siir bas politijehß unb gßijtige Smpfinbßii bßs Ungartums galt Deutjcblanb oon 
jeher als „%ich bßr Alitte“. 2lls taujßnbjährigßr ‘Uorpoften aller weltlichen <Sei= 
jtesbewegungen, bie ihre leßte oollßntwickelte Etappe in Ungarn bejißßn, galt für 
biejes oon jeher ber beutjebe ^erbinbungskanal als ber’wicbtigjte unb blßibenbjtc. 
QUs beweis hierfür mag lebiglicb ber Umftanb angeführt werben, baß bie große 
lutbßrijcbe «Slaubensbewegung Jchon einige Sabre nachher ihren ‘US eg nach Ungarn 
fanb, wo alsbalb protejtantijebe QochJcbulen eine erfreuliche ‘Ulüte erreichten. 2locb 
bekannter ift ber gewaltige <Untßil bes ungarlänbijcben Deutjcbtums, bas Jeit über 
einem halben öabrtaujenb im £anbe anjäjjig ijt, an ber görberung ungarijeher Kunft 
unb ‘USifJenJchaft. Ss genügt, auf ben großen ‘USobltäter ber jungen ^Hütter, ^rof. 
Semmelweiß, binjuweifen, ebenfo auf Sran? £if?t unb oiele anbere.

Den mit bem beutfeben (Seiftesleben Jo innig rwrknüpften ungarijeben <Uefiß= 
bungen Jtebt Jebeinbar bie ‘UJabrnabme gegenüber, baß bas Ungartum wäbrenb bes cöe= 
Jteßens bes öabsburgerreicbes mit cU3ien ftets unerfreuliche 'UerfaJJungskämpfe führte 
unb oor genau einem Jahrbunbert, als biß öbßß bßs Qtationalismus ?u ßrwacbßn bß-~ 
gann, in allßn Seilßn bßs Canbßs ßinßn ungarijchßn 23ßrwaltungsapparat unb unga= 
rijebe Schulbilbung Jtatt bßs bislang gßltßnbßn latßinijcbßu einjuführßn beftrßbt war. 
Dieje Sachlagß klärt Jicb imnißrbin burch biß Erwägung, baß bas Ungartum mit 
Deutjchlanb als gßiftigßs unb cUolksgan?ßs Jtßts innig Dßrbunbßn war, nicht abßr mit 
jßnßn univßrjalijtijcbßn ‘Dßftrßbungßn, Wßlcbß oon ‘UJien aus allß Völker bßs bunt= 
gßmifchtßn ^absburgßrrßicbßs untßr ßinßn Sjut jujammßnbringßn wollten, ^öenben 
wir nun bie begriffe „(Sroßbeutjcb“ (babsburgijeb) unb „^leinbeutjcb“ (preußifebe 
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Rührung) in ihrer vor bem Kriege beStanbenen Leitung auf ungarische Dejiebungen 
an, Jo ergibt Sich bie Satfache, baß Ungarn Stets ber reichsbeutjchen öbee jugetan 
war unb gerabe burch ben Sieg bei Königsgräß feine taufenbjährige GeStalt burch ben 
Ausgleich 1367 wiebererlangt hatte.

2lls 23erbinbungsweg aus bem ficb burch bas Sriebensbiktat }u Srianon er- 
gebenben Jlaroifchen Ding nach bem DJeften Steht nun Ungarn einzig ber beutfche Daum 
Österreichs offen. DieSe burch Srankreicb als Dückenbeckung gegen DeutScblanb 
aufgebaute flamiSche Wäponberan^tellung in Qllittelofteuropa hatte auch nach bem 
Kriege für jeben Ungarn Deutjchlanb als natürlichen SchickfalsgenoSfen erfcheinen 
laffen. Dur hatte biefes ungarische Deftreben mit bem großen öinbernis ?u rechnen, 
bajj bas meimariSche DeutSchlanb, auf bie Erfüllung bes Sriebensbiktats bebacht, Un
garn in feinem Kampf um biß Devifion bßr Sriebensverträge nicht bßifpringen wollte. 
Sine weitere öinberung in ben bßutfchen unb ungarifchen öißlfßßungßn jener Seit 
war in ber polnifchen $rage wahrjunehmen. Ungarn knüpfte mit ber größten Depu- 
blik Osteuropas, ^olen, gleich nach bem Kriege innige Defiebungen an unb belieferte 
^olen währenb bes DolScbewiftenmarScbes auf DSarfcbau mit feinem gefamten Dlu- 
nitionsoorrat, ?u einer ößit, mo bie Sfchechoflowakei fiel) entfchloffen gegen jebwebe 
Unterftüßung ber antibolfchewiStifchen 3ront erklärte unb in Deutfcßlanb bie Unter- 
ftüßung polens burch maffenhafte Streiks beantwortet würbe.

Das Dritte Deich brachte nun in biefe ganzen Derhälniffe einen ßrfreutichen 
DSanbel. Ungarn nahm mit großer Genugtuung ben erften großen biplomatifchen 
Erfolg bes Dritten ^ßiches, biß vorläufige Schlichtung bßr gegßnübßr ^olen vor- 
hanbeußn, Jcbwebßnbßn fragen auf, unb biß natürlichß DerbünbetenSteüung Deutfcb- 
lanb—Ungarn wirb alfo burch biß oon RHoskau her brohenbe Gefahr in ftets klarer 
fiel) abjeichnenben formen erjebeinen.

II. Geistige Beziehungen

Die oon jßher bßftßhenben geistigen Daube jwifchen Deutjchlaub unb Ungarn 
fanben nach bem Röeltkriege ehiß bßbßutenbß ößftiäung burch ben Seither Dßrftorbßnen 
ungarifchen Kultusminister Graf Kuno Klebelsbßrg, ehemaligen Suriften ber Uni
versität Derlin, ber bie Grunblagen ber Seither fleißig wßitergßführten ungarifchen 
Kulturpolitik niebergelegt hatte, our fuftematifchen Derbinbung bes ungarifchen 
Geisteslebens mit ben verjehiebenen weltlichen Kulturen würbe eine gan?e Deihe un- 
garilcber önjtitute im Duslanbe gebilbet, barunter als eines ber größten jenes in 
Berlin, in Derbinbung mit einem ungarischem Rehrftuhl an ber Univerjität. Ungarische Rekto
rate an Dßrfchiebenen anberen beutfehen SocbJcbulen folgten, ömmerhin blieb hierbßi 
oon ungarifcher Seite ber UmStanb nicht unbßachtßt, baß bie oon DubapeSt aus ange- 
knüpften Säben oon beutfeher Seite nicht im erwartßten Qlusmaßß aufgßnommen 
würben, öm weimarifeben Swifchenreich unb in 2lacbkriegsungarn Stauben nämlich 
oon Grunb aus entgegengejeßte politiScb^geiJtige Dichtungen ßinanber gegenüber, 
ön Ungarn hat ber Seit 1919, nach ber QlbStreifung ber Dätßrepublik 23ela Kuns, ein- 
Jeßenbe Sogenannte Deonationalismus mit unerwartetem Grfolg bie Säuberung von 
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^unjt, Literatur, VJifJenfchaft und Jogar zum großen Keife des RÖirtJchaftslebens oon 
oolksfremben Elementen und Richtungen burchgejührt. Vei der internationalen Sin- 
Jtellung des roeimarijchen Deutfchlanbs konnten Jolche, aus Urkräften oölkijchen Wer
dens berührende Vejtrebungen freilich kaum Gefallen finden. Umfo freudiger emp- 
fand man die «Gleichartigkeit ber auf geiftig-Jozialem «Gebiet oorhanbenen ungarifchen 
Veftrebungen mit benen im Dritten Reiche.

Daraus ergibt fich natürlich oon Jelbft eine Vertiefung ber beutfcb=ungarifcben 
Veziehungen. Sie finb auf allen Gebieten wahrnehmbar, oon bem ungarifcbem 
Gxportobft bis auf bie Kaufchprofefforen unb -ftubenten, unb Jelbft zroifchen ben Ju- 
genborganifationen beiber Cänber feigen fich fcbon jeßt fehr beacbtensroerte Srgeb- 
niffe. Ss gibt mohl kaum ein größeres beutfches Rrbeitslagcr, ido bie trefflichen 
Stiftungen ungarifcher Gaftftubenten nicht bekannt mären. 5ur JyftematiJchen Rus- 
geftaltung ber geiftigen Vezießungen beiber Räuber mürbe zroifchen beiben Regie
rungen eine Vereinbarung getroffen, bie neben gegenfeitigen Stipenbien unb cPro- 
fefforenaustaufcb auch bie alljährliche Vekanntgabe ber michtigften roiffenfchaftlichen 
unb literarifchen Reuerfcheinungen in ber Sprache jebes Canbes oorfieht.

Rls michtigfte ©ernähr für bie ftets auf ber bisher befolgten 2inie meiterju- 
führenben beutfch^ungarifchen Veziehungen fei noch ein Voort über bie in Ungarn 
oor über einem halben Jahrtaufenb mit königlichen Freibriefen angefiebelten beut- 
Jchen Volksgruppen gejagt, bie auch heute noch (gegenüber ben zroei Millionen Deut- 
Jchen bes 22 Rlillionen jählenben Vorkriegsungarns) 600000 Seelen betragen. Un
garn hat biefen, zumeijt gefchioffenen beutfchen Volksgebieten ihre Stammeseigenart 
ftets beiaffen unb ein jeber beutjche Vefucher mirb mit Genugtuung bem köftiicheii 
urroüchfigen Dialekt in Öen Jelbft in ber Vannmeile oon Vubapeft oorhanbenen alten 
Schroabenbörfern laujchen. ön ber heutigen roo in oielen Räubern ein Ghauoinismus mit 
einer, fich über alle Rlinberheitsoerträge unb RaJJegrunbfäße binroegjeßenben Energie bie 
RUnberheit um ihre grunblegenben Vürgerrechte zu bringen Jucht, führt Ungarn für 
feine beutfchen Rlinberheiten bas bislang nur teilmeije bejtehenbe beutfche Schulrecht 
Zur Gänze ein. Richts kann roohl bie Gmpfinbungen Ungarns gegenüber Deutfchlanb 
treffenber kennzeichnen, als biefer Gntjchluß feiner Gejeßgebung.

So bleibt Deutfcplanb auch heute für bas Ungartum „bas Reich ber Rlitte“. 
Das politifche Raumempfinben Ungarns kann fich mit keiner europäifcheit Gruppie
rung jur Röahrung oon Frieben unb Gleichgeroicht auf unferem zerrißenen Grbteif 
oerftehen, melcher nicht auch Deutfchlanb angehört. Guropa ohne Deutfchlanb be
trachtet jeber Ungar als basfelbe — roas bas griebensbiktat oon Verfailles für jeben 
rechtempfinbenben RIenJchen bebeutete.

Eine weitere Anzahl interessanter Aufsätze über das Thema „Wie Ausländer 

Deutschland sehen“ werden noch im Augustheft zum Abdruck kommen.
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Paul H. Kuntze:

Der große Kreislauf des Deutschen

BJenn roir an bie ungeheuren Blutltröme denken, die durch die nordische, ger= 
mani)'chß und deutsche Qlusroanbcrung in die BSelt hineinfloHen, dieje Stärkten und be= 
fruchteten, bie aber Schließlich meift in frembem Volkstum aufgingen, bann finben mir 
als Qintriebskräfte äußere, aber auch innere Srünbe.

Roch finb bie Urfachen nicht einroanbfrei erforfcht, bie bie norbifchHälifche 
2luswanberung veranlaßten, boch flehen fie fämtlich irgenbwie mit ber Tatfache in 
Verbinbung, baß Borbeuropa am Tube ber Tisjeit noch nicht bie gleichmäßige £anb- 
form, Bleeresgeftaltung, Temperatur unb Regenmenge unb bamit bie Vegetation be- 
faß, roie mir Jie feit ben leßten brei Jahrtaufenben kennen.

Die »Seroohnheit biefer BevÖlkerungsberoegungen wirkte bei wahrscheinlich 
gleichzeitigem Eintreten Jtarker Überbevölkerung auf bie fpäteren ^Säuberungen inbo- 
germanifcher unb germanischer VölkerStämme ein unb lenkte fie nach bem Süben. 
ömmer wieber war wohl bie Rot in §orm ber Raumfrage ber äußerliche Einlaß ber 
BSanberungszüge in meift Jchr menSchenarme Segenben, bereu Bevölkerung aber nicht 
vernichtet ober veränbert, fonbern nur überlagert würbe, Ja, war ber Befißer bes 
Canbes waffenStark, bann gliederten die (Sermanen Sich, ohne eine BJaffenentfcheibung 
ZU Suchen, dem bestehenden Staatsroefen friedlich ein.

Qluch bei ber Betrachtung ber beutfehen Qluswanberung von 1600 bis 1900 ift 
ber äußere Qlnlaß ftets bie Rot, ber Rlangel an £anb unb Qlrbeit unb bas Sehlen 
ber ^Möglichkeit, innerhalb ber eigenen (Srenjen auch nur bie allernotwenbigSten Be- 
bürfniffe befriebigen zu können, gewefen. Denn, wenn auch Schon 1000 Jahre vor 
Jeitwenbe bie Kultivierung ber weiten Sumpf-, Urwalb^ unb Tinöbsgebiete zu 
BSiefen unb Seibern in großem QHaßftabe begann, Jo flieg boch bie Bevölkerungs- 
Zunahme meift noch Jtärker. Später aber verhinberte bas Jufammenraffen großer 
Canbgebiete burch Surften, Kirche unb Qlbel eine möglich gewejene gerechtere ?anb- 
Verteilung.

Sewiß trieb bie meiften von benen, bie feit Jahrtaufenben ber §eimat ben 
Rücken kehrten, bie Jie aber ftets in ihrem §erzen mit fich trugen, bas, was wir 
Qlbenteurerluft nennen. Dieje Jelbft war aber ebenjo bunt unb verjehiebenartig, wie 
es ber beutfehe Bolkscharakter unb bie beutjehe Seele Jinb, bejtimmt burch bie ver- 
fchiebenartigen Blutmijcbungen ber nachchrijtlichen Jeit.

Biele lockte bie wärmere Sonne bes Sübens, bas bequemere, forgenlofere unb 
üppigere Ceben. BSikingerblut trieb immer wieber kühne, kräftige Jugenb zu 
QHännerkampf unb zum Gewinn reicher Beute. BJaffenerfahrung Juchten bie ®e- 
folgfchaften ber Germanen. Ciebe ?um Kriegerberuf ließ erfahrene Kämpfer immer 
wieber borthin ziehen, wo es in ber B3elt galt, bas Recht zu verteibigen, oft aber 
auch nur borthin, wo bie Trommel raffelte unb wo es Ruhm unb Selb ?u ge
winnen gab.

Qlll bies war aber nicht ber innere Srunb, ber ben Deutschen, ben Begüterten 
Sowohl mie ben Brmen, in bie BJelt ziehen ließ. B3ir erkennen biefen vielmehr am 
klarften, wenn roir bie ®eSchichte anderer Völker betrachten: Denn alle Völker 
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unb Staaten, bie in einzelnen ober in fich gefchlojfenen VJanberungswellen über bie 
Grenzen ihres Sieblungsraumes fließen, taten bies aus imperialiftifchen Grünben. 
Seien es Griechen, Vömer ober bie großen Kolonifationsvölker ber neueren 5eit, 
Jtets gingen Jie auf Eroberungen ausl

Saft Jtets waren biefe gewaltfamen Vefißergreifungen oon ber Verbrängung 
frember Völker begleitet, meift enbeten Jie mit bereu völliger Vernichtung, z- V. ber 
Karthager, ber Vumantier, ber Opfer ‘Dfchingis-Khans, ber Qlzteken unb önkas, ber 
önbianer, ber Ureinwohner Vuftraliens unb Veujeelanbs ufw.

VIeift nahmen bie Sieger bie Kultur ber Vefiegten, oor allem aber ihre Sitten^ 
oerberbnis an, verloren ihr raffifches Gefühl unb ergaben fich einem reinen Cliate- 
rialismus. Unb je Jtärker bie Sahl ber öuben in ben Cänbern überhanb nahm, um Jo 
Jchneller gingen Jie ihrem völligen Untergang entgegen. Vabylonien unb Ägypten, 
Eyrus unb Sibon Jinb bie ältejten bekannten Veifpiele hierfür.

‘Der ‘Deutfche bagegen ift ber einzige auf ber VJelt, ber im Verlauf ber Ge~ 
Jchicbte nicht auf Eroberungen ausging, ber auch in feinen Kolonien völlig 
anbersartige unb neue VJege zur Vetreuung unb Sörberung ber farbigen Einge= 
borenen befchritt. ömmer befaß ber ‘Deutfche einen kosmopolitifchen §ang, einen Jo 
Jtarken Sinn für bie VJelt unb ihre Erforjchung unb für ihre VJeite.

2Ule Eblen unJeres Volkes, bie meiften roohl unbewußt, trieb bie Sehnfucht an, 
bie VJelt nicht äußerlich Zu erobern, Jonbern Jie innerlich ?u gewinnen, oft in voller 
Uneigennützigkeit in Ciebe zum Göttlichen unb zu feinen Vlitmenjcben Jchöpferijch 
oon innen heraus neugeftalten unb zu höheren Sielen zu entwickeln.

So trieb es ben ‘Deutfchen in alle Cänber ber VJelt. überall kämpften Deutfehe für bie 
Vefreiung ber Sreiheit frember Völker, erforfchten erftmalig ihre Räuber, entbeckten für 
Jie ihre alte, längjt verfchüttcte Sprache unb Kultur unb bereicherten fie mit allem 
Eigenem. ‘Denn nur wer gibt, kann gewinnen, unb nur wer fich ganz verfebenkt, baut 
auf bem neuen Grunbe ben Veichtum unb bie Größe feiner Seele auf.

Sucßenbe Sehnfucht zog uns ‘Deutfche feit alten Seiten von ber Enge bes alten 
Canbes in bie weite VJelt. ‘Die Sabrhunberte beutfehen Vingens um ben Sinn bes 
Cobens unb bie Aufgaben bes Vlenjchen brachten mit ben Erkenntniffen bie Erfüllung.

‘Das Koloniallanb ‘preußen begann feßon frühzeitig, von fich aus, ein feft mit 
bem Voben ber §eimat verwurzeltes Volk heranzuzichen, eine preußifche Vation zu 
Jchaffen. VJenn bie Vilbung einer b e u t f ch e n Vation aber erft jeßt gelang, 
fo liegen bie Grünbe barin, baß auch ber ‘Deutfche jeßt ftatt feiner VJeltgefinnung bas 
Gefühl bes inneren Vefißes gewann unb in weifer Vejchränkung unb Selbft~ 
bifziplin fich mit bem gleichgerichteten praktifcb=müchternen preußifchen Geifte an ben 
Qlufbau bes ‘Dritten Veicßes ber ‘Deutjcßen begibt.

Vom kleinen ‘Deutfchlanb ging ber VJeg bes ‘Deutjcßen in bie große VJelt, nach 
ber Eroberung ber inzwifchen Jo klein geworbenen wieber zurück in bie neue Jo große 
unb innerlich mit Schüßen erfüllte öeimat. ‘Die innere Gewinnung ber ganzen VJelt 
bereicherte bie beutjeße Seele, ber Erfolg aber gab unb gibt bie Vuße unb Sicherheit, 
bie zu einem Aufbau bie Vorausjeßung barftellten, ber nach Veenbigung bes großen 
Kreislaufes aus bem Sentrifugalen ins Sentripetale Jich wanbelt.
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Otto Lehmann:

Völkerverbindung durch Luftverkehr

Der Sinfaß oon Luftfahrzeugen bringt überall, befonbers über See, roertoolle 
oeiterfparnis ein, beim bas Luftfahrzeug kann Jtets biß Serabe als biß kür^ßjtß Ver- 
binbung zmifchen zmei Verkehrspunkten roählen, bißr?u tritt beim Luftfchiff etroa biß 
breifache, bßim Slugjßug ßtroa biß fechsfache Dampfergefchroinbigkeit. Qius bßr 
Linienführung unb aus bßr Veifegefchroinbigkeit ergibt fich alfo biß Sransportleiftung 
unb bamit biß oerkehrsmäßige Überlegenheit bßs Luftfahrzeuges im Überfee-Verkehr 
gßgßnübßr bßm Jchneilften Dampfer.

Oluf bßm Sübatlantik oerkehren beutfehe Luftfchiffe feit (ängßrßr 3ßit mit bßr 
Regelmäßigkeit bßr Dampfßr, biß erften Qlorbatlantikfahrten auf oerkehrsmäßiger 
Örunblage haben roir glücklicb unb ßrfolgrßicb bßßiibet, als Studien- unb ‘probe- 
fabrtßn rourbßn fiß ?u einer Sriumpffahrt beutfehen könnens!

VJir mußten in bßr Voerbezeit Jtets fehr oorfichtig unb überlßgt ans RJerk 
gßbßn — Jtets bas große Verkehrsziel ßinßr befferen Sukunft feft im Qlugel —, über 
biß fyftematifebe Sinjelleiftung jur planmäßigen Verkehrsleiftung kommen, biß nur 
Erfolg babßn konnte, roßnn fiß fich bßr cpünktlicbkßit unb Regelmäßigkeit bßr erprob- 
tßn roaffergebunbenen Verkehrsmittel anglicb unb fiß mit bßr Schnelligkeit Jchlug.

Qöorin befteht bißje Leiftung?

Einmal in ^onftruktiou unb Vau, bann in bßr fyftßmatifcbßn Steigerung bßr 
Langftreckenleiftung.

^onftruktion unb Vautcchnik finbßn bßim Luftfchiff ibre Krönung in bßr be- 
qußmßn Unterbringung ßinßs öoehftmaßes oon ^affagieren unb Rußlaft, hieraus fol
gert, baß Jo ßin Luftfchiff auch mirtjcbaftlicb arbßitßn kann, baß beißt, baß es aus ben 
Daffage- unb Srachteinnahmen bßreits einen großen Seil ber Unkosten felbft deckt. 
Qöie bas Verhältnis jroijehen Unkosten unb Sinnahmen im Qlugenblick ift, ift nicht be
kannt. Schlecht roirb es Jicb fieber nicht anlaffen. Das primäre Jollte bie ^affagißr- 
beförberung Jein, bßr ßrforbßrliche Raum für örachtßu ließ Jicb finbßn, bßr Raum für 
Reijenbe mußte aber eine bem Luxus-^ajfagierbampfer ebenbürtige Unterkunft 
Jebaffen. Veibe Aufgaben Jinb bei bem L3. 129 „öinbenburg“ trefflich gelöft roorben.

Qöir Jinb mit bem „öinbenburg“ 22 000 Kilometer nach Vio be «Janeiro ge
fahren, bie Qlorbatlantikreife nach Veto 2fork hat bas Schiff in jirka 50 Stunben ge- 
Jchafft; Jchneller Jinb bie Ojeane mit Jo oiel ^affagieren unb Fracht oon irgenb einem 
Sahrjeug, auch nicht oon einem Quftfahrjeug, nicht gemeiftert roorben.

Qöir Jinb gefahren, Stunbe um Stunbe, Sag um Sag, über uns ber öimmel, 
unter uns meift VSaffer, bie Qöüfte bes Ojeans . . . Jtill, aufgeregt, tückijch ... mit 
Viickenroinb, Sßitcnroinb unb Schieberoinb unb mit Segenroinb. Ob „fahren“ gan? 
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ber richtige Vusbruck ift, fei babingefteilt, tecbnifch ift er ßs beftimmt. 2lber „3ab= 
rßn“ ift nach lanbläufigen Gegriffen im allgemeinen mit unfreiroilligen Veroegungen 
bes Sahneuges oerbunben. Schiffe, biß hier beoorjugt ?um Vergleich beranjujiehen 
roären, ftampfen, rollen, fcblingern unb flecken bie Vafe ins VJaffer unb machen all bie 
Verlegungen, bie beim SHenfchen bie Seekrankheit erzeugen.

Vichts oon allebem beim Suftfchiff „öinbenburg“, es gleitet bahin, gan? gleich^ 
mäßig, ruhig, monoton, man Jpüri überhaupt keine Veroegung, bie einem unangenehm 
ift, man fpürt n i cb t s . . . auch bann nicht, roenn es roie am Ausgang bes Kanals bei 
ber Viofahrt ober fpäter auf bem Vorbatlantik gan? anftänbig bläft unb puftet.

VJenn man aljo gefragt roirb, roie beim nun eine folche Veife im Suftfchiff ift, 
Jo kann man guten Seroiffens Jagen: ich kenne kein anberes Verkehrsmittel, unb es 
gibt einfach keins, bas in geraber, aljo in kürjefter Cinie über See Jo Jcbnell, Jo (ei= 
Jtungsfähig, Jo fieber, fo ruhig unb baher Jo oonkommen feinen oorgejchriebenen VJeg 
bahinjieht unb: bas bem Veifenben gan? ben gleichen Komfort, gan? ben gleichen 
Suxus bietet roie jeber Suxusfchnellbampfer.

‘Da bas Suftfcbiff gegenüber bem Slug^eug in ber Cangftreckenleiftung führt unb 
3roifchen(anbepläße nicht nötig bat, baju eine große Veferoe an Vusroeichkilometern, 
Jo Jtebt bem Suftfchiff aller Vaum jroijeben ?roei Verkehrspunkten, ?roijcben 3rank= 
furt am Sliain unb Vero Tfork-Sakeburft ober Vio be Janeiro ?ur Verfügung. cDas 
Suftfchiff als Vinbeglieb ber Völker unb als Verkebrsbrücke jroifeben Erbteilen ift 
praktifch Jouoerän in ber VSahl bes VJeges. Sin 3ahlenbeifpiel belegt bie Veferoe an 
Vusroeicbküometern: für „§inbenburg“ kamen bei ber erften Sübamerikafahrt auf 
10 000 normale Veijekilometer 60 Sonnen Sreiböl für bie vier SUotoren. ‘Das 2lus= 
biegen über §ollanb kostete jirka 1000 Kilometer unb mit ?cbn Sonnen gleich ein 
Sechftel gleich 17 o. yj. Veferoe [anbeten roir in Vio, man hätte aljo noch recht erheb= 
liehe Umroege machen können, um ungünftigen Vöettern ausjubiegen.

öft bas Jlugjeug noch auf 3mifcbenftationen — önfeln ober §ilfsfcbiffe — 
angeroiejen, Jo ift bas Suftfchiff bieroon frei, es fucht fich feinen V3eg nach Vlaßgabe 
ber VSetterlage unb ben Vöettermelbungen, bie es oon beiben Ufern unb oon Schiffen 
aufnimmt.

‘Das 3lug?eug fühlt fich mehr unb mehr an bie gejteigerte Sangftreckenleiftung 
unb bamit an bie oölkeroerbinbenben Aufgaben heran. Schiffe mit Scbleuberoor- 
richtungen, Katapult genannt, erleichtern ihm ben Start im voll ausgelafteten 3u- 
ftanbe, ber oom VJaffer her nur fehr febroierig ober unter Verzicht auf Sabung 
— gleich Vußlaft — möglich roäre. ‘Das Katapult fteigert aljo bie roirtjchaftlicbe 
Vusnußung bes oorbanbenen Saberaumes. ‘Diejer bient bem Qlustaufch oon VJaren 
unb Voft jroijehen ben Völkern.

Vus ben Seiftungen beiber (Sattungen oon Suftfahrjeugen ergibt fich eine klare 
unb harmonijehe Arbeitsteilung; bem Suftfchiff gehört jur 3eit gan? ber cPerfonen= 
oerkehr unb ber Sransport Jcbroerer unb zugleich Jperriger Saften, bem Slugjeug 
bleibt ber ‘Pofttransport, bem bie größere Sefcbroinbigkeit ?u Sute kommt. So ift 



Lehmann: Völkerverbindung durch Luftverkehr 209

jeher in jßinem Qlufgabßnkrßis ooll bßfcbäftigt, roas bas Cuftfcbiff als ‘Daußrlßiftung 
fchafft, macht bas Jlugjßug in Etappßn.

<Dßr ^lanoßrkßbr mit Sübamerika ijt unumftößlichß £atfache, an bßn glßichen 
Vßrkßbr mit Vorbamßrika roerbßn mir uns heranarbeitßn, Erfahrungßn fammßln unb 
bißjß nußbringßnb im Vau von Schiffßn unb im oßrkehrsmäßigßn Einfaß ausroßrtßn. 
„Öinbenburg“ roirb im Jabrß 1*536 noch nißbrßrß Jabrtßn nach Siibamßrika unb nach 
Vorbamßrika ausfübrcn. Oiß bisbßr ßrlßbigtßn Vorbatlantikfabrtßn roarßn ßbßnfo 
ein oollßr Erfolg miß ßin fßbr ßrfolgDßrfprßcbßnbßr Auftakt.

Vriefß f l i ß g ß n übßr bßn Ojßan, 2IißnJcbßn f a b r ß n . . .

2tucb biß ‘Dßutfchß Cuftbanja roirb in bißfßm Sommßr auf bßn füblicbßn Vorb- 
atlantik gßbeu unb ficb in glßicbßr VSßifß an ibrß Aufgaben beranarbeitßn, aueb ibr 
ftßhen biß auf bßm Sübatlantik im Siibamßrikabißnjt gßfammßltßn rßicbßn Erfah^ 
rungßn ?ur Vßrfügung. Jßbßr bat fßinß Vorarbßitßn gßlßiftet, mit jogßnanntßm 
„halbem ''Programm“. Dißfßs „balbß ‘Programm“ Dßrbietßt Dßrnunfts- unb oer- 
ftanbesmäßig ßin ©reifen nach Sternen, biß bekanntlich unßrrßicbbar finb. „falbes 
*programm“ beißt, Einjelleiftung an Einjelleiftung rßibßn, biefe ßines Sages ftill- 
fcbroßigßnb miteinanber oßrbinbßn, langfam ftßigßrn unb Vlenfch unb Vtafcbine an biß 
Aufgaben unb bamit an bas Jiel rubig boranführen, bas ‘Problem ftückroeife meiftern.

2Uan kann als ‘Deutfcber ftolj fein auf nufere Cuftoerkebrsleiftungen über See, 
oon Volk ?u Volk, oon Erbteil ?u Erbteil. öft es niebt eine pbantaftifebe Verkehrs- 
leiftung, roenn unfer Cuftfcbiff oon Stufte ju Stufte, oon Jeuerfchiff }u Jeuerfcbiff, in 
52 Stunben ben Vorbatlantik meiftert unb oon Sriebricbshafcn bis 2tero 2|ork 
60 Stunben unterroegs roar? 2Han lebt heute in einer 23Jelt ohne Entfernungen, man 
muß ficb anbere «Srunbbegriffe oon Vaum unb 3eit angeroöbnen, man muß umlernen, 
muß neu benken. Vielleicht kommen roir noch im Jeitalter ber Verkehrsjuperlatioe 
}u kurzen Jroifchenlanbungen unmittelbar an ben lüften, bamit ber anfprucbsoolle- 
Veifeube nur ?roei Sage braucht . . .

‘Die enbgültige (Sßjtaltung bßr Jahr- unb Jlugpläne beftimmen Erfahrung unb 
‘Praxis an bßr 5anb bßr tßchnifcb möglicbßn ‘Durchfchnitts leiftung. 2tacb bßn 
Stubißnfabrteu biefes Sommers auf bem Vorbatlantik, nach eifrigen ‘proben unb 
Stubien aller 2lrt roirb man bann im Vau unb im Einfaß oon £uftfchiffen fehr oiel 
klüger fein als beute unb geroonnene Erkenntniffe ?ur Vorm erheben können.

‘Der ?u fo einer Sahrt eingelabene ‘preffemann — ich fuhr nach Vio — be
kommt einen Sahrtausroeis, ber ba lautet: Von Jriebrichshafen nach Srißbricbsbafen 
über V i o ober über Vero 2Jork. ‘Das hat nicht nur für Jungfernfahrten 
einen tiefen Sinn, praktifcb roirb ficb fo etroas fogar fehr häufig roieberholen, benn 
roenn man in Jukunft in etroa brei Eagßn bequem oon Vertin nach Vio ober Vero 
2fork gelangen kann, ficb bort jroei Eage aufbält, um nach roeiteren brei Sagen roieber 
im hßimatlicbßn Eefcbäft }u Jein, fo bürfte bas ben perfönlich geleiteten unb beein
flußten §anbel oon Erbteil ?u Erbteil, oon Volk ?u Volk in Ausmaßen befruchten, 
bie man noch gar nicht abfebäßen kann. Eins ftßbt heutß Jcbon fßft, baß fo ßin &unft= 
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merk wie unfere Cuftfcbiffß zur lebendigen Bölkerbrücke werben und baß es etwas 
Ähnliches ober Sleicßwertiges in abjehbarer ößit nicht gibt.

Sine Ceiftung wirb baburcb nicht geringer, baß Jie wiederholt wurde, ein Unter- 
febäßen ber Ceiftung aus [affiger Sewohnhßit ift ein Unrecht gegenüber ben Alännern, 
bie Jie immer wieder gegen die Sücke des Objektes erzwingen muffen.

‘Die Amerikaner jogen bereits aus ber erften Probefahrt eine voll aner
kennende Bilanz. Sie Jeden den Planverkehr (ein wenig verfrüht!) als Satfache an, 
loben bie Sicherheit ber ‘Durchführung als eine hunbertprojentig gelöfte Jrage unb 
finb ber Anficht, eine Cinie Suropa—USA. fei rentabel unb bliebe es. A3ir werben 
ben Amerikanern ihre begeijterte Juftimmung b e w e i J e n , jebe Jährt bes „§inben- 
burg“ Joli eine Botfchaft bes ‘Dritten Beiches zur Jörberung ber kulturellen unb 
wirtfchaftlichen Annäherung ber beiden großen Nationen Jein!

Oeltze von Lobenthal:

Die Planwirtschaft in der Welt

<3n ‘Deutfchland hoben wir mit allen Alitteln bie Bot ber ArbeitsloJigkeit be
kämpft unb am wirtfchaftlichen Aufbau gearbeitet. ‘Dabei ift uns wenig Jeit für 
theoretifche Betrachtungen übrig geblieben. Anbererfeits ift es aber immer inter- 
efjant, bie wirtjehaftspolitijehe Sntwicklung im Auslanb zu beobachten. Sin gegebener 
Anlaß ift bie zmanjigfte Sagung ber internationalen Arbeitskonferenz, bie fich im 
Juni 1936 in Senf abgefpielt hat. Aus bem Bericht bes ‘Direktors können wir einen 
guten Überblick über bie Beuorbnung oon önbuftrie unb Vanbwirtfchaft anberer 
Cänber gewinnen.

‘Die große Jrage nach Privat- ober Staatswirtfchaft brängt überall nach einer 
Cöfung. Alit ber BSeltkrife hot fich bie Überzeugung burchgefeßt, baß es im unge- 
regelten B5ettbewerb, ber Diele Bolkswirtfchaften nahezu jerftort hot, nicht mehr 
weiter geht. Politifche Propheten unb theoretifche Aöirtfchaftler hoben eine Plan- 
wirtfehaft befürwortet, bie fraglos jur Srftarrung führen muß. ‘Die richtige Cöfung 
wirb eine Jwifchenlöfung fein, bei ber fich bie planende und leitende §and des Staates 
mit einem gefunden Unternehmungsgeift verbindet.

Jür uns ift es ziemlich gleichgültig, ob man biefe Aöirtfchaftsführung pian- 
wirtfehaft ober gefteuerte AÖirtfchaft nennt. ‘Die öauptfache ift, baß wir unfere 
politifcßen Jiele erreichen, um allen Bolksgenoffen Arbeit unb einen guten hebens- 
ftanb zu Jichern. ön ben äußerften Jällen wirb es notwenbig fein, in gewiffer Aheife 
bie Preife zu regeln fowic bie Srzeugung unb bie Betriebsanlagen zu beeinfluffen. 
öm allgemeinen genügt cs aber, bei freiem Aöcttbewerb einzelne Befchränkungen im 
öntereffe nuferes Bölkes burchzuführen. B3ir benüßen alfo in ‘Deutfchlanb nach bem 
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Sefichtspunkt ber Jroßckmäßigkeit biß 2liaßnahmen bßr ‘planroirtjchaft unb bßr ge
steuerten VSirtJchaft.

Ollie übrigen großen OöirtJchaftsgebiete Jinb anbere VSege gegangen. Sn bsn 
$ ß r ß i n i g t ß n 5 t a a t ß n Jollte nach bßn ‘planen oon Voojeoelt bßr roirt- 
Jchaftliche V5ieberaufbau crrßicbt roerben. ‘Diß Vßuorbnung bßr önbujtriß ift abßr 
burch biß Aufhebung bßr Oöettbßrocrbsorbnungßn aufgßhaltßn roorbßn. Olach übßr» 
roinbung bßr fcbtinimjtßn Krije roollten oßrjchißbßnß VSirtfchaftskrßiJß nicht mßbr biß 
[ßitßnbßn ftaatlicbßn Ollaßnahmßn, biß fiß oorßer als ßinzigßs Ottittßl gßgßn biß Untßr- 
bißtung bßr ‘prßijß unb Cöhnß anerkennen mußten. Otacb bem Urteilsjpruch bßs 
Oberften Eerichtshofes rourbß oerjucßt, mit bßm Vunbßsroirtjchaftausjchuß biß frßi- 
roilligen Vßrßinbarungßn für ßinßn angßmßfjßuen Oößttbßroßrb als oerbinblich ?u ßr- 
klärßn. Sm Vßricht bßr intßrnationalßn Olrbßitskonferßnz wirb abßr fßftgßjtßllt, baß 
cs bisher noch kßinß Senßhmigungßn gßgßbßn hat- „Es fragt fich auch“, Jo beißt es 
bort mßitßr, „ob auf biß ‘Dauer einß Rückkehr zum ungßbinbßrtßn Oöettberoerb bßr 
amßrikanifcbßn VSirtJchaft zum Vorteil gerßichßn roirb“.

‘Diß roirtfchaftliche Cenkung ift in Großbritannien in bßr Kohlen-, Vaumrooll-, 
<SliJßn— unb Stahlinbuftriß mßitßr gßkommßn. T>iß Kohleninbuftrie hat in jebem Ve- 
zirk ßinß öauptabjaßjtelle ßingßrichtßt unb oon bßr Vaumroollinbuftrie ift biß Sfill- 
Ißgung oon zehn Oüillionen Spinbßln bejchloffen roorbßn. Olußerbem hat biß Eijen- 
unb Stahlinbuftriß bßn Vritijchen Eijen- unb Stahlroerkoerbanb gebilbet, um biß 
Ausfuhr unb Einfuhr bßr ganzen britijehen Stahlinbuftriß zu rßgßln. OHit bßm Vei- 
tritt zum intßrnationalßn Stahlkartell rourbß bßr Einfuhrzoll oon ßtroa 50 auf 
20 o. §. hß^abgejeßt.

ön Frankreich ift biß Entwicklung burch biß Vßgierung bßr Volksfront un= 
übßrfichtlich geworben. Es muß abgßroartßt roßrbßn roiß fich bas Experiment bßr 
40-Stunbßiiroochß auf Erzeugung, cPreiJe unb Ausfuhr anläßt. Oluch bßr kollektioe 
Olrbeitsoertrag mit bßm jährlichen Urlaub roirb roeitgehenbe wirtjehafHiebe VJir- 
kungßn nach fich ziehen. ^iß franjöfijche Sozialpolitik holt nur bas nach, roas roir in 
‘Deutjchlanb auf Jozialßm Gebiete Jchon Jeit langßr bejißen. Einß burchgrßifßnbß 
Jozial- unb roirtfchaftspolitijchß Vßuorbnung roirb abßr in bßm parlamcntarifchßm 
Staatß untßr bßm Scichßu bßs ^laffßnkampfßs nicht möglich fein. — Cßitßnbß V3irt= 
Jchaftsmaßnahmßn Jinb in Ißßtßr Jßit nur bßi bßn Einhßitsprßisgßjchäftßn unb für biß 
Schuhroirtjchaft ßingßführt roorbßn.

211it bßr Vßgßlung bßr roirtjchaftlichßn Eätigkßii hat bagßgßu.ötalißn im oßr« 
gangßnen ^rißgsjahr große JortJchrittß gemacht. So hat bie Chemie-Korporation 
roichtige kriegsroirtfchaftliche Vejchlüffe gefaßt, bie fich auf bie Creibftoffe, §eil- 
mittelerzeugung unb Joilerhebung erjtrecken. Veachtensroert roar auch bie 2ln« 
roejenheit oon Vrbßiterüertrctern auf ben Tagungen ber Korporationsräte, rooburch 
Jie Einblick in bie gefamte Cage ber önbuftrie geroinnen konnten. Vejonbers roichtig 
Jinb bie Vlaßnahmen oom CUärz 1936, mit benen bie Vank oon ötalien oerftaatlicht 
rourbe. 2Hit anberen großen Sinanzmftituten ift bas ganze Krebitroejeii ber Jtaatlichen 
Clufjicht unterftellt roorben. V5eiterhin oerkünbete CHuJfolini bie Verftaatlichung 
aller roichtigen SchlüJJßlinbuftrien für bie Canbßsoerteibigung.
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‘Die große ‘pfreisjpanne jwifcben lanbwirtfchaftlichen greifen unb ^artellpreijen 
bat in Bolen bas Eingreifen bes Staates erjorberlicb gemacht, Bie greife für in= 
bujtrielle Eüter, bie von ber Vanbwirtjchaft gebraucht werben, Jinb von 100 im Jaßre 
1928 auf 71 im Jahre 1934 gefunken. ‘Die Canbwirte mußten bagegen einen Breis= 
verfall für ihre Erjeugniffe oon 100 auf 54 mitanfehen. ‘Die Regierung bat besbalb 
93 Kartelle aufgehoben, 14 löften fich freiwillig auf. Diefe 107 Kartelle befaßen aller= 
bings nur 60 BliUionen Jloty Betriebskapital gegen 1100 BliUionen Jloty bei ben 
übrigen Kartellen. ‘Der ftaatliche Einfluß hat es aber fertig gebracht, baß fie ihre 
Breife wefentlich herabfeßen mußten.

öm Bufbau oon wirtfchaftlichen Organijatiouen ift auch Bortugal weiter ge= 
kommen. Jür bie wichtigften Erwerbsjweige bes Vanbes, Jifchfang unb 2anbwirt= 
fchaft Jinb oerjebiebene Berbänbc gebilbet worben, bie an ben Blaßnahmen ber Be= 
gierung jur Berbejferung ber Cage auf bem B$ei?en= unb BJeinmarkt mitgearbeitet 
haben. BJie [tark bei ben portugiefifchen Staatsmaßnabmen Jojialiftifche Jiele gelten, 
geht aus einer Erklärung oon Brof. Salazar hervor: „BJir wünfehen ben ungefunben 
BJettbewerb, unb nur biefen, ?u beseitigen, unb wir Jinb beftrebt, burch gemeinfame 
Blaßnabmen bie Erzeugung bem Berbraucl) anjupaffen. Es liegt jeboch auf bei 
§anb, baß ber Staat bei ber Jörberung einer Solchen Organifation nicht nur bie 
materiellen Belange ber in Betracht kommenben Unternehmungen ?u berücksichtigen 
hat. BJenn eine Berbefferung ber Vage gerechtfertigt fein Soll, barf fie nicht nur bem 
Bllgemeinintereffe nicht entgegenlaufen, fonbern muß vielmehr mit biefem öntereffe 
jufammenfallen, unb einer Jeftigung ber Berbältniffe muß eine Berbefferung ber Br- 
beits- unb Vebensbebingungen der Brbeiter folgen.“

Jiemlich am Schluß oom Bericht bes ‘Direktors ber internationalen Brbeits= 
konferen? werben auch bie beutfeben Blaßnahmen geftreift. Junächft wirb unfere 
lückenlofe Statiftik als unoollftanbig bezeichnet unb bann feftgejtellt, baß wir mit ber 
‘Deoifenüberwachung ben ganzen Bußenhanbel regeln. Es wirb weiterhin erwähnt, 
baß wir bie Bßuinoeftißrung in 30 Erjeugungsjwßigen Dßrbotßn habßn. ‘Die Ber= 
Juche mit bßn ^alkulationskartellen wßrbßn als bßachtßnswßrt bezeichnet. Bichtig ift 
fßrnßr biß Jtarkß Bßachtung bß$ Beicbsarbeits- unb Bßicbswirtfcbaftsratßs, wobßi 
glßicbjßitig ßinß übermäßige Bürokratifißrung wirtjcbaftlicber Bngßlßgßnhßitßn be= 
fürchtet wirb. So Jkeptifcb wiß ber Direktor unfßrß wirtjcbaftliche Bufbauarbßit be= 
obachtßt, fo kann ßr bocb an bßr Eatfacbß nicht Vorbeigehen, baß biß beutjebe Brbeits^ 
lojigkeit oon übßr 6 BliUionen auf nunmehr unter 1,5 BliUionen gefunken ift.

B5ir haben bie planwirifebaffliehe Entwicklung in Dielen Vänbcrn verfolgt, um 
feftzujtellen, baß überall nach einer Beuorbnung ber önbuftrie unb Vanbwirtfcbaft ge= 
Jucht wirb, ön Deutfcblanb werben ganz neue B5ege bejebritten, bie bas Buslanb 
häufig nibht vergeben kann. ‘Dafür Jinb Jie aber ben beutjebßn Bebürfnifjen angepaßt 
unb bringen uns ben Erfolg, baß unfere Blenfcben Brbeit, Brot unb Brbeitsfrieben 
haben. Buf biejer örunblage Jinb wir immer wieber bereit, mit allen Vänbern ber 
BJelt in frieblicher Brbeit bie großen Jovialen unb wirfJcßaffliehen Probleme zu löfen.
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Deutfcbe Alufik wirbt im Auslanb. Vor kurjem gaben biß Verliner Philharmoniker 
unter ber Leitung oon Profeffor Abenbrotb in Vukareft zroei Orcbefterkonzerte beutjcber 
9Tlu|ik. Die Aufnahme, biß biefe Veranftaltungen in ber rumänischen §auptftabt gefunben baben, 
wär giänjenb. „Sin unbeschreiblicher Jubel“, Schreibt bas „Vukarefter Sägeblatt“ wörtlich, „ein 
Jubel, roie ibn Vukareft Jonft überhaupt nicht kannte, umgab auch ben zroeiten Abenb biejes 
überirbijcbßn Orchefters. . . Die Vukarefter trennten Sieb nur febroer von biefem Jeftraum, ber 
Jeuge eines nie bageroefenen Srfolges geroefen ift. Aöir aber rufen ben Verliner ‘Philharmonikern 
mit unferem Dank für ihren Vefucb ein ber?Iicpßs ^uf VJieberfebenzu.“

Das Deutfcfje Canbestbeafer in Rumänien bat bas 3. Spieljahr unter ber Jübrung 
oon Suft Ongyertb in §ermannftabt beenbet. Sima 80000 Vefuchern in 26 Spielorten mürben 
runb 250 Vorsehungen geboten, bie burebroegs ein Anzeigen ber künftlerifcben Pinie bebeuteten. 
Vefonberen Srfolg batten Schaufpiele roie S^leifts „Prinz griebrich non §omburg“, bie Oper 
„Der Jreifcbüß“ unb bie Operetten „Die Siebermaus“ foroie „Der Vogelbänbler“.

58 Alitglieber beschäftigte bas Panbestbeater in biefem Jahre, nachbem ihm ein kleines 
OrcbeSter angefcbloffen roorben mar. Die einzelnen Spielzeiten konnten oerlängert roerben, Jo baß 
bas Jiel einer Beschäftigung für jebn Atonale für alle Atitglieber halb erreicht fein bürfte. Die 
Alitglieber bes Panbestheaters haben auch in biefem Jahre mit ooller Eingabe, unter oft feßr 
Schwierigen Verbältniffen roiebtige Volkstumsarbeit geleistet, bie nicht hoch genug eingefebäßt 
roerben kann.

Das Jeff ber Vrafilien-Deuljcben. Der 25. Juli ift ber Jefttag im Peben ber Deutfcben 
in Vrafilien. Ss ift ber Sag ber erften beutfeben Sinroanberer in Aio Sranbe bo Sui oom 
Jahre 1824. Aus ben erften befebeibenen ‘Pflanzungen bes bamals gegrünbeten Sao Peopolba 
ift bann im Pauf bes Jabrbunberts ber große Vaum ber beutfeben Kolonisation in Sübbrafilien 
beroorgeroaebfen, helfen Jrücbte ebenfo bem brafilianifeben Staat roie ben Aacbkommen ber 
Sinroanberer jum Segen rourben unb immer noch in reichem Ataße roerben. Die Jabrbunbert- 
feier oor 12 Jahren ließ zum erftenmal biefe Srkenntnis roieber gemeinfam aufflammen. Aber 
erft nachher begann ber Aufftieg biefes fcbickfalreicben Sebenktags, ber heute bas Symbol einer 
oölkijcben Semeinfamkeit zu roerben beginnt. V3ir haben kein Beifpiel in ber Sejcbicbte bes 
Auslanbsbeutjcbtums, roie ber Srinnerungsroert eines Sages eine ähnlich ftarke Pebenskraft ent
falten kann, baß an ihm Saufenbe oon jerftreuten Kolonien ficb zur Volksgruppe zufammenfinben.

Der Vßellenfcblag ber beutfeben Aeoolution oon 1933 trug natürlich bas feine mit baju 
bei, aber febon vorher batten oerantroortungsberoußte Alänner in Aio Sranbe bo Sui zu roerben 
begonnen unb ben Auf jur Sammlung burebs Panb getragen, öbren Vemübungen roar ber 
Srfolg zu oerbanken, baß 1934 ber 25. Juli als „Dia do Colono“ oom Souoerneur in Aio 
Sranbe, Seneral Jlores ba Sunba, zum Staatsfeiertag erklärt rourbe. Damit batte bie 
beutfebe Kulturleiftung in biefem Staat eine offizielle Anerkennung erfahren, bie nichts als 
gerecht roar, bie aber bas Deutfcbtum bort unb in ben Aacbbarftaaten auf eine nie gekannte 
VSeiJe za lang oermißtem Selbftberoußtfein erhob. Sin Jahr fpäter folgten Santa Catharina 
unb Parana biefem Veijpiel unb auch in Sao Paulo, Aio be Janeiro, SJpirito Santo unb ben 
Aorbjtaaten feierten bie beutfeben Vrajilianer unter Seilnahme ihrer lujobrafilianifchen Atit- 
bürger „Unferen Sag“ als ben Sbrentag bes beutfeben Koloniften unb feiner gefchicbtlicben Peiftung.

Aber immer noch zerfielen bie unzähligen Kolonien unb Vereine in lofe Sinzeigruppen. 
Ss ift bas befonbere Verbienft oon Jriß Aotermunb in Sao Peopolba unb feines Jreunbes- 
kreifes, baß in biefem Jahr eine neue entfebeibenbe Stufe in ber Sntroicklung zur oölkijcben 
Semeinjamkeit erreicht rourbe. Vor ein paar Atonalen erließen bieje Alänner einen Aufruf, 
baß ficb bie beftebenben Organifationen in Aio Sranbe bo Sui zu einer Arbeitsgemeinfcbaft zu- 
Jammenfcbließen follten, bie im Auftrage bes gefamten Deutfchtums im Staat bie Aecbte ber 
Deutfcbbrafilianer roabrte unb ben Sebanken bes 25. Juli oerbreitete. §eute ift biefe „Arbeits» 
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getneinfcbaft 25. Juli“ gejcbaffen, alte Verbänbe oon Kirche unb Schule, Konfeßionen und 
Ständen, Kultur- unb Sportorganifationen beutfcber Art buben ficb in ihr zufammengefügt unb 
ein feftes ‘Programm ibrer (Semeinfcbaftsarbeit als Deutfcbe unb Vrafilianßr aufgeftellt. ‘Damit 
ift zum erftenmal, in gejunber unb organischer V5eife, bas ganze beutfcbe Volk oon Aio Sranbe 
auf eine gemeinfame Sbene getreten; man barf hoffen, baß auch bie anberen Staaten ficb ber 
Vewegung anfcßließen unb halb in einer großen Arbeitsgemeinfcbaft ein Vanb um alle Deut- 
fcßen fcblingen.

Jeher britte Agramer Spricht Deutsch« Die Stabt Agram (Jagreb), bie kroatifcbe 
Canbesbauptftabt, zählt nach ben Srgebniffen ber Volkszählung oom Jahre 1931: 185531 Sin- 
roobner, oon benen, roie bie Agramer Jeitung „Aooofti“ mitteilt, nur 46989 in ber Stabt Jelbft 
geboren finb. VJie bie 3eitung weiter berichtet, Sprechen runb 51000 Agramer DeutSch, unb 
Zwar banbelt es ficb hier in ber §auptfacbe um Kroaten, bie ficb bes Deutfcben neben ihrer 
Alutterfpracbe bebienen. Darnach beberrfcbt alfo faft jeber britte Agramer bie beutjcbe 
Sprache. Die übrigen Sprachen treten bemgegenüber ftark zurück.

Dentjcbcs Kuuftgewerbe in SJtanbul. Auf ihrer an Srfolgen reichen S^hrt ijt bie 
VSanberausftellung für beutjcbe Kun ft unb beutfebes Kunftgewerbe über Velgrab, 
Sofia, Althen, Ankara auch nach öftanbul gekommen, ber lebten unb wabrfcbeinlicb auch ber 
glanzoollften Station. Die c2IusStellung bat Unterkunft in einem ‘Palaft am Vosporus gefunben. 
Ss ift ber ‘palaft oon Sinbikli, in bem oor bem VSeltkrieg bas ‘Parlament tagte unb in bem 
ficb gegenwärtig bie Akabemie für Schöne Künfte befinbet. Die Schönen Künfte, wie Alalerei 
unb Vilbbauerei, waren in ber alten Türkei burch religiöfe Vorurteile beinahe oerfemt. Aber 
bas tief wurjelnbe Verhältnis jur Kunft in ihrer Anwenbung auf bas tägliche Ceben, wie es in 
VJaffen. Hausgeräten unb oor allem in Seppicben unb Sayencen ficb häufig in wunberbarer 
Vollenbung äußerte, wirkt in ber türkischen Seele fort. Darum fanben hier biß Srjeugniffe bes 
bßutfcbßn Kunftbanbwerks, wiß Jie oon bßr kunbigßn §anb bßs Direktors bes Stäbtifcben Kunft- 
gewerbemufeums in Leipzig, Dr. VJichmann, in ber VJanberausftellung zujammengeftellt würben, 
befonberes önterejfe.

Vene VSagncr-Dokumente gefunben. Vacb einer Vielbung aus Alüncßen finb in einem 
Schulbaus im bayerischen Alittelfcbwaben neue VJagner-Dokumente gefunben worben. Cs Joli 
ficb babei um einen Originalbrief Vicbarb VJagncrs unb einen Klaoierauszug ber „Aleifter- 
finger“ als Druckbogen mit ßigenbänbigen Korrekturen VSagners banbeln. Das leßte Dokument 
könnte oon größter Vebeutung fein, ba es wertvollen Einblick gibt in bie Drucklegung unb 
Vollenbung bes Äleijterfinger-Klaoierauszuges. Diß Dokumßntß ftammßn oon bem Kapellmeifter 
Cubwig Sberle, ber ficb um bie Verliner Srjtauffüßrung ber „Aleifterjinger“ große Verbienfte 
erwarb unb bie ‘Papiere als Anerkennung oon Vicßarb VJagner erhalten bat. Sefunben würben 
fie jeßt bei einem Vruber Sberles, ber als Cebrer in 2üitteljcbwaben wirkt.

Über bie Jahrhundertfeiern ber Vucbbrudcerkunff. Unlängft hielt bie Sutenberg- 
<8 eJellJcbaft in Alainz ihre biesjäbrige Seneraloerfammlung ab. Auf ber Cagesorbnung ftanb 
ein Sbema, bas febon wegen ber nahen Halbtaujenbjabrfeiern ber Druckkunft außerorbentlicb 
Zeitgemäß ift: „über bie Jabrbunbertfeiern ber Vucbbruckerkunjt.“ Der (Sutenberg-Sorfcber 
Dr. Sronnier äußerte ficb barüber:

Aus bem Jahresbericht ber ®utenberg-®efelljcbaft (abgejcbloffen im Juni 1936) gebt 
beroor, baß im abgelaufenen Jahre wefentlicbe Veräußerungen im Alitglieberbeftanb nicht erfolgt 
finb. An neuen Veröffentlichungen erfebienen 1935/36 bas gewichtige Sutenbergjahrbuch 1936 
unb ?wei „Kleine Drucke“, nämlich eine Schrift oon Karl Schottenloher über „Der Vucbbruckec 
als neuer Verufsftanb im 15. unb 16. Jabrbunbert“ unb eine weitere oon Abolf Sronnier über 
„Sutenberg, ben Alainzer ‘pjalter unb einen Scbelmenftreicb“.

Sine befonbere Vetracbtung oerbient natürlich oor allem bas (Sutenbergjahrbucb- Die 
32 Autoren, bie baran mitarbeiteten (unter ihnen breizebn beutjcbe) bebienten ficb ber beutfeben. 
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her englijcben, fran?öfifcben, italienifcben unb Jpanifcben Sprache. Aon Öen Aeiträgen beben wir 
nur einige beroor: einen Auffaß oon “profeffor Jeno Ku?iela über Öen “Deutfcben Scßweitpolb 
Siol als Aegrünber ber ukrainischen Aucbbruckerkunft unb eine feßr intereffante Scbilberung 
bes Aucbbrucks im “Dienfte ber Aßertpapier* unb Gelbberftellung oon Sian? §elmberger.

Selbftoerftänblicb roenbet fich bie Aufmerkfamkeit ber Gutenberg-Gefellfcbaft nun in 
fteigenbem Alaße ber 5OO-Jabr-5eier ber “Druckkunft ?u. Alain? unb £eip?ig werben ficb in 
bie Feierlichkeiten 1940 teilen. Alain? wirb babei oor allem bie Eat Gutenbergs unb ihre Aus- 
roirkungen jur “Darstellung bringen, roäbrenb £eip?ig als bie beutScbe Aücberftabt bie moberne 
Kulturbebeutung bes Aucbbrucks beroorhebt. über bie Ausgeftaltung bes Gutenbergmufeums 
ift an biejer Stelle Schon mehrfach berichtet roorben.

Sine Gutenberggrabftätte in Alain?. “Sei ben Ausgrabungen auf bem Gelänbe, roo 
bie 1742 niebergelegte Sranjiskanefkircbe in Alain? ftanb, in ber Gutenberg feine leßte Auße- 
ftätte fanb — gegenwärtig befinbet fich hier ein Autoparkplaß —, roirb man aller Aorausficbt 
nach auf bie Gebeine unb Schöbel ber hier Aeftatteten floßen. THe Stabt Alain? beabfiebtigt, 
bie Junbe in einem großen Sarkophag bei?ufeßen, ber bie önfeßrift tragen wirb: „§ier ruht 
Gutenberg unbekannt unter Unbekannten“; bie Gutenberg-Stabt wirb bamit um eine Gebenk- 
ftätte reicher fein, ?u ber im AusStellungsjabr 1940 viele Jünger ber „Scbtoar?en Kunft“ 
pilgern werben.

“Die öanbfcßrijt bes öilbebraub-Ciebes. “Die ältefte unb ?ugleicb ein?ige §anbfcßrift, 
bie -auf reichsbeutfcßem Aoben oon ben alten germanischen öelbengejängen urkunblicb Jeugnis 
gibt, bas „§ilbebranb-£ieb“, wirb auf ber Ausstellung „“DeutScblanb“ oom 18. Juli bis 16. Auguft 
in Aedin ge?eigt. “Das Cieb, oon ber §anb ?weier Alöncße im Klofter ?u Julba um bas Jahr 
800 oon einer älteren §anbfcßrift auf bie UmScblagbeckel eines geistlichen Aucßes abgeScbrieben, 
wirb unter beSonberen Aorficßtsmaßnaßmen oon ihrem gegenwärtigen Aufbewahrungsort in ber 
§effifcßen Canbesbibliotßek ?u Gaffel nach ber AeicbsbauptStabt gebracht.

Austaufcß junger Kaufleute mit Alexiko. AJie bas Aegierungsblatt „El Nacional“ 
mitteilt, würbe in Alexiko City auf Anregung bes mexikanischen Gefanbten in Aedin, 
Dr. Ceonibes Anbreu Alma?an, ein Austaufcßausfcßuß junger Kaufleute gebilbet, ber bem- 
jenigen in “Deutfcblanb entspricht. “DieSem mexikanischen Ausfcßuß geboren fübrenbe “Persönlich
keiten bes A5irtScbaftslebens an.

AJie bie Konfoeberation ber mexikanischen §anbelskammern mitteilt, ift bie Anregung 
für biefen Schritt barauf ?urück?ufübren, baß in ben AJirtfcbaftskreifen aller Pänber beute 
ber AJunfcß beließt, ber jungen Generation bie Kenntniffe unb Erfahrungen ?u ©ermitteln, bie 
fie notwenbig für ihre weitere Ausbilbung braucht. Es wirb barauf ßingewiefen, baß Deutfcb= 
lanb als erftes £anb praktifeße Schritte in biejer Aicbtung unternommen unb Jicß mit ben ent- 
fpreebenben Kreifen einer Anjabl frember Cänber in Aerbinbung gefeßt bat. “Diefe Aeftrebungen 
erführen feilens ber mexikanifchen Aßirtjcßaftskreife jegliche Jörberung.

“Deutjcße Siebtung in ber Eatra. Jm ehemaligen ungarifeben Komitat Aeutra, bas 
jeßt ?ur Efcbecboflowakei gehört, liegt bas Jiargebirge. An ber ASaOerJcbeibe ber oberen Aeutra 
unb bem Eur?, eingebettet in ein Eal ?wifcben ber Kleinen unb §oßen Eatra, finben fich ?wei 
beutfeße Gebirgsfieblungen, bie Jcbon feit oierßunbert Jaßren befteßen, aber bis beute 
noch faft unbekannt waren: §ebwigsßäu unb Areftenbäu, beibe 1488 gegrünbet.

Steinig ift ber Aoben, ber nie Jo viel Ertrag bringt, baß bie kinberreicben Jamilien 
Jorglos baoon leben könnten. “Daher ift in biefen beutfeben Sieblungen kein Aeicbtum ?u finben. 
“Die beutfeben Scbußoerbänbe ber Efcbecboflowakei haben fich befonbers biefer bebrängten Aolks- 
genoffen annebmen müffen, ?umal es ben Sieblern aus ben Gebirgsbörfern kaum noch möglich 
ift, fich, wie früher, als Jelbarbeiter anberwärts ?u oerbingen.

Aisber waren bie beiben beutfeben “Dörfer nach bem benachbarten AJinbifcß-Proben einge- 
pfarrt, einem flowakifcben “Dorf, wo Proteftanten unb Katholiken Kirchen befißen. Allerbings 
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konnten die beutfeben Siebter dort nur bie Jlowakifcb gehaltenen Sottesbienfte besuchen, Jn 
biejem Srübjabr ift es gelungen, in §ebwigshäu eine beutfebe katbolifcbe strebe ju errichten. 
Auch eine beutfebe evangelifcbe Kirche Joli bemnäcbft erbaut werben. Deutjcbe Schulen bejißen beibe 
Dörfer; bocb ift es bringenb nötig, für Jie noch Alittel aufjubringen. Die Schule in §ebwigs- 
bäu beftebt feit 1918. Sie ift nur breiklajjig unb bat nur ein Schuljimmer jur Verfügung. Der 
Deutfcbe Kulturoerbanb in ber Efcbecboflowakei bat Heb jeßt biefer Schule angenommen, Jn 
Vreftenbäu gibt es — feit brei Jahren — nur eine jweiklaffige beutfebe Schule. Vorher mußten 
bie beutfeben Kinber bie flowakifcbe Schule befueben. Aur ber Veharrlicbkeit ber beutfeben Ve- 
oölkerung ift es ju banken, wenn fie Jcbließlich bocb bie Errichtung ber eigenen Schule burebfeßte.

„Parfifal“ in ber Joppoter Töalöoper. Als cor acht Jahren Aicßarb Vöagners Vüßnen» 
roeibefpiel „“parfifal“ oon ber Joppoter ÄJalboper jur Aufführung im Aahmen ber Aicharb 
2öagner=5eftfpiele beftimmt mar, gab es manche Vebenken. Aber bie Aufführung unter ber 
Leitung oon Hermann Alerj unb Alax oon Schillings brachte alle Vefürcbtungen jum Schweigen. 
Schillings felbft febrieb bamals über feine Einbrücke jener „Parfifal“=Auffübrung im Joppoter 
VSalbe: „Die Vübne weitet fich jum All, ein §aucb bes Ewigen war genabt.“

Die öftlicbffe beutfebe Vübne. Das Ebeater bat im Coben einer auslanbbeutfcben 
Volksgruppe einen Aufgabenkreis, ber weit über bie Vermittlung oon Kunft unb Dichtung 
binausgebt. Jn einem Volkstum, bas um bie Erhaltung feines Deutfcbtums ringt, fällt bem 
Ebeater eine über bas künftlerifcbe gebenbe Vebeutung ju. Es ift V3obrer unb Alittler beutfeben 
Seiftes unb beutfeber Kunft.

Das beutfebe Ebeater in Aeoal bat ficb feit feiner Srünbung oor 150 Jabren 
biefer Aufgabe mit allen feinen Kräften gewibmet. Durch fortgefeßte Arbeit unb feinen kämpfe» 
rifeben Seift bat es fich eine wichtige Stellung im kulturellen Coben bes Deutfcbtums gefiebert.

Alit ber Erfüllung feiner Aufgabe innerhalb bes eftlänbifcben Deutfcbtums vermittelt es 
aber auch dem Alebrheitsvolk Eftlanbs Aufklärung über beutfebes VSefen unb förbert babureb 
bas Verftänbnis von Volk ju Volk. Die Anforberungen, bie hier an bas beutfebe Ebeater 
geftellt werben, finb barum befonbers groß. Durch bie kleine Jaßl ber Deutfcben in Eftlanb ift 
eine größere Anjaßl von VSieberholungen unmöglich. Die vielen Aeueinftubierungen verlangen 
baber von bem kleinen Enfemble große Arbeit, ^injukommt, baß bas beutfebe Ebeater außer 
Aeoal auch bie kleineren Stäbte betreut unb in ben Saftreifen in ber vergangenen Spielzeit 
fieben anbere Stäbte Eftlanbs befucht bat. Jn ben kleineren Stäbten war barum bie Dankbar
keit für bas beutfebe Ebeater, bas wieber einen Vegriff von ber lange entbehrten beutfeben 
Kunft gab, befonbers berjlicß.

Aus kleinen Anfängen bat ficb die Arbeit bes beutfeben Ebeaters entwickelt. Durch 
unermüblicbe Arbeit würben bie Stiftungen von Jahr ju Jahr gefteigert.

Der Verein AumäniIcb=Ebriftlid)erSfubierenber„Aomania“ unb ber§umbolbt=Klub 
veranftalteten vor kurjem in Verlin unter bem Protektorat besSS-VrigabefübrersSeneralv.Alanow 
einen „Aumänifcßen Abenb“, in hoffen AX ittelpunkt ein Vortrag bes öumbolbt-Stipenbiaten Abrian 
Varteanu, „Die beroifebe Seneration Aumäniens“, ftanb. Jn feffelnber VJeife gab ber Aebner 
einen Überblick über bie Jtaatlicbe unb nationale Entwicklung bes rumänifeben Volkes feit Alitte 
bes vorigen Jabrbunberts, feinen politifeben Einigungskampf unb bas allmähliche Erwachen bes 
völkifeben Aaffegebankens, ber jur Auflehnung gegen bie jübifebe Vorbeugehaft auf allen Se- 
bieten führt. Den künftlerifcben Eeil bes Abenbs beftritten ber Seiger Seorges Voulanger, ber 
bie Juhörer mit feinen Jigeunermelobien entjückte, unb Ebeamaria Cenj mit ber einbrucksvollen 
Aejitation rumänifeber Volksweifen unb Cegenben. Der gelungenen Veranftaltung wohnten als Ver
treter ber Sefanbfcbaft Seneralkonful Karabja unb ber Sohn bes Alinifters, Dipl.-Öng. Aaymonb 
Eomnen, ber in Deutfcblanb Kubiert bat, teil, ferner bie ProfeJJoren ber E§-Sbarlottenburg, 
Staatsfekretär a. D. Jeber unb Jriß Schmibt, Kurator ber rumänifeben Stubierenben.
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Die Brücke zum Ausland:

Länder, Völker und Kulturen im Dienste der olympischen Idee
Von Dr. Richard Kay senb recht

“Stenn man biß Olympischen Spiele mit bem Jahre 776 v.Cbr. beginnen läßt unb über 
bie Ungenauigkeit nuferer Jeitrecbnung binroegfiebt, bann roirb Berlin 1936 mit ben XI. er» 
neuerten Olympifcben Spielen fojufagen bie 679. Olympiabe ber (Sriecben begeben. Obroobl bie 
Hellenen bieje Spiele auf ben großen Cefeßgeber Cykurg (ja, auf Herkules unb ‘Pelops) jurück» 
führen, beginnt erft mit bem uns bekannten erften Sieger, S^oroibos, bie Jäßlung nach Olym» 
piaben. ‘Durch fie ift bas griecbifcbe S?ulturberoußtfein begrünbet unb geftärkt roorben. ^Is biefe 
^ulturibee mit ber “Seicbsteilung nach Cbeobofius b.Sr. Cobe erfcbüttert mar, mürbe ber olym» 
pifcbß Seift mit ber 291. Olympiabe 393 n. Cbr. ju Srabe getragen. ‘Die Jluten bes “Slpbaios 
haben bie burch jabrbunbertealten (Sötter» unb Semeinfcbaftsbienft geheiligten Stätten im febönen 
Cal bes ‘Peloponnes unter haushohem Schutt begraben — bis 1500 Jahre banacb bie olympifebe 
öbee roiebererroeckt mürbe.

“Stegbereitenb roirkte hierbei ber Deutfcbe Curtius, ber Olympia ausgrub unb 1859—89 
immer roieber jur Crneuerung ber Spiele ermahnte. Dies gelang bem franjöfijcben “päbagogen 
23aron “pierre be Coubertin, roelcber 1894 ein internationales Olympifcbes Komitee grünbete, bas 
1896 im erneuerten Stabion bes §erobes SUttikus ju Qltben bie Olympiaben roieber aufnabm. 
Obroobl bamals neben elf europäifeben Cänbern auch Buftralien unb Chile vertreten roaren, 
ift es boch abenblänbifcbes ^ulturberoußtfein geroefen, in bem bas erlofcbene Jener ber (Söttin 
ber Häuslichkeit roieber entflammt roorben ift. Unter ben 484 bamaligen Kämpfern roar bas 
neue Sriecbenlanb mit 306 vertreten. Der griecbifcbe ‘Sauer Spiribion Cuis, roelcber fonft auf 
ben bürren Hängen jroifeben 2ltben unb dlaratbon feine Schafe hütete, konnte im klaffifcben 
Cauf über bie 42195 “Sieter nach 2 Stunben 55 CHinuten 22 Sekunben unter frenetifebem ‘Sei» 
fall bes überfüllten Stabions ben Siegespreis bavongetragen. Unb nun roirb biefer moberne 
Olympionike nach 40 Jahren in einem Canbe bas olympifebe Jener entfachen, roo grieebifeber 
Seift eher beimifcb roar, roeil er hier früher rourjelhaft entfproHen unb ficb übers “Sbenblanb ver» 
breitet batte. Dies ift bureb bie freigelegten “Surgen unb ‘Sauten Crojas erroiefen.

Slit jeber Olympiabe rouebs ber &reis ber teilnebmenben Cänber. Sur jebesmal in Sorb- 
amerika, 1904 in St. Couis unb 1932 in Cos Clngeles, roaren bie Ceilnebmerjablen kleiner als 
in ben vergangenen Olympiaben, roas bureb bie roeiten Cntfernungen erklärlich ift. “SJäbrenb 
‘Paris jroeimal, 1900 unb 1924, Olympia=Saftgeber fein konnte, kam Deutfcblanb 1916 um feine 
Olympiabe. So roerben eigentlich (roenn man von ber Jroifcbenolympiabe 1906 in Cltben abfiebt) 
1936 mit ber XI. Olympiabe auch bie XI. Olympifcben Spiele vollenbet roerben. Obroobl 1900 
in “paris auch jroei inbifebe Kämpfer roaren, blieb Clfien ben vier erften Olympiaben fern. 
SJaren bie I. Olympifcben Spiele in “Stben vorroiegenb grieebifeb, bie II. in ‘Paris von 14 Cänbern 
befcbickt, noch eine Sache ber Jranjofen unb bie III. in St. Couis bei Beteiligung von jebn 
Nationen mit 595 Kämpfern, barunter 531 Sorbamerikanern, beren ureigenfter Criumpf, fo roaren 
naturgemäß bie Conboner Spiele 1908 “Sngelegenbeit bes Cmpire. ‘Son 96 Solbmebaillen er» 
rang Cnglanb 56. “Sei 23 beteiligten Cänbern hat ficb bie Ceilnebmerjabl auf 2084 mehr als 
verbreifaebt, barunter roaren mehr als ein Drittel “Sriten (720).

Die letzte ‘Sorkriegsolympiabe 1912 in Stockholm {taub troß Jtärkfter ‘Seteiligung ber 
fkanbinavifeben Cänber erft gan? im Jeicßen ber fünf olympifcben “Singe. Japan .roar erftmalig ver» 
treten. “Son 28 Sationen mit 3282 Kämpfern roaren 20 europäifche Nationen mit über 3000 Stett» 
kämpfern, barunter faft jroei Drittel aus ben norbifeben Staaten. SJeil in Conbon bas umfang» 
reiche ‘Programm (es roar ber Kunftroettberoerb bajugekommen) monatelange ‘Sor» unb Sacb= 
kämpfe erforberte, roar es in Stockholm einerfeits verkürzt, anbererfeits burch bas Seitturnier 
unb ben mobernen Jünfkampf bereichert roorben.
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Schon roar für bie näcbfte Olympiabe am 13. 7. 1913 (!) bas Deutfcbe Stabion in 
Derlin eingeroeiht, als über Jahr unb Sag aus ben Kampffpielen blutiger Grnft geworben mar. 
Das Olympifcbe Komitee [iebelte oon Daris in bie neutrale Scbroei? narb Caufanne über, roo 
aucb bas Olympifcbe Dlufeum unterhalten unb ausgebaut roirb.

Die beutfche O!ympia=Dlannfcbaft roirb ihr Heftes bieten müffen, um angeficbts. einer 
noch nie bageroefenen Seilnebmer^abl oon über 4000 Kämpfern aus 55 Cänbern beftehen ju 
können. Das Deroußtfein, auf einer in ber DJelt einzig baftehenben Sportftätte für beutfche 
Sorben ?u kämpfen, roirb ihre Kräfte unb Gemüter ungemein beleben. Duf über eineinoiertel 
Dlillionen Quabratmeter erbebt Jicb aus bem blau umfäumten, belebenben Grün ber §aoelberge 
40 Dieter über bem Sentrum Derlins roie aus Dltfilber gemeißelt bas mächtige Dlajfio ber 
Deutfcben Kampfbahn mit über 100000 Diäten. D3ie lebenbig muß ber olympifcbe Gebanke im 
kleinen Griecbenlanb geroefen Jein, roenn bas bortige Stabion Jcbon bie Hälfte faßte?

Deutjchlanb bat alles getan, um mit ber Otympiabe 1936 bem olympifcben (Seift mutigen 
Sinfaßes für bie (Semeinfcbaft, ber Jcbon in Bellas nur für ben &riegsbienft als Gottesbienft 
oorbereiten follte, neue ömpulfe ?u geben. Das nach <Sebeiß bes Süßrers oollenbete Sportfelb, 
mit neuem Scbroimmftabion, oerfchiebenen kleineren Kampfbahnen unb Sportftätten für alle 
Sportarten, ber Dietrich-Sckart=5reilicbtbübne unb feiner entjückenben Umgebung ift eine klaffifcbe 
Kampfftätte geroorben, roelcbe alle Stabien, Gymnafien unb Daläftren bes Dßloponnes unb 
Dergamons in ben Schatten [teilt. „Dauten allein genügen aber nicht 1“ So mahnte ber Sübrer. 
DJenn aber ber olympifcbe Gebanke Jo vortrefflich wie allein oon ben Stauen erfaßt roirb, bann 
können roir unbeforgt fein.

öft es feine böcbfte Dollenbung, Körper ?u ftäblen, Kräfte $u fcbulen, Ceiftungen ?u fteigern 
unb Siege ?u erringen?—• DeinI — 2111 bies roar in Olympia nur Dorbereitung für bie Der» 
eblung ber Derfönlicbkeit, bie im Kampfe bes Kriegers, in ber Derteibigung bes Daterlanbes, 
auch burcb bie Stau auf ihre Drt, }um Gottesbienft geroorben ift. ön Jolcb klaffifcber Doll» 
enbung lebt biefe öbee beut nur noch in einem Canbe — bas ift Japan.

Dlögen unfere Kämpfer in ben 130 oerfcbiebenen DJettberoerben auf beutjcber roter Srbe, 
roelcbe bie neuen Kampfbahnen beckt unb auf beutfcben Geroäflern bas Dlut, bie §er?en unb 
§irne mit neuer Kraft beleben. „Kraft ift Darole bes hebens, Kraft fei im ouge bes Strebens; 
Kraft im Döagen, Kraft im Schlagen, Kraft im Getragen, Kraft im Sntfagen.“

Dlag bas Jener, oon Drkabiens Sonne in Olympia entfacht, mit Säckeln in jebn Sagen 
unb Dächten burcb 3000 §änbe über fieben Cänber bis ?um erften Olympioniken ber Deujeit, 
bem Griechen Cuis, gereicht unb oon ihm mit bem ößroeig aus Olympias §ain in ber Deutjchen 
Kampfbahn niebergelegt — nacbbem ber letzte Schlag ber Olympifcben Glocke, bie Olympifcbe 
yjymne, roie Deetbooens „Sreube, fcböner Götterfunken“, roomit ber Degrünber unb Sbren- 
präfibent ber Olympifcben Spiele, Daron Dierre be Coubertin, bas Olympifcbe Sßftjpiel biesmal 
enben beißt, erfterbenb oerftummt — am Dlaratbon»Sor längft erlofcben fein, bann roirb ber 
olympifcbe Gebanke in beutfcben Seelen roeiterglüben. öm Deutjchen Sportforum roirb er beim 
DDC. männliche Dlabner unb auf ber Deutjchen SportbocbJcbule auch unter Srauen mutige 
Dleifter finben.

ön biejem Sinne roirb bas jroifcben jroei Urftromtälern oom Deicbskriegsminifterium 
erbaute unb Jcbließlich für bie DJebrertücbtigung beftimmte „Olympijcbe Dorf“ — roie einft bie 
Deiben ber Scbaßbäufer attifcber Stäbte auf bem Kronosbügel bei Olympia — ein mabnenbes 
Dermäcbtnis, ein roürbiger DSabrer, Dlebrer unb DJebrer biefer öbee Jein.

Ceßter unb böcblter Sinfaß oon Ceib unb Ceben für bie Srbaltung unb Derteibigung 
ber Gemeinfcbaft burcb Diann unb $rau ijt nicht nur oaterlänbijche DfHcbt, fonbern als Datur» 
gefeß bie Srfüllung göttlichen DJillens, alfo Gottesbienft. — Das roar unb ift ber tieffte Sinn 
ber Olympifcben öbee. Deffen muß Jicb bejonbers bas Dbenblanb befleißigen, roenn es nicht 
untergeben roill. Das ift ber Sinn ber olympifcben DQrole:

Ciiius, aliius, foriius!
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Brasilien-Abend im „Haus der Länder“

‘Die angefichts ber wachjenben Vebeutung unserer wirtjchaftspolitijchen unb kulturellen 
Veziehungen ?u ben großen Cänbern Sübamerikas cor kurzem burcbgeführte Erhebung ber 
beiberjeitigen biplomatijchen Vertretungen in Vio be Janeiro unb Verlin zu Votjcbaften, fanb 
ibren offiziellen Vusbruck burcb ben feierlichen Empfang am 17. Juni, bei bem ber Sübrer unb 
Veicbskanjler Vbolf Ritter bas Veglaubigungsjchreiben bes brafilianijchen Votfcbafters ent
gegen nahm.

2lm Vorabenb biefes Sages roobnte ber Votfcbafter bem im „§aus ber Cänber“ 
oeranftalteten Vrafilicn-Vbenb bei. Sxjellen? Dr.Vloniz be Vragäo, ber fcbon feit einer 
5Keibe oon THonaten Jein Canb als «Sejanbier in Verlin oertreten bat, barf als ein befonbers 
guter Kenner unb warmer Jreunb ‘Deutfchlanbs angefehen werben, was Jchon baraus heroor- 
gebt, baß er nufere Sprache beherrjcht. So brachte er auch feinen ‘Dank unb feine Jreube 
für bie fein Canb ebrenbe Veranftaltung ber „Sefellfcbaft für Cänberkunbe“ unb 
bem „‘Deutfch^Vrafilianifcben VJirtJcbaftsoerbanbe“, bie ben Vbenb oeranftaltet bitten, in 
fließenbem ‘Deutfcb ?um Vusbruck unb gebacbte mit anerkennenben unb herzlichen VJorten ber 
freunbfcbaftlicben Veziehungen, bie beibe Cänber oon jeher oerknüpfen unb bereu immer engerer 
Qlusgeftaltung Jein Veftreben nunmehr als Votfcbafter bienen Jolle. Sr Jcbenkte bem „öauje 
ber £änber“ eine Jeibene Jlagge Jeines £anbes, bie bas Vebnerpult bes Vbenbs fejtlicb Jcbmückte 
unb in Jukunft neben ben Jlaggen ber anberen Nationen bas §aus jieren wirb.

öeneraljaupel, ber ‘Präfibent bes Jbero-Vmerikanijcben Jnftitutes, bankte, als 
Hausherr unb Vorfißenber ber „<Sejelljchaft für Cänberkunbe“, bem Votfcbafter für 
biejen Jymbolifcben 2lkt ebrenber Jreunbjcbaft in portugiejifcher Sprache unb wies Jeinerfeits auf 
bas beutfche Element in Vrafilien hin, bas Jeit über 200 Jahren in immer Jtärker auf- 
blübenben Jelbjtänbigen Kolonien brüben oertreten ift, bie einerfeits bie Segnungen bes Saft- 
lanbes genießen, anbererjeits für biefes aber auch ein wertooller Veftanbteil brajilianifcber 
Staatsbürger beutfcher Vbftammung Jinb.

‘Die Eröffnung ber Seiet batte als Vertreter ber Veicbsbauptftabt im Vamen bes 
Staatskommifiars Dr. Kippert §err Vizepräfibent Steeg übernommen:

„VJenn ich zugleich für bas „§aus ber Cänber“ fpreche, fo oerbinbe ich bamit als Vertreter ber 

Veichshauptftabt ben Sebanken einer Jtarken Vetonung ber Aufgaben, bie biefes §aus pflegen Joli, Vuch oon 

biet, aus bem biftorifcben Seil Verlins, wollen wir Vriicken Ablagen ;um ^luslanbe. VJenn heute Vbenb unfer 

beutfcher Votfcbafter in Vio be Janeiro einleitenb unb erläuternb zu einem Jilm fpricbt, ber uns bas große 

£anb Vrafilien mit feinen ungeheuren Entwicklungsmöglicbkeiten auf allen Sebieten oor Qlugen führen, ber uns 

aber auch gleichzeitig zeigen Joli, roie bie Oänber troß ber Vßeite bes trennenben Ozeans einanber näbergekommen 

Jinb, fo erfüllen mir eine Seite ber Aufgabe, bie bas „Saus ber Cänber“ pflegen Joli, VJenn bann auch ber 

biplomatifcbe Vertreter Vrafiliens in ‘Deutfchlanb perfönlicb bas V3ort nimmt, [o roirb bie Vrücke oon ber 

anberen Seite aus oollenbet. Schon Jeit langem oerbinben bie mannigfaltigsten Veziehungen auf kulturellem, 

wirtfcbaftlicbem unb oerkebrstecbnijcbem Gebiet beibe Cänber miteinanber. *Die jüngfte Jeit bat hierbei gezeigt, 

baß beibe Völker oon ber gemeinfamen ©runbauffaffung ausgeben, roonacb in ber Erhaltung eines bewußt 

nationalen hebens bie (Srunblage für eine gebeiblicbe Entwicklung ber Veziehungen ber Cänber untereinanber 

unb bamit für ben Völkerfrieben zu erblicken ift.“

Vach biefen Ausführungen bes Vertreters ber Stabtoerwaltung, trat ber gerabe auf 
Urlaub in ber §eimat weilenbe beutfche Votjchafter für Vrafilien, Dr. Scbmibt-Slskop, an 
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ben Bebnerplaß unb brachte bem, froh her Jämmerlichen BSärme, gefüllten §aus bie Bebeu- 
tung bes noch immer bei uns oiel ?u wenig bekannten großen rounberbaren Canbes Brafilien 
in längeren Ausführungen nahe.

„‘Denn ein 2anb“, Jo führte ber Votfcbafter aus, „baß Jo groß ijt wie unfer ganzer Kontinent unb 
16 mal Jo groß roie Deutfcblanb, ein 9anb, bas unbegrenzte Alöglicbkeiten in Jicb birgt unb einer glänjenben 
Jukunft entgegengebt, ein Panb enblicb, bas Aaturfcbönbeiten ohnegleichen aufweijt, oerbient es, mehr als aus 
ber ©eograpbieftunbe bekannt zu Jein.“

Ss folgte bann ein kurzer gefcbicbtlicber Überblick, ber oon ber Sntbeckung TJrafiliens im Jahre 1500 
burcb Cabral bie roecbfeloollen Scbickfale ber portugiejijcben Kolonie, bie Jicb fpäter zu einem felbftänbigen Staats- 
wefen entwickelte, anfcbaulicb Jcbilberte.

„‘Der Aufftieg Vrajiliens, ber Jicb auf allen ©ebieten, insbefonbere aber auf roirtfcbaftlicbem ©ebiete 
geitenb macht, ijt begrünbet burcb bie Jrucbtbarkeit bes Vobens, ber fogenannten terra roxa, ber roten Srbe, 
unb bie burcb bie oerfcbiebenen klimatifcben Jonen bebingte Vielfältigkeit feiner Srzeugnijfe.

Die große Alenge ber AobJtoffe Vrajiliens in Verbinbung mit billigen Söhnen, bat ben Aufbau einer 
blübenben Jnbuftrie ermöglicht. Cs gibt nur wenige ©rzeugniffe, bie nicht im Canbe bergeftellt werben. An 
ber Spiße Jteßt bie Sextilinbujtrie, bie ben Alenfcben oom Kopf bis zum Suß kleibet unb u. a. billige unb 
gute Seiben berjtellt.

Ss bejteßen in Vrajilien bereits 56000 Stoffabriken. Sin großer önbuftriekonzern in Säo Paolo um
faßt allein 285 oerfcbiebenartige Vefriebe. Die große unb mannigfache önbujtrie in ben Sübjtaaten ijt zum 
größten Seil in beutfcßen Hänben. Der Reichtum an Aobftoffen bat auch bem großen Hanbelsaustaufcb mit 
Deutfcblanb, bas bagegen feine Qualitätswaren liefert, eine natürliche unb gejunbe ©runblage gegeben. Vrafi- 
lien kann uns baber in wirtfcbaftlicber Beziehung z- C. bie feblenben Kolonien erfeßen. So bat bet Hanbels- 
oerkebr mit Deutfcblanb in ben leßten oier Jabren um etwa 100 Alillionen Alark zugenommen unb batte im 
Jahre 1935 einen VJert oon annäbernb 300 Alillionen. £r ftebt bamit an neunter Stelle unter ben mit 
Deutfcblanb banbeltreibenben Cänbern ber VJelt.

ön ben leßten Sagen ijt es, insbefonbere auch burcb bie oerbienftoolle Alitwirkung bes unter uns 
weilenben Votfcbafters Vrajiliens, Exzellenz Aloniz be Aragäo, gelungen, biefen Hanbelsoertrag für bie näcbjte 
Jeit auf eine Jtabile ©runblage zu Jtellen, bie bereits oor zroei Jahren burcb bie Aliffion bes beutfcben ©e- 
fanbten Kiep oorbereitet worben war. Die Auswirkungen bes Hanbelsabkommens werben, Jo baffe ich, einen 
Veroeis für bie Tüchtigkeit bes Saßes bilben, ber ben Vefucßern bes Verliner öbero-Amerikanifcben önftituts 
als Alotto ins Auge fällt: ,Der VJirtfcbaftsaustaufcb mit ben ibero-amerikanifcben Cänbern Jebafft Arbeit 
unb Vrot‘.

Die Deutfcben Vrajiliens leben in ooller Harmonie mit ben Verooßnern bes ©aftlanbes, beten ©roß- 
ZÜgigkeit, beten önteüigenz unb fcbnelle Auffajfungsgabe, beten Ciebenswürbigkeit, ©efälligkeit unb warme 
Herzlichkeit weltbekannt Jinb.

Sine neue Verftärkung haben bie Vanbe, bie uns Deutfche braußen mit ber Heimat oerbinben, burcb 
bie Sinricbtung bes Suftoerkebts mit Jeppelin unb Jlugzeugen erfahren. Bereits in 50 Stunben haben uns 
Briefe oon Berlin erreicht, unb kaum mehr als brei Sage brauchen bie PaJJagiere ber Jeppeline oon Deutjcß- 
lanb nach Brafilien. Alit ftoßer ©enugtuung unb habet Bewunberung für beutfeße Pünktlichkeit unb Organijation 
erfüllt es uns jebesmal, wenn ber Jeppelin pünktlich zur angegebenen Jeit auf bem Jlugfelbe in Santa Sruz lanbet.“

*

5u Beginn ber erwähnten Beben hatte bie in ‘Berlin lebenbe, brafilianijcbß pianiftin 
^Ilaria Cuija 75a? bie fchwermütig=rßi?oolle BJßiJe einer ^laoierjonate ihres §ßimatlanbes in 
meijterhafter Samt ?u (Sehör gebracht.

Den ^weiten Seil bes Abßnbs nahm eine reichhaltig jufammengejeßte filmijehß Darftellung 
bes Panbes Brafilien ein, wobei lanbjchaftliche Schönheiten, Ceben unb Sreiben ber Bewohner 
unb Sewinnung oon BSirtfchaftsprobukten in anjebauliebfter Jorm gezeigt würben. g^x
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^önig öeitirirf) I. öm Julibßft ber öeitjcbrift „Scrmanien“, Monatshefte für Sermanen- 
kunbe zur Erkenntnis beutjcbßn Vöejens, Jebreibt ber ^eiebfübrer ber ÖS. Heinrich §immler:

„Ein 9301k lebt Jo lange glücklich in «Segenroart unb Zukunft, als es Jicb feiner Ver= 
gangenbeit unb ber «Stöße feiner Abnen bewußt ift 933ir Deutjcbß haben jabrbunbertelang nicht 
nur unfere Jabrtaufenbe alte, ferne Vergangenheit, fonbern auch bie großen Ahnen unb 3übrci> 
geftalten ber leßten jebn Jahrbunberfe oergeffen. Der größte einer biefer Abnen unb großen 
Männer bes beutfeben Volkes war Heinrich I., König ber Deutfcben, ein Mann, ber nicht nur 
?u feinen Lebzeiten oon feinen racbfüchtigen weltanfcbaulicben Segnern befebbet, fonbern über 
ben Eob hinaus oon ber Seinbfcbaft feiner Vierfacher verfolgt würbe. Die «Scheine oon ihm, 
bem vielleicht größten König ber Deutfcben, finb beute nicht mehr aufjufinben — eine Schmach 
für bas gefamte beutfebe Volk. Mo Jie finb, weiß niemanb.

Sein Anbenken würbe uns faft vergeHen gemacht Seine Ceiftungen, ber Vau eines 
wirklich beutfeben Reiches, würben unferer öugenb oerfebwiegen. Vur eins blieb — auch in 
feiten bes tiefften völkijeben Vieberganges — bie bureb Jahrbunberte wirkenbe Dauer feines 
Merkes. linier aller Aufgabe unb Ehrenpflicht ift es nun, ihm ben Vlaß zu geben im §er?en 
bes beutfeben Volkes, ben biefer große König ber Sermanen verbient bat“

Das Junibeft ber öcitfebrift „Die Stau unb ihr §aus“ Jtebt unter bem Ceitgebanken: 
Deutfcbe Vergangenheit unb beutfehes Volkstum lebenbig zu erbalten, ift nicht juleßt bie 
Aufgabe ber Stau. Der Auffaß: „Vorbifcbes Srauentum“, Jtammt aus ber berufenen Sß^er 
Sophie Vogge=Vörners. 3mei Veiträge fpreeben oom Auslanbbeutfcbtum. Mit bem Mort 
„Mir finb mobern geworben, bas beißt alt unb entzaubert“ leitet Johanna Vrnbt ihren Aufruf: 
bettet bas oerfinkenbe Volksgut, ein. Sie fpriebt oon ben unerfeßlicben Merten, bie mit ber 
Munbart, ber Vauernregel, bem Volks- unb Kinberlieb, ben Sagen unb Vräuchen verloren- 
geben, wenn Jie nicht gepflegt unb erhalten werben. — Mit febönen Vilbern belegt Cotbar 
«Sörke feinen Vericbt über bie pommerfeben Sifcberfrauen als Eeppicbweberinnen. über Mitgift 
unb Ausfteuer in alter unb neuerer Seit plaubert §enny cpieimes-Eulemeyer. Ein §ocbgefang 
oon beutjeber Mannestreue ift bie Erzählung „König Konrabs Knappe“ oon Maria Scbneiber. 
„Vilber aus alten beutfeben Stäbten“ unb ein Veitrag über „Die Mutter im beutfeben Vraucb- 
tum“ oon öans VI. Veinfeh ergänzen bas fein abgeftimmte §eft.

Die „Sßitfcbtift für Vaffenkuube“ enthält einen Veitrag oon cProf. Ernft Schwarz, 
Vrag, über bie „Probleme ber mittelalterlichen beutfeben Oftroanberung“. Solgenber Ab- 
Jcbnitt beleuchtet bie befonbers oerwickelten VerbältniHe bes oftmittelbeutfcben Veulanbes:

Antbrapologifcbß Unterfucbungen finb in Deutfcblanb unb beffen Vacbbarlänbern zwar 
Jehan vielfach burebgeführt worben. Es fehlt aber eine umfaHenbe Aufarbeitung ber einzelnen 
Canbjcbaften, bie eine Antwort auf oerjebiebene Sragen geben könnte, bie ber §ijtoriker zu 
Jtellen hätte: Mie weit lajfen Jicb Unterjcbiebe zwifeben ben beutjeben Stämmen bzw. Canbjcbaften 
feftftellen? öft es möglich, auftretenbe Unterjcbiebe gejcbicbtlicb zu erklären? Einen erften Verfucb 
in biefer öinfiebt bilben bie großen JcbleJifcben VaHenerbcbungen ber Vreslauer Schule. Doch 
bas ift nur Anfang. Denn kann z- V. bie Verfcbiebenbcit zuüfcben Vayern unb Aieberjacbfen 
aus ber AaHenmifcbung ber germanifchen Vayern mit früheren Vewobnern bes Alpenoorlanbes 
erklärt werben, wäbrenb bie AieberJacbJen weniger «Selegenbßit bazu batten, weil Eeile Aieber- 
faebfens zur germanijeb-norbijebßn Urbßimat gehören? öft es möglich, bie Verfcbiebungen unb 
Vermifcbungen ber Völkerwanberungszeit auch rafjenkunblicb ober in ber verfebiebenen Stärke 
fremben Einfluffßs zu fajjen? Mirb es möglich fein, bie Veteiligung anglifeber unb warnifeber, 
aljo ingwäonifeber Stämme an ber Vilbung bes tbüringifeben Stammes naebzuweifen?

Solche Stagen eilen bem, was uns bie AaHenforfcbung unb antbropologifcbe «Seograpbiß 
beute bereits zu fagen oermag, weit Daran — benn zu ihrer Veantwortung finb «Sauunter- 
fuebungen wie in Scblefißn Jo im ganzen Aeicb nötig.
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21m fcbwierigften ift bas oftmittelbeutfcbe 2leulanb ?u betrachten. §ier haben nach 2lus= 
weis ber Rechts-, Sieblungsgefcbicbte, ber 2lamensforfcbung unb vor allem ber 2Uunbarten 
tbüringifcbe, bßfjifßbß» wejtbeutfcbe unb flämifcbe, aber auch oftfränkifcbe Koloniften eine neue 
§eimat gefunben. Öhre Spracbelemente laßen [ich im gefamten mittelbeutrchen Kolonialraume 
örtlich ber Saale nacbweifen, fie tauchen auch in bem eine mittelbeutfcbe 2Hunbart Jprechenben 
Seile Oftpreußens unb in bem einft oon beutfehen Spracbinfeln erfüllten Kleinpolen unb 2^ot- 
reußen auf. 'Dabei laßen fich je nach ber Stärke ber Komponenten munbartliche Unterfcbiebe 
beobachten, inbem }. 23. bie Reffen befonbers am 2lorbranbe ber Subeten, bie Oftfranken in 
2lorbmähren, im Elbegebiete Oftböbmens, aber auch in 2lorbfchlefien gerobet haben. 2lm 2lnfang 
bes Schlefifcben ftanb eine 23ielbeit, roie man früher gebaut hat Die fich oerfchieben aus= 
gleichenben 2Hunbarten, beren Dichtung oon ber Stärke ber baran beteiligten 25auftoffe bebingt 
war, haben bie Unterglieberung bes fcbleßfchen Raumes berbeigefübrt, bem eine bereits aus ber 
oftfaalifchen §eimat mitgebrachte Koloniftenfpracbe ber Stäbte unb führenben Gefcblechter ftarke 
übergeorbnete Kräfte binjufügte unb baburch ein 2luseinanberfallen verbinberte.

„Stuben“ unb „Karlsruhe“ jurückgekebrf. 2llljährlicb gehen bie beiben beutfehen 2Ius= 
lanbkreu^er „Emben“ unb „Karlsruhe“ in See, um braußen als friebliche 23oten bes Dritten 
Reiches bas neue Deutfchlanb toürbig ?u oertreten unb zugleich ben im 2luslanbe lebenben 23olks= 
genoffen bie Grüße bes 2nutterlanbes ?u bringen. 2lm 12. Juni kehrten beibe Schiffe in bie 
§eimat jurück, nachbem fie feit §erbft auf großer Jährt geroefen roaren. Die „Emben“ hat 
mittels unb norbamerikanifche §äfen, bie „Karlsruhe“ 2lfrika, Oftinbien unb Oftafien befucht. 
Das Junißeft ber Jeitfcbrift bes Deutfchen 2luslanb=önftituts „Der 2luslanbbeutfcf)e“ berichtet, 
ben hßimkebrenben Schiffen ?um Gruß, in einem 2luffaß über bie Joeben beenbeten Jährten ber 
beiben Kreuzer. Der Oberbefehlshaber ber Kriegsmarine, Generalabmiral Dr. 2vaeber, hat ein 
Geleitwort gefebrieben, bas bie enge unb jo fruchtbare Jufammenarbeit jwifeben Kriegsmarine 
unb bem Deutfchen 2luslanb=önftitut im Dienft ber auslanbbeutfchen 23olksgenoßen hßßoorbebt. 
Dem 2luffaß fcbließt fich eine Erinnerung an über bie erften Kreujerbefuchß in 2iieberlänbifch= 
önbien cor jebn Jahren. 23riefe aus Guatemala unb aus Kobe febilbern in lebenbiger 233eife 
bie Jreube unb 23egeifterung, bie ber 23efucb ber Kreujer bei ben bort lebenben 23olksgenof)'en, 
aber auch bei ben Einbeimifcben, erroeckt bat. Eine feböne 23ilbbeilage jeigt bie „Karlsruhe“ im 
§afen von Kobe unb bie 23efaßung ber „Emben“ in Guatemalas §auptftabt.

„<Pauf&eon“, bas ebel ausgeftattete Organ für alte Kunft, eröffnet bie JunD2lummer 
mit neuartigen 2lufnabmen bes fermes von Olgmpia (von 233alter §ege), wofür fich cPro= 
feßor 2^obenwalb in einem maßgebenben 2lrtikel für bas Griecbifcb-Originaie biefes berühmten, 
aber bßutß ettvas außer 2Hobe gekommenen Kunftwerkes einfeßt. §ans Eieße, beffen 2lrbeiten 
über Kunftfammlungen in ben 23ereinigten Staaten bekannt Jinb, berichtet nun auch über bie 
önbalte ber öffentlichen Kunftfammlungen in Kanaba; ba?u intereßante 23über. über bie §er= 
kunft bes fogenannten „2lngrermeifter“, eines bebeutenben 2lnonymus ber Eiroler Kunft ?u 
23eginn bes XVL Jaßrbunberts, febreibt Karl Oettinger mit bem Ergebnis, baß biefer vor allem 
als Dortraitift bekannt geworbene 2Haler aus bem Dacbß^Kreis erwaebfen ift. Es folgt 
noch ßin faebmännifebßr 23ericbt von 2üartbe Erick=Kunßigßr über eine unveröffentlichte be- 
^aubernbe 233anbteppicbfolge bes Dßtßß van 2leßt in Schloß Sigmaringen. 2Hit einer 2loti? über 
bas neue Settecento-2nujeum in 23enebig fcbließt ber §auptteil. 233ie immer folgt noch ein 
ausführlicher, informativer 2lnbang.

Ein großer beutfeßer Chemiker, ön ber Jeitfcbrift „Das 2Serk“ Jebreibt §ermann 
Ulbricb = §annibal einen Gebenkartikel anläßlich bes 150. Eobestages bes beutfehen Ehemikers 
Karl 2öilhelm Scheele. 233ir entnehmen bem 2luffaß „Ein vergeßener Dionier neujeitlicbßr 
Eecßnik unb Eßemie“ folgenbe 233ürbigung:

Es würbe keinen Norweger einfallen, Jjolberg für einen bänifchen Dichter gelten ?u (aßen, 
weil feine §eimat jur Jeit feiner Geburt unter bänifeber §errfcbaft ftanb. 2lber bas beutjebe 
23olk hat fich unverftänblicber 233eife über ein Jabrbunbert nichts babei gebaebt, in Scheele
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einen Scbroeben zu [eben, weil feine Borpommerfche §eimat an Scbroeben abgetreten roar, als 
er bas £id)t ber B3elt erblickte. So kommt es, baß Karl Böilbelm Scbeele, biejer außerorbent» 
liebe 'Pionier ber beutfehen Snbuftrie unb Technik, nicht einmal in ben zahlreichen Bänben ber 
„Allgemeinen beutfehen Biographie“ Aufnahme gefunben bat Sine traurige, aber toabre Seft- 
ftellung für einen Blann, bem ‘Deutfcblanb einen großen Seil feiner roirtfcbaftlicben Bebeutung 
oerbankt!

Scheeles oielfeitige Sorfcbungen, bie ibn zu bem berühmteren Experimentator auf bem 
öebiete ber Chemie machten, hüben bie erften Srunbfteine ber organifeben Chemie. ‘Die jabh 
reichen Entbeckungen, bie er auf Erunb feiner umfaffenben Brbeiten machte, mürben nicht nur 
für bie Entroicklung ber ebemifeben önbuftrie oon größter Bebeutung, fonbern fogar auch für 
bie Cecbnik. Bicht nur bie Schlote ber ebemifeben Sabriken künben oon feinem Buhm, auch 
jebes gigantifebe teebnifebe BJerk, jebe Brücke, jeber Stablmaft, bie Berlabebrücken unb §el(inge 
in ben §afenftäbten finb Ehrenmale feiner Brbeit, benn Jeine Erkenntnis, baß bie Kaltbrüchig
keit bes Eijens bureb 'Phosphor oerurfaebt roirb, gab Cbomas erft bie ©runblage für fein Ber= 
fahren, mit bem nach Beffemers Erfinbung bas Zeitalter bes Stahls anbraeb. „Kein Chemiker“, 
fo fagt Bauder in bem beaebtensroerten B5erk „Blänner ber Cechnik“ oon Conrab Blatfcboß, 
„oor ober narb Scheele bat Jo oiele wichtige, babnbreebenbe Entbeckungen gemacht.“

Bon Köping in Scbroeben, roo er roohnte, ging eine große Entbeckung nach ber anbern 
in bie BSelt hinaus unb trug ben Barnen Scheeles über ben ganzen Erbbalt deich in ber 
erften forgenoollen Seit febrieb er bas bebeutenbe Bud? „Cbemifche Bbbanblung oon ber £uft 
unb bem Seuer“, beffen Druck burd) eine Bacbläffigkeit bes Bucbbruckers erft zmei Sabre Jpäter 
beenbet war. Durd) biefe Berzögerung ging er bes 'Prioritätsrechtes mehrerer roiebtiger Ent= 
beckungen oerluftig, wie bes Sauerftoffs, ben er als Seuerluft bezeichnete unb febon im Jahre 1772 
auf oerfebiebene Brt hergeftellt batte. Bei ber Berfeifung ber Sette iJolierte er eine füß fchmeckenbe 
Slüffigkeit, bie er als Ölfüß bezeichnete unb bie fpäter Glyzerin genannt mürbe. Er entbeckte 
unter anberem bie Blaufäure, bie §arnfäure, bie Blüebfäure, bie jitronenfäure, bie Bpfelfäure 
unb bas Bletall Bßolfram. Bußerbem roieß er nad?, baß bas ©rapbit aus Kohle befteht, unb 
Jcbuf eine Sarbe, bie als Sdjeelefches <Srün ober Scbroebifcbgrün bezeichnet roirb.

ön Bürnberg erfteben bie umfangreichen Bauten ?ur monumentalen «Seftaltung bes 
‘Parteitagsgelänbes, bie ben Blündjener Bauten in oielem ähneln. Das „Sentralblatt ber 
Bauoerroaltung“ (§eft 18) unterrichtet barüber, roie roeit bie Busfübrung oorgefebritten ift. 
Die Busfübrung ber Eribünen auf bem Jeppelinfelb in Bürnberg foll zugleich mit ben 
34 Eürmen rings um bas Selb bis zum 'Parteitag im roefentlichen fertig fein.

ön ber Jeiffcbrift „Der beutfefje Stubent“ veröffentlicht BJill Decker eine Brbeit über: 
„Siele unb Blet&oben ber jtaatspolitifchen Erziehung im Brbeitsbienft.“ (§anfeatifcbe 
Berlagsanftalt, Jamburg.)

„Ein Bolk zu hüben aber ift bie Erjiebungsaufgabe, bie ben Sübrern ber Bölker oon 
ber Cefcbicbte gestellt ift.

Sie ift in Deutfcblanb oon Bbolf §itler gelöft roorben, ber bie Synthefe oon Bational- 
Jozialismus unb Sozialismus Jchuf unb bas oerfebiebene Denken innerhalb eines Bölkes burch 
gleiches Denken in bezug auf bie großen Dinge bes oölkifchen Sefchehens überroanb.

Solche Entroicklungen finb fo geroaltig unb Jo beglückenb, baß aus ihnen nur bie eine, 
immer roache Sorge roachfen barf, bie zu ihnen fübrenben Borausjetzungen nie roieber unferem 
Bolke oerlorengehen zu lafjen. Belteben biefe Borausfeßungen aber in einer Bßeltanfcbauung, 
bie alle «Slieber eines Bölkes bas gleiche Denken in allen $ragen um Bolk unb Beid? lehrt 
unb bie Kampf unb Ceiftung als B5ege fold) neuen gleichen Denkens zeigt, bann muß bie BJelt» 
anjebauung einen politijdjen Busbruck finben, in bem ber Bunb zwifd?en Blenfd) unb Erbe, 
Brbeit unb Ebre, Bolk unb Baterlanb roieber gefcbloffen roirb. Unb biefer politifcbe Busbruck 
bes Bationalfozialismus ift ber Brbeitsbienft. Unb bas Siel feiner ftaatspolitijdzen Erziehung ift: 
bie Borausfeßungen nie roieber oerlorengehen zu lafjen, bie in Kampf unb Ceiftung jur beutfehen 
Bolkroerbung unb auf ihrer Crunblage zur Sreibeit ber beutfehen Bation geführt haben.“
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Büchertafel
Die Sinnen, bas große Sportvolk, Pon 

Jack Scßumacber. Perlag ©ilbelm Cimpert, Perlin. 
‘Preis gebunben 3,50 TU.

Sine im Olympiajabr bejonbers jeitnabe Gektüre. 
Sin Pucb, bas in feiner Sigenart unb in feinem Puf- 
bau niebt nur ben „Sportkunbigen“, fonbern auch ben 
„Caien“ ?u intereffieren unb $u feffeln vermag. Sin 
Pucb, roelcbes uns jum Seil unbekannte Sin- 
blicke in „bas große Sportoolk“ ber Sinnen vermittelt. 
Der Perfaffer, ein bekannter Sportsmann, febilbert 
feine Sinbriicke aus eigener Pnfcßauung, aus eigenem 
Stieben. Sr bat am Sraining ber Sinnen als Peicbt- 
atblet unter Geicbtatbleten teilgenommen. Sr bat an 
Ort unb Stelle bie <23erbältniffe ftubiert unb an ber 
Quelle feine Srfabrungen gefammelt. ©ir werben narb 
Pierumäki, bem Srainingslager ber Sinnen unb ber 
Stätte ber Olympiaoorbereitung geführt. Sin Sport- 
kamp mitten in einem mächtigen ©albe, brei Pabn- 
Jtunben von ber §auptftabt entfernt, frifebe, gefunbe 
Cuff, feierliche Stille: ‘Paooo Purmi lief biet Punbe 
um Punbe, bie Stoppuhr in ber öanb. Plomquift jog 
bort auf Scblittfcbuhen feine rafenben Pabnen. ©atti 
Järvinen fcbleuberte ben Speer über bie Paumwipfel. 
©eitere‘Kamen, Cebensbefcbreibungen, Scbickfale: Pille 
Ritola, Gauri Pirtanen, Salminen, Gebtinen, ‘Pille 
‘pörbölä, ber Olympiafieger, unb viele anbere „Seltenen 
bes ‘Korbens“ feffeln unfere Pufmerkfamkeit. ©ir be- 
tvunbern bie ©eitbeftleiftungen eines Sbunberg, beffen 

unerfcbütterlicber Staube an Jicb felbjt „‘Perge verfeßte“. 
©ir lefen über bie Sportmaffage, bas Pereinsleben, 
bie Kamerabfcbaftlicbkeit, über bie Srainingsmethoben 
ber großen Sportsmänner. Dajwifcben immer roieber 
überficbtlicbes Sabellenmaterial: ‘Kamen, Seiten, Pe- 
korbe, ©eltrekorbe. Sin Kapitel überfebreibt ber Per- 
faffer „Sin mächtiger Selfersbelfer“, um bie hohe Pe- 
beutung bes Sports für ben Solbaten unb bas Seer 
?u roürbigen. Das feböne Pucb ift imftanbe ju belehren 
unb ?u begeiftern. Die Jugenb roirb es nicht überfeben.

K. 3.2.

Olympifehe Spiele berPorjeit von Silert 
Pallot, mit 41 Pbbilbilngen. Deutfcbe Ganbbucb- 
banblung, Perlin S1© 11.

©as Sorfcbergeift unb Dicbtergabe uns gesenkt 
haben, ftebt auf ben wertvollen Safeln ber Pergangen- 
beit, bie wir Porgefcbicbte nennen. Pus ben tiefen 
Quellen biefer ©iffenfebaft bat Silert Paftor gefeböpft, 
um mit kurjen kräftigen Strichen ein Pilb ?u jeiebnen, 
bas uns vom geheimnisvollen Urfprung unb ebarakte- 
riftifeben ©efen ber fportlicben Kultur erjäblt, bie ber 
arifeben Paffe von öslanb bis narb önbien Cebens- 
glück unb Jjerjensfacbe war. ©ir [eben unfere herr
lichen Pltvorberen, älter als bie olympifeben Selben 
Plt-Sriecbenlanbs, in ihren Pennbabnen unb an ihren 
Kultpläße ?u Stonehenge, Sarnac unb Oefterbol? am 
Sermannswalbe unweit ber Sxternfteine, befeelt unb 
beflügelt von bem reinen Dreiklang bes olympifeben 
Seiftes: Sreube, Übung, Kultus, ©ir lefen bie 
Jprecbenben Pilbbericbte auf ben Proncen ber Sali- 
ftattjeit unb bewunbern bie feltenen Seugen uralter 
Spiele, von ber „Siktula“ bis jum Siegespokal, ©ir 
lernen bie ©enfeben vergeben, bie mit ber Geibenfcbaft 
grenjenlofer Giebe Jicb bem Sport bingeben, ber in ben 
olympifeben Spielen von beute ben böcbjten unb febönften 
Sinn ber Jugenb verkörpert, bie ahnungslos in ben 
Spuren ber Pbnen wanbelt. Das Pücblein bat nur 
70 Seiten, aber auf biefen Seiten wirb eine herrliche 
©eit lebenbig gemacht, in ber wir „Geucbttürme früß- 
germanifeber Kultur“ entbecken — wie bei Sanier. Der 
gefcbmackoolle Sinbanb in Scßwarj-golb erhöbt ben 
©ert bet feftlicßen Schrift. K. 3- 2.

©igam, ber ?ama mit ben fünf ©eis- 
beiten. Sin tibetifeßer Poman von Gama 2fong- 
b e n unb PI e x a n b r a D a v i b - P e e I. Geipjig,Prock- 
baus 1935. 333 S. Seb. 5,30 PI.

Die bekannte Sibetforfcßerin Plexanbra Davib- 
Peel bat Jicb mit ihrem Pboptiofobn, bem Gama 2fong- 
ben, verbunben jur Pbfaffung eines Pomans, ber bie 
Seiftes- unb Seifterwelt unb auch bas äußere Geben 
ber Tibeter barftellt. Das Pucß ift in erfter Ginie 
nach feinem fachlichen önßalt ju werten unb als folcbes 
für jeben, ber in bie uns fo frembe ©eit ber Sibeter 
einbringen will, ein fieberet Sübrer. Die romanhafte 
Sinkleibung ermöglichte ben Perfaffern eine befonbers 
lebenbige unb anjebauliebe Scßilberutig innerer unb 
äußerer Sefcßebniffe unb Satfacben.
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Bet öutdj öle öculldjen tanöe roanöett, 
nicht als flüchtiger Betrachter, fonbern um ein Stück 
beutf eher Berga ngenheitju er leben, nehme mit auf bie Beife

K i c a r b a §udj, 3m alten K e i d)
Cebensbilber beutfeher Stäbte

75anö 1: ©er “Barben. 22 Stäbtebilber mit 44 Zeichnungen oon §ans TUeib, 'Berlin, unb 22 Stabt- 
roappen. 256 Seiten unb 22 ‘Bilbtafeln. ön feinen gebunben 2^211 3,25

3 n b o । t : ‘Braunlcbmeig, öilbesheim, Soslar, Quedlinburg, ^alberftabt, öameln, Cemgo, SCanten, 
‘Dortmund, fünfter, Osnabrück, finger i. “®., Soeft, “paderborn, füneburg, Stenbal, Kangermünbe, 
Straifunb, “BJismar, fübeck, Beu-Branbenburg, “prenjlau.

^öanb 2: ©ie TUitte bes Geithes. 22 Stäbtebilber unb 44 Zeichnungen oon §ans TUeib, Berlin, 
unb 22 Stabtroappen. 256 Seiten unb 22 'Bilbtafeln. <3n feinen gebunben 3,25 

3 n b a l t : Wöln, Qlachen, Oppenheim, Krier, 2tlanberjcbeib, Oberroejel, “Bacharach, Blarburg, £r- 
furt, §alle. Zerbft, §ersfelö, ©elnbaufen, Jrihlar, §ami.-2nünben, Jrankfurt ^Hainj, Sriebberg, 
fimburg, “Bauten, Sörlitj, ‘Breslau.

‘Banb 3: ©er Siiben. 19 Stäbtebilber mit 36 Zeichnungen non §ans 2Heib, 'Berlin, unb 19 Stabt
roappen. 235 Seiten unb 19 'Bilbtafeln. 3n feinen gebunben B7U 3,25

3 n b a l t : 9Sürjburg, “BJetjlar, Scbroäbifch-§a(l, Scbroäbijcb-Smünb, “Börblingen, Begensburg, 
Ochsenfurt, “BJertbeim, fi&lingen, THaulbronn, Bottroeil, Sreiburg, Überlingen, “Die 2?eicbenau, 3nnsbruck, 
§all in Kirol, Straubing, Qlmberg, “Dinkelsbühl.

J u bejieben burcb alle “Buchhandlungen

^5as ift O 
Geopolitik ♦
Zht ift Staat
in feiner GeJamterftbeinuncj, bas 
eigenbeffimmte Gebilbe ansBolk 
unb 2taum.

Geopolitik iff Sfaats- 
forftpung, Staatslehre unb 
Staatsgeffaltung - entwickelt 
aus ber organifcbßn Staats- 
anfebauung, in welcher ber 
Staat als Cebensform aufge
faßt wirb.

Ws bem Tagesgefäefyen 
bet ganzen Hielt
werben unter biejem Seficbtspunkt in ber 
Geopolitik bie großen langfristigen 
politifcßen Gntroicklungen herausge^ 
arbeitet. B3enn auch Sie biefe fehen, 
verfteben unb im voraus er* 
kennen wollen, nehmen Sie bie 
Zeitfcbrift für Geopolitik 
?n §ilfe. Gin koftenlofes 
'Probeheft JenbetSbnen

A“

gern ber Berlag 
SVurt Boroinckel, 
Öeibelberg, 
BJolfs* 
brunnen* 
weg 
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Aus dem Inhalt früherer Hefte von „Länder u. Völker“

Heft 1 / Januar 1936: Faupel, Zum Geleit / Kuri Rathke, Länderkunde und 
zwischenstaatlicher Rundfunkaustausch / J. W. Schottelius, Die Deutschen und 
die Entdeckung Amerikas / L. Heck, Ibero-Amerika und deutscher Zoo / Ewald 
Volhard, Die Libyenfahrt der Frobenius-Expedition I /E. Lindenborn, Deut
sche Kulturarbeit im Ausland / Deutsche Siedlungen in der Sowjetunion / Die Fa
milie Humboldt und die Hugenotten / Die Lope de Vega-Feier im „Haus der 
Länder“ / Der Festakt zum „Dia de laRaza“ im Ibero-Amerikanischen Institut. 
Beilage: Ibero-amerikanische Bibliographie

I______________________ _____________________________________________________________________

Heft 2 / Februar 1936: Julius von Farkas, Kulturdenkmäler der mittelalterlichen 
deutsch-ungarischen Beziehungen in Deutschland / Walter Estermann, Fernweh 
nach Afrika / Frib 01 i m s k y, Das uns artverwandte Skandinavien / Ilse Demme, 
Das Deutschtum in Siebenbürgen / Ewald Volhard, Die Libyenfahrt der Frobenius- 
Expedition II / Max Tepp, Zum 400jährigen Bestehen deutschen Handels in Argen
tinien / Erika Heinrichs, Aus meinen Reisen in Ecuador / J. W.Schottelius, 
Das Märchen von den drei Hunden in der Unterwelt / Niedersächsisches Volks

tum / Ungarn-Abend im „Haus der Länder“.
Beilage: Europäische Bibliographie I

Heft 3 / März 1936: A. E. ] o h a n n , Leeres, gefährdetes Australien / Hans Hom
berg, „O Fudesaki“ — die Offenbarung der neuen Tugend / W. K. Nohara, 

\ Der japanische und der chinesische Soldat / Konrad Kutschera, „Mongolen
land“ / O. P h i l i p p, Die britische Lebenslinie / J. W. Schottelius, Amerasiaii- 
sche Kultur / Die Not der Deutschen in Sowjeirußland / Nochmals: Ungarn im 

/ „Haus der Länder“.
Beilage: Außer-europäische Bibliographie I

Heft 4 / April 1936: Walter Estermann, In den Zelten an der Italienischen Front 
erzählt man sich ... / I. Schultze, Der Tana-See im, abessinischen Konflikt / 
O. Philipp, Das ägyptische Problem / Otto Corbach, Eurafrika / Harald 
Feddersen, Das iranische Reich — ein neues asiatisches Kraftzentrum / Kurt 
Schmidt, Religiöse Wandlungen in Iran / Ewald Volhard, Die Libyenfahrt der 
Frobenius-Expedition III / Das neue deutsche Recht und seine Beziehungen zu 
Italien / Deutschlands Brücke nach Ubersee. Drei Jahre Deutscher Kurzwellensender. 
Beilage: Ibero-amerikanische Bibliographie

Heft 5 / Mai 1936: Paul H. K u n t z e , Skagerrak / G. Hägermann, 50 Jahre 
Johannesburg / Harald Feddersen, Das Tote Meer —Geheimnis und Wirklich
keit / Ewald Volhard, Die Libyenfahrt der Frobenius-Expedition IV / Richard 
Kaysenbrecht, Das Baltenland — ein zwischeneuropäisches Bollwerk / Nor
discher Abend im „Haus der Länder“ / Die Arbeit der Deutschen Akademie. 
Beilage: Europäische Bibliographie II

Heft 6 / Juni 1936: Otto Corbach, Wachsende Wüste — schrumpfender Lebensraum 
Walter Estermann, Die Straße des Imperiums / Harald Feddersen, Die Darda
nellen — eine Schlüsselstellung zwischen Orient und Okzident / Hans Hömberg, 
Das Land der Skipetaren / Hermann Lufft, Townsend und Aberhart / Karl Friedrich 

Langenbach, Auf den Spuren der ersten deutschen Flotte.


