
' 7. J

LÄNDER^
VOLKER

Heft • Juli • 1936 

66. Jahrgang Neue Folge

Ständige Beilage in regelmäßigem Wechsel:

Berichte über auslandkundliches Schrifttum
In diesem Heft: Der ibero-amerikanische Kulturkreis

VERLAG: GESELLSCHAFT FÜR LÄNDERKUNDE, BERLIN



LANDER UND VOLKER
Herausgegeben von der GESELLSCHAFT FÜR LÄNDERKUNDE

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

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

Manuskript- und Buchzusendungen an die Schriftleitung erbeten

66.JAHRG ANG/N.F. / HEFT7 / JULI 1936

INHALTSVERZEICHNIS
AUFSÄTZE

Corbach: Kreuzzüge und Ostlandfahrten...................................................................193
Langenbach: Das Erste Reich vor 1000 Jahren . ............................................197
Nohara: Unsere Freundschaft ist ein „Trotz-Verhältnis“...........................................199
Szende: Deutschland von ungarischer Warte gesehen................................................202
Kuntze: Der große Kreislauf des Deutschen ......................................................... 205
Lehmann: Völkerverbindung durch Luftverkehr......................................................... 207
Oeltze von Lobenthal: Die Planwirtschaft in der Welt ...........................................210

QUERSCHNITTE.................................................................................................................. 213

DIE BRÜCKE ZUM AUSLAND
Kaysenbrecht: Länder, Völker und Kulturen im Dienste der olympischen Idee 217
Brasilien-Abend im „Haus der Länder“............................ 219

ZEITSCHRIFTENLESE.........................................................................................................221

BÜCHERTAFEL.................................................................................................................. 224

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

ANSCHRIFTEN DER MITARBEITER
Otto Corbach, Schriftleiter, Berlin-Wilmersdorf, Kreuznacher Str. 36a. — Dr. Karl Friedrich Langenbach, Haupt
schriftleiter, Berlin W 30, Hohenstaufenstr. 65. — W.K. Nohara, Journalist, Berlin W 50, Regensburger Str. 15. — 
Dr. Zoltan Szende, Budapest. — Paul H. Kuntze, Korvettenkapitän a.D., Hauptschriftleiter und Leiter der Wehr
politischen Beilage des „Völkischen Beobachter“, Berlin SW 68, Zimmerstr. 88. — Major a. D. Lehmann, Leiter der 
Beilage „Flugsport“ 4des „Völkischen Beobachter“, Berlin SW 68, Zimmerstr. 88. — Dr. Oeltze von Lobenthal, 
Leiter der Abteilung Wirtschaft und Sozialpolitik des „Angriff“, Berlin SW 68, Zimmerstr. 88. — Dr. phiL, Dr. der 
Staatswissenschaft Richard Kaysenbrecht, Diplom-Land- und Volkswirt, Berlin-Tempelhof, Burchardstraße 32.

VERLAG: GESELLSCHAFT FÜRLÄNDERKUNDE, BERLIN

GENERALVERTRIEB: FRIEDRICH WEISS & CO., BERLIN SW 19, WALLSTRASSE 76-79



Jahrg. 66/N. F. Länder und Völker Heft 7

Otto Corbach:
Kreuzzüge und Ostlandfahrten

Ein zeitgemäßer Rückblick

Die Kreuzzüge rourbßii bureb örtliche Zulpißungen einer febroeren allgemeinen 
S^rije ausgelöft, die große Seile bes Qlbenblanbes im elften Zahrßunbert bßimjncbte; 
ihr religiöfes VJefen mar nur 2lusbruck eines religiöfen Zeitalters. Zurcbtbare Vot 
entftanb von 1028 bis 1033 bureb Vlißroacbs vor allem in Zrankreicb. ‘Der Qlbel 
trat unbarmherziger als je gegen ben kleinen Aliann auf. T>ie Sicherheit für Ceben 
uub Eigentum mar immer Starker bebrobl. Saufenbe manberten nach ötalien, 
Spanien, ‘Portugal uub Cnglanb aus 5ür ben Zeitraum non 970 bis 1040 zählt ein 
franzöfifcher Cbronijt allein 48 §ungerjabre auf. 2lm ärgSten mürben biß Vöte im 
letzten ‘Drittel bes elften öahrbunberts. ‘Den Hungerkatastrophen folgten auf bem 
Zuße Epibemien. ‘Dazu kamen überfchroemmungen uub Erbbeben. Seltfame Er- 
Jebeinungen in ber 2ltmofpbäre, Sonnenflecken, Sternschnuppen, 21 orblicbter, ^ome- 
ten, Luftspiegelungen mit nie beobachteten Vilbern verletzten bie oerängftigten Ee- 
müter in eine fieberhafte Erregung. ‘Politische VöirrniSfe oerfcblimmerten bie Ver
heerungen, bie Vaturereigniffe anrichtcten. ‘Die HerrScher oon Zrankreicb unb 
‘DeutScblanb bekamen bie VSirkutigeu einer päpftlicben Vann-Vulle zu Jpüren. VJelt- 
liebe roie geistliche LUachtbaber maren unter Sich in Streitigkeiten verftrickt, bie Sie 
allzuoft mit VSaffengeroalt auszutragen Suchten; für bie Aufgabe, bie 2lot bes Volkes 
Zu Hubern, hatten Jie um fo meniger Z^t. 3n Englanb laftete bie Ceroalt ber nor- 
mannifeben Eroberer fchmer auf ber untermorfenen Veoölkerung.

V3as VJunber, baß bie ^reuzzugsprebiger überall großen Zulauf fanben. 2lber 
roarum Strömten für ben 2(ufbrucb großer Waffen zum erften Kreuzzug auch bie 
nötigen Selber jufammen? 2lucb bas machen bie Zeituerbältniffe oerStänblicb. VSeber 
konnte Selbkapital im VSarenbanbel geuügenb Vefcbäftigung finben, nachbem bie 
Eroberungen ber SeibScbuken Sjanbel uub Verkehr im LHittelmeer, auf bem fjaupt- 
Schauplatz bes bamaligen „VSeltverkebrs“, lähmten, noch konnte es bureb 233 u eher 
mehr viel geroinnen, roeil bie allgemeine Verarmung menig übrigließ, roas Jicb noch 
ausprefjen ließ.

Statt Christen batten Vlobammebaner nach bem ZuSammenbruch bes römischen 
VJeltreicbs einen mächtigen, langbauernben, bureb religiösen «Stauben zuSammenge- 
baltenen Länberverbanb zu bilben vermocht, ber Sich einer Schlüsselstellung für ben 
Vlittelmeerverkebr nach ber anberen bemächtigte. Schon um bie Vlitte bes neunten 
Zahrbunberts Stauben bie 2lraber in lebhaftem Hanbelsverkebr fomohl mit ben nörb- 
licben Segenben Europas roie mit Viabagaskar, Oftafrika, önbien unb China. Sie 
eriviefen Jicb anfangs als belfere Zörberer oSt-roejtlicber ^ulturroanberung, als es bie 
Vömer geroefen roaren. „‘Die 2lraber“, rühmt ihnen 2llexanber von öumbolbt nach.
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„befaßen merkwürbige Eigenfchafteii, um aneignenb unb vermittelnb ?u wirken vom 
Euphrat bis ?um Euabalquivir uub bis ?u bßm Sübeu von ^Hittelafrika. Sie be- 
JaJ^en eine bßijpißllojß weltgefd)id)tlicbe Beweglichkeit; eine Reigung, von bßm ab- 
ftoßenben ifraelitifcben Kaftengeifte entfernt, fiel) mit ben bßjißgtßn Bölkern ?u vor- 
fchmeljen unb bod) trab ößs ewigen Bobeuwecbfels ihrem Rationalcharakter unb ben 
trabitionellen Erinnerungen an biß urfprünglicbß Heimat nicht ?u ßntfagen . . . ‘Durch 
biß vielen Berbinbungen bßr Braber mit önbißii unb China gelangten wichtige Sede 
bßs afiatifebeu BJiffens nach Europa.“ Eine trßibhausartigß Entwicklung führte abßr 
febon wenige öabrbunberte nach bem Sobe Rlobammebs ?u rafchßr Erschöpfung ku'- 
turfd)öpferifd)er Kräfte. ‘Durch rückfichtslofe Busnußung ihrßr Hanbelsmonopole 
befebworen biß Braber jene Röte herauf, biß in Srankreicb ber Kreu}?ugspropaganba 
bßn Roben bßrßitßtßn; fie häuften anbererfeits biß Reichtümer an, bie beutelüfterne 
Romaben aus ben innerafiatijehen Steppen unb RJüften bervorlockten, um ?war bßn 
ÖJlam, aber nur in geringem Blaße bie arabifche Kultur anjunehmen, bafür aber als 
rückfichtslofe Eroberer §anbel unb RJanbel im öftlicben 2nittelmeer vollenbs ins 
Stocken ?u bringen unb halb bas Kalifat an fiel) ?u reihen. ‘Die Eefamtheit ber <3Jlam = 
bekenner verwanbelte fiel) unter ber aufeuernben RJirkung ber kriegerifeben Erfolge 
felbfchukifcher unb fpäter ottomanifcher Sürken ?u einem Bölkerbunbe, ber über bas 
Bbenblanb eine wcltwirtfchafllid)c Rlockabß verhängte, um es feiner öerrfchaft ?u 
unterwerfen.

„ N a e r 0 o s 11 a n d willen w y r y d e n I “

Hätten bie Kreu^üge wirklichen burebgreifenben unb nachhaltigen Erfolg ge
habt, fo wären nicht nur Hanbel unb Kulturaustaufd) auf ben Rlittelmeerwegen feit 
bem frühen Biittelalter ununterbrochen geblieben, fonberu bie menfehenarmen Räume 
Rorb= unb Oftafrikas, Rorberafiens, ber Ranblänber bes Schwarten Bleeres ufw. 
hätten aud) öabrhunberte hinbureb bie Revölkerungsübcrfcbüffe Blittel-, R$eft= unb 
Rorbeuropas aufnebmen können. Statt beffen konnten bie alten nach Süb- unb Oft= 
afien führenben §anbelsftrahcu völlig veröben, bie Sürken Konftantinopel erobern 
unb bis RJien Vorbringen, norbafrikanifche Korfarcn bie Schiffahrt im Biittelmeer 
bis in bas britte 3abr?ebnt bßs 19. Jahrbunberts hinein ftöien.

‘Dafür brachte freilich gerabe ber Jehlfcblag ber ^reujjüge für bas Rbenblanb 
ben Swang mit fid), fiel) längs ber Rorbmeere oftwärts Cuft ?u Jebaffen, öabr^ 
hunbertelange Eewöhnung an kleinbeutfd)es unb kleineuropäifcbes ‘Denken brachten 
es mit ficb, baß bie mittelalterliche nach Offen gerichtete beutfehe ^olonifatiou noch 
beute feiten in bem groben Sufammenbange mit ben Rlifjerfolgen ber ^reujjugsbß- 
wegung unb ber Relebung ber norbifeben Schiffahrt beurteilt unb gewürbigt wirb. 
‘Die ‘Dringlichkeit einer Eulaftuugsoffeufive längs ber Oftfeeküfte würbe bureb RJie- 
beranfteigen ber §ungerkurve in biebter bevölkerten Eegenben RJefteuropas fpürbar. 
Cerabe bie Rieberlanbe, wo bie Lawine ber Oftwanberung ins Rollen gebracht würbe, 
litten biesmal am heftigjten unter Riißernten unb Seuchen. Unternebmenbe Kauf
leute erkannten bie R5id)tigkeit, bie natürlichen Hilfsquellen bes Oftfeeraumes für ben 
Crohbanbel, ben bie Kreu^ugsunternehmungen ankurbelten, ?u erfcbließen. So 
brachte bie Cofung: „Raer Ooftlanb willen wg ryben!“ hoHänbifcbe Koloniftenjüge in
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Bewegung, biß jene größeren Sparen weftbeutfcber Siedler nach fich zogen, bie mit 
ber Seit unter kriegerischen Begleiterscheinungen ein (Sebiet, bas ungefähr brei 
Sänfte! bes heutigen DeutScblanb umfaßt, germanisierten. Das geSchab um biejelbe 
Seit, mo Bernharb oon Slairocaux ben Orben ber oifterjienSer reformierte. Sern 
oon ben Stabten unb Dörfern, fo orbnele ber burgunbifche Heilige an, Sollten bie 
SifterjienSer ihre BieberlaSSungen anlegen, in Sumpfigen Slußtälern, an Steinigen, oben 
unb iDÜSten Orten, ön Solcher SinSamkeit Sollten Sie nicht nur ber Berohrung Sottos 
in Bnbacht unb Sebot leben, Sonbern zugleich aus ber BSüStenei um Sie herum fruchte 
tragenbe Selber unb blübenbe Särten Schaffen. Die Bebeutung biefer Beform für 
bie beutfehe Oft^olonifation würbigt Dr. Srich Schmibt in feiner „Sefchichte bes 
Deutfcbtums im Canbe Pofen“: „Sine geistige Senoffenfchaft mit biejem ‘Programm“, 
beißt es bort, „mußte jebem Sürßen, ber auf bie Hebung ber £anbeskultur unb Ber- 
mebrung feiner Einnahmequellen bebacht mar, im höchsten ®rabe willkommen Sein. 
Bllerorten mürbe barum ben Sißerzienfern bei ihren Biobcrlaffutigen jeber orbentlicbe 
BorScbub geleistet. Oft mar ein eben erft begrünbetes bloßer Schon nach wenigen 
fahren Seines Beffchens imftanbe, einen Seil feiner önfaßen jur Begrünbung neuer 
Pflanzßätten ?u entfenben . . . Buch in ben unlängft erft bem Chrißentum unb ber 
Kultur eröffneten Cänbern Ößlicb ber Elbe fanb ber neue Orben Schon im zwölften 
Sahrhunbert überrafchenb Schnell woiteße Berbreitung; in ber Blark Branbenburg, 
in Schloßen, in Pommern erhoben fiel; balb feine zahlreichen Flößer. Buch bie polni= 
feben Herzöge waren eifrigft bemüht, ben erfolgreichen Blitarbeitern an bem Böerke 
ber kulturellen Hebung bes Canbes gaftliche Bufnabme ?u gewähren.“

Die Entfaltung des Hansabundes

B3ie monig fich bie Entfaltung bes §anfabunbes unabhängig oon biefem binnen- 
länbifcben Drange nach Offen erklären läßt, lehrt bie Eefchicbte Danzigs. 997 wirb 
ber Barne ?um erßenmal im oufammonbang mit bem heiligen Bbalbert erwähnt, ber 
oon hier aus zu ben heibnifchen preußen reifte. Um eine Burg herum, bie ein Herzog 
oon PommereHen baute, fiebelten fich oorwiegenb Einwanbercr aus Böeßbeutfcblanb 
an. Bon einer „öemeinbe Danjig“ iß aber erft bie Bebe, als um 1230 ber beutfehe 
Bitterorbcn feine Tätigkeit oon Syrien nach PommereHen oerlegte unb im «Sebiot 
ber heibnifchen Preußen Burgen baute. Bon 1309 ab war Danzig Hauptquartier 
bes Orbens. Bur im Bunbe mit bem Orben konnte bie Hanfe nach Eftlanb, Ciolanb. 
S^urlanb hin einen regelmäßigen Seeoerkehr entwickeln unb bem Bustaufchoerkehr 
zwifeben Borbwefteuropa unb bem Orient in bem Blaße einen BJeg über Bußlanb 
bahnen, wie ber alte phönijifch-griecbifcbe Seeweg nach Bßoßeuropa bafür oerfagte. 
Danzig aber war bafür ber gegebene Umfchlaghafen, unb nicht umfonft waren bie 
größten Schiffe, bie bie Oftfee befuhren, Jeitbem in Danzig beheimatet. Um 1400 
hatte Danzig 20 000 Einwohner, fehr oiel für bie bamaligeu Berbältniße. Es hotte 
fich in anbertbalb Jahrbunberten ebenfo ununterbrochen emporgefebwungen, wie es 
mil Bonebig gleichzeitig abwärts gegangen war.

Die eigentlichen B3ur?eln ber Straft bes Hanfabunbos, beffen Spannweite oon 
ben Schiffer- unb Sifcberftäbten in ben nieberlänbif eben Slacblanben Ooeryffel unb 
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Sricslanb an ber 2torbfee bis nach ^tnal am Swnifcben 2HßßrbuJen reichte, waren 
ihre auswärtigen „Kontore“. Die 23orrecbte, bie biefe genoflen, ähneln feltfam benen, 
bic bie Srßwbennieberlaffungen in ebinefifeben „23ertragsbäfen“ ursprünglich inne
hatten. ‘Die norbifeben Cänber hotten für bie bamalige 235eltwirtfcbaft in ber Sat nur 
bie 23ebeutung von Twbftoffbßjugsquellen, unb ber §anfabunb als bie führenbe See
macht bes 14. unb 15. Jahrhunberts war Sehr wohl in ber Cage, feine 2üeberlaffungen 
auf ber anbern Seite ber 2torb- ober Oftfee ober jenfeits ber TSeicbfel ?u kolonial- 
imperialiftifeben 2llacbtftellungen auszubauen. ‘Der Verfall ber §anfa begann mit 
ber Tüeberlage bes beutfeben Orbens in ber Schlacht bei Sonnenberg (1410). Sie be
raubte ibn eines notwenbigen Slankenfcbußes für bie vorgefchobenen Stellungen im 
Often. ‘Die Jicb feftigenben Serritorialgewalten runb um bie Oft- unb SRorbfßß mach
ten ihm fortan bas Ceben umfo febwerer, als fich bie fowiefo lofen 25anbe 
mit ber wirtfehaf fliehen Entwicklung im ^jwterlanbe ber führenben See- 
Jtäbfe immer mehr lockerten. 2Hif ber Entfaltung eines ozeanifchen Eroßverkebrs 
nach her Enfbeckung 2lmerikas unb bes Seeweges nach Oftinbien machte fich 233e)'t- 
europa unabhängig oon oftwärtigen 23erbinbungen. ‘Das 3wifcbenfpie( eines „235elt- 
oerkehrs“ auf ber Oftfee war vorüber. Sum Ceibwefen ber §anfeaten entwickelte 
in ber neuen Epoche fogar ber ößring einen myftifchen ‘Drang nach bem heften. 
Seine 3üge begannen, bie baltifche See zu meiben unb weiter nach 233eften gelegene 
Caicbpläße, befonbers in ber 2lorbfee, zu bevorzugen. <3m 3abrß 1536 befuebte Karl V. 
gelegentlich eines 2lufentbaltes in ben 2cieberlanben bas Erab eines Slawen namens 
23eutels, ber 1416 bas Verfahren bes 2Iiarinierens ober „‘Pökelns“ erfunben batte. 
‘Danach läßt fich ermeffen, welche ^ebeutung bem §eringsfang in jenen ßeitläuffen 
für bie Entwicklung ber Seefcbiffabrt innewobnte.

Ohne bas oon ben „Öfterlingen“ jur See angefammelte Erfahrungs-Kapital 
hätten freilich weber 2lieberlänber noch Englänber ben romanifchen Völkern in ber 
atlantifcben Schiffahrt ben 2<ang Jo Schnell ablaufen können. 2toch im 16. Jabr- 
bunbert verfügte Englanb faft nur über kleine Küftenfabrer oon 15 bis 20 Sonnen, 
bie mit ben „Koggen“ ber §anfaftäbte keinen Vergleich ausbalten konnten. ‘Die 
„öfterlinge“ lieferten Englanb noch bie Sechnik unb auch oorwiegenb bas 2Haterial 
für ben 23au ojeangebenber Schiffe. ‘Dann batte ber 2Bohr feine Arbeit getan unb 
konnte gebßn.

235er will verkennen, baß bie ganze neuzeitliche öeftaltung europäifcher 23er- 
bältniffe vorwiegenb eine Solge ber Entwicklung bes ozeanifchen Eroßverkebrs unter 
angelfächfifcher Sührung ift. 233cnn nun feit bem großen Kriege fowobl bie 2Hittel= 
meerwege wie bie norbifeben Seewege wieber zu erhöhter 23ebeutung gelangten, mäh- 
renb ber 235ecbJe(verkehr zwifchen 2llter unb 2^euer 235elt eine febwere Krife bureb- 
macht, Jo befagt bas zwar, baß ‘Probleme europäifcher 23erkebrsentwicklung, bie feit 
bem Mittelalter ftark vernaebläffigt würben, wieber ftärkere 23eachtung bßifcbßu, 
aber es hißßß bie Mehren ber Eefcbichte in ben 235inb Jcblagen, wollte man fich nun
mehr gewiffermaßen ausschließlich auf moberne „Kreuzzüge“ unb „Oftlanbfahrten“ 
verlegen. Es kann fich für bie beutfebe Seegeltung nach einem franzöfifeben Sprich
wort nur hanbeln um ein „3urückgeben, um beffer 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 beutjchen «Sauen ift biejer Sage Des 2üannes gebacht roorben, ber als 
Schöpfer bes „Srften %icbes“ roeltgejcbichtliche 23ebeutung bat- ‘Die Patina eines öahr= 
taufenbs umbüllt bie Stätte im ‘Dom ju Queblinburg, roo im Suli 936 ber eble SachJen= 
herjog Heinrich begraben mürbe, ben bie 23orjehung jum König ber ‘Deutjchen beftimmte, 
nachbem bie «Srünbutigsurkunbe bes Deutjchen Reiches, ber Vertrag oon 23erbun, 
ber oolksfremben karolingijchen Unioerjalmonarcbie bas Snbe bereitet hatte.

2lls Cubmig bas Kinb, ber leßte Karolingerjproß, ju «Srabe ging, Jebritt man 
bas erftemal in Deutjchlanb jur S^önigsroahl. Otto ber Srlauchte aus bem «Sejchlecht 
QSibukinbs lehnte ab, um feinem Sobne Heinrich ben 233eg ju bereiten. ‘Dem Franken 
Konrab aber gebührt bas 23erbienft, ben leßten 2lkt feiner Jiebenjäbrigen Regierung 
mit ber ebelften Sat feines hebens gejchmückt ju haben, benn auf bem Sterbebette 
beauftragte er feinen 23ruber Sberharb, ben ^eichsfiirjten jur QSaßl als feinen 2lach^ 
folger ben jungen öerjog Heinrich ?u empfehlen, obfehon ber mächtige Sacbfe bes 
Franken leibenfcbaftlichfter Seinb geroefen mar.

2llte Urkunben haben bie 235orte aufberoahrt, bie ber neue König bei feiner 
§ulbigungsfeier ju Srißlar gefprochen hat, als ber SrjbiJcbof oon 2Uainj bie Salbung 
unb Krönung üolljiehen roollte: „5ebt Suer Öl für Qöürbigere auf, für mich ift bieje 
Shre ju grojj- 3ch begnüge mich bamit, burch bie QÖaßl ber T^eichsfürften als ber 
Srjte aus meinem 25olk jum Sßron gelangt ju fein!“ tiefer Son, unbefchabet bes 
Hinfluges oon leifem Spott, mit bem große 2Hänner nicht feiten kleinlichen förmlich- 
keiten begegnen, kennjeichnet bas Selbjtberoußtjein bes Jtarken Führers, ber Dom 
Sippengeijt erfüllt ift unb feine beutfehe Senbung begriffen hat. Heinrich roollte ein 
25olkskönig, aber kein ‘pfaffenkönig fein.

‘Die Qinfänge feiner Regierung jeigen bas ernfte Seficht oon 2Uuhen unb Sor= 
gen um bie Einigkeit unb ben Sujammenjchluß aller beutfehen Stämme. Ss ift ein 
Gingen um Qinerkennung, fchroertbereit, boch ohne OMutoergießen. Heinrich ließt bas 
höchfte Siel feines Strebens in ber Q^eicßseinheit, bie Jein Vorgänger Konrab nicht 
erreichen konnte, roeil bie Stammesßerjöge ftärker roaren als ber König unb fein 
QSJoIlen. König Heinrich jroingt ben Q3agern= unb ben Scßroabenßerjog ju ber Sr- 
kenntnis, baß bie Scßickjalsoerbunbenßeit über bas Stammesberoußtfein gebt, «Se~ 
meinnuß über Sigennuß. QUit Klugheit unb Sakt rettet er bas Queich aus ber un= 
glücklichen, oerroorrenen Cage, bie bie Jcßroäcßlicßen Qtacßfaßren bes graujamen unb 
felbftfücßtigen Kaifers Karl gejchaffen hatten.

Heinrich oerjeßmäßt es auch, fieß bie Kaiferkrone aus ötalien ju holen, beim 
er fühlt Jein Sefcßlecßt mit bem beutfehen ^eimatboben Jo Jtark oerroaeßfen, baß es 
ber fremben Stüßen nicht bebarf. Sr fießt Jeine oornehmfte Qlrbeit in ber Qläße, um 
ben Q\ßein unb um bie Slbe. ‘Die Sicherung ber beutfehen Srenjen gibt ihm mehr 
als ber ‘pomp bes *purpurs unb ber roeltroeite 2hißm.

Qlirgenbs beutlicßer ju Jeßen als an bem §erjogtum Qotßringen, bem Jjßinricß 
bei inneren Streitigkeiten Jeine öüfß ’ßißt, um Jchlicßlich «Sebieter ju roerben unb 
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Cothringen feinem Aeichß einjuoerleiben. ößm haben mir es ju banken, baß ber Ahein 
‘Deuifchlanbs Strom ift.

Aon bem fchöpferifchen Seift bes Königs erzählt uns oor allem bie fchwungooll 
burchgefübrte cZöebrpolitik, bie es möglich machte, zwei außerorbentlich wichtige 
Stüßen ber Aeichsmacht ju fchaffen, bas Aationalheer unb bie Aürgerfreiheit. Sie 
waren imftanbe, eine Jturmfefte Litauer gegen äußere Seinbe ?u bilden unb zugleich 
ber ^önigsmacht einen fieberen Schilb gegen bie Angriffe ber Kirche unb bes Jeubal- 
abels zu bieten. ‘Der Lehrhaftigkeit gibt Heinrich ben Charakter einer fittlichen 
Sorberung, unb bie Stammesherzöge wie bas Aolk werben oon ber moralifeben Aot- 
wenbigkeit gemeinfamer Laffenkrafi überzeugt.

‘Den Sributfrieben mit Ungarn benutzt D^iurich, bie im Erlöfchen liegenbe 
Sreibeits- unb Aaterlanbsliebe auf?urütteln unb anjufeuern; benn bie zu erwartenbe 
große Abrechnung mit bem ftarkften Aeichsfeinb konnte nur bureb einen beutfeben 
Aationalfreiheitskrieg erfolgreich burchgeführt werben, öm Kerzen bes Bürgers unb 
Aauern faßt ber Ehrbegriff bes freien 2Hannes fefte Lurjel.

Aachbern bie Slawenfej'te Arennabor bezwungen, bie Aöhmenkönigin ‘Drabo- 
mira befiegt unb ber ‘Dänenkönig Sorin über bie Schlei gejagt ift, werben bie neuen 
Grenzen bureb Alarken gefiebert, ön ben bureb Heinrich gegrünbeten Stäbten Queb- 
linburg, Aorbhaufen, ‘Duberftabt, Soslar, Aleißen unb Alerfßburg regt fich neues 
?eben um Aürger unb Solbaten. Unb als bie Sage oon Sonbersbaufen unb Aiabe 
an ber Unftrut kommen, krönt Heinrich, ber ‘Deutfcbe, fein Cebenswerk mit einem 
Siege, ber bem Aefreiungswerk Armins im Seutoburger Laib würbig jur Seite 
ftebt. ‘Das „Gefeß ber Elbe“, raumpolitifcb gefprochen, ift erfüllt.

‘Die Überlieferung hat uns Heinrich, ben Urenkel bes SachJenherjogs Libu- 
kinb, als „Aogelfteller“ unb „Stäbtebauer“ nabe zu bringen oerfuebt. Aloralifche 
‘Pflicht unb politischer Anftanb gebieten es, bem größten Lobltäter bes mittel
alterlichen ‘Deutfchlanb ben Ehrennamen bes Sroßen nicht zu oerfagen. ‘Denn feine 
Säten kennzeichnen ihn als Aetter ber ‘Deutfchen aus febwerfter Sefahr, als Ac- 
grünber ihrer Einheit, als Schöpfer bes Erften beutfehen Aolksreicbes.

Saufenb Sabre fteben auf aus bem Srabe, wenn wir an Heinrich benken, ber 
im Suli 936 ?u Alemleben ftarb, um bie öügßl ber Aegierung in bie §änbe feines 
ftarken Sohnes Otto zu legen, ber bas Erbe bes Aaters würbig oerwaltete.

Saufenb Sahre ftebßn auf aus bem Grabe zu Queblinburg, troßbem bie Gebeine 
bes großen beutfehen Rührers längft nicht mehr an ber heiligen Stätte ruhen, bie ben Aacb- 
fahren mehr ift als ein ftilles Sotengewölbe, an bem einft unoerföhnliche Seinbe ihr Alütcben 
kühlen burften, wenn nicht bie Sorge treuer Gefolgsmänner bem §aß zuoorgekommen ift.

„Alick Heinrich an, oon bem alle abftammen!“ ‘Dies Lort, bas über bem Stamm
baum Heinrichs ftebt, erhält Sinn unb £eben, wenn wir ber Erinnerung folgen, bie um 
bie leere ^önigsgruft im Queblinburger ‘Dom geiftert. ön ber Kölner ^önigschronik 
befißen wir eine Aliniatur bes älteften beutfehen Stammbaumes oon größtem gefchicht- 
lichen Lert. ‘Das uralte Aauern- unb Sübrergefchlecht ber Cubolfinger tritt uns ent
gegen, im Alittelpunkt ^önig Heinrich unb feine Gemahlin Lathilbe, oon ber bie Chronik 
?u melben weiß: „Shißbßricb mar bßr Aater ber Alathilbe, aus bem berühmten Gefchlecht 
Libukinbs, bes großen Sachfenhßrjogs.“
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W. K. Nohara:

Unsere Freundschaft ist ein „Trotz-Verhältnis“

Die deutsch-japanischen Beziehungen von Japan aus 

gesehen

€s roirb behauptet, baß ^Deutjcbß unb Japaner Jehr Diele Sharaktereigen- 
Jchaften unb Sitten miteinanber gemein haben unb fiel) baßer gut verjtehßn; ich glaube 
bas nicht; ich glaube vielmehr, baß es auf ber BSelt keine Jo oerjchiebenen Bölker 
gibt mie bie ‘Deutschen unb bie Japaner. BJir Jinb ebenfomenig bie „Preußen bes 
Oftens“, mie bie ‘Deutfchen bie „Japaner bes BJeJtens“ mürben Jein mollen. Sine 
ganze Beiße von roejilicben Sigenfcßaften, bie bejonbers im ‘Deutfcßen vertreten Jinb, 
erjcheinen bem Japaner nicht allein befrembenb, Jonbern — ich will einmal ehrlich Jein, mie 
es bie "Deutjchen in ihrem Urteil Jinb — gerabezu abftoßenb. Umgekehrt mirb ganz 
zweifellos ber ‘Deutfcße vieles an uns befrembenb, ja, unverftänblicß finben. Bicßts- 
beftoroeniger ift bas Einvernehmen zwifcben unfern beiben Völkern gut. BJarum?

öch halte es für ganz ausgefcbloffen, baß bie Japaner bie beutfehe ‘PJyehe jemals 
völlig ergrünben ober gar erkennen, viel eher werben mir biejenige bes Englänbers 
ober Jranjofen burchbringen; bie ‘pjyche bes ‘Deutfchen, bas haben uns bie Jahre 
gelehrt, ift kein ‘Ding, bas man burchbringt ober gar ergrünbet, fie ift vielmehr ein 
BJalb, mie er burch Böagners Bibelungenmufik webt, vielleicht ein Urroalb. — Um
gekehrt haben beutfehe JorJcher unb Schriftfteller — große unb meniger große, unb 
bas Urteil ber leßteren mar michtiger — feftgeftellt, baß, je mehr Jie Japan unb bie 
Japaner kennen lernten, Jie Jie umjo meniger verjtanben. — Unb boch „verjtehen wir 
uns“ gut. B3oher kommt bas?

Ss gibt in Japan kein erfeßöpfenbes Buch über ‘Deutfcblanb, unb bie wirklich 
guten beutjehen Bücher über japanifche Spezialgebiete — ‘Deutjche Jinb, Jobalb Jie 
Jchreiben, Spezialiften — Jinb an ben Jingern einer öanb abzuzählen. Jn ben eng- 
ÜjchJpracbigen Cänbern gibt es bagegen ganje Bibliotheken voll vorzüglicher alter 
unb neuer Japanbücher; ganze Berlage, ganze JeitJchriften bejchäftigen ficb mit nichts 
anberem als mit Japan unb bem Jemen Offen; umgekehrt gibt es in Japan ein halbes 
‘Dußenb englijchfprachiger Leitungen unb Blagazine, bie über alle ‘Dinge in Snglanb 
unb USB. auf bas hefte unb flüjfigfte unterrichten. — Unb boch lefen, Jcheint es, 
‘Deutjche unb Japaner einigermaßen mühelos ber eine in bes anbern Seficbt unb tejen 
bas «Semeinjame in ben Schickjalen heraus. BJie kommt bas?

JmiJchen keinen anbern Canbern ber BÖelt Jmb in ber Beujeit Jo viele politijehe 
Jehlgriffe unb Irrtümer vorgekommen, mie z^ijeben ‘Deutjchlanb unb Japan, von 
keiner roeißen Bation haben mir in unjrer neueren Sefchichte Jo viele Beleibigungen 
unb ‘Demütigungen hinnebmen müjjen, mie von ber beutjehen — unb boch Jinb unjre 
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politischen Bestrebungen freute in manchem gleichgerichtet unb Stoßen jedenfalls nicht 
aufeinanber.

€s ijt nicfrt roabr, fraß ‘DeutSch in Japan eine oerbreitete Sprache Sei; SngliScb 
ijt eine einigermaßen ocrbreitcle Sprache, unfr ‘DeutSch Spricht lebiglich bas halbe 
§unbert BäiSSenJchaf11er, bas länger als nur ein Jahr in ‘DeutScblanb ftubiert bat- 
Seit mir bie fremben Sprachlehrer abbauen, unterrichten an unfern Schuten japanische 

‘Deutschlehrer, bie keinen zuSammeubängenben beutSchen Saß Sprechen können. Ss 
itebt in Wahrheit ziemlich traurig um bie Sprachliche Berbinbung, bie ja bie Grunb- 
lage jebes innigeren BerbältniSSes Sem muß. — Sroßbem Sprechen mir allem Bn- 
Schein nach „bieSelbe Sprache“. BJie iSt bas möglich?

‘Die „beutSch-japanische JreunbJchaft“ iSt beim auch in ber €at nicht jo Sehr ein 
„BJeif-Berbältnis“ als oielmehr ein „Sroß-Berbältuis“. Bicht ro e i l mir Jo oieles 
Gemeinsame haben, roie JeJtrebner in Sokio unb Berlin uns glauben machen möchten, 
Sind mir einanber oerbunben, Sonbern troß ber unzähligen GegenSäße fühlen mir uns 
immer mehr jueinanber hingejogen. —• ‘Die Betonung liegt hierbei ebenSoSehr auf 
bem „troß“ mie auf bem „immer mehr“.

Sch glaube nämlich nicht, baß mir heute Sebou oon einer Berbunbenbeit zroifchen 
unfern beiben Bölkern reben bürfen. Bber unfre Siebe für bas ‘Deutfche unb unSer 
BJunfcb, uns immer inniger bamit zu befaSSen, liegt in ber Geroißbeit, baß bie beutfcb= 
japanische Berbinbung fich, im GegenSaß zu unfern Beziehungen zu ben anbern Säubern bes 
BJeftens, im Stabium ber Junahme befinbet; Jie Steht noch unter keiner ftrahlenbeu 
Sonne aber boch fchon unter einem zunehmenben Blonb; unb mir Japaner lieben ben 
Blonb mehr als bie Sonne.

So roie roir Japaner ben Jrübling mehr Schößen als ben Sommer, bie frühe 
BprikoSenblüte mehr als bie ^irjehe, bie primitioe ^unjt mehr als bie klaffifche, bas 
§erbe mehr als bas Süße, bas ^eimenbe mehr als bas Beife, fo Schößen roir — bas 
iSt eine Erklärung, bie ich ?ur "DiskuSSion Stelle — bie Berbinbung mit ‘DeutScblanb, 
roeil Jie nur im Beirne oorhanben unb zur Berbunbenbeit erjt ausreifen muß. BSobl- 
oerftanben ift bies ein Gebankengang, ber meinen Sanbsleuten nicht unbebingt klar zu 
fein braucht; ich glaube jeboch, fraß er — beroußt ober unberoußt — ber treibenbe 
Blotor in unSrer Jreunbfchaft zu ‘DeutScblanb ift.

B31 r roerben noch um bie Bnerkennung bureb ben beutfcfren Bien = 
feben, roir kämpfen um bas §erz bes ‘Deutschem Unb roir lieben ben Stampf 
ebenSo bßifr roie ibn bie ‘Deutschen lieben; roir könnten ohne ibn gar nicht leben, roir 
roären keine Japaner. Unb bas ift geroiß etroas, bas beiben Bölkern gemeinsam ift. 
Unb roir nähren —■ ganz im Geheimen — bie Hoffnung, baß bie ‘Deutschen 
einmal im ‘Philofophifcben unb in ber SeeliScben Haltung ebenSo oon uns 
lernen (unb bies zugejtehen) möchten, roie roir im S-echniJcben unb im Geiftigen 
oon ihnen gelernt haben (unfr es auch zugeben). SDies roäre nämlich erft bie volle Bn
erkennung, nach ber roir Streben, bie Bnerkennung ber unbebingten Gleichberechtigung 
bes gelben Blenfcben mit bem roeißen. — JJt bas beutSche Bolk bereit, uns biefe 
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Anerkennung zu zollen? Sie allein roirb gänzlich mit unferm — naturgemäß häufig 
in Selbftüberfchäßung umfcblagenben — Alinberroertigkeitskomplex aufräumen.

‘Zöir empfinben — oielleicßt unklar —, baß im öerjen bes europäischen Konti
nents, in deutfchlanb, ber Alittelpunkt meftlicher öeif'tigkeit liegt. Söiel bat fiel) 
baoon fchon nach bem VJeften, nach Amerika oerlagert, roo Jie ganz anbre formen 
angenommen bat. ‘Daher gehört unfre zmeite £iebe, unfre zweite Achtung ben Ver- 
einigten Staaten; aber bas Töefeniliche biefer Eeiftigkeit ift noch ba, im §er?en 
deutfchlanbs, mir fpüren es ja an ber AtmofphäreI Unb mir werben es uns nicht 
ausreben lajjen, baß hort mehr ’u finben unb zu lernen ift, als bie Sormel, roie man 
‘Diefeimotoren baut, mie man Stickftoff aus ber £uft gewinnt ober wie man Amgen 
operiert. V3ir wiffen, baß wir bas Aoefentliche am deutschen, im deutfehen erft zu 
lernen haben, ebenfo mie ber deutfcbe ins eigentliche japanifche VJefen erft einbringen 
muß. V3ir miffen, baß mir noch an ben Soren bes deutfehtums flehen. ‘Das bekenne 
ich, ber ich oon meinem Vater, ber zeitlebens eine grenzenloje Vemunberung für alles 
‘Deutfcbe hatte, mit fiebeu Jahren nach deutfchlanb auf bie Schule gefchickt mürbe 
unb mich nun feit fünfzehn Jahren um ben geiftigen unb künftlerifchen Austaufch 
zmifchen ben beiben Cänbern bemühe.

So Diel haben mir, bie mir in deutfchlanb leben burften, immerhin gelernt, baß 
ber deutfcbe ein kämpferifcher, merbenber, ungeformter, unklaffifcher Alenfcb ift — 
unb bas mit Vemußtfein unb fogar mit Stolz. Aßir glauben, baß bas beutfehe Volk 
noch in fielen Segefeuern ausgeglüht, in fiele formen gezmängt roerben muß. doch 
haben mir in keinem fanbe bes heftens fooiel um bie Jorm ftreiten gefeben, fo 
häufig bas Aßort „klaffifch“, bas mir in feinem tiefften Sinn nicht begreifen, aus- 
fprechen gehört, mie in deutfchlanb. V3ir glauben, baß in «Soethe bie Sehnfucht bes 
beutfeßen Alenfchen nach ber klaHifcben Sorm ihren gültigen Ausbruck gefunben hat, 
unb baß baßer bie große Veiounberung bes beutfehen ^olks für biefen dichter rührt, 
bie mir naturgemäß nicht in allen ‘Punkten teilen können. Unb es fcheint, baß mir 
empfinben: Aur über bie beutfehe Vrücke unb möglicheiroeife fogar mit ben deut
fchen zujammen merben mir einmal oerftehen, mas bas in AJahrheit heißt: klaffifch Jein.

dluf ber anbern Seite Jinb mir uns bemußt, baß mir Afiaten große, heilfame 
unb oor allen dingen nüßliche geiftige Ähren ju oergeben haben. Sewiß, ber deut- 
fche hat unzählige AUiberftänbe zu überroinben — er oiellcicht mehr beim jeber 
anbre — ßßß ßr es über fich oermag, bei uns in bie £eßre zu gehen; aber er oor allen 
anbern befißt bas geiftige Aüftjeug, um biefe Mehren zu oerarbeiten, unb — oiel- 
leicht _ bebarf er ihrer am meiften.

Alit einem AUort: die beutjeb-japanijehe Beziehung ift oorberhanb meber eine 
Vernunftehß noch eine Ciebeseße; biefe leßtere Gattung ift leiber im Aben ber Völker 
abhanben gekommen, öm Augenblick möchte ich bie Verbinbung als ein fich ben An- 
Jcbein einer Vernunftehß gebenbes „Verhältnis“ bezeichnen, bas noch oöllig unficher 
unb ungefeftigt unb baher umfo inniger unb — fo hoffe ich — aufrichtiger ift. Aus 
biefem (Srunbe Jeh äßen mir, bie mir bisher mit ben europäifchen Völkern nicht aus- 
Jchließlicb gute Erfahrungen gemacht haben, bas Verhältnis zu deutfchlanb 
ganz befonbers unb hoffen beftimmt, baß es einmal zu einer Ciebesehe 



202 Aufsätze Heft 7

heranreifen wirb. — «Den Bnjcbem einer Bernunftebe — nun, den zu wahren, 
gebieten uns im Qlugenbiick die außenpolitifchen Umftänbe, keine Semeinfamkeit ber 
Bbfichten ober Jißi^, lebiglich bie Semeinjamkeil ber äußeren BSiberftänbe. (Sott 
oerbiite, baß eine folche Sachlage jur Srunblage unsrer künftigen Beziehungen werbe, 
ba?u brauchen mir oielmehr beffere, pofitioe, geijtige unb baher oerläßlichere Junba- 
mente. — Ss gehört nicht oiel bazu, heute bie Berbunbenheit unjrer beiben Bölker 
zu bekunben; eine Jolche Berbunbenheit muß, foll Jie wahr Jein, Beiaftungsproben ge- 
roaebjen Jein. 1914 war Jie es nicht; unb bies ijt ein zu bitteres Kapitel, als baß man 
es in biejem Jahr anjebneiben möchte.

Das Scbickjal Jcbenke unjrer jungen JreunbJcbaft Beiaftungsproben unb bie 
geijtige Haltung, Jie zu bejtehenl

Zoltan Szende:

Deutschland von ungarischerWarte gesehen

I. Staat und Staatspolitik

Jür bas politifche unb geijtige Smpfinben bes Ungartums galt Dcutjchlanb oon 
jeher als „Beich ber Blitte“. Qlls taujenbjäbriger Borpoften aller wejtlicben Sei= 
ftesbewegungen, bie ihre lebte oollentwickelte Stoppe in Ungarn bejißen, galt für 
biejes non jeher ber beutfebe Berbinbungskanal als ber wiebtigfte unb bleibendste. 
Bis Beweis hierfür mag lebiglich ber Umftanb angeführt werben, baß bie große 
lutherifche Slaubensbewegung Jchon einige «Jahre nachher ihren BJeg nach Ungarn 
fanb, wo alsbalb proteftantijehe §ochjcbulen eine erfreuliche Blüte erreichten. Boch 
bekannter ijt ber gewaltige Bnteil bes ungarlänbijcheu Deutfchtums, bas feit über 
einem halben JahrtauJenb im Canbe anjäffig ijt, an ber Jörberung ungarifcher Kunft 
unb BSifJenJchaft. Ss genügt, auf ben großen BJohltäter ber jungen Blütter, cProf. 
Semmelweiß, hinzuweifen, ebenfo auf Sranz Cifjt unb Diele anbere.

Den mit bem beutjehen Seiftesleben Jo innig oerknüpften ungarifchen Bezie= 
hungen Jteht Scheinbar bie Bßahrnabme gegenüber, baß bas Ungartum während bes Be= 
jtebens bes öabsburgerreiches mit B3ien Jtets unerfreuliche Berfaffungskämpfe führte 
unb oor genau einem Jahrhundert, als bie Jbee bes Bationalismus zu erwachen be
gann, in allen Seilen bes Canbes einen ungarijehen Berwaltungsapparat unb unga= 
rifebe Scbulbilbung Jtatt bes bislang geltenben lateinifchen einzuführen beftrebt war. 
Diefe Sachlage klärt fich immerhin burch bie Srwägung, baß bas Ungartum mit 
Deutjcßlanb als geiftiges unb Bolksganzes Jtets innig oerbunben war, nicht aber mit 
jenen unioerjaliftijchen Beftrebungen, welche oon BJien aus alle Bölker bes bunt- 
gemachten §absburgerreiches unter einen §ut zujammenbringen wollten. BJenben 
wir nun bie Begriffe „Sroßbeutjch“ (habsburgijeb) unb „^(einbeutjeh'4 (preußijehe 
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Führung) in ihrer oor bem Kriege beftanbenen «Seftung auf ungarifcbe Dejiehungen 
an, fo ergibt Jicb biß Satfache, baß Ungarn Jtets bßr reicbsbeutfchen öbee jugetan 
mar unb gerabe burcb ben Sieg bei Königsgräß feine taufenbjährige (Geftalt burcb ben 
Qlusgleicb 1867 miebererlangt hatte.

2lls 23erbinbungsroeg aus bßm Jicb burcb bas Frißbensbiktat ?u Srianon ßr= 
gßbßnben flaroifchßn *2ving nach bßm ‘Wßjtcn Jtebt nun Ungarn einzig bßr bßutjcbß Daum 
Österreichs offen. ‘Diefe burcb Frankreich als Dückßnbßckung gegen Deutfcblanb 
aufgebaute flaroifche Dt'äponberanjftellung in 2Uittelofteuropa hatte auch nach bem 
Kriege für jebßn Ungarn ‘Deutfcblanb als natürlichen Schickfalsgenoffen erjeheinen 
laffen. Dur batte biejes ungarifcbe Deftreben mit bem großen §inbernis ?u rechnen, 
baj? bas roeimarifche ‘Deutfcblanb, auf bie Erfüllung bes Frißbensbiktats bßbaebt, Un= 
garn in fcinßm Kampf um biß Deoifion ber Frißbensoerträge nicht bßifpringen molltc. 
Sine loßitßrc öinbßruug in bßn beutfebßn unb ungarifebßn Sißlfßßungßn jßnßr Sßü 
mar in bßr polnijcbßn Frage roabr?unebmen. Ungarn knüpftß mit bßr größten Depu- 
blik Ofteuropas, Dolßn, gleich nach bem Kriege innige 23efiebungen an unb belieferte 
Dolen mährenb bes 23olfcberoijtenmarfcbes auf 235arfcbau mit feinem gefamten 2üu- 
nitionsoorrat, ?u einer öeit, mo bie Sfchecboflomakei fiel) entfcbloffen gegen jebroebe 
Unterftüßung ber antibolfcheroiftifcben Front erklärte unb in Deutfcblanb bie Unter
ftüßung Dolens burcb maffenhafte Streiks beantroortet mürbe.

Das Dritte 2\eicb brachte nun in biefe ganzen 23erhälniffe einen erfreulichen 
Töanbel. Ungarn nahm mit großer (Genugtuung bßn erften großen biplomatifchen 
Erfolg bes Dritten Deiches, bie oorläufige Schlichtung ber gegenüber Dolen oor= 
banbenen, fchmebenben Fragen auf, unb bie natürliche Derbünbetenftellung Deutfcb- 
lanb—Ungarn roirb alfo burcb bie oon 2Ho$kau bßr brobenbe «Gefahr in ftßts klarer 
Jicb abjeiebnenben Formen erfcheinen.

II. Geistige Beziehungen

Die oon jeher beftehenben geiftigen Daube jroifchen Deutfcblanb unb Ungarn 
fanben nach bem ‘Weltkriege eine bebeutenbe Fßfiiöuug burcb ben feitber oerftorbenen 
ungarifebßn Kultusminifter (Graf Kuno Klebelsberg, ehßmaligen Surißen ber Uni- 
oerfität Derlin, bßr biß (Grunblagen ber feitber fleißig meitergefübrten ungarifeben 
Kulturpolitik niebergelegt batte. Sur fyftematifeben Derbinbung bes ungarifeben 
Seifteslebens mit ben oerfchiebenen weltlichen Kulturen mürbe eine ganje Deibß un^ 
garifeber Fnftitute im Duslanbe gebilbet, herunter als eines ber größten jenes in 
Berlin, in Derbinbung mit einem ungarifebem Vehrftubl an ber Unioerfität. Ungarifchß 2ßkto= 
ratß an oerfcbißbßnßn anbßrßn bßutfchßn öocbfcbulßn folgtßn. Smmßrbin blißb bißrbei 
oon ungarifebßr Sßitß bßr Umftanb nicht unbßachtßt, baß bie oon 23ubapeft aus ange
knüpften Fäben oon bßutfcher Seite nicht im ermarteten Qlusmaße aufgenommen 
mürben, öm meimarifeben Sioifcbenreich unb in 2lachkriegsungarn ftanben nämlich 
oon (Grunb aus entgegengefeßte politifeb-geiftige Dichtungen einanber gegenüber. 
<3n Ungarn hat ber feit 1919, nach ber Qlbftreifung ber Däterepublik 23ela Kuns, ein- 
feßenbe fogenannte Deonationalismus mit unerroartetem Erfolg bie Säuberung oon 
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^unft, Literatur, VJiffenfcßaft unb Jogar ?um großen Geile bes VSirtfcßaftslebens oon 
oolksfremben Siementen unb Ricßtungen burcßgefiißrt. Vei Der internationalen Sin- 
ftellung Des roeimarifeßen ‘Deutfcßlanbs konnten folcße, aus Urkräften oölkifcßen Wer
bens ßerriißrenbe Veftrebungen freiiieß kaum Gefallen finben. Umfo freubiger emp- 
fanb man bie Gleicßartigkeit ber auf geiftig-fojialem Gebiet oorßanbenen ungarifeßen 
Veftrebungen mit benen im ‘Dritten Reicße.

‘Daraus ergibt fieß natürlicß von felbft eine Vertiefung ber beutfeß-ungarifeßen 
Vejießungen. Sie finb auf allen Gebieten roaßrneßmbar, von bem ungarifeßem 
Gxportobft bis auf bie Saufcßprofefforen unb -ftubenten, unb felbft jroifeßen ben 3u- 
genborganifationen beiber Cänber zeigen fieß feßon jeßt feßr beaeßtensroerte Grgeb- 
niffe. €s gibt rooßl kaum ein größeres beutfeßes Arbeitslager, mo bie treffließen 
Stiftungen ungarifeßer Gaftftubenten nießt bekannt mären. Sur fyftematifeßen Aus- 
geftaltung ber geiftigen Vejießungen beiber Räuber mürbe jmifeßen beiben Regie
rungen eine Vereinbarung getroffen, bie neben gegenfeitigen Stipenbien unb ‘Pro- 
fefforenaustaufeß aueß bie alljäßrlicße Vekanntgabe ber mießtigften roiffenfeßaffließen 
unb literarifeßen Reuerfcßeinungen in ber Spracße jebes Raubes oorfießt.

Als mießtigfte Geroäßr für bie ftets auf ber bisßer befolgten 2inie roeiterju- 
füßrenben beutfeß-ungarifeßen Vejießungen fei noeß ein Aßort über bie in Ungarn 
oor über einem ßalben öaßrtaufenb mit königfießen Srcibriefen angefiebelten beut- 
Jcßen Volksgruppen gefagt, bie aueß ßeute noeß (gegenüber ben ?mei Aliliionen ‘Deut- 
Jcßen bes 22 Alillionen jäßlenben Vorkriegsungarns) 600000 Seelen betragen. Un
garn bat biefen, jumeift gefeßioffenen beutfeßen Volksgebieten ißre Stammeseigenart 
ftets beiaffen unb ein jeber beutfeße Vefucßer mirb mit Genugtuung bem köftlicßen 
urroücßfigen ‘Dialekt in ben felbft in ber Vannmeile oon Vubapeft oorßanbenen alten 
Scßroabenbörfern laufeßen, ön ber ßeutigen Seit, roo in vielen £änbern ein Chauvinismus mit 
einer, fieß über alle AlinberßeitSDerträge unb Raffegrun bfäße hinroegfeßenben Gnergie bie 
Alinberßeit um ißre grunblegenben Vürgerreeßte ?u bringen fucht, füßrt Ungarn für 
feine beutfeßen Rlinberheiten bas bislang nur teilmeife befteßenbe beutfeße Schulrecht 
?ur Gänje ein. Ricßts kann rooßl bie Smpfinbungen Ungarns gegenüber ‘Deutfcßlanb 
treffenber kennzeichnen, als biefer Sntfcßluß feiner Gefeßgebung.

So bleibt ‘Deutfcßlanb aueß ßeute für bas Ungartum „bas Reicß ber Rütte“. 
‘Das politifeße Raumempfinben Ungarns kann fieß mit keiner europäifcßeu Gruppie
rung jur VJaßrung oon Srieben unb Gleicßgeroicßt auf unferem jerriffenen Erbteil 
oerfteßen, roelcßer nießt aueß ‘Deutfcßlanb angeßört. Suropa oßne ‘Deutfcßlanb be- 
traeßtet jeber Ungar als basfelbe — roas bas Sriebensbiktat oon Verfailles für jeben 
reeßtempfinbenben RIenTcßen 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

233 enn roir an biß ungßhßurßn Alutftrömß denken, die durch die nordische, ger= 
manifche und bßutfchß Ausroanbßrung in die 233ßlt hiußinf[offen, biefe ftärktßn unb bß= 
fruchteten, biß aber fcbli^Jjücb meift in frßmbßm Aolkstum aufgingen, bann finben roir 
als Antriebskräfte äußere, aber auch innere Srünbß.

Aoch finb bie Urjachen nicht ßinroanbfrßi ßrforfcht, biß biß norbifch-fälifchß 
Ausroanbßrung oßranlaßtßn, hoch ftßhen fiß fämtlicb irgenbroiß mit bßr Satfachß in 
Aßrbmbung, baß Aorbßuropa am <Snbß bßr Sisjßit noch nicht biß glßichmäßigß £anb- 
form, 2Hßßrßsgßftaltung, Sßmpßratur unb Aßgßiinißngß unb bamit biß Aßgßtation bß- 
faß, miß roir fiß fßit bßn Ißßtßn brßi Jahrtaufßnbßn kßinißii.

Diß Sßroohnhßit biefßr Aßoölkßrungsberoßgungßn roirktß bßi roahrfchßinlich 
g(ßicb?ßitigßm Sintrßtßn ftarkßr Ubßrbßoölkerung auf biß fpätßrßn Abanbßrungßn inbo- 
gßrmanifcbßr unb gßrmanifcbßr Aölkßrftämmß ein unb Ißnktß fiß nach bßm Sübßn. 
ömmßr roißbßr roar roohl biß 2cot in Sorm bßr Aaumfragß bßr äußßrlichß Anlaß bßr 
233anbßrungs?ügß in mßift fchr mßnfchßnarmß Sßgßnbßti, bßrßn Aßoölkßrung abßr nicht 
Dßrnicbtßt obßr Dßränbßrt, fonbßrn nur übßrlagßrt rourbß. Ja, roar bßr Aßfißßr bßs 
£anbßs roaffßnftark, bann glißbßrtßn biß (Sßrmanßn fich, ohnß ßinß Töaffßußntfchßibung 
ju fuchßn, bßm bßftßhßnbßn Staatsroßfßn frißblich ßin.

Auch bßi bßr Aßtrachtung bßr bßutfchßn Ausroanbßrung oon 1600 bis 1900 ift 
bßr äußerß Anlaß ftßts biß Aot, bßr Alangßl an Canb unb Arbßit unb bas Sßhlen 
bßr Alöglichkßit, innßrhalb bßr ßigßiißii <Srßn?ßii auch nur bie allßrnotroßnbigftßn Ae- 
biirfniffß bßfrißbigßn ?u kbnnßn, gßroßfßn. <Dßnn, roßnn auch Khon 1000jahrß oor 
Oßitroenbß biß ^ultioißrung bßr roßitßn Sumpf-, Urroalb^ unb Sinöbsgßbißtß ju 
AJißfßn unb Sßlbßrn in großßm 2Uaßftabß bßgann, fo ftißg hoch bie Aeoölkerungs» 
Zunahme meift noch Jtärker. Später aber oerhinberte bas 3ufammenraffen großer 
Canbgebiete burch dürften, Kirche unb Abel eine möglich geroefene gerechtere Canb- 
oerteilung.

Seroiß trißb bie meiften oon benen, bie feit Jahrtaufenben ber §eimat ben 
Aiickßu kehrten, bie fie aber Jtets in ihrem öerjen mit fich trugen, bas, roas roir 
Abenteurerluft nennen. felbft roar aber ebenfo bunt unb oerfchiebenartig, roie 
es ber beutfche Aolkscharaktßr unb bie bßutfchß Seele finb, beftimmt burch biß oer- 
Jchißbenartigßn Alutmifcbungen ber nachchriftlichen 3cit-

Aielß lockte bie roarmere Sonne bßs Sübens, bas bequemere, forgenlofere unb 
üppigere Ceben. Aöikingerblut trieb immer roieber kühne, kräftige Jugenb ?u 
Alännerkampf unb ?um (Seroinn reicher Aeute. Aßaffenerfahrung fuchten bie <Se- 
folgfchaften ber «Sermanen. £iebe jum ^riegerberuf ließ erfahrene Kämpfer immer 
roieber borthin jiehru, roo es in ber AJelt galt, bas Aecht }u oerteibigen, oft aber 
auch nur borthin, roo biß Srommßl raffßltß unb roo ßs Auhm unb ®ßlb ?u gß- 
roinnßn gab.

2111 bißs roar abßr nicht bßr innßrß Srunb, bßr bßn ‘Dßutfchen, bßn Aßgiitßrtßn 
Joroohl roiß bßn Armßn, in biß 233ßlt jißhßn lißß. 233ir ßrkßnnen bißfßn oißlmßhr am 
klarftßn, roßnn roir biß $ßfchichtß anberßr Aölker betrachtßn: ^)enn alle Aölker 
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unb Staaten, biß in einzelnen ober in Heb geschloffenen Töanberungswellen über bie 
Grenzen ihres Sieblungsraumes ftießen, taten bies aus imperialiftifchen Grünben. 
Seien es Griechen, 2<ömer ober bie großen Kolonifationsoölker ber neueren oeit, 
ftets gingen fie auf Eroberungen aus!

Saft ftets waren biefe gewaltfamen ^efitjergreifungen von ber 23erbrängung 
frember Völker begleitet, meijt enbeten fie mit bereu völliger Tkrnichtung, z- ber 
^artbager, ber Tlumantier, ber Opfer ‘Dfcbingis-Khans, ber Qljteken unb Snkas, ber 
Snbianer, ber UreiniDobner Qtuftraliens unb 2Zeufeelanbs ufw.

^Ueift nahmen bie Sieger bie Kultur ber 23efiegten, vor allem aber ihre Sitten- 
verberbnis an, verloren ihr raffifches Gefühl unb ergaben Jich einem reinen ^üate- 
rialismus. Unb je ftärker bie Suhl ber öuben in ben Cänbern iiberhanb nahm, um fo 
Schneller gingen fie ihrem völligen Untergang entgegen. 23abylonien unb Ägypten, 
Eyrus unb Sibon finb bie ältejten bekannten 23eifpiele hierfür.

‘Der eutJche bagegen ift ber einzige auf ber TSelt, ber im Verlauf ber Ge- 
fehiebtß nicht auf Eroberungen ausging, ber auch in feinen Kolonien völlig 
anbersartige unb neue c-ÖJßge zur Betreuung unb Sörberung ber farbigen Einge
borenen befchritt. Smmer befaß ber ‘Dcutfchß einen kosmopolitifchen ijang, einen fo 
Jtarken Sinn für bie ^elt unb ihre Erforfchung unb für ihre ^eite.

^Ife Ebten nuferes Volkes, bie meiften wohl unbewußt, trieb bie Sehnfucht an, 
bie Töelt nicht äußerlich zu erobern, fonbern fie innerlich ?u gewinnen, oft in voller 
Uneigennützigkeit in Ciebe zum Göttlichen unb zu feinen 2Uitmenfcben fchöpferiJeh 
von innen heraus neugeftalten unb zu höheren Sieten zu entwickeln.

So trieb es ben ‘Deutschen in alle Räuber ber TSelt. Überall kämpften Deutfcbe für bie 
Befreiung ber Freiheit frember Völker, erforfchten erftmalig ihre Vänber, entbeckten für 
fie ihre alte, längft verfchüttete Sprache unb Kultur unb bereicherten Jie mit allem 
Eigenem. ‘Denn nur wer gibt, kann gewinnen, unb nur wer Jich ganz verjehenkt, baut 
auf bem neuen Grunbe ben Reichtum unb bie Größe feiner Seele auf.

Suchenbe Sehnfucht zog uns ‘Deutfche feit alten Seiten von ber Enge bes alten 
2anbes in bie weite Töelt. *Die Sahrhunberte beutfehen dingens um ben Sinn bes 
hebens unb bie Aufgaben bes ^üenfch’en brachten mit ben Erkenntniffen bie Erfüllung.

Das Koloniallanb ‘Preußen begann fchon frühzeitig, von Jich aus, ein feft mit 
bem ^oben ber Heimat verwurzeltes 23olk hßranzuzichßu, eine preußifche Nation zu 
fchaffen. ^enn bie Gilbung einer b e u t f ch ß n Nation aber erft jetzt gelang, 
fo liegen bie Grünbe barin, baß auch ber ‘Deutsche jetzt ftatt feiner ^JJeltgeJinnung bas 
Gefühl bes inneren 23efißes gewann unb in weifer 23efchränkung unb Selbft- 
bifziplin fich uiit bem gleichgerichteten praktifch-nüchternen preußifchcn Geifte an ben 
Qlufbau bes ‘Dritten Reiches ber Deutfchen begibt.

23om kleinen Deutfchlanb ging ber 755eg bes Deutfchen in bie große TSelt, nach 
ber Eroberung ber inzwifchen Jo klein geworbenen wieber zurück in bie neue Jo große 
unb innerlich mit Schüßen erfüllte Heimat. Die innere Gewinnung ber ganzen Töelt 
bereicherte bie beutfehe Seele, ber Erfolg aber gab unb gibt bie 2üihe unb Sicherheit, 
bie zu einem Aufbau biß 23orausfeßung barftellten, ber nach 23eenbigung bes großen 
Kreislaufes aus bem S^utrifugalen ins S^ufripetale Jich wanbelt.
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Otto Lehmann:

Völkerverbindung durch Luftverkehr

‘Der Sinfaß oon Cuftfahqeugen bringt überall, befonbers über See, roertoolle 
Jeiterfparnis ein, benn bas Duitfabrjeug kann Stets bie Serabe als bie kürzte Ver- 
binbung jroiScben ?roei Verkebrspunkten mählen, bißrju tritt beim 2uftScbiff etroa bie 
breifache, beim Jlugjeug etroa bie Sechsfache ‘DampfergeScbroinbigkeit. Aus ber 
Cinienführung unb aus ber ReiSegeSchroinbigkeit ergibt Jich aljo bie Sransportleiftung 
unb bamit bie oerkebrsmäßige Überlegenheit bes Cuftfabrjeuges im Überseeverkehr 
gegenüber bem Schnellsten ‘Dampfer.

Oluf bem Sübatlantik oerkehren beutfche üuftjchiffe feit längerer Seit mit ber 
Regelmäßigkeit ber ‘Dampfer, bie erften Rorbatlantikfabrten auf oerkebrsmäßiger 
örunblage b<ihcn mir glücklich unb erfolgreich beenbet, als Stubien- unb “probe- 
fährten mürben Jie ju einer Sriumpffabrt beutfchen Könnens!

233ir mußten in ber RSerbejeit Stets Sehr Dorfichtig unb überlegt ans RJerk 
gehen — Stets bas große Verkehrsjiel einer beSSereu Zukunft feft im Auge! —, über 
bie SyStßrnat‘Tcbß SinjelleiStung jur planmäßigen Verkehrsleistung kommen, bie nur 
Erfolg buben konnte, roenn Sie Sieb ber ‘Pünktlichkeit unb Regelmäßigkeit ber erprob
ten maSSergebunbenen Verkehrsmittel anglich unb fie mit ber Schnelligkeit Schlug.

233 o rin beSteht bieSe Stiftung?

Cinrnal in Konstruktion unb Rau, bann in ber SüStematiScben Steigerung ber 
Vangjtreckenleijtung.

Konstruktion unb Rautechnik finben beim Cuftfcbiff ihre Krönung in ber be
quemen Unterbringung eines Höchstmaßes non ‘paffagieren unb Rußlajt, hieraus fol
gert, baß fo ein Cuftfchiff auch mirtfcbaftlich arbeiten kann, baß beißt, baß es aus ben 
Raffage- unb Jracbteinnahmen bereits einen großen Seil ber Unkoften felbft beckt. 
233ie bas Verhältnis jroifeben Unkoften unb Sinnahmen im Augenblick ift, ift nicht be
kannt. Schlecht roirb es Jicb fieber nicht anlaffen. ‘Das “primäre Sollte bie ‘paffagier- 
beförberung Jein, ber erforberliche Raum für Jracbten ließ Sich finben, ber Raum für 
Reifenbe mußte aber eine bem Duxus-Raffagierbampfer ebenbürtige Unterkunft 
Schaffen. Reibe Aufgaben Jinb bei bem 23- 129 „Hinbenburg“ trefflich gelöft morben.

233ir jinb mit bem „Hinbenburg“ 22 000 Kilometer nach Rio be Janeiro ge
fahren, bie Rorbatlantikreife nach Rem 2fork bat bas Schiff in jirka 50 Stunben ge- 
febafft; Schneller Jinb bie Ojeane mit So Diel RaSSagieren unb Jracbt oon irgenb einem 
Jabrjeug, auch nicht oon einem Cuftfahrjcug, nicht gemeistert morben.

233ir Jinb gefahren, Stunbe um Stunbe, Sag um Sag, über uns ber Himmel, 
unter uns meift VJaffer, bie RJüfte bes Ojeans . . . Still, aufgeregt, tückifcb ... mit 
Rückenminb, Seitenroinb unb Schiebeminb unb mit Segenroinb. Ob „Jahren“ gan? 
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ber richtige Qlusbruck ift, fei babingeßellt, tecbuifch iß er es beßimmt. Qlber „5ah= 
ren“ ift nach lanbläufigen Gegriffen im allgemeinen mit unfreiroilligen Veroegungen 
bes Jahrjeuges oerbunben. Schiffe, bie hier beoorjugt jum Vergleich beranjujiehen 
mären, ftampfen, rollen, fchlingern unb flecken bie Olafe ins VJaffer unb machen all bie 
Veroegungen, bie beim Olienfcheu bie Seekrankheit erzeugen.

Vichts oon allebem beim Vuftfchiff „öuibenburg“, es gleitet babin, ganj gleicb= 
mäßig, ruhig, monoton, man Jpürt überhaupt keine Veroegung, bie einem unangenehm 
ift, man fpürt n i cb t s . . . auch bann nicht, wenn es roie am Qlusgang bes Kanals bei 
ber Viofahrt ober fpäter auf bem 7lorbatlantik gan? auftänbig bläft unb puftet.

VJenn man alfo gefragt roirb, roie beim nun eine folche SKeife im Vuftfcbiff ift, 
fo kann man guten »Seroiffens Jagen: ich kenne kein anberes Verkehrsmittel, unb es 
gibt einfach keins, bas in geraber, alfo in kürjefter Vinie über See fo fchnell, Jo lei» 
Jtungsfäbig, Jo fieber, fo ruhig unb baber fo oollkommen feinen oorgefebriebenen VJeg 
bahinjieht unb: bas bem Veifenben gan? ben gleichen Komfort, ganj ben gleichen 
Vuxus bietet roie jeber Vuxusfcbnellbampfer.

<Da bas Vuftfchiff gegenüber bem Jlugjeug in ber Vangßreckenleißuug führt unb 
JroiJcbenlanbepläße nicht nötig bat, baju eine große Referee an Qlusroeichkilometern, 
Jo Jtebt bem 5?uftfcbiff aller Vaum jroifeben ?roei Verkebrspunkten, jroifeben Jrank» 
furt am OHain unb Veto 2fork»2akeburß ober Vio be Janeiro jur Verfügung. ‘Das 
Vuftfchiff als Vinbeglieö ber Völker unb als Verkebrsbrücke jroifeben Erbteilen iß 
praktifch Jouoerän in ber Qöabl bes VJeges. Sin Jablenbeifpiel belegt bie Veferoe au 
Qlusroeichkilometern: für „^inbenburg“ kamen bei ber erßen Sübamerikafabrt auf 
10 000 normale Veifekilometer 60 Sonnen Sreiböl für bie oier QUotoren. ‘Das Qius» 
biegen über ^ollanb koßete jirka 1000 Kilometer unb mit jebn Sonnen gleich ein 
Secbftel gleich 17 o. Veferoe lanbeten roir in Qlio, man hätte alfo noch recht erbeb» 
liebe Umroege machen können, um ungünftigen VSettern ausjubiegen.

Jß bas Jlugjeug noch auf Jroifcbenßationen — Jufeln ober §ilfsfcbiffe — 
angeroiefen, fo ift bas Cuftfchiff bieroon frei, es fucht ßcb feinen Qöeg nach 2Haßgabe 
ber Qöetterlage unb ben Qöettermelbungen, bie es oon beiben Ufern unb oon Schiffen 
aufnimmt

‘Das Jlugjeug fühlt ßcb mehr unb mehr an bie geßeigerte Vangßreckenleißung 
unb bamit an bie oölkeroerbinbenben Aufgaben heran. Schiffe mit Scbleuberoor» 
richtungen, Katapult genannt, erleichtern ihm ben Start im troll ausgelafteten Ju» 
ftanbe, ber oom QSaßer her nur febr febroierig ober unter Verßcbt auf Labung 
— gleich Qlußlaß — möglich roäre. ‘Das Katapult ßeigert alfo bie roirtfcbaftliche 
Qlusnußung bes oorbanbenen Vaberaumes. ‘Diefer bient bem Qlustaujcb oon QSaren 
unb ‘Poß ^roifchen ben Völkern.

Qius ben Veißungen beiber (Sattungen oon Vuftfabrjeugen ergibt fich eine klare 
unb barmonijebe Qlrbeitsteilung: bem Quftfcbiff gehört jur Jeit gan? ber ‘Perfonen» 
üerkebr unb ber Sransport febmerer unb jugleicb fperriger Vaßen, bem Jlugjeug 
bleibt ber ‘Poßtransport, bem bie größere Sefcbroinbigkeit ?u Sute kommt. So iß 
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jeber in feinem Dufgabenkreis ooli befchäftigt, was bas Cuftfchiff als Dauerleiftung 
fchafft, macht bas Slugjeug in Etappen.

Der ‘planoerkehr mit Sübamerika ift unumftößliche Satfache, an ben gleichen 
‘Verkehr mit Dorbamerika roerben mir uns hßtanarbeiten, Erfahrungen fammeln unb 
biefe nußbringenb im Dau oon Schiffen unb im oerkehrsmäßigen Einfaß ausmerten. 
„Öinbenburg“ wirb im Sahre 1936 noch mehrere bahrten nach Sübamerika unb nach 
Dorbamerika ausführen. Die bisher erlebigten Dorbatlantikfahrten waren ebenfo 
ein ooller Erfolg roie ein fehr erfolgDerfprecheiiber Duftakt.

Driefe fliegen über ben Ojean, 7Uenfchen fahren...

2(uch bie Deutfche Cufthanfa roirb in biefem Sommer auf ben füblichen Dorb- 
atlantik gehen unb [ich in gleicher DJeife an ihre Aufgaben heranarbeiten, auch ibr 
ftehen bie auf bem Sübatlantik im Sübamerikabienft gefammelten reichen Erfah
rungen jur Derfügung. Seher hat feine ‘Vorarbeiten geleiftet, mit fogenanntem 
„halbem ‘Programm“. Diefes „halbe ‘Programm“ oerbietet oernunfts- unb oer- 
[tanbesmäßig ein ©reifen nach Sternen, bie bekanntlich unerreichbar finb. „falbes 
‘Programm“ beißt, Einjelleiftung an Einjelleiftung reihen, biefe eines Sages ftill« 
fchweigenb miteinanber oerbinben, langfam jteigern unb Dlenfch unb Dlafchine an bie 
Dufgaben unb bamit an bas Siel ruhig heranführen, bas ‘Problem ftückweife meiftern.

2Han kann als Deutscher [toi? fein auf unfere Cuftoerkebrsleiftungen über See, 
dou Dolk ?u ‘Volk, oon Erbteil ?u Erbteil. S[t es nicht eine phantaftifehe 'Verkehrs- 
leiftung, wenn unfer ^uftfehiff oon S^üfte ?u &üfte, oon Seuerfchiff }u Seuerfchiff, in 
52 Stunben ben Dorbatlantik meiftert unb oon Sriebrichshafen bis Dew 2fork 
60 Stunben unterroegs roar? 2Uan lebt heute in einer DJclt ohne Entfernungen, man 
muß [ich anbere ©runbbegriffe oon Daum unb Seit angeroöhnen, man muß umlernen, 
muß neu benken. ‘Vielleicht kommen roir noch im Zeitalter ber Derkehrsfuperlatioe 
?u kurzen Smifcheulanbungen unmittelbar an ben lüften, bamit ber anfpruchsoolle- 
Deifenbe nur ?wei Sage braucht . . .

Die enbgültige ©eftaltuiig ber Sahr- unb Slugpläne beftimmen Erfahrung unb 
‘Praxis an ber §anb ber technifch möglichen D u r ch f ch n i 11 s leiftung. Dach ben 
Stubienfahrteu biefes Sommers auf bem Dorbatlantik, nach eifrigen ‘proben uub 
Stubien aller Drt roirb man bann im Dau uub im Einfaß oon Cuftfchiffen fehr oiel 
klüger fein als heute unb gewonnene Erkenntniffe ?ur Dorm erheben können.

Der ?u fo einer Sahrt eingelabene ‘Preffemann — ich fuhr nach Dio — be
kommt einen Sahrtausweis, ber ba lautet: ‘Von Sriebrichshafen nach Sriebrichshafen 
über Dio ober über Dew 2f o r k. Das hat nicht nur für Sungfernfahrten 
einen tiefen Sinn, praktifch roirb [ich fo etroas fogar fehr häufig wieberholen, beim 
wenn man in Sukunft in etwa brei Sagen bequem oon Derlin nach Dio ober Dew 
2fork gelangen kann, [ich bort poei Sage aufhält, um nach weiteren brei Sagen wieber 
im heimatlichen ©efchäft }u fein, fo bürfte bas ben perfönlich geleiteten unb beein
flußten §anbel oon Erbteil ?u Erbteil, oon ‘Volk ?u ‘Volk in Dusmaßen befruchten, 
bie man noch gar nicht abfehäßen kann. Eins fteht heute Jchon feft, baß fo ein ^lunft- 
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werk miß unfere Cuftfcbiffe zur lebendigen 23ölkerbrücke werben unb baj^ es etwas 
ähnliches ober Slßicbwertiges in abfehbarer Jeit nicht gibt.

Sine Stiftung wirb babureb nicht geringer, baß fie wieberbolt würbe, ein Unter- 
Jebäßen ber Ceiftung aus (affiger Sewobnbcit ift ein Unrecht gegenüber ben THannern, 
bie Jie immer wieber gegen bie Sücke bes Objektes erzwingen müfjen.

‘Die Qlmerikancr zogen bereits aus ber erfreu "Probefahrt eine Doll aner- 
kennenbe Bilanz. Sie Jebßn ben 'plaiwerkebr (ein wenig verfrüht!) als Satfacbe an, 
loben bie Sicherheit ber ‘Durchführung als eine bunbertprozentig gelöfte Jrage unb 
Jinb ber Clnficht, eine Cinie Suropa—US21. fei rentabel unb bliebe es. Wir werben 
ben Qlmerikanern ihre begeifterte Juftimmung b e w e i J e n , jebe Jährt bes „^jinben- 
burg“ Joli eine 23otfcbaft bes ‘Dritten Reiches zur Jörberung ber kulturellen unb 
wirtjcbaftlicbcn Qlnnäberung ber beiben großen Nationen Jein!

Oeltze von Lobenthal:

Die Planwirtschaft in der Welt

ön ‘Deutfchlanb hoben wir mit allen blütteln bie 2£ot ber Qlrbeitslofigkeit be
kämpft unb am wirtjcbaftlicbcn Aufbau gearbeitet. ‘Dabei ift uns wenig Jeit für 
tbeoretifebe ‘Betrachtungen übrig geblieben. Clnbcrerfeits ift es aber immer inter- 
effant, bie wirtfebaftspolitifebe Sntwicklung im Qluslanb zu beobachten. Sin gegebener 
Einlaß ift bie jwanjigjte Sagung ber internationalen Qlrbeitskonferenj, bie Jich im 
Juni 1936 in Senf abgefpielt bat- Clus bem Bericht bes ‘Direktors können wir einen 
guten Überblick über bie Tleuorbnung oon önbuftric unb Canbwirtfchaft anberer 
Cänber gewinnen.

‘Die große Jrage nach ‘privat- ober Staatswirtjcbaft brängt überall nach einer 
Cöfung. 2Uit ber Weltkrife bat Jich bie Überzeugung burebgejeßt, baß es im unge
regelten Wettbewerb, ber viele Bolkswirtfrbaften nahezu zerfrört bat, nicht mehr 
weiter gebt. ‘Politifcbc ‘Propheten unb tbeoretijebe Wirtfcbaftler haben eine ‘plan- 
wirtjebaft befürwortet, bie fraglos zur Srjtarrung führen muß. ‘Die richtige Cöfung 
wirb eine omijcbenlöfung Jein, bei ber Jich bie planenbe unb leitenbe §anb bes Staates 
mit einem gejunben Unternebmungsgcift oerbinbet.

Jür uns ift es ziemlich gleichgültig, ob man bicfe Wirtjebaftsfübrung ‘plan- 
wirtfebaft ober gefieuerte Wirtfcbaft nennt. ‘Die §auptfacbe ift, baß wir unferc 
politifeben Jiele erreichen, um allen Bolksgenoffen Arbeit unb einen guten Cebens- 
ftanb zu fiebern, ön ben äußerften fällen wirb es notwenbig fein, in gewiffer Weife 
bie greife zu regeln fowic bie Srjeugung unb bie ‘Betriebsanlagen zu beeinfluffen. 
öm allgemeinen genügt cs aber, bei freiem Wettbewerb einzelne ‘Befcbränkungcn im 
öntereffe nuferes Volkes burchzufübren. ‘Wir benüßen alfo in ‘Doutfcblanb nach bem 
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Sßficbtspunkt bßr Jroßckmaßigkcit biß 2Haßnabmßn bßr ‘planroirtfcbaft unb bßr gc= 
JtßUßrtßn 23Jirtfchaft.

2lllß übrigßn großßn VJirtfchaftsgebißtß finb anbßrß 2ößgß gßgangen. ön bsn 
Vßrßinigtßn 5 t a q t ß n folltß nach bßn ‘planen von Voofevelt bßr roirt- 
fcbaftlicbe 2öieberau[bau erreicht roerben. ‘Diß 2lßuorbnung bßr önbuftriß ift abßr 
burcb biß 2lufhßbung bßr VSettbßiverbsorbnungßn aufgßbaltßn roorbßn. 2tach übßr- 
roinbung bßr fcblimmftßn ^rife roolltßn vßrfcbiebßne 2öirtjcbaftskrßijß nicht nißbr biß 
(ßitßnben ftaatlicbßn 2Haßnahmßn, biß fiß vorbßr als ßinjigßs 2Ilittß( gßgßn biß Untßr= 
bißtung bßr ^rßijß unb £öbnc anerkßimßn mußten. 2tach bßm Urteilsfprucb bßs 
Oberften «Serichtshofcs ivurbß verfucbt, mit bßm Vunbesroirtfchaftausfcbuß biß frei= 
roilligen Vereinbarungen für einen angemeffenen 2öettberocrb als Dßrbinblicb ?u er~ 
klärßn. öm Vericht bßr intßrnationalßn 2lrbeitskonferenz ivirb abßr feftgeftellt, baj? 
ßs bisher noch kßinß Senehmigungen gßgßbßn bat- „Ss fragt ficb auch“, Jo heißt es 
bort roeiter, „ob auf biß flauer ßinß Vückkehr zum ungßbinbßrtßn VJettberoerb bßr 
amßrikanifcbßn 233irtfchaft zum Vorteil gßrßicbßn roirb“.

‘Die mirtfcbaftlicbß Senkung ift in Großbritannien in bßr ^ohlen^, Vaumroolßs 
Sifen^ unb Stablinbuftrie roßitßr gßkommßn. Oie ^obleninbuftrie bat in jßbßm Ve^ 
zirk ßinß §auptabfaßftelle eingerichtet unb von bßr Vaumroollinbuftrie ift biß Still= 
Ißgung von zehn 2HiIlionen Spinbein befcbloffen roorbßn. 2lußßrbem bat biß Sifen= 
unb Stablinbuftriß bßn Vritijchen Sifen~ unb Stahlroerkverbanb gebilbet, um biß 
2lusfubr unb Einfuhr bßr ganzen britifchen Stablinbuftrie zu rßgßln. 2Hit bßm ^ßi^ 
tritt ?um intßrnationalßn Stablkartell ivurbß bßr Einfuhrzoll von ßtroa 50 auf 
20 v. hßtabgefeßt.

<3n Stankreich ift biß Entivicklung burcb biß Vegieruiig bßr Volksfront un= 
überfichtlich geroorben. Es muß abgßivartßt ivßrbßn miß ficb bas Experiment bßr 
4O-5tunbßmvocbß auf Erzeugung, greife unb Ausfuhr anläßt. 2lucb bßr kollektive 
2(rbßitsvßrtrag mit bßm jährlichen Urlaub roirb roßitgßbßnbß roirtfcbaffliehe V5h> 
kungßn nach ficb ziehen. Oie franföfifcbß Sozialpolitik bolt nur bas nach, roas roir in 
Dßutfcbfanb auf fojialßm Cößbißtß Jcbon Jßit langßr 3ßit bßfißßn. Sinß burcbgrßifßnbß 
Jojial- unb roirtfcbaftspolitifcbß 2csuorbnung roirb abßr in bßm parlamßntarifcbßm 
Staatß untßr bßm Sieben bßs ^laffcnkampfßs nicht möglich Jßin. — 2ßitßnbß V5irt=- 
Jcbaftsmaßnabmßu Jinb in Ißßtßr Jßit nur bßi bßn Sinhßitsprßisgßfchäftßn unb für biß 
Scbubroirtjchaft ßingßführt roorbßn.

2Hit bßr Vßgßlung bßr roirtjcbaftlicbßn Sätigkßit bat bagßgßn^talißn im vßr* 
gangßnßn ^rißgsjahr große Sortjchrittß gßmaebt. So bat biß Shßmiß=^orporation 
roichtigß krißgsroirtfchaftlichß Vßfcblüffß gßfaßt, biß [ich auf biß Srßibftoffß, §ßil = 
mittßlßrjßugung unb Jollßrbßbung crftrßckßn. Vßachtßnsroßrt roar auch biß 2ln- 
roßfßnhßit von Vrbßitßrvßrtrctßrn auf bßn Sagungon bßr ^orporationsrätß, roobureb 
[iß Einblick in biß gßjamtß Cage bßr önbuftriß gßroinnen konntßn. Vßfonbßrs roichtig 
[inb biß Vlaßnabmßn vom 2när? 1036, mit bßtißu biß 23ank von ötalien vßr[taatlicbt 
rourbß. 2Hit anbßrßn großßn 3inan?injtituten ift bas ganze ^rebitroßfßn ber ftaatlichßn 
2(ufficbt unterteilt roorben. VJeiterhin verkünbete 2lluffolini bie Verftaatlicbung 
aller roichtigßii Schlüffelinbuftrien für biß 2anbßsvertßibigung.
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Die große ^reisfpanne zmifebeu lanbivirtJcbviftHcben ‘preifen unb ^artßHprßijßn 
bat in ^oißn bas Eingreifen bßs Staates erjorberlicb gemacht. ‘Diß ‘preife für in- 
buftrielle Eüter, biß oon bßr Canbwirtfehaft gebraucht werben, [inb oon 100 im Jahre 
1928 auf 71 im Jahre 1934 gefunken. T>iß Canbwirte mußten bagßgßn ßinßn Preis- 
Verfall für ihre Erzeugniffe oon 100 auf 54 mitanfeben. SDiß Regierung bat bßsbaib 
93 Kartelle aufgßbobßn, 14 löften fich freiwillig auf. Diefe 107 Kartelle befaßen aller- 
bings nur 60 Oniflionen Jloty Q3etrißbskapital gßgßn 1100 QUillionen Jloty bei bßn 
übrigßn Kartellen. Der ftaatficbß Einfluß bat es abßr fertig gebracht, baß fie ibrß 
Preife wefentlicb berabfeßen mußten.

Jm Qlufbau von wirtfebafHieben Organifatioußn ift auch Portugal weiter ge= 
kommßn. Jür biß wiebtigften Erwerbszweige bes Canbes, JiJehfang unb Qanbwirt- 
Jebaft finb üßrfcbißbßUß ^rbänbe gebilbet ivorbßn, biß an bßn QHaßnahmen bßr %= 
gißrung jur QSerbefferung bßr £age auf bßm ^ßijßn- unb QBeinmarkt mitgßarbßitßt 
babßn. Qöie Jtark bßi bßn portugiefifeben Staatsmaßnabmen fojiaiiftifcbß Jißle gelten, 
gebt aus einer Erklärung von Prof. Salazar hervor: „TSir roünfcbßn bßn ungßfunbßn 
QSettbewßrb, unb nur biefen, zu befeitigen, unb mir finb beftrebt, bureb gßmßinfamß 
QHaßnabmen biß Erzeugung bßm Q3erbraucb anzupaffen. Es Hegt jßbocb auf bßi 
§anb, baß ber Staat bßi bßr Jörberung ßinßr folcben Organifation nicht nur biß 
materiellen Q3elange bßr in ‘Delracbt kommenben Unternehmungen zu bßrückficbtigßn 
bat. Qöenn eine Q3erbefferung bßr £age gerecht]'ertigt fein foll, barf fie nicht nur bßm 
Qlllgemeinintereffe nicht entgegenlaufen, Jonbßrn muß vißlmßbr mit biefem Jntereffe 
Zufammenfalleu, unb ßinßr Jeftigung bßr 23erbä(tniffe muß ßinß Q3erbefferung bßr Qlr- 
beits- unb Vebensbebingungen bßr Qlrbeiter folgen.“

Jiemlicb am Schluß vom Bericht bßs Direktors ber internationalen Qlrbeits- 
konferenz werben auch bie beutfehen 2Haßnabmen geftreift. Junächft wirb nufere 
lückenlofe Statiftik als unoollftänbig bezeichnet unb bann feftgßftellt, baß mir mit ber 
Devifenüberwachung ben ganjen Qlußenhanbel regeln. Es ivirb weiterhin erwähnt, 
baß wir bie 2leuinveftierung in 30 Srjeugungsjweigen verboten haben. Die 23er- 
fuebe mit ben ^alkulationskartellen werben als beachtenswert bezeichnet. Nichtig ift 
ferner bie Jtarke Beachtung bes ^eichsarbeits- unb 2<eicbswirtjchaftsrates, wobei 
gleichzeitig eine übermäßige 23ürokratifierung wirtfchaftlicber Qingelegenheiten be
fürchtet wirb. So fkeptifcb wie ber Direktor nufere wirtfcbaftlicbe Qlufbauarbeit be
obachtet, fo kann er bocb au ber Satfache nicht vorbßigßben, baß biß bßutfcbß Qlrbßits- 
lofigkeit von übßr 6 QUillioiißn auf nunmehr unter 1,5 QUillionen gefunken ift.

Qöir haben bie planivirtfcbaftlicbe Entwicklung in vielen Cänbern verfolgt, um 
feftzuftellen, baß überall nach einer Qceuorbuung ber önbuftriß unb Canbwirtfcbaft ge= 
Jucht wirb, ön Deutfcblanb werben ganz neue Qftege befebritten, bie bas Qluslanb 
häufig nicht vergeben kann. Dafür finb Jie aber ben beutfehen Q3ßbürfniffen angepaßt 
unb bringen uns ben Erfolg, baß nufere Qllenfcben Qlrbeit, Q5rot unb Qlrbeitsfrieben 
haben. Oluf biefer örunblage finb wir immer wieber bereit, mit allen Cänbern ber 
Q33elt in frieblicher Qlrbeit bie großen Jozialen unb wirtfcbaftticben Probleme zu löfen.
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Dcuffcbe PUufik wirbt im Ausland. Vor kurjem gaben bis Verliner Philharmoniker 
unter ber Leitung non Profeffor Plbenbrotb in Vukareft zwei Orchefterkonzerte beutfcber 
PHufik. Die Plufnahme, bie bieje Veranjtaltungen in ber rumänifcben §auptftabt gefunben haben, 
wär glänzenb. „Sin unbeschreiblicher Jubel“, Schreibt bas „Vukarejter Sageblatt“ wörtlich, „ein 
Jubel, wie ibn Vukareft Sanft überhaupt nicht kannte, umgab auch ben zweiten Plbenb biejes 
überirbijcben Orchefters. . . Die Vukarejter trennten Sich nur Schwer von biefem Seltraum, ber 
Jeuge eines nie bagewefenen Srfolges geweSen ift. PSir aber rufen ben Verliner Philharmonikern 
mit unSerem Dank für ihren Vefucb ein herzliches ,Pluf P$ieberfeben!‘ zu.“

Das Deutfche Panbestbeater in Rumänien hat bas 3. Spieljabr unter ber Rührung 
oon Suff Ongyertb in §ermannftabt beenbet. Stwa 80000 Vefucbern in 26 Spielorten würben 
runb 250 Vorftellungen geboten, bie burchwegs ein Plnfteigen ber künftlerifcben Pinie bebeuteten. 
Vefonberen Erfolg batten Schaufpiele wie Kleifts „Prinz griebricb oon §omburg“, bie Oper 
„Der Jreifchüß“ unb bie Operetten „Die Siebermaus“ fowie „Der Vogelbänbler“.

58 PHitglieber beschäftigte bas Panbestbeater in biefem Jahre, nachbem ihm ein kleines 
OrcbeSter angefchloffen worben war. Die einzelnen Spielzeiten konnten verlängert werben, Io baß 
bas Jiel einer Beschäftigung für jebn PHonate für alle Rlitglieber halb erreicht fein bürfte. Die 
PHitglieber bes Panbestheaters haben auch in biefem Jahre mit voller Eingabe, unter oft feßr 
fchwierigen Verbältniffen wichtige Volkstumsarbeit geleiftet, bie nicht hoch genug eingefcbäßt 
werben kann.

Das geft ber Vrafilien=Deutfcben. Der 25. Juli ift ber gefttag im Peben ber Deulfcben 
in Vrafilien. Ss ift ber Sag ber erften beutfchen Sinwanberer in Rio Swanbe bo Sui vom 
Jahre 1824. Plus ben erften befcbeibenen Pflanzungen bes bamals gegrünbeten Sao Peopolba 
ift bann im Pauf bes Jabrbunberts ber große Vaum ber beutfchen Kolonisation in Sübbrafilien 
heroorgewachSen, bellen Jrücbte ebenjo bem brafilianifcben Staat wie ben Racßkommen ber 
Sinwanberer zum Segen würben unb immer noch in reichem PHaße werben. Die Jahrhundert- 
feier vor 12 Jahren ließ zum erftenmal bieje Srkenntnis wieber gemeinsam aufflammen. Plber 
erft nachher begann ber Plufftieg biejes JcbickJalreicben Sebenktags, ber beute bas Symbol einer 
völkischen Semeinfamkeit zu werben beginnt. P35ir haben kein Veifpiel in ber Sefchicbte bes 
Ptuslanbsbeutjchtums, wie ber Srinnerungswert eines Sages eine ähnlich Starke Pebenskraft ent
falten kann, baß an ihm Saufenbe von zerftreuten Kolonien fich zur Volksgruppe zufammenfinben.

Der VJeUenlchlag ber beutfchen Revolution von 1933 trug natürlich bas feine mit ba?u 
bei, aber fcbon vorher batten verantwortungsbewußte PHänner in Rio ©raube bo Sui zu werben 
begonnen unb ben Ruf zur Sammlung burcbs Panb getragen, ößren Vemüßungen war ber 
Srfolg zu oerbanken, baß 1934 ber 25. Juli als „Dia do Colono“ vom Gouverneur in Rio 
Grande, Sonera! Stores ba Sunba, zum Staatsfeiertag erklärt würbe. Damit batte bie 
beutfche Kulturleijtung in biefem Staat eine offizielle Plnerkennung erfahren, bie nichts als 
gerecht war, bie aber bas Deutfchtum bort unb in ben Racbbarftaaten auf eine nie gekannte 
Pfeife zu lang vermißtem Selbftbewußtfein erhob. Sin Jahr fpäter folgten Santa Satbarina 
unb Parana biefem Veifpiel unb auch in Sao Paulo, Rio be Janeiro, Sfpirito Santo unb ben 
Piorbftaaten feierten bie beutfchen Vrafilianer unter Seilnabme ihrer lufobrafilianifchen PHit- 
bürget „llnferen Sag“ als ben Sbrentag bes beutfchen Koloniften unb feiner gefchichtlicben Peiftung.

Plber immer noch verfielen bie unzähligen Kolonien unb Vereine in lofe Sinzeigruppen. 
Ss ift bas befonbere Verbienft von griß Rotermunb in Sao Peopolba unb feines greunbes- 
kreijes, baß in biefem Jahr eine neue entjcheibenbe Stufe in ber Sntwicklung zur völkifcben 
Gemeinfamkeit erreicht würbe. Vor ein paar Pllonaten erließen bieje PHänner einen Plufruf, 
baß fich bie beftehenben Organifationen in Rio Granbe bo Sui zu einer Plrbeitsgemeinfcbaft zu- 
Jammenfcbließen feilten, bie im Pluftrage bes gefamten Deutfcbtums im Staat bie Rechte ber 
Deutfchbrafilianer wahrte unb ben Sebanken bes 25. Juli verbreitete. §eute ift bieje „Pirbeits- 
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gemeinfcbaft 25. Juli“ gefcbaffen, alle Berbänbe oon Kirche unb Schule, Konfeffionen und 
Ständen, Kultur» unb Sportorganisationen beutfcber Brt buben ficb in ihr jufammengefügt unb 
ein feftes Programm ibrer öemeinfchaftsarbeit als Deutsche unb Brafilianer aufgeftellt. Damit 
ift ?um erftenmal, in gejunber unb organifcher BJeife, bas ganje beutScbe Bolk oon Bio Sranbe 
auf eine gemeinsame Sbene getreten; man barf hoffen, baß auch bie anberen Staaten ficb ber 
Beilegung anfcbließen unb balb in einer großen Brbeitsgemeinfcbaft ein Banb um alle Deut- 
fcben fcblingen.

Jeber dritte Bgramer Spricht Deutfrf). Die Stabt Bgram (Jagreb), bie kroatijcbe 
CanbesbauptStabt, jäblt nach ben Srgebniffen ber Bolksjäblung oom Jahre 1931: 185531 Sin- 
wobner, oon benen, roie bie Bgramer Jeitung „Booofti“ mitteilt, nur 46989 in ber Stabt felbft 
geboren finb. B5ie bie Leitung weiter berichtet, Sprechen runb 51000 Bgramer Deutlch, unb 
jwar banbelt es ficb hier in ber §auptfacbe um Kroaten, bie ficb bes Deutschen neben ihrer 
Blutterfpracbe bebienen. Darnach beherrscht alfo faft jeber britte Bgramer bie beutjcbe 
Sprache. Die übrigen Sprachen treten bemgegenüber ftark jurück.

Deutfcbes Kunftgeroerbe in Jftanbul. Buf ihrer an Srfolgen reichen Jahrt ift bie 
BJanberausftellung für beutjcbe Kunft unb beutfcbes Kunftgewerbe über Beigrab, 
Sofia, Btben, Bnkara auch nach öftanbul gekommen, ber lebten unb wahrscheinlich auch ber 
glanjoollften Station. Die Busftellung bot Unterkunft in einem ^Palaft am Bosporus gefunben. 
Ss ift ber Balaft oon Jinbikli, in bem oor bem B3eltkrieg bas ‘Parlament tagte unb in bem 
ficb gegenwärtig bie Bkabemie für Schöne fünfte befinbet. Die Schönen fünfte, wie Blalerei 
unb Bilbbauerei, waren in ber alten Türkei burch religiöse Borurteile beinahe oerfemt. Bber 
bas tief wurjelnbe Berbältnis jur Kunft in ihrer Bnwenbung auf bas tägliche Ceben, wie es in 
BJaffen, §ausgeräten unb oor allem in Seppicben unb Jayencen ficb häufig in wunberbarer 
Bollenbung äußerte, wirkt in ber türkifchen Seele fort. Darum fanben hier bie Srjeugniffe bes 
beutfcben Kunftbanbwerks, wie Jie oon ber kunbigen §anb bes Direktors bes Stäbtifcben Kunft- 
gewerbemufeums in Ceipjig, Dr. BJicbmann, in ber BJanberausftellung jufammengeftellt würben, 
befonberes öntereffe.

Beue BSaguer-Dokumente gefunben. Bach einer Blelbung aus Blünchen finb in einem 
Schulbaus im bayerifchen Blittelfcbwaben neue BJagner-Dokumente gefunben worben. Ss Joli 
ficb babei um einen Originalbrief Bicharb BJagners unb einen Klaoierausjug ber „Bleifter- 
finger“ als Druckbogen mit eigenbänbigen Korrekturen BJagners hanbeln. Das leßte Dokument 
könnte oon größter Bebeutung fein, ba es wertoollen Einblick gibt in bie Drucklegung unb 
Bollenbung bes Bleifterfinger-Klaoierausjuges. Die Dokumente ftammen oon bem Kapellmeifter 
Cubwig Sberle, ber ficb um bie Berliner Crftauffübrung ber „Bleifterfinger“ große Berbienfte 
erwarb unb bie ‘Papiere als Bnerkennung oon Bicbarb BJagner erhalten bat. Sefunben würben 
fie jeßt bei einem Bruber Sberles, ber als Cebrer in Blittelfcbwaben wirkt.

Über bie Jahrhunbertfeieru ber Buchbruckerkuuft. Unlängft hielt bie Sutenberg- 
<S e f e 11J cb a ft in Blain? ihre biesjäbrige Seneraloerfammlung ab. Buf ber Sagesorbnung ftanb 
ein Sbetna, bas fcbon wegen ber naben §albtaufenbjahrfeiern ber Druckkunft außerorbentlicb 
zeitgemäß ift: „über bie Jabrbunbertfeiern ber Bucbbruckerkunft.“ Der Öutenberg-Sorfcber 
Dr. Tronnier äußerte ficb barüber:

Bus bem Jahresbericht ber Öutenberg-Sefellfcbaft (abgefcbloffen im Juni 1936) gebt 
beroor, baß im abgelaufenen Jabre wefentlicbe Beränberungen im Blitglieberbeftanb nicht erfolgt 
finb. Bn neuen Beröffentüchungen erfcbienen 1935/36 bas gewichtige (Sutenbergjabrbucb 1936 
unb jwei „Kleine Drucke“, nämlich eine Schrift oon Karl Schottenloher über „Der Bucbbrucker 
als neuer Berufsftanb im 15. unb 16. Jabrhunbert“ unb eine weitere oon Bbolf Tronnier über 
„Sutenberg, ben Blainjer Bfalter unb einen Scbelmenftreicb“.

Sine befonbere Betrachtung oerbient natürlich oor allem bas Sutenbergjabrbucb. Die 
32 Butoren, bie baran mitarbeiteten (unter ihnen breijebn beutfcbe) bebienten ficb ber beutfcben. 
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ber englifchen, fran?öfifcben, italienischen unb Spanischen Sprache, Aon ben Aeiträgen heben mir 
nur einige beroor: einen Auffaß oon ArofeJJor Seno Ku?iela über ben Deutfcben Scbroeitpolb 
Siol als Aegrünber ber ukrainischen Aucbbruckerkunft unb eine Sehr intereffante Scbilberung 
bes Aucbbrucks im Dienfte ber Wertpapier- unb Gelbberftellung oon Sean? §elmberger.

Selbftoerftänblicb roenbet Jicb bie Aufmerkfamkeit ber Gutenberg-Gefellfcbaft nun in 
fteigenbem Waße ber 500-3abr-3ßier ber Druckkunft ?u. Wain? unb £eip?ig roerben Jicb in 
bie Seierlicbkeiten 1940 teilen. Wain? roirb babei r>or allem bie Gat Gutenbergs unb ihre Aus- 
roirkungen ?ur Darstellung bringen, roäbrenb £eip?ig als bie beutfeße Aücberftabt bie moberne 
Kulturbebeutung bes Aucbbrucks beworbebt. über bie Ausgestaltung bes Gutenbergmufeums 
ift an biefer Stelle Schon mehrfach berichtet roorben.

Sine Gufenberggrabftäffe in Wain?. Aei ben Ausgrabungen auf bem Gelänbe, roo 
bie 1742 niebergelegte $ran?iskanefkircbe in Wain? ftanb, in ber Gutenberg feine leßte Aube- 
Stätte fanb — gegenroärtig befinbet Jicb hier ein Autoparkplaß —, roirb man aller Aorausficßt 
nacb_auf bie Scheine unb Schöbel ber hier Aeftatteten floßen. Die Stabt Wain? beabfießtigt, 
bie Sunbe in einem großen Sarkophag bei?ufeßen, ber bie önRbrift tragen roirb: „§ier ruht 
Gutenberg unbekannt unter Unbekannten“; bie Gutenberg-Stabt roirb bamit um eine Gebenk- 
ftätte reicher Jein, ?u ber im Ausftellungsjaßr 1940 viele Sünger ber „Scßroarjen Kunft“ 
pilgern roerben.

Die öanbfcßrift bes öilbebranb-Ciebes. Die ältefte unb ?ugleicß ein?ige §anbfcßrift, 
bie -auf reießsbeutfeßem Aoben oon ben alten germanifeben öelbengefängen urkunblicb Seugnis 
gibt, bas „§ilbebranb-£ieb“, roirb auf ber Ausheilung „Deutfcblanb“ oom 18. 3uli bis 16. Auguft 
in Berlin ge?eigt. Das Pieb, oon ber öanb ?roeier Wöncße im Klofter ?u $ulba um bas 3aßr 
800 oon einer älteren §anbfcßrift auf bie Umfcblagbeckel eines geiftlicßen Aucßes abgefebrieben, 
roirb unter befonberen Aorficßtsmaßnaßmen oon ihrem gegenroärtigen Aufberoaßrungsort in ber 
§effijcßen Panbesbibliotbek ?u KaJJel nach ber Aeicbsbauptftabt gebracht.

Ausfaufeß junger Kaufleute mit Wexiko. Wie bas Aegierungsblatt „El Nacional“ 
mitteilt, rourbe in Wexiko City auf Anregung bes mexikanifeben Gefanbten in Aerlin, 
Dr. Ceonibes Anbreu Alma?an, ein Austaufcßausfcßuß junger Kaufleute gebilbet, ber bem- 
jenigen in Deutfcblanb entfpriebt. Diefem mexikanifeben Ausfcbuß geboren füßrenbe ^erjönlicß- 
keifen bes Wirtfcbaftslebens an.

Wie bie Konfoeberafton ber mexikanifeben §anbelskammern mitteilt, ift bie Anregung 
für biefen Schritt barauf ?urück?ufüßren, baß in ben Wirtfcbaftskreifen aller Pänber beute 
ber Wunfcb befteßt, ber jungen Generation bie Kenntnijfe unb Erfahrungen ?u oermitteln, bie 
Jie notroenbig für ihre roeitere Ausbilbung braucht. Es roirb barauf ßingeroiefen, baß Deutfeß- 
lanb als erftes £anb praktifeße Schritte in biejer Aicbtung unternommen unb Jicß mit ben ent- 
fpreebenben Kreifen einer An?ahl frember Cänber in Aerbinbung gefegt bat. Dieje Aeftrebungen 
erführen Jeitens ber mexikanifeben Wirtfcbaftskreife jeglicße Sörberung.

Deutjcße Siebtung in ber Safra, öm ehemaligen ungarifeben Komitat Aeutra, bas 
jeßt ?ur Efcßecßofloroakei gebärt, liegt bas oiargebirge. An ber Wajjerjcßeibe ber oberen Aeutra 
unb bem Sur?, eingebettet in ein Sal ?roijcßen ber Kleinen unb §oben Gatra, finben Jicb ?roei 
beutfeße Gebirgsfieblungen, bie febon feit oierßunbert Saßren befteßen, aber bis beute 
noch fajt unbekannt waren: §ebroigsßäu unb Areftenßäu, beibe 1488 gegrünbet.

Steinig ift ber Aoben, ber nie Jo viel Ertrag bringt, baß bie kinberreicben Samilien 
Jorglos baoon leben könnten. Daher ift in biefen beutfeben Sieblungen kein Aeicbtum ?u finben. 
Die beutfeben Scßußoerbänbe ber Gfcßecßofloroakei haben fieß befonbers biefer bebrängten Aolks- 
genofjen annebmen müffen, ?umal es ben Sieblern aus ben Gebirgsbörfern kaum noch möglich 
ift, Jicb, roie früher, als Seibarbeiter anberroärts ?u oerbingen.

Aisßer roaren bie beiben beutfeben Dörfer nach bem benachbarten Winbifcb-Aroben einge- 
pfarrt, einem floroakifcßen Dorf, roo Aeoteftanten unb Katholiken Kirchen bejißen. Allerbings 
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konnten die beutfcben Siebter dort nur die flowakifcb gehaltenen Sottesbienfte befucben. ön 
diejem Jrübjahr ift es gelungen, in §ebwigsbäu eine beutfcbe katbolifcbe Kirche ju errichten. 
Auch eine beutfcbe eoangelifcbe Kirche Joli bemnäcbft erbaut werden. Deutsche Schulen befißen beide 
Dörfer; doch ift es dringend nötig, für fie noch Alittel aufjubringen. Die Schule in §ebwigs- 
bäu bejtebt feit 1918. Sie ift nur breiklaffig unb bat nur ein Scbuljimmer jur Berfügung. Der 
Deutfcbe Kulturocrbanb in ber Efcbecboflowakei bat [ich jeßt biefer Schule angenommen. ön 
Breftenbäu gibt es — feit brei Jahren — nur eine jroeiklaJJige beutfcbe Schule. Borber mußten 
bie beutfcben Kinber bie Jlowakifcbe Schule besuchen. Aur ber Bebarrücbkeit ber beutfcben Be= 
oölkerung ift es ju banken, wenn Jie fcbließlicb bocb bie Errichtung ber eigenen Schule burcbfeßte.

„Parfifal“ in ber oappofer Aßalooper. Als oor acht Jahren Aicbarb Aßagners Bühnen- 
weibefpiel „Parfifal“ oon ber Joppoter ÄSalboper jur Aufführung im Böhmen ber Bicbarb 
Aßagner-Jeftfpiele beftimmt toar, gab es manche Bebenken. Aber bie Aufführung unter ber 
Leitung oon Hermann Alerj unb Alax oon Schillings brachte alle Befürchtungen jum Schweigen. 
Schillings JelbJt Jebrieb bamals über feine Einbrücke jener „Parfifal“-Aufführung im Joppoter 
2öalbe: „Die Bühne weitet Jicb jum All, ein §aucb bes Ewigen war genabt.“

Die öftlicbfte beutfcbe Bühne. Das Ebeater bat im Sieben einer auslanbbeutfcben 
Bolksgruppe einen Aufgabenkreis, ber weit über bie Bermittlung oon Kunft unb Dichtung 
binausgebt, ön einem Bolkstum, bas um bie Erhaltung feines Deutschtums ringt, fällt bem 
Ebeater eine über bas künjtlerijcbe gebenbe Bebeutung ju. Es ift BSabrer unb initiier beutfcben 
Seiftes unb beutjeber Kunft.

Das beutfcbe Ebeater in Beoal bat Jicb feit feiner Srünbung oor 150 Jahren 
biefer Aufgabe mit allen feinen Kräften gewibmet. Durch forfgefeßte Arbeit unb feinen kämpfe« 
rifchen Seift bat es jicb eine wichtige Stellung im kulturellen £eben bes Deutfcbtums gefiebert.

2Uit ber Erfüllung feiner Aufgabe innerhalb bes eftlänbifcben Deutfcbtums ©ermittelt es 
aber auch bem Alehrbeitsoolk Eftlanbs Aufklärung über beutfebes Aßefen unb förbert babureb 
bas Berftänbnis oon Bolk ju Bolk. Die Anforberungen, bie hier an bas beutfcbe Ebeater 
geftellt werben, Jinb barum befonbers groß. Durch bie kleine Jaßl ber Deutfcben in Eftlanb ift 
eine größere Anjaßl oon Böieberbolungen unmöglich- Die vielen Aeueinftubierungen oerlangen 
baber oon bem kleinen Enfemble große Arbeit. §injukommt, baß bas beutfcbe Ebeater außer 
Aeoal auch bie kleineren Stäbte betreut unb in ben Saftreifen in ber ©ergangenen Spieljeit 
Sieben anbere Stäbte Eftlanbs befuebt bat. ön ben kleineren Stäbten war barum bie Dankbar
keit für bas beutfcbe Ebeater, bas wieber einen Begriff oon ber lange entbehrten beutfcben 
Kunft gab, befonbers berjlicb-

Aus kleinen Anfängen bat Jicb bie Arbeit bes beutfcben Ebeaters entwickelt. Durch 
unermüblicbe Arbeit würben bie Stiftungen oon Jahr ju Jahr gefteigert.

Der Bereit: Aumäinfcb-Ebriftlicber Studierender „Aomania“ unb der Humboldt-Klub 
©eranftalteten oor kurjem in Berlin unter dem Protektorat desSS-BrigadefübrersSeneral©.AlaJfom 
einen „Aumänifcben Abenb“, in helfen Alittelpunkt ein Bortrag bes §umbolbt-Stipenbiaten Abrian 
Barteanu, „Die beroifche Seneration Rumäniens“, ftanb. ön fejjelnber Böeije gab ber Aedner 
einen Überblick über bie ftaatlicbe unb nationale Entwicklung bes rumänifchen Bölkes feit Alitte 
bes ©origen Jahrhunderts, feinen politijeben Einigungskampf unb bas allmähliche Erwachen bes 
©ölkifcben Aaffegebankens, ber jur Auflehnung gegen bie jübifebe Borberrfchaft auf allen Sc
hiefen führt. Den künftlerifcben Eeil bes Abenbs beftritten ber Seiger Seorges Boulanger, ber 
bie Jubörer mit feinen Jigeunermelobien entzückte, unb Ebeamaria £enj mit ber einbrucksoolten 
Aejitation rumänifcberBolksweifen unb Stgenben. Der gelungenenBeranftaltung wohnten alsBer- 
treter ber Sefanbfcbaft Seneralkonful Karabja unb ber Sohn bes Alinifters, Dipl.-Öng. Aaymonb 
Eomnen, ber in Deutfcblanb ftubiert bat, teil, ferner bie Profefforen ber E§»Ebarlottenburg, 
Staatsfekretär a. D. Jeher unb Jriß Schmibf, Kurator ber rumänifchen Stubierenben.
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Länder, Völker und Kulturen im Dienste der olympischen Idee
Von Dr. Richard Kaysenbrecht

^cnn man biß Olympifcbßn Spißiß mit bßm Jabrß 776 o.Cbr. bßginnßn läßt unb übßr 
biß Ungßnauigkßit unfßrßr Jßitrßcbnung binroßgfißht, bann roirb Berlin 1936 mit bßn XI. ßr= 
nßUßrtßn Olympifcbßn Spißten fojufagßn biß 679. Olympiabß bßr (Srißcbßn bßgßbßn. Obroobl biß 
§ellßnßn bißjß Spißiß auf bßn großßn «Sßfßßgßbßt Lykurg (ja, auf §ßrkulßs unb ‘Pßlops) ?urück= 
führen, bßginnt ßrft mit bßm uns bßkanntßn ßrftßn Sißgßr, S?oroibos, biß Jäblung nach 01ym= 
piabßn. ‘Durch fie ift bas grißcbifcbß ^ulturbßroußtfßin bßgrünbßt unb gßftärkt roorbßn. QUs bißfß 
^ulturibßß mit bßr %icbstßilung nach Cbßobofius b.Sr. Cobß ßijcbüttßrt mar, rourbß bßr olym= 
pifcbß Sßift mit bßr 291, Olympiabß 393 n. Shr. ?u ®rabß gßtragßn. Diß Jlutßn bßs Pllphaios 
babßn biß burcb jabrbunbßrtßaltßn Söttßr- unb «Sßmßinfchaftsbißnft gßbßiligtßn Stättßn im fcbönßn 
Sal bßs ‘Pßloponnßs untßr bausbobßm Scbutt bßgrabßn — bis 1500 Jabrß banach biß olympifcbß 
öbßß roißbßrßrroßckt rourbß.

TSßgbßtßitßnb roirktß bißrbßi bßr Dßutfcbß Curtius, bßr Olympia ausgrub unb 1859—89 
immßr roißbßr jur CrnßUßrung bßr Spißiß ßrmabntß. Dißs gßlang bßm franjöfifcbßn ‘Päbagogßn 
P3aron ‘Pißrrß bß Ctoubßrtin, roßlcbßr 1894 ßin Jntßrnationalßs Olympifcbßs ^omitßß grünbßtß, bas 
1896 im ßrnßußrtßn Stabion bßs §ßrobßs Plttikus ?u Pltbßn biß Olympiabßn roißbßr aufnahm. 
Obroobl bamals nßbßn elf ßuropäifchßn Pänbßrn auch Pluftralißn unb Chile oßrtrßtßn roarßn, 
ift ßs bocb abßnblänbifchßs &utturbßroufjtfßm gßroßfßn, in bßm bas ßrlofcbßnß Jßußr bßr ööttin 
bßr Häuslichkeit roißbßr ßntflammt roorbßn ift. Untßr bßn 484 bamaligßn ^ämpfßrn roar bas 
nßuß örißcbßnlanb mit 306 oßrtrßtßn. Dßr grißcbifcbß PSaußr Spiribion Puis, roßlcbßr fonft auf 
bßn bürtßn §ängßn jroifcbßn Pltbßn unb ^Horathon fßinß Scbafß bütßtß, konntß im klaffifcben 
Pauf übßr biß 42195 PTißtßr nach 2 Stunbßn 55 PHinutßn 22 Sßkunbßn untßr frßnßtifcbßm 23ßi- 
fall bßs übßrfülltßn Stabions bßn Sißgßsprßis baoongßtragßn. Unb nun roirb bißfßr mobßrnß 
Olympionikß nach 40 Jahrßn in ßinßm Panbß bas olympifcbß Seußt ßntfacbßn, roo grißchifcher 
ößift ßber heimifch roar, roßil ßr hier früher rourjßlbaft ßntfproflen unb fich übßrs Plbßnblanb oßr= 
brßitßt battß. ^lßS burcb biß frßigßlßgtßn 23urgßn unb ‘öautßn Srojas ßrroißfßn.

PHit jßbßr Olympiabß roucbs bßr &rßis bßr tßilnßbmßnbßn Pänbßr. 2?ur jßbßsmal in Plorb- 
amßrika, 1904 in St. Pouis unb 1932 in Pos Plngßlßs, roarßn biß Sßilnßbmßrjablßn klßinßr als 
in bßn oßrgangßnßn Olympiabßn, roas burcb biß roßitßn Cntfßrnungßn ßrklärlicb ift. PSäbrßnb 
‘Paris jroßimal, 1900 unb 1924, Olympia-Caftgßbßr fßin konntß, kam Dßutfcblanb 1916 um fßinß 
Olympiabß. So roorbßn ßigßntlicb (roßnn man oon bßr Jroifcbßnolympiabß 1906 in Pltbßn abfieht) 
1936 mit bßr XI. Olympiabß auch biß XI. Olympifcbßn Spißiß oollßnbßt roßrbßn. Obroobl 1900 
in ‘Paris auch jroßi inbifche Kämpfßr roarßn, blißb Plfißn bßn oißr ßrftßn Olympiabßn fßrn. 
Töarßn biß I. Olympifcbßn Spißiß in Pltbßn oorroißgßnb grißcbifcb, biß II. in ‘Paris oon 14 Pänbßrn 
bßfcbickt, noch ßinß Sacbß bßr Sranjofßn unb biß III. in St. Pouis bßi PJßtßiligung oon jßbn 
Plationßn mit 595 ^ämpfßrn, baruntßr 531 Ptorbamßrikanßrn, bßtßn urßigßnftßr Sriumpf, Jo roarßn 
naturgßmäfj biß Ponbonßr Spißiß 1908 Plngßlßgßnbßit bßs Cmpirß. P3on 96 «Solbmßbaillßn ßr» 
rang Cnglanb 56. ‘öei 23 bßtßiligtßn Pänbßrn bat fich biß Cßilnßbmßtjahl auf 2084 mßbr als 
oßrbrßifacbt, baruntßr roarßn mßbr als ßin Drittßl 23ritßn (720).

Diß Ißtjtß ‘öorkrißgsolympiabß 1912 in Stockholm [taub trob ftärkftßr PJßtßiligung bßr 
fkanbinaoifcbßn Pänbßr ßrft gan? im Jßicbßn bßr fünf olympifcbßn Püngß. Japan roar ßrftmalig oßr» 
trßtßtt. P3on 28 Plationßn mit 3282 ^ämpfßrn roarßn 20 ßuropäifchß Plationßn mit übßr 3000 7Sßtt= 
kämpfßrn, baruntßr faft jroßi Drittßl aus bßn norbifchßn Staaton. Tößil in Ponbon bas umfang- 
rßichß ‘Programm (ßs roar bßr ^unftroßttbßroßrb bajugßkommßn) monatßlangß ‘öor- unb 2lacb= 
kämpfß ßrforbßrtß, roar ßs in Stockholm ßinßrfßits oßrkürjt, anbßrßrfßits burcb bas Pvßitturnißr 
unb bßn mobßrnßn Jünfkampf bßrßichßrt roorbßn.
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Schon roar für biß näcbjte Olympiabe am 13. 7. 1913 (!) bas Deutfcbe Stabion in 
Derlin eingeroeibt, als übßr Jahr unb Sag aus ben Kampffpielen blutiger Srnft geroorben mar. 
Das Olympifcbe Komitee fiebelte oon Daris in biß nßutralß Seßroei? narb Caufanne übßr, roo 
auch bas Olympifcbe Dlufeum unterhalten unb ausgßbaut roirb.

Die bßutfcbß Olympia=Dlann[ehaft roirb ihr Defies bißtßn müffen, um angeficbts. ßiner 
narb niß bageroefenen Seilnebmeßabl non übßr 4000 Kämpfern aus 55 Räubern befteben ?u 
können. Das Deroujjtjein, auf ßinßr in bßr D5elt ßinjig baftßbßnbßn Sportftätte für bßutfcbß 
Sarben ?u kämpfen, roirb ibre Kräfte unb ©emüter ungßmßin bßlßbßn. Duf übßr eineinviertel 
?nillionßn Quabratmeter erbebt [ich aus bßm blau umfäumten, bßlßbßnbßn ©rün bßr öavelberge 
40 Dieter übßr bßm Jentrum Derlins roiß aus Dltfilber gßmeifjßlt bas mäcbtigß ^nafjio bßr 
Dßutfrbßn Kampfbahn mit übßr 100000 Diäten D3ie lebßnbig muß bßr olympifcbß ©ebanke im 
kleinen ©riecbenlanb gßroßfßn fein, roßnn bas bortige Stabion febon biß §älfte faßte?

Dßutfrblanb bat alles gßtan, um mit bßr Olympiabß 1936 bßm olympifebßn ©eift mutigßn 
Sinfa^es für biß ©emeinfebaft, bßr febon in §ellas nur für bßn ^rißgsbienft als ©ottesbienft 
oorberßitßn follte, nßuß ömpulfe ?u gßbßn. Das nach «Sebeiß bes Jübrßrs oollßnbßtß Sportfßlb, 
mit nßußm Scbroimmftabion, oßrfebißbßnßn klßinerßn Kampfbahnen unb Sportftättßn für allß 
Sportartßn, bßr Dietrich-Sckart=Sreilicbtbübne unb Jßinßr entjückenben Umgebung ift eine klaffifche 
Kampfftätte geroorben, roelcbe allß Stabißn, ©ymnafien unb Daläftren bes Deloponnes unb 
Dßtgamons in ben Schatten [teilt. „Dauten allein genügen aber nicht I“ So mabnte ber Jübrer. 
D5enn aber ber olympifcbe ©ebanke Jo vortrefflich roie allein oon ben Stauen erfaßt roirb, bann 
können roir unbeforgt [ein.

öft es feine böchfte Dollenbung, Körper ?u ftäblen, Kräfte ?u [chulen, Ceiftungen ?u [teigem 
unb Siege ?u erringen? — DeinI — 2111 bies roar in Olympia nur Dorbereitung für bie Der= 
ebluug ber Derfönlicbkeit, bie im Kampfe bes Kriegers, in ber Derteibigung bes Daterlanbes, 
auch bureb bie Stau auf ihre Drt, ?um ©ottesbienft geroorben ift. ön Jolcb klaffifcher Doll= 
enbung lebt bieje öbee beut nur noch in einem Canbe — bas ift Japan.

Dlögen unfere Kämpfer in ben 130 verfchiebenen DJettberoerben auf beutfeber roter Srbe, 
roelcbe bie neuen Kampfbahnen beckt unb auf beutfeben ©eroäf[ern bas Dlut, bie §er?en unb 
§irne mit neuer Kraft beleben. „Kraft ift Carole bes hebens, Kraft fei im Juge bes Strebens; 
Kraft im DJagen, Kraft im Schlagen, Kraft im Erträgen, Kraft im Sntfagen.“

Dlag bas Seuer, oon Drkabiens Sonne in Olympia entfacht, mit Suckeln in ?ebn Sagen 
unb Dächten bureb 3000 §änbe über [ieben Cänber bis ?um erften Olympioniken ber Deujeit, 
bem ©riechen Cuis, gereicht unb oon ihm mit bem öljroeig aus Olympias §ain in ber Deutfcben 
Kampfbahn niebergelegt — naebbem ber leßte Schlag ber Olympifcben ©locke, bie Olympifcbe 
§ymne, roie Deetbovens „Srßube, [cböner ©ötterfunken“, roomit ber Degrünber unb ©been= 
präfibent ber Olympischen Spiele, Daron Dierre be Coubertin, bas Olympifcbe 3e[t[piel biesmal 
enben beißt, erfterbenb verftummt — am Dlaratbon=Sor längft erlofcben fein, bann roirb ber 
olympifcbe ©ebanke in beutfeben Seelen roeiterglüben. 3m Deutfcben Sportforum roirb er beim 
DDC. männliche Dlabner unb auf ber Deutfcben Sportbocbfcbule auch unter Stauen mutige 
Dleifter finben.

ön biefem Sinne roirb bas jroifeben jroei Urftromtälern oom Deicbskriegsminifterium 
erbaute unb Jcßließlicb für bie Döebrertüchtigung beftimmte „Olympifcbe Dorf“ — roie einft bie 
Deiben ber Scbahbäufer attifeber Stäbte auf bem Kronosbügel bei Olympia — ein mabnenbes 
Dermäcbtnis, ein roürbiger DJahrer, Dlebrer unb DSebrer biefer öbee fein.

Center unb böcßfter Sinfah von Ceib unb Ceben für bie Schaltung unb Derteibigung 
ber ©emeinfehaft bureb Diann unb $rau ift nicht nur vaterlänbifcbe Dflicbt, fonbern als Datur= 
gefeß bie Erfüllung göttlichen DJillens, alfo ©ottesbienft. — Das roar unb ift ber tieffte Sinn 
ber Olympifebßn öbee. Dßffßn muß [ich bßfonbers bas Dbenblanb bßfleißigen, roßnn es nicht 
untergeben roill. Das ift ber Sinn ber olympifeben Darole:

Ciiius, altius, fortius!
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Brasilien-Abend im „Haus der Länder“

‘Die angeficbts ber wacbfenben Vebeutung unferer roirtjcbaftspolitifcben unb kulturellen 
Veziehungen ?u ben großen Pänbern Sübamerikas nor kurzem burcbgefübrte Erhebung ber 
beiberfeitigen biplomatifcben Vertretungen in 2^io be Janeiro unb Verlin zu Votfcbaften, fanb 
ihren offiziellen Rusbruck burcb ben feierlichen Empfang am 17. Suni, bei bem ber Sübter unb 
Reichskanzler Rbolf pitler bas Veglaubigungsfcbreiben bes brafilianifcben Votfchafters ent
gegen nahm.

Rm Vorabenb biefes Sages wohnte ber Votfchafter bem im „§aus ber Cänber“ 
veranftalteten Vrafilien-Rbenb bei. Exzellenz Dr.Rloniz be Rragäo, ber Jchon feit einer 
Reibe oon Rlonaten fein £anb als «Sefanbter in Berlin vertreten bat, barf als ein befonbers 
guter Kenner unb warmer Sreunb Deutfcblanbs angefeben roerben, roas fcbon baraus hervor- 
geht, baß er unfere Sprache beherrscht. So brachte er auch feinen 'Dank unb feine Steube 
für bie Jein £anb ebrenbe Veranstaltung ber „Sefellfcbaft für Cänberkunbe“ unb 
bem „Deutfcb^Vrafilianifcben VSirtfcbaftsoerbanbe“, bie ben Rbenb oeranftaltet batten, in 
fließenbem ‘Deutfeh zum Rusbruck unb gebaebte mit anerkennenben unb herzlichen VSorten ber 
freunbfcbaftlicben Vezießungen, bie beibe ?änber oon jeher verknüpfen unb bereu immer engerer 
Rusgeftaltung fein Veftreben nunmehr als Votfchafter bienen Jolle. Sr febenkte bem „öaufe 
ber Cänber“ eine Jeibene Slagge feines Raubes, bie bas Rebnerpult bes Rbenbs feftlicb Jcbmückle 
unb in Zukunft neben ben flaggen ber anbecen Rationen bas §aus jieren rvirb.

Seneral $aupel, ber ‘Präfibent bes öbero-Rmerikanifchen önftitutes, bankte, als 
Dausberr unb Vorfißenber ber „Sefellfchaft für Cänberkunbe“, bem Votfchafter für 
biefen Jymbolifcben Rkt ebrenber Sreunbfcbaft in portugiefifeber Sprache unb mies feinerfeits auf 
bas beutfebe Clement in Vrafilien bin, bas feit über 200 öabren in immer Jtärker auf- 
blübenben felbftänbigen Kolonien brüben vertreten ift, bie einerfeits bie Segnungen bes (Saft» 
lanbes genießen, anbererfeits für biefes aber auch ein wertvoller Veftanbteil brafilianifeber 
Staatsbürger beutfeher Rbftammung finb.

Die Sröffnung ber $eier batte als Vertreter ber Reicbsbauptftabt im Ramen bes 
Staatskommiffars Dr. Dippert §err Vizepräfibent Steeg übernommen:

„‘Kenn ich zugleich für bas „§aus Der £änber“ fpreeße, Jo oerbinbe icß damit als Vertreter ber 
Reicßsßauptftabt den Sebanken einer Jtarken Vetonung ber Rufgaben, bie biefes §aus pflegen Joli. Rueß oon 
biet, aus bem ßiftorifeßen Seil Verlins, roollen mir drücken feßlagen ?um Ruslanbe. VJenn ßeute Rbenb unfer 
beutfeßer Votfchafter in Rio be öaneiro einleitenb unb erläuternb zu einem Siim fprießt, ber uns bas große 
i?anb Vrafilien mit feinen ungeheuren Entwicklungsmöglichkeiten auf allen Sebieten oor Rügen führen, ber uns 
aber aueß gleichzeitig zeigen Joli, roie bie Cänber troß ber Rßeite bes trennenben Ozeans einander näßergekommen 
find, fo erfüllen mir eine Seite der Rufgabe, bie bas „Saus ber Cänber“ pflegen Joli. Rßenn bann auch ber 
biolomatifche Vertreter Vrafiliens in Deutfcßlanb perjönlich bas VJort nimmt, fo roirb bie Vrücke oon ber 
anberen Seite aus oollenbet. Schon feit langem oerbinben bie mannigfaltigften Veziehungen auf kulturellem, 
wirtfcbaftlichem unb oerkehrstechnifcbem Sebiet beibe Cänber miteinanber. Die jüngfte Seit ßat hierbei gezeigt, 
baß beibe Völker oon ber gemeinfamen Srunbauffaffung ausgeßen, roonaeß in ber Erhaltung eines bewußt 
nationalen hebens bie (Srunblage für eine gebeißlicße Entwicklung ber Vezießungen ber Cänber untereinanber 
unb bamit für ben Völkerfrieben zu erblicken ift.“

Rach biefen Rusführungen bes Vertreters ber Stabtoerwaltung, trat ber gerabe auf 
Urlaub in ber yjeimat weilenbe beutfebe Votfcbafter für Vrafilien, Dr. Schmibt-Slskop, an 
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den Aebnerplaß unb brachte bem, troß ber jämmerlichen Ahärme, gefüllten §aus bie Aebeu- 
tung bes noch immer bei uns viel ?u wenig bekannten großen rounberbaren Canbes Arafilien 
in längeren Ausführungen nahe.

„‘Denn ein Canb“, [o führte ber Votfcbafter aus, „baß Jo groß ift roie nufer ganzer Kontinent unb 
16 mal fo groß roie Deutfchlanb, ein Canb, bas unbegrenzte Alöglichkeiten in ficb birgt unb einer glänjenben 
Jukunft entgegengebt, ein Sanb enblich, bas Aaturfchönheiten ohnegleichen aufroeift, oerbient es, mehr als aus 
ber ®eographieftunbe bekannt zu fein.“

Ss folgte bann ein kurzer gefchichtlicber überblick, ber oon ber Sntbeckung Vrafiliens im Jahre 1500 
burcb Cabral bie roecbfeloollen Scbickfale ber portugiefifchen Kolonie, bie ficb fpäter zu einem felbftänbigen Staats- 
roefen entwickelte, anfcbaulicb fcbilberte.

„‘Der Aufftieg Vrafiliens, ber ficb auf allen ®ebieten, insbefonbere aber auf wirtfchaftlichem ®ebiete 
geltenb macht, ift begrünbet burcb bie Sruchtbarkeit bes Vobens, ber fogenannten terra roxa, ber roten Crbe, 
unb bie burcb bie oerfcbiebenen klimatifcben Jonen bebingte Vielfältigkeit feiner Srjeugniffe.

‘Die große Alenge ber Aohftoffe Vrafiliens in Verbinbung mit billigen Cöbnen, hat ben Aufbau einer 
blübenben önbuftrie ermöglicht. Cs gibt nur roenige Crzeugniffe, bie nicht im Panbe bergeftellt roerben. An 
ber 5piße Jtebt bie Sextilinbuftrie, bie ben Alenfcben oom Kopf bis zum 3uß kleibet unb u. a. billige unb 
gute Seiben herftellt.

Cs befteben in Vrafilien bereits 56000 Stoffabriken. Sin großer önbuftriekonzern in Säo‘paolo um
faßt allein 2S5 oerfcbiebenartige Vetriebe. Die große unb mannigfache önbuftrie in ben Sübftaaten ift zum 
größten Seil in beutfchen §änben. Der Aeicbtum an Aohftoffen hat auch bem großen §anbelsaustaufch mit 
Deutfchlanb, bas bagegen feine Qualitätswaren liefert, eine natürliche unb gefunbe ®runblage gegeben. Vrafi- 
lien kann uns baber in wirtfchaftlicher Veziebung j. S. bie fehlenben Kolonien erfeßen. So bat ber §anbels- 
oerkebr mit Deutfchlanb in ben leßten oier Jahren um etwa 100 Alillionen Alark zugenommen unb batte im 
Jahre 1935 einen VSert oon annäbernb 300 Alillionen. Sr ftebt bamit an neunter Stelle unter ben mit 
Deutfchlanb banbeltreibenben Cänbern ber Vielt.

ön ben leßten Sagen ift es, insbefonbere auch burcb bie oerbienftoolle Alitwirkung bes unter uns 
weilenben Votfcbafters Vrafiliens, Exzellenz Aloniz be Aragäo, gelungen, biefen Jjanbelsoertrag für bie näcbfte 
3eit auf eine Jtabile ®runblage zu ftellen, bie bereits oor zwei Jahren burcb bie Aliffion bes beutfchen ®e- 
fanbten Kiep oorbereitet worben war. Die Auswirkungen bes §anbelsabkommens werben, fo baffe ich, einen 
Veweis für bie Aicbtigkeit bes Saßes bilben, ber ben Vefucßern bes Verliner öbero-Amerikanifcben önftituts 
als Alotto ins Auge fällt: ,Der VJirtfcbaftsaustaufcb mit ben ibero-amerikanifcben Pänbern fcbafft Arbeit 
unb Vrot‘.

Die Deutfcben Vrafiliens leben in ooller Harmonie mit ben Verooßnern bes ®aftlanbes, bereu ®roß- 
jügigkeit, beren Intelligenz unb fcbnelle Auffaffungsgabe, beten Piebenswürbigkeit, ®efälligkeit unb warme 
perzlicbkeit weltbekannt finb.

Sine neue Verftärkung haben bie Vanbe, bie uns Deutfche braußen mit ber §eimat oerbinben, burcb 
bie Sinricßtung bes Puftoerkebrs mit Jeppelin unb Slugzeugen erfahren. Vereits in 50 Stunben haben uns 
Briefe oon Verlin erreicht, unb kaum mehr als brei Sage brauchen bie ‘paffagiere ber Jeppeline oon Deutfcb- 
lanb nach Vrafilien. Alit [tolzer ®enugtuung unb hoher Vewunbetung für beutfcbe ‘Pünktlichkeit unb Organifation 
erfüllt es uns jebesmal, wenn ber Jeppelin pünktlich zur angegebenen Jeit auf bem Slugfelbe in Santa Sruz lanbet.“

*

3u Aeginn her erwähnten Aeben hatte bie in Berlin lebenbe, brajilianifcbe ^ianiftin 
Alaria £ui?a Aa? bie |chwermütig=rei?oolle AÖeife einer ^laoierfonate ihres §eimatlanbes in 
meifterhafter 3orm ?u Sehör gebracht.

Den zweiten Seil bes Abenbs nahm eine reichhaltig zufammengefeßte filmifcbe Darftellung 
bes Panbes Arafilien ein, wobei lanbfchaftlicbe Schönheiten, Ceben unb Treiben ber Bewohner 
unb Sewinnung oon ASirtfchaftsprobukten in anfcbaulichfter Sorm gezeigt würben.
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^önig öeinricß I. öm Julibeft ber Seitfchrift „Germanien“, c21lonatsbefte für Eermanen- 
kunbe jur Erkenntnis beutjehen Böejens, Jebreibt ber Beicbfübrer ber 55. Heinrich öimmler:

„Ein Bolk lebt Jo lange glücklich in Segenroart unb Zukunft, als es ßcb feiner Ber= 
gangenbeit unb ber Eröße feiner Bbnen beroußt ift. B3ir Deutjcße baben jabrbunbertelang nicht 
nur untere Jaßrtaufenbe alte, ferne Bergangenßeit, Jonbern auch bie großen Bßnen unb Jüßrer» 
geftalten ber letzten zeßn Jaßrßunberte oergeffen. Der größte einer biefer Bßnen unb großen 
Blänner bes beutfeßen Bölkes roar Heinrich I„ König ber Deutfchen, ein Aliann, ber nicht nur 
ju feinen Lebzeiten oon feinen racßfücßtigen roeltanfcßaulicßen Eegnern befeßbet, Jonbern über 
ben Eob hinaus oon ber Seinbfcßaft Joiner BSiberfacßer oerfolgt rourbe. Die ©ebeine oon ihm, 
bem vielleicht größten König ber Deutfchen, Jinb beute nicht mehr aufjufinben — eine Schmach 
für bas gefamte beutfeße Bolk. B3o [ie Jinb, roeiß niemanb.

Sein Bnbenken rourbe uns faft oergeffen gemacht. Seine Stiftungen, ber Bau eines 
roirklicb beutfeben Beicßes, rourben unterer Jugenb oerfebroiegen. Bur eins blieb — auch in 
Jeiten bes tiefften völkifeben Bieberganges — bie bureb Jaßrßunberte roirkenbe Dauer feines 
Werkes. Unfer aller Bufgabe unb Ehrenpflicht ift es nun, ihm ben Blaß ?u geben im §er?en 
bes beutjehen Bölkes, ben biefer große König ber Sermonen oerbient bat.“

Das Junißeft ber Jeitfcßrift „Die Stau unb ißt §aus“ fteßt unter bem Ceitgebanken: 
Deutfcße Bergangenßeit uub bentjeßes Bolkstum lebenbig zu erhalten, ift nicht juleßt bie 
Bufgabe ber $rau. Der Buffaß: „Borbifcßes Srauentum“, Itammt aus ber berufenen Jeher 
Sophie Bogge=Börners. oroei Beiträge fpreeben oom Buslanbbeutfcßtum. Blit bem Böort 
„BSir finb mobern geroorben, bas beißt alt unb entzaubert“ leitet Joßanna Brnbt ihren Aufruf: 
Bettet bas oerfinkenbe Bolksgut, ein. Sie fprießt oon ben unerfeßlicßen BSerten, bie mit ber 
Blunbart, ber Bauernregel, bem Bolks- unb Kinberlieb, ben Sagen unb Bräuchen oerloren= 
geben, roenn fie nicht gepflegt unb erhalten roerben. — Blit Jchönen Bilbern belegt Cotßar 
Sörke feinen Bericht über bie pommerfeben Jifcßerfrauen als Eeppicßroeberinnen. über Blitgift 
unb Busfteuer in alter unb neuerer Seit plaubert §enny cpieimes=£ulemeyer. Ein ^oeßgefang 
oon beutjeßer Blannestreue ift bie Erzäßlung „König Konrabs Knappe“ oon Blaria Scbneiber. 
„Bilber aus alten beutfeben Stäbten“ unb ein Beitrag über „Die Blutter im beutjehen Braucß- 
tum“ oon §ans Bl. Beinjcb ergänzen bas fein abgeftimmte §eft.

Die „Seitjcßriff für Baffenkunbe“ enthält einen Beitrag oon Brof. Ern ft Scßroarz, 
Drag, über bie „Brobleme ber mittelalterlicßen beutfeßen Oftroanberung“. Jolgenber Bb= 
feßnitt beleucßtet bie befonbers oerroickelten Berßältnine bes oftmittelbeutfcßen Beulanbes:

Bntßropologifcße Unterfucßungen Jinb in Deutfcßlanb unb helfen Bacßbarlänbern jroar 
feßon vielfacß bureßgefüßrt roorben. Es feßlt aber eine umfaffenbe Bufarbeitung ber einzelnen 
Panbfcßaften, bie eine Bntroort auf oerfeßiebene Jragen geben könnte, bie ber §iftoriker zu 
ftellen hätte: B3ie roeit lafjen ficb Unterfcßiebe jroifeben ben beutfeben Stämmen bzro. Panbfcßaften 
feftftellen? öft es möglich, auftretenbe Unterfcbiebe gefcßicßtlicß zu erklären? Einen erften Berfucß 
in biefer §inficßt bilben bie großen fcßlefifcßen Baffenerbebungen ber Breslauer Schule. Doch 
bas ift nur Bnfang. Denn kann ?. B. bie Berfcbiebenbeit zroifeßen Bayern unb Bieberfacbfen 
aus ber Baffenmifcbung ber germanifeben Bayern mit früheren Beroobnern bes Blpenoorlanbes 
erklärt roerben, roäßrenb bie Bieberfacbfen roeniger öelegenßeit baju batten, roeil Eeile Bieber= 
faebfens zur germanifeß-norbifeßen Urheimat gehören? öft es möglich, bie Berfcbiebungen unb 
Bermifcbungen ber Bölkerroanberungszeit auch raffenkunblicß ober in ber oerfeßiebenen Stärke 
fremben Einflußes zu faßen? Bßirb es möglich fein, bie Beteiligung anglifeßer unb roarnifeßer, 
aßo ingroäonifeßer Stämme an ber Bilbung bes tßüringifcßen Stammes naeßzuroeifen?

Solche fragen eilen bem, roas uns bie Baßenforfcßung unb antßropologifcße Eeograpßie 
beute bereits zu fugen oermag, roeit coran — benn zu ihrer Beantroortung finb öauunter- 
fuebungen roie in Schießen Jo im ganzen Beicb nötig.
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2lm Jcbroierigften ift bas oftmittelbeutjcbe 2leulanb ?u betrachten. §ier baben nach Aus
weis der Rechts-, Sieblungsgejebicbte, ber 2tamensforfcbung unb vor allem ber 2llunbarten 
tbüringifcbe, heffifcbß» weftbeutfcbe unb flämifcbe, aber auch oftfränkifcbe koloniften eine neue 
Heimat gefunben. öb« Spracbelemente [affen fich im gefamten mittelbeutfcben kolonialraume 
öftlicb ber Saale nacbmeifen, Jie taueben auch in bem eine mittelbeutfcbe 2Bunbart Jprecbenben 
Seile Oftpreußens unb in bem einft oon beutfchen Spracbinfeln erfüllten kleinpolen unb 2\ot- 
reußen auf. ‘Dabei laffen Jicb je nacb ber Stärke ber komponenten munbartlicbe llnterfcbiebe 
beobachten, inbem ?. *23. bie Reffen befonbers am ^orbranbe ber Subeten, bie Oftfranken in 
2lorbmäbren, im Elbegebiete Oftböbmens, aber auch in %>rbfcblefien gerobet haben. 21m 2lnfang 
bes Scblefifcben ftanb eine Vielheit, wie man früher gebaebt bat. Die Jicb oerfebieben aus- 
gleicßenben 2Bunbarten, beren Dichtung oon ber Stärke ber baran beteiligten 23au)'toffe bebingt 
mar, haben bie Untergtieberung bes fcblefifcben Raumes bßrbßigefübrt, bem eine bereits aus ber 
oftfaalifeben Heimat mitgebrachte koloniftenfpracbe ber Stäbte unb fübrenben öefcblecbter ftarke 
übergeorbnete kräfte binjufügte unb babureb ein 2luseinanberfallen verbinberte.

„Emben“ unb „karisruße“ jurückgekehtf. 2llljäbrlicb geben bie beiben beutfchen 2lus- 
lanbkreujer „Emben“ unb „karlsrube“ in See, um braußen als frieblicße 23oten bes ‘Dritten 
Reiches bas neue ‘Deutfcblanb roürbig ?u oertreten unb zugleich ben im 21uslanbe lebenben 23olks= 
genoffen bie ©rüße bes ^Butterlanbes ju bringen. 2lm 12. Juni kehrten beibe Schiffe in bie 
Heimat jurück, naebbem Jie feit §erbft auf großer Jaßrt geroefen roaren. ‘Die „Emben“ bat 
mittel- und nordamerikanifebe Häfen, die „karlsrube“ Afrika, Oftinbien unb Oftafien befueßt. 
‘Das öunibeft ber Jeitjcßrift bes Deutfcßen 21uslanb-önftituts „‘Der 2luslanbbeutjcße“ berichtet, 
ben ßeimkeßrenben Schiffen jum ©ruß, in einem 21uffaß über bie foeben beenbeten Sahrten ber 
beiben kreujer. ‘Der Oberbefehlshaber ber kriegsmarine, ©eneralabmiral Dr. 2vaeber, hat ein 
©eleitwort gefeßrieben, bas bie enge unb jo fruchtbare Jufammenarbeit jwifeßen kriegsmarine 
unb bem ‘Deutfcben 2luslanb-Jnftitut im Dienft ber auslanbbeutfcben 23olksgenoKen beroorbebt. 
‘Dem 2luffaß Jeßließt fieß eine Erinnerung an über bie erften kreujerbefueße in 2lieberlänbifch= 
Jnbien oor jeßn Jahren. Briefe aus ©uatemala unb aus kobe jcßilbern in lebenbiger 2ßeife 
bie Sreube unb 25egeifterung, bie ber 25efucß ber kreujer bei ben bort lebenben Polksgenojjen, 
aber auch bei ben Einßeimijcßen, erweckt bat. Eine feböne 23ilbbeilage ?eigt bie „karlsrube“ im 
Hafen von kobe unb bie 25ejaßung ber „Emben“ in ©uatemalas §auptjtabt.

„‘Pantheon“, bas ebel ausgeftattete Organ für alte kunft, eröffnet bie Juni-Tiummer 
mit neuartigen 2lufnaßmen bes Hermes von Olgmpia (von TSalter §ege), wofür fich Dro- 
fejfor 5Kobenwalb in einem maßgebenben Artikel für bas ©riecßiJcß-Originaie biejes berühmten, 
aber ßeute etwas außer 2Bobe gekommenen kunftwerkes einfeßt. Hans Eieße, bejjen Arbeiten 
über kunftfammlungen in ben bereinigten Staaten bekannt Jinb, berichtet nun auch über bie 
Jnßalte ber öffentlichen kunftfammlungen in kanaba; baju interejjante bilber. über bie Her
kunft bes fogenannten „2lngrermeifter“, eines bebeutenben 2lnonymus ber Eiroler kunft ju 
beginn bes XVL Jaßrßunberts, Jeßreibt karl Oettinger mit bem Ergebnis, baß biefer vor allem 
als ‘Portraitift bekannt geworbene 2Baler aus bem Pacßer-kreis erwachfen ift. Es folgt 
noch ein fachmännifcher Bericht von 2Hartße Erick-kunßiger über eine unveröffentlichte be- 
jaubernbe bSanbteppicßfolge bes Peter van beljt in Schloß Sigmaringen. 2Bit einer boti? über 
bas neue Settecenio-blujeum in benebig Jcßließt ber §auptteü. P3ie immer folgt noch ein 
ausführlicher, informativer 2lnßang.

Ein großer beufjeßer Eßemiker. ön ber Jeitjcßrift „Das bSerk“ fchreibt Hermann 
Ulbrich = Hanniba! einen ©ebenkartikel anläßlich bes 150. Eobestages bes beutfchen Ehemikers 
karl 2öühelm Scheele. b5ir entnehmen bem Qluffaß „Ein vergeßener Pionier neujeifließer 
Eecßnik unb Eßemie“ folgenbe bSürbigung:

Es würbe keinen Norweger einfallen, Halberg für einen bänijeßen ‘Dichter gelten ju laßen, 
weil feine Heimat jur Jeit feiner ©eburt unter bänijeber Herrjcßaft ftanb. 2lber bas beutjeße 
bolk bat fid) unverftänblicber bJeiJe über ein Jaßrßunbert nichts babei gebaebt, in Scheele
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einen Schweben zu [eben, weil [eine Borpommerfche §eimat an Schweben abgetreten war, als 
er bas Bebt ber BJelt erblickte. So kommt es, baß &arl Wilhelm Scheele, biefer außerorbent= 
liebe 'Pionier ber beutfeben önbujtrie unb Eecbnik, niebt einmal in ben zahlreichen Bänben ber 
„Allgemeinen beutfeben Biographie“ Bufnabme gefunben bat- Sine traurige, aber roabre 3eft= 
[tellung für einen Blann, bem ‘Deutfcblanb einen großen Seil [einer wirtfcbaftlicben Bebeutung 
oerbankt!

Scheeles oielfeitige Sorfchungen, bie ibn zu bem berühmteren Experimentator auf bem 
Sebiete ber Chemie machten, hüben bie erften Srunbfteine ber organifchen Chemie. SDie zabl= 
reichen Cntbeckungen, bie er auf «Srunb [einer umfaHenben Brbeiten machte, mürben nicht nur 
für bie Entwicklung ber ebemifeben Snbuftrie oon größter Bebeutung, [onbern [ogar auch für 
bie Eecbnik. Bicht nur bie Schlote ber ebemifeben Fabriken kiinben oon feinem Bubm, auch 
jebes gigantijehe teebnifebe BJerk, jebe Brücke, jeber Stablmaft, bie Berlabebriicken unb gelänge 
in ben §afen)’täbten finb Ehrenmale feiner Brbeit, benn feine Erkenntnis, baß bie Kaltbrücbig= 
keit bes Eifens bureb 'Phosphor oerurfaebt roirb, gab Chomos erft bie Srunblage für fein Ber= 
fahren, mit bem nach Beffemers Erfinbung bas Zeitalter bes Stahls anbracb- „Kein Ebemiker“, 
jo lagt Baucler in bem beachtenswerten BJerk „Blänner ber Eecbnik“ oon Eonrab Blatfcboß, 
„cor ober nach Scheele bat fo oiele wichtige, babnbreebenbe Entbeckungen gemacht.“

Bon Köping in Schweben, wo er wohnte, ging eine große Entbeckung nach ber anbern 
in bie B3elt hinaus unb trug ben Barnen Scheeles über ben ganzen Erbball. deich in ber 
erften Jorgenoollen Seit febrieb er bas bebeutenbe Bueb „Cbemifche Bbbanblung oon ber £uft 
unb bem Setter“, helfen 'Druck bureb eine Bacbläffigkeit bes Bucbbruckers erft jwei Sabre fpäter 
beenbet mar. ‘Durch biefe Berzögerung ging er bes 'Prioritätsrechtes mehrerer wichtiger Ent= 
beckungen oerluftig, roie bes Sauerftoffs, ben er als Seuerluft bezeichnete unb febon im Sahre 1772 
auf oerfchiebene Brt bergeftellt hatte. Bei ber Berfeifung ber Sette ifolierte er eine füß fchmeckenbe 
Slüffigkeit, bie er als Ölfüß bezeichnete unb bie fpäter ©lyzerin genannt rourbe. Er entbeckte 
unter anberem bie Blaufäure, bie §ornfäure, bie Blilcbfäure, bie öitronenfäure, bie Bpfelfäure 
unb bas Bletall BJolfram. Bußerbem roieß er nach, baß bas Craphit aus Kohle beftebt, unb 
fchuf eine Sarbe, bie als Scbeelefches ®rün ober Scbwebifcbgrün bezeichnet roirb.

Sn Bürnberg erfteben bie umfangreichen Bauten ?ur monumentalen Ceftaltnug bes 
'Parteitagsgelänbes, bie ben Blündjener Bauten in oielem ähneln. ‘Das „oenfralblaft ber 
Bauverroaltung“ (§eft 18) unterrichtet barüber, roie weit bie Busführung oorgefebritten ift. 
<Die Busführung ber Cribünen auf bem Seppelinfelb in Bürnberg Joli zugleich mit ben 
34 Eürmen rings um bas Selb bis zum 'Parteitag im wefentlicben fertig fein.

Sn ber Seitfchrift „Ver beutfehe Stubent“ veröffentlicht BJill ‘Decker eine Brbeit über: 
„Siele unb Bletboben ber ftaatspolififcßen Erziehung im Brbeitsbienft.“ (§anfeati)che 
Berlagsanftalt, Hamburg.)

„Ein Bolk zu hüben aber ift bie Erziebungsaufgabe, bie ben Sührern ber Bölker oon 
ber Cefcbicbtß geftellt ift.

Sie ift in ‘Deutfcblanb oon Bbolf Eitler gelöft roorben, ber bie Syntbefe oon BationaD 
Jozialismus unb Sozialismus fchuf unb bas oerfchiebene ‘Denken innerhalb eines Bölkes bureb 
gleiches 'Denken in bezug auf bie großen ‘Dinge bes oölkifcben ©efebebens überwanb.

Solche Entwicklungen finb fo gewaltig unb fo beglückenb, baß aus ihnen nur bie eine, 
immer mache Sorge roachfen barf, bie zu ihnen fübrenben Borausfeßungen nie roieber unferem 
Boike oerlorengeben zu [affen. Belieben biefe Borausfeßungen aber in einer Böeltanfcbauung, 
bie alle ©lieber eines Bölkes bas gleiche ‘Denken in allen fragen um Bolk unb Beich lehrt 
unb bie Kampf unb Ceiftung als B5ege [olcb neuen gleichen 'Denkens zeigt, bann muß bie BJelt= 
anfebauung einen politifcben Busbruck finben, in bem ber Bunb zroifchen Blenfch unb Erbe, 
Brbeit unb Ehre, Bolk unb Baterlanb roieber gefcbloffen roirb. Unb biefer politifche Busbruck 
bes Bationalfozialismus ift ber Brbeitsbienft. Unb bas Siel feiner ftaatspolitijeben Erziehung ift: 
bie Borausfeßungen nie roieber oerlorengeben zu laffen, bie in Kampf unb Ceiftung zur beutfeben 
Bolkrocrbung unb auf ihrer ©runblage zur Steilheit ber beutfeben Bation geführt haben.“
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Büchertafel

Pie Sinnen, bas große öportvolk. ^on 
Jack Scbumacber. ‘Perlag ‘Zöilbelm Cimpert, Perlin. 
Preis gebunben 3,50 2U.

Sine im Olympiajabr befonbers jeitnabe Cektüre. 
Sin ‘Such, bas in feiner Sigenart unb in feinem Auf
bau nicbt nur ben „Sportkunbigen“, fonbern and) ben 
„Seien“ ?u intereffieren unb ju f elf ein oermag. Sin 
Pucb, welches uns ?um Seil unbekannte Sin- 
blicke in „bas große Sportoolk“ ber Sinnen vermittelt. 
‘Der Perfaffer, ein bekannter Sportsmann, febilbert 
feine Sinbrücke aus eigener Tlnfcbauung, aus eigenem 
Stieben. Sr bat am Sraining ber Sinnen als Seicbt- 
atblet unter Seicbtatbleten teilgenommen. Sr bat an 
Ort unb Stelle bie Perbältniffe ftubiert unb an ber 
Quelle feine Srfabrungen gefammelt. Töir werben narb 
Pierumäki, bem Srainingslager ber Sinnen unb ber 
Stätte ber Olympiaoorbereitung geführt. Sin Sport- 
kamp mitten in einem mächtigen PSalbe, brei Pabn- 
ftunben von ber pauptftabt entfernt, frifebe, gefunbe 
Suft, feierliche Stille: ‘Paooo Purmi lief hier Punbe 
um Punbe, bie Stoppuhr in ber öanb. Plomquift jog 
bort auf Scblittfcbuben feine rafenben Pabnen. Piatti 
Järvinen fcbleuberte ben Speer über bie Paumwipfel. 
PJeitere Pamen, Sebensbejcbreibungen, Scbickfale: Pille 
Pitola, Sauri Pirtanen, Salminen, Sebtinen, ‘Sille 
Pörbölä, ber Olympiafieger, unb viele anbere „Seltenen 
bes Sterbens“ feffeln unfere Pufmerkfamkeit. P5ir be- 
wunbern bie PJeltbeftleiftungen eines Sbunberg, beffen 
unerfcbütterlicber Slaube an ficb felbft „Perge verfeßte“. 
PJir lefen über bie Sportmaffage, bas Pereinsleben, 
bie Kamerabfcbaftlicbkeit, über bie Srainingsmetboben 
ber großen Sportsmänner. Payoifcben immer wieber 
überficbtlicbes Sabellenmaterial: Pamen, Jetten, Pe- 
korbe, P5eltrekorbe. Sin Kapitel überfebreibt ber Per- 
faffer „Sin mächtiger §elfersbelfer“, um bie habe Pe- 
beutung bes Sports für ben Solbaten unb bas §eer 
?u würbigen. Pas feböne ‘Such ift imftanbe ?u belehren 
unb ?u begeiftern. ‘Die Jugenb wirb es nicht überfeben.

K. 3. S.

Olympifehe Spiele berPorjeit von Silert 
Paftor, mit 41 Pbbilbüngen. Peutfcbe öanbbucb- 
banblung, Perlin S‘ZÖ 11.

PJas Sorfcbergeijt unb Picbtergabe uns gefebenkt 
haben, ftebt auf ben wertvollen Safeln ber Pergangen
bett, bie wir Porgefcbicbte nennen. Stus ben tiefen 
Quellen biefer SSiffenfcbaft bat Silert Paftor gefeböpft, 
um mit kurjen kräftigen Strichen ein Pilb ju jeiebnen, 
bas uns vom geheimnisvollen Urfprung unb ebarakte- 
rijtifeben PJefen ber fportlicben Kultur erjäplt, bie ber 
arifeben Staffe von öslanb bis nach önbien Cebens- 
glück unb §erjensfacbe war. SSir feben unfere herr
lichen Slltoorberen, älter als bie olympifcben gelben 
Plt-®riecbenlanbs, in ihren Pennbabnen unb an ihren 
Kultpläße ?u Stonehenge, Sarnac unb Oefterbolj am 
Öermannswalbe unweit ber Extern fteine, befeelt unb 
beflügelt von bem reinen Preiklang bes olympifcben 
(Seiftes: Sreube, Übung, Kultus. Söir lefen bie 
fpreebenben Pilbbericbte auf ben Proncen ber Qall- 
Jtattjeit unb bewunbern bie feltenen Jeugen uralter 
Spiele, von ber „Siktula“ bis jum Siegespokal. Söir 
lernen bie Plenfcben vergeben, bie mit ber Ceibenfcbaft 
grenjenlofer Siebe ficb bem Sport bingeben, ber in ben 
olympifcben Spielen von heute ben böcbften unb febönften 
Sinn ber Jugenb verkörpert, bie ahnungslos in ben 
Spuren ber Slbnen wanbelt. Pas Büchlein bat nur 
TO Seiten, aber auf biefen Seiten wirb eine herrliche 
Söelt lebendig gemacht, in ber wir „Ceucbttürme früb- 
germanifeber Kultur“ entbecken — wie bei §omer. Per 
gefcbmackvolle Sinbanb in Scbwar?-golb erhöbt ben 
Söert ber feftlicben Schrift. K. 3- S.

SHigam, ber Sama mit ben fünf SBeis- 
beiten. Sin tibetifeber Poman von 2a ma 2fong- 
b e n unb PI e x a n b r a P a v i b - P e e I. Seipjig,Prock- 
baus 1935. 333 S. Seb. 5,30 PI.

Pie bekannte Eibetforfcberin Sllexanbta Pavib- 
Peel bat ficb mit ihrem Slboptiofobn, bem Cama Pong- 
ben, verbunben jur Pbfaffung eines Pomans, ber bie 
Seiftes- unb Seifterwelt unb auch bas äußere Seben 
ber Sibeter barftellt. Pas S3ucb ift in erfter Sinie 
nach feinem fachlichen önbalt ?u werten unb als folcbes 
für jeben, ber in bie uns Jo frembe Söelt bet Sibeter 
einbringen will, ein fieberet Sübrer. Pie romanhafte 
Sinkleibung ermöglichte ben S3erfaffern eine befonbers 
lebenbige unb anfebauliebe Scbilberung innerer unb 
äußerer Sefcpebniffe unb Satfacben.
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Bet öurdj Oie öeutfdjßn Canfte roanöed, 
nicht als flüchtiger Betrachter, Jonbem um ein Stück 
deutscher Befangenheit ?u erleben, nehme mit auf bie Beife

Kicarba $ u <b, 3m alten Reid)
Cebensbilber beutfcher Stabte

^öant> 1: ©er Borben. 22 Stäbtebilber mit 44 öeicbnungen oon §ans *2TIeib, Berlin, unb 22 Stabt- 
roappen. 256 Seiten unb 22 Bildtafeln. ön deinen gebunben BBl 5,25
3 n b a 1 t : Braunfcbroeig, §ilbssbeim, Soslar, Quedlinburg, galberftabt, öameln, Cemgo, Xanten, 
‘Dortmund, fünfter, Osnabrück, finger i. “ZS., Soe|t, ‘Paderborn, Cüneburg, Stendal, Sangermünbe, 
Stralfund, ‘Zöismar, Cübeck, Reu-Brandenburg, ‘Prenjlau.

Q3anb2: ©ie Blitte bes Beiches. 22 Stäbtebilber unb 44 öeicljnungen oon §ans Bleib, Berlin, 
unb 22 Stabtroappen. 256 Seiten unb 22 'öilbtafeln. ön deinen gebunben 21211 3,25 
3 n b a l t : Köln, flachen, Oppenheim, Syrier, Blanberjcbeib, Obetroejel, Bacbaracb, Blarburg, fir- 
furt, palle. öerbft, Öersfelö, ©elnbaufen, 3ri$lar, §anu.-2nünden, Jronkfurt «.Bl., Blain?, Sriebberg, 
Cimburg, Rauken, Sörlitj, Breslau.

"öanb 3: ©er Süben. 19 Stäbtebilber mit 38 öeicbnungen von §ans 2Heib, Berlin, unb 19 Stabt- 
roappen. 235 Seiten unb 19 'öilbtafeln. ön deinen gebunben 21211 3,25
3 n b a l t : 2Bür?burg, BJetjIar, Scbroäbijcb-Sjall, Scbroäbijrb-Smiinb, Rörblingen, Regensburg, 
Orbfenfurt, Rßertbeim, S&lingen, Biaulbronn, Rottweil, Sreiburg, Überlingen, “Die 2?eicbenau, önnsbrurk, 
Soll in Siroi, Straubing, Rmberg, ‘Dinkelsbubi.
3 u b e j i e b e n b u r cb alle ‘öucbbanblungen

SJSas iff O 
«Seopolitik ♦
Öhr ©egenftanb ift ber Staat 
in feiner Sejatnferfcheiitung, bas 
ßigenbeftimmte Sebiibe ausBolk 
unb ^aum.

Ws bem Tagesge^e^en
bet ganjen IBelf
werben unter biefem Sefichtspnnkt in ber 
Seopolitik bie großen langfristigen 
politischen Sntroicklungen berausge;
arbeitet. BJenn auch Sie biefe feßen, 
oerftehen unb im voraus er® 
kennen wollen, nehmen Sie bie 
öeitfchrift für Seopolitik 
?u öilfe. Sin koftenlofes 
'Probeheft fcnbetShnen

S» e o p d l i t i k iff Staats- 
forfthung, Staatslehre unb 
Staatsgeftaltiing - entwickelt 
aus ber organifchen Staats- 
anfcbanung, in welcher ber 
Staat als Cebensforui aufge* 
faßt wirb.

A’

gern ber Berlag 
&urt Bowinckel, 
Öeibelberg, 
BSolfs- 
brunnen® 
weg 
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