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VORBEMERKUNG

Während im ersten Monat eines jeden Vierteljahres die sehr ausführliche „Ibero- 
Amerikanische Bibliographie“ aus dem „Iberq-Amerikanischen Archiv“ unserer Zeitschrift 
beiliegt, bietet die Schriftleitung in den übrigen Monaten, ebenfalls je viermal im Jahre 
wiederkehrend, eine reichhaltige Auswahl wichtiger Schriften des deutschsprachigen Bücher
marktes zur Kenntnis fremder Länder und Völker. Nach Erdteilen und Ländern geordnet und 
mit sachlichen Schlagworten versehen werden Büchertitel aus allen Wissensgebieten genannt, 
die zur Kenntnis und Beurteilung fremder Kulturen beizutragen vermögen. Der Bibliographie 
liegen die etwas gekürzten Titelaufnahmen der von der Deutschen Bücherei in Leipzig 
bearbeiteten „Deutschen Nationalbibliographie“ des jeweils letzten Vierteljahres zu Grunde.

EUROPA
(ohne Deutsches Reich, Österreich, Schweiz, Iberische Halbinsel)

Gesamtgebiet und mehrere Länder

B u b n o f f , Serge von: Geologie von Europa. Bd 2. Das außeralpine Westeuropa, T. 3: Die 
Struktur des Oberbaues u. das Quartär Nordeuropas. Nachträge u. Verzeichnisse. Mit 
1 Taf. u. 104 Textfig. Berlin: Borntraeger 1936. VIII S., S. 1135—1603. 4° = Geologie 
der Erde. 36.—; geb. 38.—•

Cunz, Dieter: Europäische Verfassungsgeschichte der Neuzeit. Leipzig: Quelle & Meyer 
1936. 36 S. kl. 8° = Wissenschaft u. Bildung. 304. Lw. 1.80

F r e r k , Fr. Willy: Kreuz und quer durchs Mittelmeer. Mit 2 Kt. u. 99 Abb. auf 64 Kunstdr.- 
Taf. Berlin: Photpkino-Verl. 1936. 256 S. 8° Lw. 6.60

Gesemann, Gerhard, Martin Winkler: Kultur der slavischen Völker. (H. 1.) Pots
dam: Athenaion (1936). 48 S. mit Abb., 1 Taf. 4° = Handbuch d. Kulturgeschichte. 
Lfg 33 = Abt. 2. 2.80

Haufe, Helmut: Die Bevölkerung Europas. Stadt u. Land im 19. u. 20. Jh. Berlin: Junker 
u. Dünnhaupt 1936. 244 S., 4 Kt. gr. 8° — Neue dt. Forschungen. Abt. Volkslehre 
u. Gesellschaftskunde. Bd 7. 10.—-

H e i m b u r g , Werner von: Entwicklungen im Donauraum. Stuttgart: Deutsche Verl.Anst. 
(1936). 97 S. 8° Weltwende. 2 —

H u m m m e 1, Hans, Wulf Siewert: Der Mittelmeerraum. Zur Geopolitik e. maritimen 
Großraumes. Mit 36 Kt. Heidelberg: Vowinckel 1936. 196 S. gr. 8° — Schriften 
zur Geopolitik. H. 11. Lw. 5.80

I s e n b u r*g , Wilhelm Karl Prinz von: Genie und Landschaft im europäischen Raum. Mit 
18 Kt. u. zahlr. Tab. Berlin: Stargardt 1936. 78 S. 8° 3,60

Koro di, Lutz: Deutsche Bilanz in Südosteuropa. Berlin: Stilke 1936. 110 S. 8° = 
Preußische Jahrbücher. Schriftenreihe. 29. 4.— 
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Reithinger, Anton: Das wirtschaftliche Gesicht Europas. Stuttgart: Deutsche Verl.Anst.
(1936). 180 S. mit Fig. 8° — Weltwende. 3.60; Lw. 5.—

S ü d o s t - und Süd e u r o p a in Natur, Kultur und Wirtschaft. Von J(ulius) Prinz [u. a.]. 
Potsdam: Athenaion (1936). 587 S. mit Abb., 33 Taf. 4° — Handbuch d. geogr. 
Wissenschaft. Lw. 47.70

Belgien

Denuce, J[an]: Antwerpener Teppichkunst und Handel. Antwerpen: »De Sikkel«; 
Haag: Nijhoff 1936. LXXV, 421 S. gr. 8° = Quellen zur Geschichte d. fläm. Kunst. 4. 

20.25; geb. 23.75
Reiners, Heribert: Die Kunstdenkmäler von Eupen-Malmedy. Unter Mitarb. von Hein

rich Neu bearb. u. hrsg. Mit 345 Abb. u. 1 Übersichtskt. Düsseldorf: Schwann [1936]. 
V, 508 S. 4° 2.50; geb. 5.—

Schertz, Erwin Friedrich: Das landwirtschaftliche Genossenschaftswesen in Belgien. 
Berlin: Industrieverl. Spaeth & Linde 1936. XI, 259 S. gr. 8° = Veröff. d. Inst. f. 
Genossenschaftswesen an d. Universität Frankfurt a. Main. H. 11. 4.80

Dänemark

Kjaergaard, Helge: Dänisch-deutsches Wörterverzeichnis, mit phonet. Umschrift von 
Gunnar Skov. Kopenhagen: Gyldendal 1935. 121 S.; 1 Bl. 8° = Stemann: Prakt. 
Lehrbuch d. dän. Sprache. Wörterverz. Kr. 3.50

Kopenhagen und Umgebung mit Bornholm. Kleine Ausg. 30. Aufl. Mit 5 Kt. u. 
6 Abb. Berlin: Grieben-Verl. 1936. 73, VI S. kl. 8° — Grieben-Reiseführer. Bd 58.

1.60

Estland

Kompus, Hanno: Das malerische Estland. Hrsg.: Max Edelberg. Kopenhagen: Reitzels 
Verl. 1936. 102 S. mit Abb. 4° ° Kr. 4.50

Finnland

O s t a r h i 1 d , Friedrich: Schlafprediger in Finnland. Nach Aarni Voipio frei bearb. Göt
tingen: Vandenhoeck & Ruprecht 1936. 47 S. gr. 8° Kart. 1.80

Schumacher, Jack: Die Finnen, das große Sportvolk. Wege zu d. Erfolgen d. finn.
Sportgrößen. Berlin: Limpert (1936). 213 S., 1 Taf. 8° 2.50; Lw. 3.50

Frankreich

Geschichte und Politik
Aubry, Octave: Sankt Helena (Autor. Übertr. aus d. Franz, v. Hans Dühring). 1: Die 

Gefangenschaft Napoleons. Mit 16 Bildtaf. Erlenbach-Zürich: Rentsch [1936]. 375 S. 
8° 6.— ; Lw. 7.50

Friedrich, Hans Eberhard: Napoleon I. Idee u. Staat. Berlin: Grote 1936. VI, 117 S., 
1 Titelb. gr. 8° 3.20; kart. 3.80; Lw. 4.80
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O n c k e n , Hermann: Deutsche und rheinische Probleme im Zeitalter der französischen 
Revolution. Berlin: Akad. d. Wissenschaften; de Gruyter in Komm. 1936. 40 S. 4° 
Aus: Sitzungsberichte der Preuß. Akad. d. Wiss. Phil.-hist. Kl. 1936, 7. 2.50

Schuster, Valentin J.: Der Nachbar im Westen. Berlin: Deutscher Verl. f. Politik u.
Wirtschaft 1936. XV, 227 S. gr. 8° Lw. 4.50

Tai ne, Hippolyte: Die Entstehung des modernen Frankreich. Autor, dt. Bearb. von 
L[eopold] Katscher. ([Neue Ausg. 3 Bde] Bd 1—3.) Meersburg: Hendel [1936]. 
XX, 584; XIX, 609; XV, 757 S. gr. 8°

Literaturwissenschaft
Haag, Hiltrud: Der Gestaltwandel der Kupplerin in der französischen Literatur des 

16. und 17. Jahrhunderts. Marburg: Ebel 1936. 75 S. gr. 8° = Marburger Beiträge 
zur roman. Philologie. H. 22. 3.—

Kupka, Ilse: Italienreisen in der französischen Literatur des 19. Jahrhunderts. (Diss. 
Breslau.) Breslau: Priebatsch’s Buchh. 1936. VI, 113 S. gr. 8° — Sprache u. Kultur 
d. german. u. roman. Völker. C, Bd 14. 4.—

Mönch, Walter: Die italienische Platonrenaissance und ihre Bedeutung für Frankreichs 
Literatur- und Geistesgeschichte (1450-1550). Berlin: Ebering 1936. XXIV, 399 S. 
gr. 8° = Denkform u. Jugendreihe. Nr 17 = Romanische Studien. H. 40. 16.—

Saueracker, Johanna: Bourget und der Naturalismus. (Diss. Breslau.) Breslau: 
Priebatsch’s Buchh. 1936. X, 86 S. gr. 8° = Sprache u. Kultur der german. u. roman. 
Völker. C, Bd 13. 3.60

Schalk, Fritz: Einleitung in die Encyclopädie der französischen Aufklärung. München: 
Hueber, Verl. 1936. 151 S. gr. 8° = Münchner romanistische Arbeiten. H. 6. 6.40

Wai s , Kurt: Doppelfassungen französischer Lyrik von Marot bis Valery. Für d. Seminar- 
gebr. hrsg. Halle: Niemeyer 1936. XIII, 170 S. 8° = Sammlung romanischer Übungs
texte. Bd 28. 3.60

Medizin isches
Haubold, Hellmut: Krebs und Krebsbekämpfung in Frankreich. Hrsg, in Gemeinschaft 

u. mit Unterstützg d. Reichsausschusses f. Krebsbekämpfg. Mit 19 Abb. im Text. 
Leipzig: J. A. Barth 1936. IX, 273 S. gr. 8° 15.—; Lw. 16.50

Musikwissenschaft
Decsey, Ernst: Claude Debussy. Biographie. Graz: Leykam 1936. XI, 218 S., mehr.

Taf. 8° S 7.50

Sprachwissenschaft
Blaschke, P[aul]: Französisch-Deutsch und Deutsch-Französisch. Mit Aussprache- 

bezeichng. In e. besonderen Nachtr. d. neuesten Wortprägungen u. d. wichtigsten 
franz, u. dt. unregelmäßigen Zeitwörter. 160. Tsd. Berlin: Juncker 1936. 553, 
XXVIII S. kl. 8° = Junckers Wörterbücher. Lw. 1.80

Hering, Werner: Die Mundart von Bozel (Savoyen). (Diss. Leipzig.) Borna: Noske 
1936. XVI, 128 S., 3 Taf. gr. 8° = Leipziger romanist. Studien. 1, H. 14. 8.—

Michelly, Reinhold: Zur Lautlehre des Velay. Nach d. Dictionnaire topographique 
de la Haute-Loire. (Diss. Berlin.) Jena: Gronau 1936. VIII, 87 S. gr. 8° = Berliner 
Beiträge zur romanischen Philologie. Bd 5, 4. 6.50
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Griechenland

Barth, Wilhelm: Geschichte der Deutschen Gesellschaft Philadelphia in Athen. Athen 
1936: (Hestia). 103 S. 8°

Eschmann, Ernst Wilhelm: Griechisches Tagebuch. Jena: Diederichs (1936). 310 S.
8° 4.—; Lw. 5.80

Hege, Walter. — Olympia. Aufgenommen v. Walter Hege, beschrieben v. Gerhart Ro- 
denwaldt. Berlin: Deutscher Kunstverl. 1936. 61 S. mit Abb., 94 S. Abb. 4° Lw. 12.—

K a 1 o u s s i s , Demetre: Der griechisch-türkische Bevölkerungsaustausch in den Jahren 
1922/23. (Diss. Wien.) Wien: Eigenverl. 1935. 68 S. gr. 8°

Kuypers, Franz: Die Akropolis und ihre Zeit. Ein Überblick. Mit 16 Abb. u. 1 Liegepl. 
Leipzig: Möhring (1936). 87 S. 8° = Die Büchertruhe. Bd 8. Pp. 1.20

Matheson, William: Auf den Götterbergen Griechenlands. (Griechenlandfahrt der 
S.A.C.) Mit e. Beitr. von Franz Carl Endres u. 26 Bildern. Basel: Schwabe 1936. 
118 S., 9 Bl. Abb. 8° Lw. 4.—

Großbritannien
Bibliographie
(Barthold, Ulrich): Bibliographie zur Geschichte des Britischen Reiches 1870—1914.

Stuttgart: Weltkriegsbücherei 1935. 58 S. gr. 8° = Bibliogr. Vierteljahrshefte d.
Weltkriegsbücherei. H. 6. 1.50

(Gunzenhäuser, Max): Bibliographie zur Geschichte des Britischen Reiches im Welt
krieg 1914—1918. Stuttgart: Weltkriegsbücherei 1936. 123 S. gr. 8° = Bibliogr. 
Vierteljahrshefte d. Weltkriegsbücherei. H. 8/9. 3.—

(W a n d e r s c h e c k , Hermann): Bibliographie zur englischen Propaganda im Weltkrieg. 
Stuttgart: Weltkriegsbücherei 1935. 69 S. gr. 8° = Bibliogr. Vierteljahrshefte d. Welt
kriegsbücherei. H. 7. 1.50

Geschichte und Politik
Amos, Maurice: Wie England regiert wird. Mit e. Einf. v. Lord Hewart of Bury. Ins 

Dt. übertr. v. Gerhard Erdsiek. Stuttgart: Kohlhammer (1936). VIII, 240 S. 8° 
Lw. 4.80

Baum, Eva Maria: Bismarcks Urteil über England und die Engländer. (Diss. München.) 
München: C. H. Beck 1936. 59 S. gr. 8° = Münchener hist. Abh. Reihe 1, H. 11. 2.50

Hartnacke, W[ilhelm]: Englands großer Irrtum. Ein Vortr. Radebeul: Kupky & Dietze 
1936. 23 S. gr. 8° 1.

Metz, Ilse: Die deutsche Flotte in der englischen Presse, der Navy Scare vom Winter 
1904/05. (Diss. Berlin.) Berlin: Ebering 1936. 127 S. gr. 8° = Historische Studien. 
H. 290. 5.—

Neale, J. E.: Königin Elisabeth. (Aus d. Engi, übertr. von Georg Goyert.) Hamburg: 
H. Goverts Verl. 1936. 476 S., mehr. Bl. Abb., 1 Titelb. gr. 8° 8.—; Lw. 9.60

Schmidt, Karl: Gladstone und die irische Frage im Jahre 1886. (Diss. Leipzig.) 
Bleicherode: Nieft 1936. 89 S. 8° 3.60

Wegener, Wolfram M.: Der Kampf der englischen Presse um Lord Kitchener. Ein 
zeitungswiss. Beitr. zur Wehrpolitik Englands im Frühjahr 1915. (Diss. Berlin.) 
Würzburg: Triltsch 1936. VIII, 157 S., 1 Titelb. 8° 5.50
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Landeskunde
London und Insel Wight. Kleine Ausg. 19. Aufl. Mit 6 Kt. ü. 14 Abb. Berlin: 

Grieben-Verl. 1936. 171, VIII S. kl. 8° — Grieben-Reisefiihrer. Bd 17. 2.50
Neubert, Otto: Jeder einmal in London. Nordsee, London, Umgebg. [Mit] 1 Touristen- 

Stadtpl., 5 Kt.Skizzen, 12 Textzeichn. 2. verb. Aufl. Blankenese: Köster-Verl. (1936). 
112 S. kl. 8° = Schiffs-Reiseführer. 2.50

Literaturwissenschaft
Biesterfeldt, Peter Wilhelm: Die dramatische Technik Thomas Kyds. Studien zur 

inneren Struktur u. szen. Form d. Elisabethan. Dramas. (Diss. Göttingen.) Halle: 
Niemeyer 1936. 115 S., 1 Taf. gr. 8° 3.—

Galinsky, Hans: Die Familie im Drama von Thomas Heywood. Eine Studie zur 
dichterischen Entwicklg d. engl. Gemeinschaftsgefühls. Breslau: Priebatsch’s Buchh. 
1936. XVII, 134 S. gr. 8° — Sprache u. Kultur d. german. u. roman. Völker. A, Bd 22. 

4.—
Raith, Josef: Boccaccio in der englischen Literatur von Chaucer bis Painters Palace of 

pleasure. Ein Beitr. zur Geschichte d. ital. Novelle in England. Leipzig: Univ. Verl. 
Noske 1936. VIII, 167 S. 8° — Aus Schrifttum u. Sprache d. Angelsachsen. Bd 3. 

5.—
Stamm, Rudolf: Der aufgeklärte Puritanismus Daniel Defoes. Zürich: Niehans [1936]. 

343 S. gr. 8° Schweizer anglist. Arbeiten. Bd 1. 12.70
Struck, Wilhelm: Der Einfluß Jakob Boehmes auf die englische Literatur des 17. Jahr

hunderts. Berlin: Junker u. Dünnhaupt 1936. 262 S. gr. 8° — Neue dt. Forschungen. 
Abt. Engi. Philologie. Bd 6. 10.

Musikwissenschaft
Bukofzer, Manfred: Geschichte des englischen Diskants und des Fauxbourdons nach 

den theoretischen Quellen. Mit zahlr. Notenbeisp. Straßburg: Heitz & Cie 1936. 
VIII, 163, 20 S. 4° = Sammlung musikwiss. Abh. Bd 21. 8.—

Sprachwissenschaft
Blaschke, P[aul]: Englisch-Deutsch und Deutsch-Englisch. Mit Aussprachebezeichnung; 

in e. besonderen Nachtr. d. neuesten Wortprägungen u. d. wichtigsten engl. u. dt.
unregelmäßigen Zeitwörter. ,162. Tsd. Berlin: Juncker 1936. 321, 320, XXIV S. kl.
8° = Junckers Wörterbücher. Lw. 1.80

Hänsch, Marie-Luise: Die sprachkünstlerische Gestaltung bei Thomas Hardy. Stil
studien zu Tess of the d’Urbervilles. Marburg: Elwertsche Verlbh. 1936. 73 S. gr. 8° 
— Die neueren Sprachen. Beih. Nr 31. 3.—

Englische Kultur in sprachwissenschaftlicher Deutung. Max Deutschbein zum 60. Ge
burtstage. (Hrsg. v. Wolfgang Schmidt.) Leipzig: Quelle & Meyer 1936. XVI, 
237 S., 1 Taf. gr. 8° 9.— ; geb. 11 —

Lehnert, Martin: Die Grammatik des englischen Sprachmeisters John Wallis (1616—1703). 
(Diss. Berlin.) Breslau: Priebatsch’s Buchh. 1936. IX, 156 S. gr. 8° = Sprache m 
Kultur d. german. u. roman. Völker. Reihe A, Bd 21. 6.80

Rabe, Heinrich: Deutsch - englisches Satzlexikon der allgemeinen und wirtschaftlichen 
Sprache. 9. u. 10. Tsd. Stuttgart: Deutsche Verl.Anst. [1936]. XIII, 807 S. 4°

Lw. 14.40
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Wykeham, Reginald: 1000 idiomatische englische Redensarten. Mit Erki. u. Beisp. Unter 
Mitarb. von Hans Marcus. Berlin-Schöneberg: Langenscheidt (1936). 214 S. 8° 2.40

Wirtschaft und Verkehr
Hohlfeld, Hans Herbert: Die englisch-amerikanischen Geldmarktbeziehungen unter dem 

Goldstandard. Ein Beitr. zur Lehre von d. Verflochtenheit zweier großer Geldmärkte. 
Stuttgart: Poeschel 1936. VII, 186 S. mit Fig. gr. 8° 12.—

Junge, Rudolf: Siedlung, Wirtschaft und Verkehr Südostenglands in ihrer Verknüpfung. 
(Diss. Leipzig.) Dresden: Dittert 1935. 131 S., 3 Kt., 6 Bl. Abb. gr. 8°

Pfister, Bernhard: Die Entwicklung der Arbeitslosenversicherung und der Arbeitslosig
keit in England. Stuttgart: Kohlhammer 1936. VIII, 196 S. gr. 8° 7.80

Island

Gunnarsson, Gunnar: Island, die Saga-Insel (Übers, v. Helmut de Boor). Dresden: 
Limpert (1936). 153 S. mit Abb. 8° Pp. 3.—

Köhler-Irrgang, Ruth: Die religiösen Grundlagen des Sippengedankens in der Is
ländersaga. Leipzig: Adolf Klein 1936. 25 S. 8° = Reden u. Aufsätze zum nord. 
Gedanken. H. 36. — .70

K v a r a n , Eidur S., Otto Fingerhut: Lehrbuch der isländischen Sprache. Greifs
wald: Bamberg 1936. 125 S. 8° Kart. 3.—

Italien
Geschichte und Politik
Hassell, Ulrich von: Cavour und Bismarck. Vortr., in italien. Sprache geh. in d. Abt. 

f. Kulturwissenschaft d. Bibliotheca Hertziana am 27. März 1936. Leipzig: Keller 1936. 
18 S. 8° = Veröff. d. Abt. f. Kulturwissenschaft d. Bibliotheca Hertziana in Rom. 
Reihe 1, H. 1. -.70

Lehmann, Wilhelm: Der Friedensvertrag zwischen Venedig und der Türkei vom 2. Ok
tober 1540. Nach d. türk. Orig, hrsg., übers, u. erl. Stuttgart: Kohlhammer 1936. 
X, 44, 9 S. gr. 8° — Bonner orientalist. Studien. H. 16. 4.—

Mussolini, Benito: Vom Kapitalismus zum korporativen Staat. Reden u. Gesetze 
[Ausz.]. Eingel., übertr. u. erl. v. Erwin von Beckerath, Erich Röhrbein, Ernst Ed. 
Berger. Stuttgart: Deutsche Verl.Anst. in Komm. 1936. 190 S. gr. 8° = Veröff. 
d. Petrarca-Hauses. Reihe 3, 1. 2,85

Wendt, Hermann: Der italienische Kriegsschauplatz in europäischen Konflikten. Seine 
Bedeutg f. d. Kriegführg an Frankreichs Nordostgrenzen. Berlin: Junker u. Dünnhaupt 
1936. XII, 489 S. gr. 8° = Schriften der Kriegsgeschichtl. Abt. im Hist. Seminar d. 
Univ. Berlin. Seminar-Reihe. H. 11. 16.

Kunstwissenschaft
Troche, Ernst Günter: Italienische Malerei des vierzehnten und fünfzehnten Jahrhunderts.

Berlin: K. Wolff (1936). 31 S„ 104 Taf. 4° Lw. 12.50; Hldr 16.50

Landeskunde
Kal In er, Horst: Studien zur Geomorphologie des Anienetales im westlichen Zentral- 

appenin. Mit 8 Bildern u. 4 Kt.Skizzen. (Diss. Bern.) Breslau: Hirt 1935. 64 S. 
gr. 8°
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Mader, Ignaz: Die Ortsnamen am St. Andräer-Berg bei Brixen a. E. (einschl. Milland, 
Sarns, Albeins). Mit siedlungsgeschichtl. Bemerkgn. Innsbruck: Univ.Verl. Wagner 
1936. 164 S., 2 Kt. gr. 8° = Schiern-Schriften. 31. 5.80

Vo n au , German M.: Das ewige Rom. Kassel: Aktienges. f. Druck u. Verl. (1936). 125 S. 
mit Abb. 4° 3.—

Literaturwissenschaft
Buck, August: Der Platonismus in den Dichtungen Lorenzo de’Medicis. (Diss. Leipzig.) 

Berlin: Junker u. Dünnhaupt 1936. 114 S. gr. 8° = Neue dt. Forschungen. Abt. 
Roman. Philologie. Bd 3. 5.—

Pacini, Lidia: Petrarca in der deutschen Dichtungslehre vom Barock bis zur Romantik. 
Stuttgart: Deutsche Verl.Anst. in Komm. 1936. 78 S. gr. 8° = Ital. Studien. 1. 3.60

Musikwissenschaft
Rensis, Raffaello de: Beniamino Gigli. Sein Leben, s. Kunst, s. Persönlichkeit. Aus d. 

Italien, übertr. von Ivo Striedinger. München: Hugendubel 1936. 149 S., 12 Bl. 
Abb. 8° 3.60; Lw. 4.80

Sprachwissenschaft
Jaberg, K[arl], u. J[akob] Jud: Sprach- und Sachatlas Italiens und der Südschweiz. 

Die Mundartaufnahmen wurden durchgef. von P[aul] Scheuermeier, G[erhard] 
Rohlfs u. M[ax] L[eopold] Wagner. [8 Bde] Bd 6. Groß- u. Kleinviehzucht. Bienen- 
u. Seidenraupenzucht. Weide- und Alpwirtschaft. Wagen, Joch und Geschirr. (Mit 
225 Skizzen.) Zofingen: Ringier 1935. 4 Bl., Kt.S. 1041—1246. 58X45 cm.

Lw. Fr. 175.—
S t o p p a n i, Pietro: Italienisch-Deutsch und Deutsch-Italienisch. Mit Aussprachebezeichng; 

in e. besonderen Nachtr. d. neuesten Wortprägungen u. d. wichtigsten ital. u. dt. un
regelmäßigen Zeitwörter. 18. Aufl. Berlin: Juncker 1936. IV, 565, XXVIII S. kl. 8° 
= Junckers Wörterbücher. Lw. 1.80

Wirtschaft
Lichnowsky, Leonore Gräfin: Staat und Wirtschaft betrachtet an Mussolini’s Meliora

tionswerk. (Diss. Heidelberg.) Philippsburg 1934 [Ausg. 1936]: Kruse. 61 S. 8° 
Zügner, Alfons Mario: Die Agrumenwirtschaft Italiens. Ein wirtschaftsgeogr. Versuch. 

(Teildr.) (Diss. Wien.) Wien: Eigenverl. 1935. 72 S„ 1 Kt., 4 Bl. Tab. gr. 8°

Lettland

Die Gilden zu Riga. Riga: R. Ruetz & Co. 1936. 35 S., mehr. Bl. Abb. 8° 1.30
Masing, Gerhard: Der Kampf um die Reform der Rigaer Stadtverfassung (1860—1870).

Riga: Bruhns 1936. 136 S. 8° = Mitteilungen aus d. livländ. Geschichte. Bd 25, H. 3. 
Sehwers, Johann: Sprachlich-kulturhistorische Untersuchungen, vornehmlich über den 

deutschen Einfluß im Lettischen. Leipzig: Harrassowitz in Komm. 1936. XVII, 439 S. 
gr. 8° = Veröff. d. Slavischen Inst, an d. Universität Berlin. 13. 16.—

Scupin, Hans Ulrich: Die neuen lettländischen Wirtschaftsgesetze in ihrer Auswirkung 
auf die deutsche Volksgruppe in Lettland. Eine Abh. u. Materialsammlg mit e. Vorw. 
von [Axel] Frh. von Freytagh-Loringhoven. Hamburg: Hanseat. Verl.Anst. (1936). 
76 S., 4 Bl. Abb. gr. 8° 3.—
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Litauen

Broedrich, Immo: Die Organisation der deutschen Hoheitsverwaltung in Kurland 
während des Weltkrieges und ihre Rechtsgrundlagen. (Diss. Leipzig) Leipzig: Univ. 
Verl. Noske 1936. X, 73 S. 8° = Abh. d. Inst. f. Politik, ausländ, öffentl. Recht u. 
Völkerrecht an d. Univ. Leipzig. H. 46. 3.—

Zemke, Hans: Der Oberbefehlshaber Ost und das Schulwesen im Verwaltungsbereich 
Litauen während des Weltkrieges. Berlin: Junker u. Dünnhaupt 1936. 120 S. gr. 8° 
— Schriften der kriegsgeschichtl. Abt. im hist. Seminar d. Universität Berlin. Seminar- 
Reihe, H. 14. 5.80

Niederlande

Otto, Helmut: Die flämischen und holländischen Nationalbewegungen. Ihre staats
politischen Ziele nach d. Weltkriege. (Diss. Gießen.) Borna: Noske 1936. 125 S. 
8° 3.60; Lw. 4.50

Verrijn Stuart, G. M.: Die Industriepolitik der niederländischen Regierung. Jena: 
Fischer 1936. 27 S. gr. 8° = Kieler Vorträge, geh. im Institut f. Weltwirtschaft an 
d. Univ. Kiel. 43. 1.40

Norwegen

Baldus, Alexander: Midnattsol. Nordische Reisebriefe. Mit e. Geleitwort v. Alfons 
Paquet. Berlin-Tempelhof: Bott (1936). 71 S. 8° Lw. 2.—

Mohr, Adrian: Norwegen erzählt Urgeschichte. Ein Buch, am besten an Bord zu lesen.
Mit zahlr. Abb. Berlin: Uhlmann Verlag 1936. 63 S. 8° 1.20

Neubert, Otto: Nordland — Fjordland. Norwegen, Spitzbergen, Island (Svalbard). 
3.'Aufl., bedeutend verb. u. erw., besonders im Kt.Material. Mit 1 Übersichtskt. v. 
Norwegen, Spitzbergen, Island, 1 Relief-Fjordkt., 1 Nordseekt., 1 Elbe-Weserkt., 
4 Teilkt., 6 Textkt., 9 Textzeichn., 12 Bildern. Blankenese: Köster-Verl. (1936). 
160 S. kl. 8° = Schiffs-Reiseführer. 3.—

Norwegen. Hrsg, von Herbert Leisegang. Die Abschn. über Norwegen, Seefahrt, 
u. Kriegsmarine schrieb Fritz Otto Busch. Berlin: J. Bercker [1936]. 90 S. mit 
Abb. u. Kt.Skizzen, Schreibpap. kl. 8° = Mit KdF (Kraft durch Freude) in d. Urlaub. 
H. 1. —.60

Polen

Günther, Fritz: Wir jagen die Russen aus Galizien. Die Offensive in Galizien im 
J. 1917. Seifhennersdorf: Berndt in Komm. [1936]. 48 S. 8° —.60

Lipinski, Edward: Deflation als Mittel der Konjunkturpolitik in Polen. (Vortr.) Jena: 
Fischer 1936. 17 S. gr. 8° = Kieler Vorträge, geh. im Inst. f. Weltwirtschaft an d. 
Univ. Kiel. 42. —.80

Nölting, Wilhelm: Polen. Berlin: K. Wolff (1936). 167 S., 64 Bl. Abb. 8° Lw. 4.80

Rumänien

Jaeger, Eugen: Die Bevölkerungsbewegung der Deutschen im Banat. (Mit 2 Abb.) 
(Diss. München.) Leipzig: Hirzel 1935. 10 S. gr. 8°
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Maria (Königin) von Rumänien: Traum und Leben einer Königin (Übers, von d. Königin 
Maria. 7. 10. Aufl.). Leipzig: P. List [1936]. 391 S., mehr. Bl. Abb., 1 Titelb. 8°

Lw. 6.80
Richter, Otmar: Wirtschaft und deutsche Minderheit in Siebenbürgen. (Diss. Köln.) 

o. O. [1936]. 166 S., 1 Kt. gr. 8°

Schweden

Balk, Norman: Schweden heute. Berlin: Stilke 1936. 126 S., 1 Kt. 8° = Preußische
Jahrbücher. Schriftenreihe. 27. 4.50

Dix, Hellmuth: Das schwedische Volk und die Grundzüge seines Charakters. Dresden:
Limpert (1936). 46, IV S. 8° Pp. —.90

Deutschtum
Sowjetunion

Hafa, Herwig: Die Brüdergemeine Sarepta. Ein Beitr. zur Geschichte d. Wolgadeutsch
tums. (Diss. Breslau.) Breslau: Priebatsch’s Buchh. 1936. VII, 216 S., 3 Kt.Skizzen. 
gr. 8° = Schriften d. Osteuropa-Institutes in Breslau. N. R. H. 7. 9.—

Hummel, Theodor: 100 Jahre Erbhofrecht der deutschen Kolonisten in Rußland. Berlin: 
Reichsnährstand Verlags-G. m. b. H. (1936). 253 S. mit Abb., 3 Kt. kl. 8° Lw. 3.90

Löbsack, Georg: Einsam kämpft das Wolgaland. Ein Bericht aus 7 Jahren Krieg und 
Revolution. Mit 6 Bildern u. 3 Kt. Leipzig: Voigtländer (1936). 403 S. 8° Lw. 4.50

Geschichte und Politik

Anzerowa, Alexandra [Pseud.]: Aus dem Lande der Stummen. Breslau: Bergstadt-
Verl. (1936). 292 S. 8° 3.80; Lw. 5.-

Die internationalen Beziehungen im Zeitalter des Imperialismus. Dokumente aus d. 
Archiven d. Zarischen u. d. Provisorischen Regierg, hrsg. von d. Kommission beim 
Zentralexekutivkomitee d. Sowjetregierg unter d. Vorsitz von M. N. Pokrowski. Einzig 
berecht. dt. Ausg. Namens d. Dt. Ges. zum Studium Osteuropas hrsg. von Otto 
Hoetzsch. Reihe 2: Vom Kriegsausbruch bis zum Herbst 1915, Bd 8 (Halbbd 2). 
Berlin: R. Hobbing 1936. XVIII S., S. 427—850. 4° 42.—; Lw. 45.—

Dimitriewna, Olga: 18 Jahre Sowjetherrschaft. Erlebnisse u. Erfahrgn e. Frau. (Aus 
d. Holl. v. Herbert Lechner.) Wien: Braumüller 1936. VII, 224 S. gr. 8°

3.—; geb. 4.50
Greife, Hermann: Sowjetforschung. Versuch e. nat.-soz. Grundlegung d. Erforschg d. 

Marxismus u. d. Sowjetunion. (Geleitw. von Adolf Ehrt.) Berlin: Nibelungen-Verl. 
1936. 71 S. 8° = Schriften d. Inst, zur wissenschl. Erforschg d. Sowjetunion. 2.40

Kommune entlarvt. Bericht e. Augenzeugen über Ausbeutung u. Sklaverei im Sowjet
paradies. Karlsbad: Frank 1936. 31 S. kl. 8° — Kampfbroschüre. H. 3. Kc. 1.—

Krainz, Othmar: Wir schreien und man hört uns nicht. Rußland ohne Maske. Görlitz: 
Bokämper [1936]. 260 S. 8° 3.40; Lw. 4.—

Martens, C(ornelius): Unter dem Kreuz. Erinnergn aus d. alten u. neuen Rußland. 
7. Aufl. Gießen: Brunnen-Verl. 1936. 184 S. 8° Lw. 2.85 
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Schulz, F[ritz] O[tto] H[ermann]: Kaiser und Jude. Das Ende d. Romanows u. d. Auf
bruch d. Bolschewismus. Mit 10 Abb. Leipzig: Fritsch (jun.) (1936). 80 S. 8° 1.20 

Stupperich, Robert: Staatsgedanke und Religionspolitik Peters des Großen. Königs
berg, Berlin: Ost-Europa-Verl. 1936. IX, 110 S. gr. 8° —- Osteurop. Forschungen. 
N. F. Bd 22. 5.80

Der Weltbolschewismus. Ein internat. Gemeinschaftswerk über d. bolschewist. Wühl
arbeit u. d. Umsturzversuche d. Komintern in allen Ländern. Hrsg, von d. Anti-Komintern. 
In Verb, mit d. Sachkennern d. ganzen Welt bearb. von Adolf Ehrt. Mit 400 Bild
dokumenten, Kt. u. Anschauungstaf. Berlin: Nibelungen-Verl. 1936. 506 S. 4° Lw. 14.—

Rechtswissenschaft
K 1 a r r , Hermann: Die Utopie vom Erdenparadiese bei Nowgorodzeff. Dargest. unter 

Berücks. einiger Eigentümlichkeiten d. russ. Rechtsphilosophie. Leipzig: Univ.Verl. 
Noske 1936. X, 90 S. 8° = Abh. d. Instituts f. Politik, ausländ, öffentl. Recht und 
Völkerrecht an d. Univ. Leipzig. H. 45. 3.—

Richter, Rudolf: Massenverbrechen im russischen Recht. (Diss. Breslau.) Breslau 1935: 
Plischke. XII, 84 S. gr. 8° <

Sprach- und Literaturwissenschaft
Hartmann, Hans: Studien über die Betonung der Adjektiva* im Russischen. (Diss. 

Berlin.) Leipzig: Harrassowitz in Komm. 1936. 81 S. gr. 8° = Veröff. d. Slavischen 
Inst, an d. Universität Berlin. 16. 4.—

Süds Iawien

Goetz, Leopold Karl: Volkslied und Volksleben der Kroaten und Serben. Bd 1: Die 
Liebe. Heidelberg: Carl Winter 1936. XII, 226 S. 8° = Slavica. 12. 7.50; Lw. 9.—

Tschechoslowakei
Deutschtum
Sudetendeutsche Beschwerde an den Völkerbund über den Erlaß des Ministeriums für 

nationale Verteidigung der Tschechoslowakischen Republik, betreffend die Vergabe 
staatlicher Lieferungen. (Hrsg, vom »Amt der S. d. P. für Nationalitäten- und Völker
bundfragen«.) Karlsbad: Frank 1936. 87 S., 5 Bl. Fig. 8° 3.—

Henlein, Konrad: Die deutschen Kulturaufgaben in der Tschechoslowakei. Karlsbad: 
Frank 1936. 38 S. kl. 8° = Bücherei d. Sudetendeutschen. Reihe 1, H. 7. Kc. 2.—

Henlein, Konrad: Sudetendeutschtum und gesamtdeutsche Kultur. (B.-Siemensstadt: 
Sudetendt. Kulturges. 1936.) 16 S. 8°

Sudetendeutschtum im Kampf. Ein Bericht v. Arbeit u. Not. Hrsg. v. d. Haupt- 
leitg d. Sudetendt. Partei, Vorsitzender Konrad Henlein. Karlsbad: Frank (1936). 
186 S. mit Abb. u. Fig., 1 Titelb., 3 BI. Abb. gr. 8° Kc. 6.—

2926—1936. Das Wirken der Caritas im sudetendeutschen Volk. (Warnsdorf 1936: 
Opitz.) 8 S. 8°

Geschichte und Politik
Bittner, Konrad: Deutsche und Tschechen. Zur Geistesgeschichte d. böhmischen Raumes. 

1: Von d. Anfängen zur hussitischen Kirchenerneuerung. Brünn: Rohrer 1936. XVI, 
239 S. gr. 8° 6-50 
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Werner, Arthur: Eduard Benes. Der Mensch u. d. Staatsmann. Prag: Roland Verl.
Morawitz [1936]. 246 S., mehr. Taf. 8° Lw. Ke. 36.—

Landes- und Volkskunde
Aschenbrenner, Viktor: Nordböhmische Besiedlungsgeschichte. Reichenberg: Selbst

verl. 1935. 22 S. 8°
Ziegler, Heinz O[tto]: Die berufliche und soziale Gliederung der Bevölkerung in der 

Tschechoslowakei. Brünn: Rohrer 1936. 6, 239 S., 23 S. Tab. gr. 8° = Rechts- und 
staatswiss. Abh. H. 10. 15.—

Musikwissenschaft
Riess, Karl: Musikgeschichte der Stadt Eger im 16. Jahrhundert. Brünn: Rohrer 1935. 

144 S., mehr. Bl. Abb. gr. 8° = Veröff. d. Musikwiss. Inst. d. Dt. Univ, in Prag. Bd 6.
7.—

Rechtswissenschaft
Hoyer, Ernst: Der Arzt im tschechoslowakischen Recht. Böhm.-Leipa: Prager med. Zeit

schrift 1936. 46 S. 8° 1.40

Wirtschaft
Kubelka,, Franz: Die Grundzüge der tschechoslovakischen Gewerbeordnung. 8. verb. 

u. erg. Aufl. Brünn: Mähr. Landesamt f. Gewerbeförderg, dt. Sekt. 1935. 68 S. 8° 
= Sammlung gemeinverst. Schriften f. Gewerbe u. Handel. H. Nr 7. Kc. 7.—

Petermann, Karl: Beiträge zur Bibliographie der Wirtschaft der Tschechoslowakischen 
Republik unter bes. Berücks. d. Sudetendeutschtums u. d. Beziehgn zum Dt. Reiche. 
Berlin: Verl. Grenze u. Ausland 1936. 202 S. gr. 8° = Schriftenreihe d. Grenzland
spende d. Industrie- u. Handelskammer Dresden bei d. Handels-Hochschule Leipzig. H.l.

Ungarn

Faas, Otto: Deutsches Bauerntum im Bergland der Schwäbischen Türkei. Eine siedlungs- 
u. bevölkerungsgeogr. Untersuchg im Mecsekgebirge (Südungarn). Auf 10 Kt. u. Taf. 
sowie 4 Bildern. Stuttgart: Ausland u. Heimat 1936. 91 S. gr. 8° = Schriften d. Dt. 
Ausland-Instituts Stuttgart. N. R. Bd 2. 2.—

Nekäm, Ludwig: Die kulturellen Bestrebungen Ungarns von 896 bis 1935. (Budapest): 
Kurkommission d. Budapester Heilbäder u. Kurorte 1935. 319 S. mit Abb., mehr Taf. 
kl. 8°

Vatikan-Staat

E h r 1 e , Franz, u. Hermann Egger: Der Vatikanische Palast in seiner Entwicklung bis zur 
Mitte des 15. Jahrhunderts. (Roma): Biblioteca Apostolica Vaticana 1935. 147 S., 
5 Taf. 2° = Studi e documenti per la storia del Palazzo Apostolico Vaticano. Vol. 2.

Lire 40.—
Michel, Anton: Papstwahl und Königsrecht oder Das Papstwahl-Konkordat von 1059. 

München: Hueber 1936. XV, 227 S. gr. 8° 8.50

Druck: Niemann & Sohn, Buchdruckerei, Berlin N 20
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Deutschland und die Welt
„T>os 5eft öes 3«us ift ?u Snbe gegangen, frei Jollen bie Pilger auf allen 

Qanb- unb QBafferftraßen von ber gaftlidjen Scbroelle oon bannen sieben“, fo ver- 
künbeten bie §erolbe narb altem %aucb am Snbe ber Olympifcben Spiele. 1936 roar 
bie QSelt in ‘Deutfcblanb ?u Safte. QSobl ijt ber Qlblauf aller Olympifcben Spiele ein 
für allemal verbinblicb feftgelegt roorben, aber ber etbifcbe Sebalt ber beiben SeJtmocben 
roirb noch immer von ber gaftgebenben Nation bestimmt. Sie bat ben grunblegenben 
Sinflub auf bie innere Seftaltung ber Olympiabe, Jie kann bie Völker einanber näber 
bringen unb burcb bas Q5eifpiel ben Slauben ber Völker an bas öbeelle Jtärken, kur?, 
bie bynamifcben Kräfte, bie ben Völkern inneroobnen, fo anregen, bajj Jie Jicb kulturell 
Jcböpferifcb roeiterentroickeln unb ^eues formen. Qius biefer, oon ber olympifcben öbee 
erfüllten Spbäre heraus mürben bie nacbjtebenben Oluffätje von in ‘Deutjcblanb ?u Safte 
roeilenben Qluslänbern gefcbrieben, Jie Jollen bie im Julibeft begonnene Serie „QBie Qius- 
länber ‘Deutjcblanb feben“ oervolljtänbigen unb bejcbließen. “Die ScbriftIeitung.

Tao Pung Fai:

Gedanken um die Beziehungen zwischen China und 
Deutschland

„Sine öujammenarbeit znujcben China unb ‘Deutjcblanb, ben beiben großen 
Nationen in Qljien unb Europa, kann Jebr roerfoolles unb Jegensreicbes für bie A$elt 
beroorbringen.“ ‘Das Jinb Töorte aus bem Greife berjenigen, bie bie Entroicklung ber 
beutjcb^cbinefijcben Beziehungen in großen Ausmaßen zu förbern oerjuchen. ‘Dieje 
‘Parole Jcbeint aucb Jeit Jahren immer mehr unb mehr oerroirklicht roorben zu Jein, 
infolge ber Ausjcbaltung ber birekten politijchen Cegenjäße jroijcben biejen beiben 
Cänbern Jinb bie gegenjeitigen kulturellen unb roirtjcbaf fliehen JntereJJen Jtark 
angeroaebjen, unb bereu ‘pflege bat Jicb bis jum heutigen Sage Jebr oorteilbaft für 
beibe Seiten ausgeroirkt. Es rourbe bei ben Cbinefen eine große Jufriebenheit roach- 
gerufen, als bie ‘Deutjcben ihre Exterritorialität in China aufgaben unb China CJing- 
tau roieber in Bejiß nahm, nachbem es zuoor oon ben Japanern bejeßt roorben roar.

China hat roährenb ber BJeltkriegszeit innerlich bie Beziehungen mit ‘Deutjcb
lanb nicht abgebrochen unb bie bamals in China ganz einjam unb oerlajjen bajtehenben 
beutjehen Alänner, Srauen unb ^inber oornehm unb freunblich behanbelt.

Croß bes Berjucbs anberer flächte, bie Beziehungen jroijeben ben beiben 
Säubern ganz zu unterbinben, haben bie ‘Deutjcben gerabe babureb, baß Jie mit bem 
chinejijcben Bolk auf bem Boben ber ©leiebbereebtigung Jtanben, Jebr rajch roieber 
Suß fajjen können.

Biele beutjehe ‘profejjoren, Batgeber unb Kaufleute haben Jicb große Ber- 
bienjte bei ber Beteiligung an ber inneren Aufbauarbeit bes chinejijcben Beiches er- 
roorben. ‘Der chinejijcbe Spruch: „JroiJchen ben oier Bleeren Jinb alle Alenjcben 
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Briiber“ ift inzroifcben zu einem öbeal des oufammenlebens jroifeben den Chinesen und 
beutfeben in China geroorben unb bat ?u einem guten Cinoernehmen geführt. 2(b= 
gefeben baoon, bah China als Bgrarftaat unb ‘Deutjcblanb als önbuftrieftaat fiel) 
naturgemäß roirtfchaftlicb ergänzen, ift ihre 3ujammenarbcit auf kulturellem Se- 
biet oon befonberer Bebcutung. Unb gerabe hier finb erhebliche Fortjebritte zu oer- 
Zeichnen. ömmer mehr chinefijche Unioerfitäten unb Symnafien haben bie beutfebe 
Sprache in ihren Unterrichtsplan als ftänbiges Jach aufgenommen. 3abireiche Schrif
ten werben über bie beutfebe Cefcbichte unb ‘philofophie, roie bie Fejtfcbriften für 
Soethe, Schiller, ‘platen, öumbolbt unb oiele anbere, berausgegeben unb Busftellun- 
gen non beutfeben fünften unb Werken oeranftaltet. 3ur Förbcrung bes Ber- 
ftänbniffes ber chinefifcben Kultur bienen bie Cinricbtungen von önftituten unb Cebr- 
ftühlen ber chinefifcben Sprache unb ‘philofophie an ben beutfeben Unioerfitäten, bie 
allerbings, roie es febeint, noch nicht überall fiel) Jo entroickelt haben, roie bies erhofft 
rourbe. Unb biefe Fortenfroicklung ift roichtig, ba bie 23crbreitung ber beutfeben 
Kultur in China bas chinefifche ^ultusminifterium als befonbere Aufgabe betrachtet 
unb auch ftänbig in pofitioftem Sinne erfüllt hat. 3u begrüßen ift ber St u beuten - 
austaufch jroifchen Stubenten ber beutfeben unb chinefifcben Unioerfitäten, ber aller
bings bisher nur in fehr mäßigem 2Haße burebgeführt roerben konnte.

211s Förberer ber beutfeh-ebinefifeben Beziehungen gelten in elfter Cinie bie in 
‘Dcutfchlanb ftubierenben chinefifcben Stubenten.*)  Öhre 3abb bie ftänbig im 2öachfen 
begriffen ift, beträgt gegenroärtig etroa 500. Bon bem Berein ebinefifeber Stubenten 
rourbe alljährlich eine Bunbreife burch bie beutfeben önbuftriegebiete oeranftaltet, um 
bie bortigen Fabrikeinrichtungen berichtigen zu können; biefe Befucher rourben immer 
mit großem Cntgegenkommen empfangen. Biele Fabriken ftehen auch ben chinefifcben 
Stubenten jur praktifchcn Arbeit zur Berfügung, allerbings nicht auf allen Schieten, 
roas aber fehr zu roünjcben roäre.

*) Vergleiche: Cao Pung Fai, „Chinas Seift unb Straft“.

‘Dcutfchlanb kann nicht, roie Amerika, Cnglanb, Frankreich unb ötalien, bas 
Stubium biefer Stubenten finanzieren. Cs Jollte barum ben chinefifcben Stubenten 
möglichst viel Selegenheit bieten, fiel) neben ber tbeoretifeben BJiffcnfchaft auch Kennt- 
niffe in ber Praxis erroerben zu können.

Für feinen BSieberaufbau roill China gern §ilfe in ‘Dcutfchlanb finben, in einem 
Canbe, bas auch oon febroerem Scbickjal betroffen roerben ift. Für China ift ‘Deutfch- 
lanb als Borbilb befonbers notroenbig, ba China fich ebenfalls roie ‘Deutfcblanb aus 
einem zerrütteten 3uftanb erheben mußte.

Feftzuftellen ift, baß oiele ‘Deutfche, oor allem aus ben Greifen ber öntellek- 
tuellen, ber chinefifcben Kultur unb Literatur größtes Berftänbnis unb Schätzung ent
gegenbringen, roas fieber ben beutfeben Forjchern unb önterpreten an beren Spitze 
unter ben anberen ‘Profeffor Dr. Bicharb BMlbelm Jtebt, ?u oerbanken ift. Bicharb 
BJilbelm, ber Begrünber bes China-önftituts in Frankfurt a. Bl., hatte burch Jein 
mehrjähriges 3ujammenleben mit Cbinefen bas chinefijche Bolk roeitgehenb kennen- 
gelernt. Cr liebte cs, roie biejcs ihn auch. Sein ailzufrüber Cob hat bie chinefijche 
Beoölkerung tief erjehüttert. ‘Durch feine rocit unb breit beliebten Schriften unb 
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Hberfeßungen ift in ‘Dcutjcblanb bas große önterefje unb biß tiefe Sympathie für 
China roachgerufen roorben.

BSährenb man ßinßrfßits hohe Schäßung bßr chinefifchen Kultur bei bßn ‘Deut- 
fchen finbßt, finb anbßrfßits, obroohl biß BJelt burch biß technifchen Crrungenfchaften 
roefentlich kleiner geroorben ift, noch immer uißl Blärchen aus bem Beich bßr Blitte 
in bßn beutfchen Jeitungen unb 3ßitfcbriftßn, im Siim unb Sbßatßr im Umlauf, biß 
oft nicht recht bßn Catfachen entfprechen. Bber nichts kann fchäblicher Jein für bie 
Begebungen jroifchen bßibßn Säubern als biefcs. Cerabe in politifcher §inficbt Jinb oft 
viel falfchß Sößrichtß übßr China Dßrbrßitßt roorbßn, fo ?. 93. rourbß biß cbinßjijchß 
Bationalpartßi, biß Kuomintang, als Komintern ober ftaatsbolfcberoiftifcb be- 
jeicbnet. Bian hört auch nicht feiten von „Bürgerkrieg in China“, „kommuniftifche 
Gefahr in China“ ober „Kommuniften befeßen Stabte“ ufro., ohne Sieb babei bie Blühe 
gemacht ju haben, bie Sanbkarte jur §anb ju nehmen unb feftjujtellen, roas für Stäbte 
befett roorben finb, roo es Bürgerkriege gibt,^oor allem las man roenig baoon, baß bie 
cbineßfche Begierung in ben fetzten Jahren erfolgreiche Kämpfe gegen bie kommu- 
niftijehen Cruppen geführt hat unb baburch ihrer ^errfchaft ein Cnbe bereitete; 
außerbem muß man bie politifebe unb fojiale örunblage bes chinefifchen Bölkes ver
gehen, um beurteilen ju können, ob ber Kommunismus überhaupt in China jemals 
foften Suß faffen kann. Bian verbreitet gern, unb befonbers in ben gegen ben Kom
munismus kämpfenben Säubern, roie ?. B. ‘Deutfchlanb, bie Bnficht, baß biß kommu
niftifche <Sßfahr in China immßr ftärker gßroorbßn ift. T>ßrjßnigß roirb vielleicht 
Sympathie bßi ben bie tatsächliche Sage nicht Keimenben erroecken, ber China im 
Kampf gegen bie Kommuniften §ilfe leiften ju roollen behauptet. Jeboch ift ber Bach- 
roeis gebracht roorben, baß bie Bngehörigen einer nicht einflußlosen Ceheimgefellfchaft 
in ^eiping gerabe mit Selb von ben angeblichen öilfebringern Chinas in ben Kampf 
gegen ben Kommunismus auf ben B$eg geSchickt rourben, im Süben ber ^rooin? 
(^opei) „kommuniftifche“ Crhebungen in bie B3ege ju leiten. Cs finb oft ?u einer 
beftimmten Seit unb mit einem beftimmten 3ißl Bachrichten verbreitet roorben, bie, 
roie mehrmals beroiefen, Sehr feiten auf BJahrheit beruhten. Buf ber anberen Seite 
haben auch bie in 'Deutfchlanb roeilenben chinefifchen Stubenten mit Bebauern feft- 
ftellen müffen, baß auch in China falfchß Bachrichten über Deutfchlanb aus inbirekten 
Quellen ohne ftrenge Prüfung in ber chinefifchen treffe veröffentlicht roorben finb. 
Beibes muß als ftörenb für bie gegenseitige Berftänbigung angefehen roerben; hier 
aufklärenb ?u roirken, ift bie große Bufgabe unb bie Pflicht ber beutfehen unb chine
fifchen Jugenb.

‘Deutfchlanb ift China näher gerückt burcb bie ftarke Beteiligung einer chine
fifchen Blannfchaft an ber Olympiabe, roährenb bie chinefifchen Ceilnehmer ben Deut- 
Schen ein lebenbiges Beifpiel für bas Beue China barftellen roerben, roie es Blarfchall 
Chiang Kai Schek bei ber feierlichen Sahnenübergabe vor bem Crab Dr, Sun Bat 
Sen’s in Banking jum Busbruck brachte. ‘Daß China einen ber höchften Bertreter 
feiner Begierung, S. C. Cai Chi Cao, ^räfibent bes ^rüfungs-Büan, als feinen 
Bepräfentanten ju ber Olympiabe Schickt, ift ein Jeichßn bafür, baß es bie größte 
Bufmerkfamkeit ben olympifchen Spielen unb zugleich auch bem Deut fchen 
Beich fchenkt. Bach ihrer Bückkehr roerben bie chinefifchen Sportler ihre in 
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Deutfcbianb gewonnenen Cinbrücke ihren Canbsleuten in ber Heimat übermitteln, unb 
beswegen können Jie nicht nur als Kämpfer ber Olympiabe, Jonbern oielmehr als 
Brückenbauer jwifcben China unb Deutfcbianb unb Jörberer ber cbine- 
JiJch = beutJcben Begebungen bezeichnet werben.

Jufammengefaßt, bejtebt bis jeßt kein Hinbernis, bas bas gute Berbältnis 
jwifcben China unb Deutfcbianb Jtören könnte. Jur Crlangung einer erfolgreichen 
JuJammenarbeit Jollen, wie einmal ein Deutfcher jum Busbruck brachte, bie beutjcben 
Blänner unb bie chinefifchen Blänner über Cänber unb Bleere Jicb bie §anb reichen 
ju gemeinjamer Brbßit, ?um BSohle Chinas unb jum BJoble Deutfcblanbs, im Seifte 
gegenjeitiger Hochachtung unb oölliger Sleicbberecbtigung.

Hiroo Furuuchi:

Das neue Deutschland in den Augen eines Japaners
Seit bem Cntfteben bes neuen Deutfcbianb finben mir Japaner im geijtigen 

Ceben ber beiben Bölker Japan unb ‘Deutfcbianb viele Ähnlichkeiten. ‘Das abfolute 
Bertrauen bes Bolks jur Staatsfübrung, bie Oluffajfung über bie Stellung eines Cin- 
meinen im Sanken unb bas baraus bßrgeleitete ‘Pflichtgefühl bes einzelnen bem Staat 
unb ben Blitmenfchen gegenüber, bie Buffaffung ber Familie als eine Bufbaujelle bes 
Staates ufio. Jinb geijtige Clemente, bie jur Cinigkeit unb Sejchlofjenbeit eines 
Staates Derbelfen.

Die Catfache, baß mir im geijtigen Ceben vieles gemeinfam hoben, ift angefiebts 
bes gegenfeitigen Berftänbniffes beiber Bölker äußerft wichtig, benn bas allerwicb= 
tigjte im Bölkerieben ift, Jicb gegenjeitig kennen ju lernen. Cs fehlt nicht an Beifpielen 
bafür, baß bie öntereffengemeinfebaft auf politijebem unb wirtfcbaftlicbem Sebiet ben 
Srunb jur Bnnäberungs= ober Bünbnispolitik mehrerer Cänber bilbet. Solche 
Jreunbfchaft leijtet jeboch nur einen ganj geringen Beitrag jur Bufrecbterbaltung bes 
BSeltfriebens, benn Jobalb bieje gemeinfcbaftlicben öntereffen oerjebwinben — mate
rielle Jntereffen bleiben nicht ewig beftehen —, könnte Jicb ber Jreunb oon geftern in 
ben Jeinb oon beute oerwanbeln. Dagegen ift bie auf bas gegenfeitige innere Bcr= 
Jtänbnis berubenbe JreunbJcbaft feft unb unerjcbütterlich. So glaube ich, baß Deutfcb- 
lanb unb Japan oom Schickjal baju auserfeben Jinb, Haub in Hanb an ben Bufbau bes BSelt- 
friebens ju geben, als Bermittler jwijeben Oft unb BJeft. Böir erblicken im neuen 
Deutfcbianb mit feinen Beffrcbuugen nach ber Jormung neuer Staatsgebanken unb 
Bßeltanfcbauungen einen wahren Sreunb, unb Jeben feiner hoffnungsDollen Sukunft 
mit ber großen Srwartung entgegen, baß unter Curopäern, für welche unfere Böelt- 
anfebauung, Staatsgebanken unb Jonftige Denkweife wenig oerjtänblicb Jinb, wenig- 
ffens bie Deutjcben uns in bie Beihc ihrer feelifeben Jreuube bineinjieben werben. 
Blit bem gewaltigen Juioacbs auslänbijcher Befucber in Japan, europäifeber Bücher 
im £anb ber aufgebßnben Sonne unb mit ber auffallenb ftarken Bnteilnahme ber 
BJelt-Cagespreffe an japanifeben ‘Problemen bat leiber bas Berftänbnis oom BJeJen 
ber Japaner nicht Schritt gepalten. Bebaue.rlich ift es für uns, feftftellen ju müfjen, 
baß Jicb bßr weitaus größte Ceil ber Curopäer Japan immer noch nicht anbers als 
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das Ganb der „Seifha“ und des „Harakiri“ vorftellt. Für die einen ift Japan ein 
Ganb der Phantafie unb bes Traums, ober ein Ganb mit primitiven Vermächtniffen 
aus feubalen Jeiten. Für bie anberen ift es ein moberner Jnbuftrieftaat, beflen billige 
unb fchlechte Srzeugniffe ben Weltmarkt überfluten, roäßrenb zu §aufe ber arme 
Arbeiter fklaoenartig mißßanbelt unb ausgebeutet wirb. PieJeTöeife, japanifche Pinge 
ZU betrachten, ift, oon uns aus gefeben, oberflächlich unb unfreunblich. Ss ift ein 23e- 
roeis bafür, baß bie meiften Europäer, bie als Japankenner gelten wollen, Japan aus 
egoistischen Perfpektioen betrachten, ohne baß fie fich jemals 2ilühe geben, fich in bie 
Pfychß ber Japaner hineinzubenken. 2<ein äußerlich unb materiell ift Japan ärmer 
unb primitiver als Europa; mit biefer Jeftftellung ift aber bas japanische Töefen nicht 
erfchöpft. ^33ir finb uns oon Anfang an barüber klar, baß nufere Stärke vielmehr im 
geiftigen Geben beftcht. 233ie wenige von Japankennern haben z« V. bis beute verfucht, 
ihre 2lufmerkfamkeit auf bas Stubium religiöfer Elemente (fhintoiftifeße, bubbßiftifcße 
ufw.) gelenkt, bie im japanifchen geiftigen Geben eine Jo wichtige 2?oüe fpielenl 233ir 
finb auf bie innere Seftaltung unferes Gebens ftolz unb nehmen mit Vebauern wahr, 
wie graufam bie natürliche innere Verbunbenheit jwifchen 2Hitmenfcßen in Europa 
burch ben Jnbivibualismus unb Giberalismus jerrifjen worben ift. Jeber lebt hier für 
fich allein; fo ift es Jogar oft bei Eltern unb Kinbern, 2üann unb Frau, unter Ver- 
wanbten unb unter Freunben. 233ie trübe unb öbe muß es Jein, wenn einer Jeine 
Sxiftenzmöglicßkeit verlieren Jolltel 2liemanb wirb ihm bann ju Hüfß eilen. 233ir 
wijjen baßer bie 23ejtrebungen bes uationalfozialiftifcßen Peutjcßlanb zu Jcßäßen, bie 
innere 23erbunbenheit ?wijchen ber Staatsführung unb bem Volk ßerzuftellen, bem 
Familienleben feinen von Sott gegebenen Platz emjuräumen, bas Pflichtgefühl bes 
einzelnen gegenüber ben 2riitmenfchen unb Jeine Opferbereitfchaft für bas San?e zu 
Steigern. Alleiner perjönlichen Überzeugung nach ift ber große Führer bes neuen 
Peutfcßlanb vom Schickfal bazu auserfehen, bie Sefchicke feines Ganbes in bie 
§anb zu nehmen, um ben burch ben Jnbivibualismus unb Giberalismus verborbenen 
Seelen wieber ben inneren §alt zu geben.

Pie religiöfen unb moralifchen Srunblagen bes japanifchen Gebens hüben Shin
toismus, 23ubbhismus unb Konfuzianismus. Piefe brei Gehren finb troß ber Ver- 
Schiebenheit ber Srunblagen, auf welcher jebe von ihnen begrünbet ift, in ihren Sin- 
wirkungen auf bas geiftige Geben Japans gleicher 2lrt gewefen. So entjtanb glück- 
licherweije keine Konfufion burch bie Kreuzung verjehiebener Gehren. Per Shin
toismus lehrt, baß ber Senno eine heilige Perjon ift, bie zum Regieren Japans von 
Sott in biefe 233elt entfanbt worben ift, aljo ber lebenbe Soll. Seine Regierung 
richtet fich baher nach bem 233illen bes Sottes. Pa Sott vollkommen ift, muß aljo auch bie 
2\egierung bes Senno vollkommen Jein. Sollten aber babei irgenbwelche Fehler be
gangen werben, Jo Jinb Jie auf £>ie Unoollkommenheit ber menjchlichen Kräfte, bie ihm 
als Hilfskräfte zur Verfügung ftehen, alfo auf bie Verantwortung ber unter bem 
Senno Jtehenben GUinifter zurückzuführen. Per Senno ift bas 2111, in welchem bas 
Geben bes ganzen Volks eingejchloffen ift, bas 2111 lebt wieberum im einzelnen, ba ber 
einzelne Jcbließlich ein 2ltom bes 2llls ift, Sennoismus ift nicht Pefpotismus; ber Sott 
kann niemals ein Syrann fein, bie Vegierung bes Senno ift oon ber 23armherzigkeit 
befeelt. Pas Verhältnis bes Senno zum Volk ift gleich wie bas bes Vaters zu feinen
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Kinbßrn. ‘Der Sßnno und führt bas Owlk, ijt babßi ftßfs auf bas (Stück unb 
bas Sßbßibßn bßs 03olks bßbacht.

SDißjß Cßbrß bßrrfcbte Jcbon Jßit bßr Srünbung Japans. öpätßr kam bßr 
03ubbhismus hß^ßin, konnfß jßboch nicht nur mit bßm JbintoiJtiJchßn Sßbankßn ßinig 
roßrbßn, Jonbßrn bißjßn Jogar bßrßichßrn. Dßr OSubbha ijt bßr Olamß bßs Ollis. Sr 
Ißbt von bßr unßublicbßn Jßit bßr ins Unßnblicbß. Sr rßgißrt im unßnblicb großßn 
Kosmos unb Jorgt für biß §armoniß bßr Kräftß in bißfßm. öbakmunibutu, bßr 
Srünbßr bßs 03ubbbismus, ift bißfßr 03ubbba JßlbJt, roßlchßr in bißjß OMt in Sßftalt 
ßinßs OUßnJcbßn kam, um biß OHßnJcbbßit non ibrßii öorgßn unb Cßibßn ?u bßfrßißn 
unb Jiß ?um OSßroußtJßin ibrßr von (Sott gßftßlltßn Olufgabß ?u bringßn. Cr mar auf 
bißfßr Oößlt }unäcbft ßin Ollßnjcb mit Cßibßn unb öorgßn gßnau miß anbßrß OHßnJcbßn, 
konntß bßsbalb bßn OHßnJcbßn bßn ricbtigßn Oößg roßijßn, miß ßin ßinfacbßr OHßnJcb ficb 
junäcbft von Cßibßn unb öorgßn bßfrßißn Joli, um ficb ßnblicb Jßinß ßigßntlichß Oluf= 
gabß klar unb bßutlicb vor Olugßn haltßn ?u könnßn. Oßir roßltlicbßn OUßnfcbßn Jinb 
oißl ?u oißl mit täglicbßn öorgßn, mit Oßib, Siebe unb §aß bßlaftßt. OSir Jinb bßsbalb 
blinb unb könnßn nicht Jßhßn, roo?u mir ßigßntlicb gßborßn Jinb unb roas mir tun 
müjjßn. „Unfßr Cßbßn ijt miß bßr OHorgßntaul“ Oöir müjjßn jßbßn Olugßnblick mit 
bßm Olbjcbißbnßbmßn vom Cßbßn rßcbnßn. §abß ich bßnn nicht noch anbßrß, h’öbßrß 
Olufgabßn ?u löfßn? OHuß ich nicht, Jolangß ich noch Ißhß, ßilßn unb mßinß öchulbig= 
kßit tun? Olatürlicb, bßnn bas ^flicbtgßfübl, bas vom „öch“ bßrgßlßilßt roirb, 
vßrlangt katßgorijcb, baß bßr ßinjßlnß ficb Jßiiißrfßits für bas OSohl bßs ötaatßs, bßr 
Sßmßinjchaft unb bßr Jamiliß, von bßm ßr nur ßin Sßil ijt, ßinjßßt. Das glßicbß 03ßrhältnis 
gebt roißbßrum in biß unßnblicbß Jukunft hinaus: Das OJßrbalten bßs „Jeb“ ijt angc- 
fichts bßr Satfacbß Jo wichtig, baß bas „öch“ bßn Olusgangspunkt unßnblicbßr Otach’ 
kommßnjcbaft bilbßt. Jßrnßr hängt bas (Stück unb (Sßbßihßn bßr OHitmßnfchßn ibrßr- 
Jßits vom Sun unb Srßibßn bißfßs „öch“ ab. Dahßr muß roißbßrum bas OSßrant- 
roortungsgßfübl bßs »öch“ bßn anbßrßn gßgcnübßr bßrgßlßitßt roßrbßn.

Dankbarkßit ßmpfinbßn grgßnübßr bßm ötaat, bßn OHitmßnJchßn, bßn Sltßrn 
unb nicht juißßt bßr bubbhijtijcbßn Oßbrß, biß biß Olugßn bßs „öch“ für biß Oöahrbßit 
bßs Kosmos öffnßt, unb Dankbarkßit bureb biß Sat ßrroßijßn ijt biß roefßntlicbß mora- 
tijehß Jotgß bßs bubbhijtijcbßn (Staubßns.

3ulßßt bat auch bßr Konfuzianismus mit bßm gßijtigßn Oßbßii Japans ßinßn 
ßngßn JuJammßnhang. Sr ift im Scgßnfaß ?u bßn obßn Crroäbntßn kßinß OMigon, 
biß Oßhrß Jtammt aus fßubatßn Jßitßn Chinas unb Ißhrt nur, roiß man bas 03ßrhä(tnis ?roijcbßn 
Oßbnshßrrßn unb Untßrtanßn, ^roifchßnCltßtn unbKinbßrn,}roifchßnOHann unbjrau, untßrSß- 
JcbroiJtßrn unb untßr Jrßunbßn rßgßln Joli. Dißjß Cßbrß hat ficb in Japan mit bßm Jbintoiftijebßn unb 
bßm bubbhijtijcbßn (Sßbankßn vßrjcbmohßn unb Jo allmählich bas gßijtigßOßbßn Japans gßformt.

Dißs ijt ßin grobßr Umriß bßr brßi großßn Cßbran unb ibrßr Cinroirkungßu auf 
unjßr ößßlßnlßbßn. öiß babßn mit bßr Jßit in unjßrßm gßijtigßn Oßbßn fßjtßn Juß gß- 
faßt; unb bßutß noch richtßt Jich babßr bas öanbßln bßr Japanßr, bßroußt obßr unbß- 
roußt, nach bßn ßrroäbntßn Cßbankßngängßu. Oöir Jinb ftol? barauf, baß roir bißjßn 
gßijtigßn öchaß bßjißßn, unb ßs ijt bßr innigJtß OSunJeh bßr Japanßr, ihn troß bßs 
Sinbringßns „gßfährlichßr Sßbankßn“ Ißßtßr Jßit, nämlich bßs Ollatßrialismus, bßs 
önbivibualismus unb bßs Oibßralismus, ?u Jcbüßßn unb bureb Oßbrß unb 03ßiJpißl ?u bßroabrßn.
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Florian Kienzl:

Durch befreundetes Land

Eindrücke von einer Bulgarien-Reise

Die Bulgaren waren einmal unfere BJaffenbrüber. Bber nicht erft auf Öen 
Schlacbtfelbern bes Balkans warb bie beutfcb-bulgarifche Jreunbfchaft befiegelt. 
Sie reicht bis in bie Erünbungsjeit bes bulgarischen Beiches, bis in bie Seit ber Be
freiung Bulgariens oon ber fünfhunbertjährigen türkijcben SrembheTrJchaft im Jahre 
1878. Seine erften Surften unb Könige, Blexanber von Battenberg, nor allem Jerbi« 
nanb aus bem 5au|e Coburg, beffen Sohn Boris heute bie bulgarische ^önigskrone 
trägt, buben bem £anbe alle Segnungen beutfcber Kultur zugute kommen laffen. Buf 
allen Sebieten bes Eeifteslebens, ber Technik, ber Bermaltung, bes Scbulroefens, ber 
^unft unb Literatur läj^t fich Bufbau unb Jortfcbritt ?um großen Seil auf beutfchen 
Einfluß jurückführen. Def|en Jinb Jich bie Bulgaren Jtets bankbar bewußt geblieben. 
Buch bas traurige Enbe bes BSeltkrieges konnte uns nicht entfremben. Bitterlich 
trug ein jeber bas bittere £os, bas uns bie Sewaltfriebensakte oon Berfailles unb 
Beuilly auferlegten. Unb fo weit es nur ber eigene Botjtanb erlaubte, reichten wir 
uns helfenb bie §anb.

Selten in fremben Canben wirb ber Deutjcbe jo juoorkommenb be« 
hanbelt wie in Bulgarien. B5ohl i|t bas Bolk, troß feiner Brmut, überhaupt Johr 
gaftfreunblich- Bber uns Deutfchen gegenüber ift boch immer ein gan? bcfonbers her?« 
lieber Unterton fühlbar. B3ir brauchen uns bloß als „Bjemski“ erkennbar ?u machen, 
gleich leuchten bie Eejicßter auf, ift man in jeber BJeiJe gefällig unb behilflich. Ss 
kommt für ben beutfchen Bulgarienreifenben als wejentliche Erleichterung binju, baß 
fehr oiele bie beutfebe Sprache beberrfchen. ön ben höheren Schulen wirb Deutjch 
gelehrt. Sin beträchtlicher Seit ber akabemifch Eebilbeten bot in Deutfchlanb ftubiert. 
Unb burch ben Umgang mit unferen Solbaten wäbrenb bes BJeltkriegs ift auch in ber' 
ärmeren Schicht manche beutjehe Bebewenbung pängen geblieben. Das Beifen in 
Bulgarien ift für uns in jeber öinficht ein Bergnügen, läßt uns oiele Borurteile oer« 
geffen, bie fiel) an ben lanbläufigen Begriff „Balkan;‘ knüpfen. Die Bulgaren jinb 
ein grün behrl ich er Bien Jcbenfcb lag. öch habe es felber erlebt, baß ber ^affenbeamte 
einer kleinen Babnjtation einem Jug, ber ficb |cbon in Bewegung Jeßte, nachlief unb 
einem Jahrgaft burch bas Jenjter bes Bbteils bas Eelb bineinreichte, bas er offen« 
bar für bie Jahrkarte ?u oiel gezahlt batte

Bian tut gut baran, nicht bloß bie größeren Stäbte aufjujuchen. Eine Stabt 
wie Sofia ift gewiß Jebr reipoll gelegen — am Juße bes hohen BSitoJcha —, Jie 
macht einen fehr oornehrnen, Jauberen Einbruck unb hat beachtliche Bauwerke unb 
Bnlagen; aber fie ift, oon ben prunkvollen orthoboxen Kirchen abgejehen, nicht Jon« 
berlich für bie bulgarifcbe BJeJensart bejeichnenb. BJill man bas bulgarifche Bolk 
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und biß Urtümlichkeit feiner 23au= und Cebeusweife kennen lernen, muß man abfeits 
oom großen internationalen ‘-öerkehrswege bas Caub burchwanbern.

Sin Nusflug oon ^arna aus, ber Stabt am Schwaben Nieer, ift mir in be- 
fonbers fchöner Srinnerung. N3ir waren über bie Salata-öößen gewanbert. ‘Das 
finb große, längft überwucherte Srabhügel, unter benen bie dürften ber Salater, ber 
keltischen Urbeoölkerung, ruhen. Dieser ganje Canbjtricb im Süben ber ‘öueht oon 
SQJarna ift mit Sonnenblumen bepflanzt. Sin Sewoge oon golbgelben Sternen — unb 
hinter ihnen biß JcbiHernbe Söläue bes 2Ueeres. Sin beglückenbes, lichtes Stück Srbe.

öm ‘Dorfe Salata unter einer ‘ZSeinlaube hielten wir Q^aft. Nüffelgefpanne 
rumpelten vorüber, Nunbherum Kiuber, Rübner, Schweine, Siegen in ibyllifchem 
‘Durcheinanber. Sin junger Sfel wälzte fich Jeelenoergnügt im Straßenftaube unb ließ 
ungehemmt fein febon recht kräftiges „Saß“ ertönen. ‘Drüben unter bem flachgieb- 
ligen, weitoorfpringenben §ol?bach faßen grauen mit Spinnrocken unb Stickereien. 
Nuch ein uralter Söauer faß bort. Sine febwar^e cPel?müße auf bem Kopf, bie Süße 
in Suchfeßen gewickelt; bureb feine Singer glitt bas lanbesüblicbe Spielzeug ber alten 
2eute, eine Kette oon ^ornperlen. kam er auf uns ?u, gab dem Sfel einen leichten 
Sritt, fragte nach nuferem Söegeßr. —• Ob wir etwas ?u elfen bekommen könnten? 
Sr fcbüttelte ben Kopf — in Bulgarien ein Seichen ber Bejahung — unb brachte 
alsbalb, was Jo bas tägliche Sffen ber dauern ift: Scßafkäfe, Sogurtb, weißes ^rot 
unb ‘Paprikaschoten, bie man jum Käfe gerne bajubeißt. ‘Das ift bie einfache Naß= 
rung, ber man es jufchreibt, baß es in Bulgarien fo Diele §unbertjährige gibt. Ob 
nufer QUter auch Schon an bie öunbert war? Sr Jeßte Sich ?u uns unb Suchte uns ju 
unterhalten. „‘Die Srnte wirb gut“, meinte er unoermittelt, „aber was nüßt es uns? 
‘Die Säcke, in bie wir unSern 2Hais tun, finb mehr inert als ber Snßalt. Ss fehlt uns 
Stets an Qlbfaß. Sa, wenn ber &rieg nicht gekommen wäre . . . Nia eßt man Jicß 
braußen einen begriff baoon, was wir burchmachen mußten? 2Hit ben Sürken haben 
wir gekämpft, bann mit nuferen ^unbesgenoffen, ben Griechen unb Serben. ‘Die 
Rumänen rückten ins Canb. Unb feßließließ kam ber TSeltkrieg. So ging es Jecßs 
Sahre lang. 2Ule meine Söhne finb gefallen. Unb wofür? ‘Dort brühen, fehen Sie 
ben bunklen Canbftreifen? ‘Da beginnt bie ‘Dobrubfcha, bie hefte bulgarifcße Srbe. 
Seßt gehört fie ben Rumänen. Unb wir haben nichts als ^ot unb harte Arbeit . . .“ 
— „Nber man bleibt boch gefunb babei“, wanbte ich ein. — „Sa, merkwürbig . . . 
Sch bin jeßt breiunbueunjig. ‘Die Ceute wetten, ich werbe noch ßunbert . . . Nber 
kann fich unfereins bas wünfeßen? Ss gibt hier ein gutes Sprichwort: ,N3er bem 
£eben ins Seficßt gefeßaut hat, ber fürchtet fich nicht oor bem Sobe’.“ Sa, Not unb 
harte Nrbeit — unb oiel Nrbcitsnot. ‘Die Nachwirkungen bes Krieges — ber Ner- 
lüft weiter Sebiete, bie Nbfperrung oom sHgäifcßen Nleer, bie NÖirtfcßaftskrife — 
jwingen bie Neoölkerung ?u Jchweren Opfern unb Nnftrengungcu. Qlber „Ncß unb 
NJeß gehen hungrig ?u 25ett“: bas ift auch So eine bulgarische Spruchweisheit. ‘Die 
Söulgaren finb ein tapferes, bewunbernswert tatkräftiges Nolk. N3ie wäre es anbers 
ju begreifen, baß ihr Canb in runb fünfzig Saßreu (feit ber 2oslöfung oon ber Sürkei) 
fieß oon einer afiatifeßen Kulturstufe ju einem woßlgeorbneten europäifeßen Staat ent= 
wickelte? Sin jugenblicßes %*olk. „‘Der fünfßunbertjäßrige Scßlaf“ — fo nennt man 
bie Seit ber Sürkenßerrfcßaft — ßat feine Kräfte jung erhalten, hat ihm einen 
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frifcben, empfänglichen Sinn gegeben, belebe Unjabl oon technischen Errungen» 
Schäften find im Caufe her lebten Jahrzehnte auf biefe einfachen Klenfcben ßingßftiirmt. 
Unb fie find mit ihnßn fertig geworben. Sin „Unmöglich“ kennen fie nicht. Unb biefe 
jugßnblicbß Snergie wirkt fich auch bßutß ans. Klten KSiberftänben zum Sroß gßbt es 
oorwärts, Schritt für Schritt . . .

Glicht um biß Krbeitsfreube zu hßbßn —■ biß ift bßn Kulgaren ßingßborßn —, 
fonbern um brachliegßnbß Kräfte für bie Sefamtbeit nußbar zu maebßn, ift febon feit 
langßm biß Krbeitsbienftpflicbt ßingßfübrt worben. Siß bient wichtiger Kulturarbeit: 
bßr §ßbung lanbwirtfchaftlicber ‘Probuktion burch Knwenbung moberner 2Hetboberi, 
bßr Sntwäfferung oon Sümpfen, oor allßm bßm Kau oon Straßen unb Sifenbahn^ 
linien. ‘Dißjß Sinricbtung hat bem nßußn Deutfchlanb oielfacb zum Korbilb gebtent.

Sin nicht minbßr ßrfrßulicbßs Kapitel ift bßr ftete Ausbau bßs Kilbungswefens. 
«Das kteinß 2anb hat Schon mehr als tauSßnb Kolksbibliotbeken unb Kulturoereine. 
Ss gibt Saft kßine Knalpbabeten mehr. Siebt man in einßm ärmücbßn ‘Dorf ßin 
fcbönßs, mobßrnßs Sebäube, bann ift ßs fieber ßinß Schute . . . Kon bßn oteten aus- 
länbifcbßn Schuten finb biß bßutfchßn bei roßitßm biß bßlißbtßften. Siß werben oom 
„Kerein für bas Dßutfchtum im Kuslanb“ unterflögt, Jeb bßfucbtß ßinß in KSarna. 
Sine kteinß, bli^faubßrß Klufterfcbute. ‘Kur allzu klein, klagte mir bßr jungß beutfehe 
Schulleiter. Sr mußte mßgßn Raummangel übßr biß Hälfte bßr Sinfcbulungsgefucbe 
abtebnßu. Doch mar er froh, baß feine 2lrbeit auf Jo frucbtbarßn Koben fiel. Sr 
konntß nicht genug bie Empfänglichkeit unb ben ernSten Sifer ber bulgarischen Kinber, 
bie bei ihm Deutjcb lernen wollen, loben.

Dßr Kilbungstrieb ber Kulgaren bat übrigens auch Seine ScbattcnSeiten. Rrme 
Kleinbürger unb Kauern Sparen Sich bas KotigSte oom Rlunbe ab, um nur ja ihre 
Sprößling aufs Symnafium unb Später auf bie Unioerfität Schicken zu können. ‘Dem 
wirb jeßt entgegengearbeitet. Silber Schon finb bie wenigen Stäbte überfüllt oon Kka^ 
bemikern, namentlich oon hinten unb Rbookaten. Kn einem einzigen §aus in Sirno- 
wo Jah ich nicht weniger als acht Kbookatenfcbilber. Kßovon leben bieje Ceute? 
überhaupt, wooon lebt man? öobß Kcamte Dßrbißnßn feiten mßbr als 150 Rlark im 
Rlonat. Das Durchfcbnittsgßhalt kommt ungßfäbr auf 70 2Uark. Unb baoon muß 
oft ßinß Dielköpfige Jamilie ernährt wßrbßn. Kllerbings finb biß Lebensmittel unoer- 
gteichlicb billiger als in Dßutfchlanb — unb wohl auch unoergteichlicb anfprucbslofer 
ift biß Keoölkerung.

Diß Kulgaren finb Jßbr fparfame Leute. Klan nßnnt Jie barum bie Schotten 
bßs Kalkans. Kber fiß maebßn ihre KJiße übßr fich Jßlbft. Siß bßnken fich: Rrmut ift 
fchlimm gßnug — Soll fich ber Ktenjcb noch obßnbrßin ärgern barüber? Siß babßn 
ein helles Lachen, wenn Jie oon ben Kürgern ber Stabt Sabrooo erzählen, baß bie 
nachts ihre Uhren abjtelten, bamit ficb bas Käberwerk nicht unnötig abnüße . . . 
Qlber was ich in KJarna gefeßen habe, bas ijt beileibe keine Schilbbürgerei. Geb 
wunberte mich immer über bie zahlreichen Rohbauten, an benen nur Jetten gear= 
bßitßt würbe. Kis mir jemanb ein Cicbt aufjteckte. €roß bes Jcblimmen Seibmangels 
bringt es Jo manch einer fertig, Sich im ßaufe ber öabre ein Sümmchen jurückjutegen. 
Damit kauft er fich eines Sages Srunb unb Koben. Kach ein paar Jahren werben ?u 
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einem §aus die Fundamente errichtet. BJieber nach Jahren erftebt das erfte Stock- 
merk. ‘Das roird womöglich vermietet, und mit dem Sllietserträgnis wirb der zweite 
Stock gebaut. Und Jo fort bis zum letzten Siegel . . . Batürlich muß der Blann 
Geduld haben. Bber dafür gibt es in Bulgarien kaum eine B5ohnungsnot.

Diejes BJarna, Bulgariens größter öafen, Jtand nach bem Berlujt bes reichen 
§interlanbes, ber Dobrubjcha, ocr bem Buin. Da begann fich bie Bürgerjchaft um- 
Zujtellen, oerroanbclte bie Stabt in ein einiges großes Seebab. Das alte Biertel mit 
feinen baufälligen türkischen öolzhäuschen Jchmolz immer mehr zujammen. Dafür 
erlauben ^afinos unb Rotels. Piefige Stranbanlagen mit mobernjten Einrichtungen 
Jchmücken heute bie Ufer ber Bleeresbucht. Jn wenigen Jahren ijt BJarna ein BJelt- 
bab geworben . . .

BJunber an BJunber reiht fiel) in biefem kleinen Canb, bas oom Fremben- 
oerkehr noch kaum erjchlojjen ift. Oluf Jo engem Baume bie benkbar JtärkJten kul
turellen unb lanbjchaftlichen Segenjäße. Da liegt Jüblich von BJarna eine kahle 
^üjteninjel: BleJJembria. §ier hatten bie byzantinijeheu cPrin?eJJinnen vor mehr als 
taujenb Jahren ihre ^aläjte unb Kirchen, öeutc eine Eoteninjel. ^ein menjchlicher 
Saut ift zu hören, wenn man burch bie Buinen wanbert, bie von unerhörter Fracht 
Zeugen . . . BJeiter lanbeinwärts liegt wie ein Blärchen aus Saujenbunbeinernacht 
bie Sürkenjtabt Schumen mit kunjtoollen Blinaretts unb Blojchecn. Dann bie Jelt- 
Jamfte Stabt Bulgariens: Sirnowo. §ier hübet ber Fluß Jantra faßt einen ^reis. 
Um ihn herum, an Jteilen Rängen, phantajtijeh übereinanbergebaut, liegt bie Stabt, 
unb in ber Blitte, vom Flußkreis gejchüßt, bie alte Feljenburg Jareweß. Bon bort 
Jteigt bie Bahn in kühnen BJinbungen über taujenb Bieter hoch über ben Balkan. 
Oben weht es kühl unb Jtark. öleich aber geht es Jteil bergab in ein tropijeh^heißes, 
üppiges Sanb. Eabakfelber, Beisfclber, ^ajtanienwälber. Unb plößlicb rocht uns 
Jchroerer Bojenbufi entgegen. Er kommt aus ben öärten von ^azanlik, kilometer
weiten Bojenpflanzungen, bie einen überroältigenben Bnblick bieten. BJeiter im 
Süben erhebt fich bas öoebgebirge Bulgariens: bas Bila-Berglanb. Jn tiefer Ur- 
walbeinjamkeit ruht, roie Blonjalvath, bas prächtige taufenbjährige Bilo-^lofter, 
bas man bas „§erz Bulgariens“ nennt. Bon bort führt ein feiten befchrittener 
Felspfab auf ben BiuJJalla, ben höcbften Berg ber Balkanhalbinfel: 3005 m hoch 
— umgeben von Schneefelbern unb fieben türkisblauen Seen. Bon ber Spiße faßen 
wir bis zur Donau unb fübwärts bis zum Bgäijchen Bleer.

BJie beglückenb auf Solcher BJanberfahrt burch weltfernes, zauberhaftes Sanb, 
wenn uns ein armer §irte bie §anb entgegenftreckt unb „Deutfche — gut Freunbl“ 
Jagt. Bber noch mehr als gute Freunbjchaft fanb ich in Bulgarien: Sin tiefes Ber- 
Jtehen beutjeher BJefenheit. Sines Bbenbs, als wir gerade aus ber Bergwilbnis bes 
BiuJJalla kamen, befuchten wir bas moberne Bationaltheater in Sofia, bas ein 
beutjeher Brchitekt gebaut hat. Schillers „Don Sarlos“ würbe gegeben. Sine 
würbige Borftellung — unb ein begeijtertes Publikum. Sin bulgarijcher Beifebe- 
gleiter Jagte mir, baß Schiller in Jeinem Sanbe wie ein einheimischer Dichter verehrt 
werbe, benn in ihm Jei am JtärkJten ausgeprägt, was bie Bulgaren mit uns gemein 
hätten: ber Jittliche Srnjt, bie Jugenb, bie Siebe zum Baterlanb.
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‘Dem TlationalJojialismus ift in bßr 3ßit vor bßr Tllacbtßrgrßifung oft oor- 
gßroorfßn roorbßii, er hätte kein ‘Programm, bas eine neue roirtjebaftspolitijehß Schau 
Dßrroirklicbßn roolltß. ‘Dafür bat ßr biß roirtjebaftspolitijehß Scbau Jßlbßr gßbabt, in- 
bßm ßr Jcbon Jßhr früh, als anbßrß Sruppßn noch auf biß TMtroirtfcbaft Jßßtßn, bßn 
öufammßnbrucb bißjßr aitßn ‘©ßltroirlfcbaft Dßrkünbßtß.

‘Daburcb, baß bißjß altß ‘Zößltroirtjcbaft jujammßngßbrochen ijt, ijt noch langß 
nicht jßbßr roßltroirtjcbaftlichß ^ßrkßbr für allß Zukunft ausgßfcbaltßt ^on maß- 
gßbßnbßr nationaljojialiftijcher Sßitß ift immßr unb immßr roißbßr ßrklärt morbßn, 
baß kßinß Qlutarkiß ßrjtrßbt mirb. ‘^ößil bas bßr 2XationalJo?ialismus niebt tut, tritt 
or heraus aus bßm Krßis bßr Cßutß, biß biß altß libßralijtijchß ^ßlimirtJchaft mit bßr 
^ößltiDirtfcbaft übßrhaupt Oßrmßcbfßln.

ön bßr Tößltmirtfcbaft, biß jufammßngßbrochßn ift, roarßn Cänbßr mitßinanbßr 
Dßrflocbtßii, biß kapitaliftifch roarßn. S£öiß in bßn ßin^ßlnßn Cänbßrn bßr Kapitalismus 
biß Krijß mit Jßinßn aitßn Mitteln nicht übßrroinbßn konntß, ift ßr an bßr glßichen 2luf- 
gabß auch auf bßm größßrßn Sßlbß, bßm bßr Tößltmirtfchaft, gßfcbßitßrt. Sufammßn- 
gßbrochßii ift nur biß ^ößltroirtjcbaft bßr kapitalijtijchßn Cänbßr mit ihrßn oom Kapi
talismus bßftimmtßii unb Jßin ‘&ßfßn ausmachßiibßn 2llßthobßn. Ss hat im Caufß bßr 
Sßfcbicbtß gßnau Jo oißlß oßrjcbißbßnß Qlrtßu bßr TSßltroirtJchaft gßgßbßn, miß ßs in 
bßn ßinjßlnßn Cänbßrn Dßrfcbißbßuß 2lrtßn bßr roirtjebaftlichßn ^orfaffung gßgßbßn hat. 
2llit bßr Umftßllung bßr TSirtJcbaftsDßrfafJung bßr ßinjßlnßn Cänbßr mirb fich ßbßnfo 
ßinß nßUß Tößltroirtjcbaft hßranbilbßii, miß mit bßm offßnbarßn Ungonügß bßr kapi
taliftifchßn ^Jirtjehaftsauffaffung auch biß oon ihr abgßlßitßtßn 2nßthobßn für bßn 
jroifchßnftaatlicbßn Sütßraustaufcb Dßrfagt habßn.

^or ßinßr rückfcbaußnbßii 23ßtrachtung mußtß bißfß ^ößltmirtfcbaft ßinmal 
Jcbßitßrn. Siß mar direkt auf bißjßs Schßitßrn angßlßgt. Tkrgßgßnroärtigßn mir uns 
boch: ber Sütßr- unb Cßiftungsaustaujch jroijcbßn bßn ßinjßinßir Cänbßrn konntß nur 
funktionißrßn, roßnn biß 3ablungsbilan}ßn ausgßglichßu roarßn. ‘Diß altß TSßltroirt- 
Jebaft abßr bßruhtß barauf, bah Hß jroifchßn jroßi großßn Sruppßn, bßn önbuftriß- 
länbßrn unb bßn 2lgrar- unb 2tohJtofflänbßrn nicht ausgßglicbßn roarßn. ‘Dßnn biß 
‘Prßijß bßr önbuftrißßrjßugniJJß roarßn im ‘.ößrglßicb ?u bßn 21grar- unb ^ohftoff- 
prßifßn ?u hoch. Srjparßn roir uns hier ßinß längßrß Qlbhanblung: ‘Dßr §inroßis bar
auf, baß in bßr23orkrißgs?ßit biß önbuftrißlänbßr burch bßn intßrnationalßn Sütßraus- 
taufcb fßbr nißl Dßrbißnt habßti, Jagt gßnug. Unb irgßnbrooher müjfßn bißjß ^ßrbißnftß 
boch gßkommßn Jßin! ‘Öor bßm Krißgß roar in großem Vahnum biß öahlungsbilan? 
bßr önbujtrißlänbßr aktio gßgßnübßr bßr bßr 2tohJtofflänbßr.

‘Durch Krßbitbßrgabß rourbß bißjß ‘Pajfioität bßr Jahlungsbilanjßn bßr 2Xoh= 
Jtofflänbßr jugßftopft. Ss rourbß babßi ßrroartßt, baß bißjß Krßbitß jurückgßjahlt 
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roerben könnten. ‘Das konnte aber auf bie 9auer nur gejchehen, wenn bie ben 2^ob= 
Jtofflänbern gezahlten ‘preije roejentlich Jtiegen im Verhältnis ?u ben ‘preijen für ön= 
buftriegüter. ‘Dann hätten umgekehrt bie greife für önbuftrieerjeugniffe Jo niebrig 
roerben müffen, baf^ ber Aufbau eigener önbuftrieroerke in ben AohJtofflänbern nicht 
lohnte. Selbjtoerftänblich märe bas eine große unb Jchroere Umftellung in ben 3n= 
buftrielänbern geroefen. Von ber Arbeiterfeite her mürbe biefe Sntroicklung unmög= 
lieb gemacht. ‘Die önbuftriepreije Janken nicht, meil bie Löhne ftiegen. 9a blieb nur 
bie anbere Alternatioe übrig: bie langfriftigen ^rebite mürben notleibenb, bie kur?= 
friftigen ^rebite mürben in LHitleibenJchaft gezogen.

9er Ausgleich ber oahlungsbilanjen mar fiktiv, meil er bureb laug= unb kur?- 
friftige ^rebite ermöglicht mürbe. 9a bie ^rebite unficber mürben, bureb bie bie 
Sinlöjung eines ‘pajjiofalbos in ber Sahlungsbilan? geftunbet mürbe, ging bie Slajti~ 
jität bes früheren jroijchenjtaatlichen VJarenaustaufches oerloren. ön ber Vorkriegs= 
jeit mürben §anbelsoerträge abgejchlojfen mit bem 5iel, eine möglich}! große Ausfuhr 
?u ermöglichen. Seit bem Übergang Snglanbs jum öreihanbel beherrschte biefe Sen= 
ben? bie §anbelsoertragspolitik aller Länber. Aach ben großen, internationalen 
^rebitfehmierigkeiten aber mürbe es unmöglich, baß ‘paffiojalben „automatisch“ ge- 
ftunbet roerben konnten. 9as mar ber Sali gemefen, als bas Sgftem ber Solbpunkte 
noch funktionierte: cPaJJioJalbo in ber oahlungsbilan?, Rückgang ber 9eoifenkurfe, 
Erhöhung ber inlänbifchen Vaukrate, Steigerung ber Zinshöhe, Verbilligung ber 
‘preije, meil bie höheren Poften ber Lagerhaltung oermieben roerben Sollten, Anjie^ 
hung auslänbifchen »Selbes burch bie höheren Sinfen — unb bamit Stunbung bes 
‘pajjiojalbos in ber Sahlungsbilanj.

«Jeßt ift jebes Laub gelungen, unmittelbar für ben Ausgleich feiner «Jahlungs^ 
bilan? ?u Jorgen. öener Spielraum fehlt ber öanbelspolitik, ben fie meift burch bie 
Solbroährung unb bie — roenn auch auf bie 9auer fiktive — Ausgleichung ber 3ah= 
lungsbilanjen batte. Anjtatt roie früher nur für eine möglichst hohe Ausfuhr forgen 
?u brauchen, muß fich bie §anbelspolitik aller Lauber jeßt barum bekümmern, baß 
bie Öablungsbilan} ausgeglichen ift. 9as ift bie Srage: V3o bekomme ich bie 9eoifen 
her für bie „notroenbigen“ AohJtoffe?

ön biejer Srage ift bie jeßige ^rife ber V5eltroirtjchaf t für 9eutfchlanb charak~ 
terifiert. «Jebes Lanb hat feine eigene VJeiJe ber Sormulierung bes ‘Problems, bas 
fich aus feinem fpejiellen Verhältnis ?ur VSeltroirtfchaft ergibt. Aber jebes Lanb hat 
Jein “Problem. Unb allgemein bejeichnenb ift bas, baß bie Abte bes Sages Jo ge- 
bieterijeh Jinb, baß bie öanbelspolitik gan? unb gar auf biefe AÖte bes Sages bezogen 
ift, unb baß fie bie öanbelspolitik eng unb unelajtifch machen. VSo bie ^anbelspolitik 
eine große Linie hat, ift fie auf innerroirtfchaftliche öißlß bezogen roie beim neuen ‘plan 
in 9eutfchlanb. Aber keine öanbelspolitik jeigt in ihrer VJenbung nach außen, in 
bejug auf bie roeltroirtfchaftlichen ‘Probleme, eine große Linie, bie biefe ihrer Löfung 
näher bringen könnte. 9er Spielraum baju fehlt: roie Joli bie VSeltroirtfchaft auf~ 
gebaut roerben, roenn bie Aöte bes eigenen Lanbes berartig gebieteriSch im Vorber- 
grunb Jtehßn?
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•Die TMtroirtJchaft kann nicht roißbßr in ihrßr aitßn Sßjtalt aufgßbaut roßrbßn. 
<Dßr (Sßbankß, baß Jiß oon Jßlbßr ßinßs Sagßs roißbßr bajtßbßn roirb, ijt unjinnig. ^0= 
ju Jinb biß ^inbßrungßn innßrhalb bßr ßinjßinßn ^olksroirtjcbaftßn Jcbon oißl ?u groß. 
2lud) burcb ßinß intßinationalß ‘Planung roirb bßr roßltroirtjchaftlichß ^Ößrkßßr in bßr 
aitßn Tößijß unb in altßm Umfangß kaum roißbßr in <$>ang kommßn. ön bßn ^ßr= 
ßinigtßn Staatßn bßmübt Jicb 2toojßoßlt, innßrhalb Jßinßs Canbßs ßinßn Prßisausglßicb 
jroijcbßn önbuftriß- unb Qlgrarßr?ßugniJJßn ?u Jchaffßn. Sin intßrnationalßr ^ßrjucb, 
biß altß ^ßlfroirtjcbaft roißbßr nßu ?u bßlßbßn, miißtß biß glßicbß Sragß, biß 2<ooJßDßlt 
ließ gßjtßllt bat, in oißl größßrßm Umfangß unb untßr oißl mannigfaltigßrßn Scbroißrig= 
kßitßn löjßn: ßin ^lick auf biß Schroißrigkßitßn, biß 2toojßüßlt immßr roißbßr nßu bß= 
gßgnßn, läßt bißfßn ^ßrfueb als nicht Jßhr ausfichtsrßich ßrfcbßiußn.

Piß ^ößltroirtjcbaft roar bis ßtroa 1932=33 bßr ^blabßplaß allßr 23ßrlßgßn= 
bßitßn, biß biß ßinjßlnßn Cänbßr innßrroirtjcbaftlich battßii: alfo biß gigantijehß öäu= 
fung bißfßr ^ßrlßgßnbßitßn. önjroijcbßn bat man klarßr Jßben gßlßrnt. Ss ijt Jcbon 
ungßmßin oißl roßrt, baß biß ßinjßlnßn Cänbßr an ibrßn ßigßtißn ^ötßn ßrfahrßn babßn, 
baß aueb biß anbßrßn Cänbßr ibrß Sorgß babßn. 2Han bßtracbtßt biß hanbßlspolitijcbßn 
Sebrittß, biß biß ßinjßlnßu Cänbßr bßi ibrßr £agß tun müjfßn, niebt mßbr als abficht- 
licbß Störung bßr Törltroirtjcbaft, als bßn ^öillßii, anbßrß ?u übßroortßilßn obßr gar 
als ßinß ‘öosbßit. ^an bßmübt Jicb, biß (Srünbß, roßsbalb bißjß THaßnabnißn getroffßn 
rourbßn, ßin?ujßbßn. ‘Damit ijt Jcbon oißl gßroonnßn.

Tlocb mßbr roirb gßroonnßn, roßnn bßr innßrroirtjchaftlichß Neuaufbau bßr ßin= 
jßlnßn Töirtjcbaftßn großßrß Sortjebrittß gßmaebt bat, aljo roßnn biß Tlbbängigkßit 
Dom 33ß}ug Ißbßnsroicbtigßr Sütßr aus anbßrßn Cänbßrn gßringßr roirb. Pßnn jß gß= 
ringßr bißjß ^Ibhängigkßit ijt, bßjto größßr roirb biß “DispoJitionsfrßibßit bßr bßtrßffßn= 
bßn Cänbßr. Unb bißjß Pispojilionsfrßibßit ijt notroßnbig, bßoor langfrijtige 23ßrträgß 
auf banbßlspolitifcbßm Sßbißt abgßjcbloffßn roßrbßn könnßn. öm glßicbßn Qlugßnblick, 
roo langfrijtigß ^ßrträgß abgßjcbloffßn roßrbßn, roßrbßn gan? nßUß unb gröftßrß <Sß= 
Jiebtspunktß bßroortrßtßii, biß jß^t noch unjicbtbar Jinb, roßil Jiß niebt aktußll Jinb.

<3n bßm glßicbßn ‘Uugßnblick roißbßrum, roo bißjß gröfjßrßn Sßjicbtspunktß lö= 
Jungsrßif auftrßtßn, kann roißbßr ßinß roirklicbß Tößltroirtjcbaftspolitik gßmaebt roßr= 
bßn. *Diß ijt bßr ^3ßginn bßs ^ufbaußs bßr nßuen ^ößltroirtjcbaft, roobßi Jicb bann 
jßigßn roirb, ob biß impßrialß Politik großßr Cänbßr 23ßjtanb babßn roirb obßr niebt. 
Unb bann roirb biß Sragß ja aueb ßutjcbißbßn Jßin, ob ßin Tlßuaufbau bßr ^ößltroirt= 
Jebaft möglich ijt ohnß großß ‘ößränbßrungßn im poütijcbßn Sßfiebt bßr ’&ßlt. Pßr 
Schluß lißgt ja nahe, baß bßrartigß grojjß roirtjchaftlicbß 23ßrjchißbungßn, roiß roir Jiß 
babßn, auch oon Sößrjcbiebungßn auf bßr politijebßn Canbkartß bßglßitßt Jßin könnßn. 
ößbßnfalls abßr gßbt £s nicht, oom ^Jißbßraufbau bßr TößltroirtJebaft ?u rßbßn, ohnß 
babßi an biß ungßbeurßn politijebßn Spannungßn ‘23. im Sßrnßn OJtßn ?u bßnkßn. 
‘ößibßs gßbört jujammßii, unb bas Sor, burcb bas bßr ‘Xößg jur nßußn TMtroirtjebaft 
führt, ijt ßng.
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Seit beginn bes 19. öahvhunbcrts ift biß Q3ßüölkßrung ber Q33elt auf bas 
Dreieinhalbfache — Don knapp 600 auf übßr 2000 Qliillionen —, biß Q^eoölkerung 
Europas auf bas Dreifache — oon 170 auf 500 Qliillionen — geftiegen. Soweit 
unfßrß ^ßnntniffß bßr Q3eoölkerungsbewegung in bßr (Sefchichte prückreichen, bat ßine 
Sunahme Jolcher Qlrt auf räumlich unb zeitlich ähnlich brßitßr «Srunblage frühßr niß 
ftattgßfunbßn. öm einzelnen bleibt in bßr Entwicklung feit 1600 Europa bintßr ben 
anbßrßn Erbteilen mit Qlusnahme Afrikas juriick; insbßfonbßrß ift in biefer 3ßit biß 
Q3eoölkerung Qluftraliens auf bas 3ßhnfache, biejenige Qlmerikas auf bas Smölffache 
geftiegen. Qlber babßi barf nicht überjehen werben, baß biß weiße Q3eoölkerung bßr 
anbßrßn Erbteile oon ?ujammen gegenwärtig runb 200 QUillionen QUenfchen, biß ins^ 
bßfonbßrß in Qlorbamerika unb Qtuftralißn biß gan? iibßrmißgßnbß QUehrheit bßr Ee= 
Jamtbeoölkcrung ausmacht, ?um größten Eeil aus Qluswanberern unb bßrßn Qlach= 
kommßii Jtammt, biß Europa feit j 600 oerlaffen haben. ön bßm Q3eoölkerungs= 
roachstum bes 19. unb 20. öabrbunbßrts Jtanb biß oon Europa ausgehenbe weiße 
Ql affe an bßr Spiße.

Seit ßinigßr 3ßit weifen aufmßrkfamß Q3eobachter bßr Q3ßüölkerungsftatijtik 
mit bangßr Sorge barauf bin, baß in nahezu allßn Cänbern bßr roßißßn Qtaffe, 
wenn auch mit erheblichen Q3erjchiebenheiten im einzelnen, biß öntenfität bßs 
Qöachstums ftark nach läßt, ja, baß vielfach bas gegenwärtige QSachstum nur noch 
möglich fei infolge bßs anormalßn Qlltersaufbaus bßr Q5eoö[kerung. Die ®ßburtßn=- 
?iffern finkßn, insbßfonbßrß in bßn gßrmanifchßn Cänbern, rapibß, bßr «Seburtenüber- 
fchuß ift nur noch gßring unb in einer Qteihe oon Cänbern hätten mir bßrßits ßinßn 
Sterbefallüberfchuß (miß mir ihn in Srankrßicl) bßrßits Jßit längßrßr 3eit tatfäcblicb 
babßn), wenn nicht burch biß ftarkß Q3efeßung bßr mittlßrßn Qlltersftufen bßr Qinteil 
gßbärfähigßr grauen unb bamit biß ®eburten?iffer höher, bßr Qinteil bßr Dßrmßhrtßr 
Sterblichkeit ausgejeßten Säuglinge unb altßn Ceute unb bamit biß Stßrbß^iffer 
nißbrigßr roärß als bei normalem Qlltersaufbau, p bßm biß europäijehen Cänber über 
kur? obßr lang jurückkeßren roßrbßn. Qourgborfer hat für bas 3ahr 1929/30 biß 
bßrßinigtß, b. h- von bßn oorübßrgßhßnbßn 3ufälligkeiten, biß fiel) aus bßm anor
malßn Qlltersaufbau bßr Q3eoÖlkerung ergeben, bßfrßitß Cebensbilan? ßinßr Qinphi 
ßuropäijchßr QSölkßr aufgßftßllt unb ift babßi p folgßnbßn Srgbniffßn gßkommßn: *)

*) „Sterben bie weißen Q3ölker?“, Qlliinchen 1934, S. 29.

‘Dßutjchßs Qlßich . . . . 
«Sroßbritannien unb Qöalcs 
Schweben........................... 
Schwei?........................... 
Qlieberlanbe.....................

“Kober Seburten- bereinigter Seburten-ober 
überjebuß S t e r b e f a 11 ii b e r f cb u ß

+ 5,9....................................— 2,3
4 3,9....................................— 3,2
4-3,6................................- 2,9
+ 5,1....................................— 2,3
- 13,1......................................... 4-4,3
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Aober Seburten- Vereinigter Geburten- ober 
iiberjcbujj 51 e r b ef a 11 ii b e r Jeb u ß

Srankreicb..................... + 1,1................................... — 0,4
Italien................................ -j- 10,8.........................................+4,4
'Polen................................ + 16,3...................................+ 7,2
Ukraine........................... + 19,2...................................+ 7,7

Tias 23ilb ift für alle Sänber im roefentlichßn einheitlich- Durchiüßg beliebt ein 
anormaler Aufbau ber Veoölkerung, bßbingt bureb ben Rückgang non Geburten unb 
Sterbefällen, auf bem eine ?u geringe Vefetzung ber anfälligen jüngften unb alten Jahr- 
gänge unb eine oorübergehßnbe Übetbefeßung bßr einerseits verhältnismäßig mßnig anfälligen, 
anbßrßrfßits für biß Sortpflanzung in erftßr Ciniß in betracht kommßnbßn mittlerßn 
«Jahrgänge beruht. Schaltet man bie Vefonberheiten biefes feiner Aatur nach au)’ 
eine kurze Übergangszeit befchränkten öuftanbes aus, bann ergibt Jicb ßin für bie 
Veftanbserbaltung ber meinen Völker Jehr viel ungültigerer bereinigter Salbo. Aur 
bei ben meiften flamifchen unb romanijeben Völkern ift ber bereinigte Salbo noch ßin 
echter Geburtenüberfchuß, ber abßr auch bißt nur ßin Drittel bis bie §älfte bes 
robßn Geburteniiberjchuffes ausmacht. <3n ben germanifeben Säubern mit 'Aus
nahme ber Aieberlanbe Jpiegeln läng ft bie ropen Geburtenüberf chußziffern 
ein Veoölkerungsmacbstum oor, bas gar nicht mehr oorhanben ift. ön 
Deutjcblanb, Großbritannien, Schweben, ber Schweiz unb anberen twrwiegenb oon 
germanifcher Veoölkerung befiebelten Säubern unb Gebieten ift ber bereinigte Salbo 
ber Veoölkerungsbewegung ein Sterbefallüberfchuß oon teilweife bereits beträcht= 
lieber ÖÖhe.

Die <Seburten?iffern für bie leßten dafrre geigen in ben wichtigften euro= 
päifcbßu Säubern folgenbe Vewegung:

*) Aur fcnglanb unb Aßales. — **) ürjtes Vierteljahr.

Sebenbgeborene, auf 1000 Sinroobner unb ein ganzes Jahr berechnet.

Aus ber germanifeben 
Sänbergruppe

Deutsches Aeicb...........................
Großbritannien unb Aorbirlanb .
Schweiz..........................................
Aieberlanbe................................

1913

27,5
23,8*)
23,1
28,2

1928

18,6
17,1
1L3
23,3

1933

14,7
14,9
16,4
20,8

1934

18,0
15,3
16,2
20,7

1. §albjabr
1934

17,6
15,7
16,6
21,3

1935

19,8
15,4 
17,0
20,9

Aus ber romanijeben
Sänbergruppe

Srankreich..................................... 18,8 18,2 16,3 16,2 16,7 15,8
ötalien........................................... 31,7 26,1 23,7 23,2 24,6 23,8
Spanien..................................... 30,4 29,5 27,8 26,2 35,3**) 28,2**)

Aus ber f l a ro i f cb ß n
Sänbergruppe

Ukraine.......................................... 41,8 37,1 — — — —
'polen..................................... ..... — 32,6 26,5 26,5 27,1 26,7
SJcbecbojloroakei........................... — 23,2 19,2 18,7 19,9 18,8
Sitauen.......................................... — 28,8 25,7 24,8 25,9 24,5
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<3n allen Cänbern ift die Geburtenziffer feit 1913 Jtark gesunken unb in alten 
Cänbern außer ‘Deutjcblanb unb in Jehr bejchßibenem Umfang auch ber Scbroeiz bat 
lieb biejer Rückgang bis in bie Gegenroart fortgefeßt. 23ei einem Vergleich bes erften 
Halbjahres oon 1934 unb 1935 mit bem ganzen Jahr 1934 ijt zu berückfichtigen, baß 
bie Geburtenhäufigkeit im erften Halbjabr Jaifonmäßig größer als im zroeiten Hälb- 
jabr zu Jein pflegt; für bie ©ejamttenben? ijt es baber unerheblich, wenn bie Geburten- 
jiffer im erfien Halbjahr 1935 größer mar als im ganzen öabr 1934, roofern Jie 
gegenüber bem erften Halbjahr 1934 einen Rückgang aufroeijt.

‘Der Geburtenrückgang in ben oorroiegenb oon ber roeißen AaJJe 
beJiebelten Cänbern ift in ber in ben oorftehenben Ziffern ?um Ausbruck kom- 
menben Schärfe unb Schnelligkeit zroeifellos beforgniserregenb. Alan barf ihn aber 
nicht als ijolierte Grjcbeinung betrachten. Sroei in ber Gejcbicbte ber 2TIenJcbhßit ein
malige Aeränberungen ber Aeoölkerungsberoegung haben Jicb feit 2Tlitte bes neun
zehnten Jahrbunberts burchgefeßt: ber Rückgang ber Sterblichkeit unb ber Rückgang 
ber Geburtenhäufigkeit. Sür brei oorroiegenb germanijehe Cänber ergibt Jicb folgenbe 
Gntroicklung:

Deutjcbes %icb Gnglanb unb ASales Schweben
JabresburcbJrbnitt Seburten Sterbefälle 

auf
Seburten 

1000 £ i n
Sterbefälle 

ro o b n e r
Seburten Sterbefälle

1841-50 . . . 36,1 26,8 32,6 22,4 31,1 20,6
1871—80 . . . 39,1 27,2 35,4 21,4 30,5 18,2
1901 — 10 . . . 33,9 19,7 27,1 15,3 25,8 14,9
1934 .... 18,0 10,9 14,8 11,8 13,7*) 11,2*)

*) 1933.

Aeibe Aeroegungen gehen urjäcblich Daub in Hanb. ‘Die 23erminberung 
ber Sterblichkeit, bie gleichbebeutenb ijt mit einer verlängerten Cebensbauer ber 
Alenjcben, beruht auf bem ?ioilijatorijcben Sortjcbritt unb ber Aufklärung ber Ae- 
oölkerung über hugißnijebe GrforberniJJe, aber auch auf bem fteigenben AJoblftanb 
ber Gejamtheit, ber eine umfajfenbe Jtaatliche Gejunbheitsfürforge ermöglichte. ‘Das 
altes aber ijt untrennbar mit ber önbujtrialifierung oerbunben, aljo mit einer Gnt- 
roicklung, bie auch ?ur Großftabtbilbung geführt bat, unb mit ber Aufklärung über 
Hygiene roar untrennbar oerbunben bie Aufklärung über manche anberen Sanktionen 
bes menjchlichen Körpers; jur Geburienoerhütung roar bann kein roeiter A3eg mehr.

Geburtenrückgang unb Aückgaug ber Sterblichkeit Jteben aber injofern auch in 
einem geroijjen inneren Sufammenhang, als jebe ber beiben Aeroegungen für 
Jicb allein zu unabjebbaren Schmierigkeiten geführt hätte. Aßären nur bie Geburten 
ohne bie Sterbefälle gejunken, bann roäre Guropa heute bereits entoölkert; unb roäre 
bie Sterblichkeit bei gleichbteibenber Geburtenhäufigkeit gejunken, bann mürbe in 
Guropa eine überoolkerung berrjebeu, oon bereu roirtjchaftlichen, Joziaten unb poli- 
tijeben Solgen man [ich nur Jebroer eine Aorffelluttg machen könnte.

Aur in einer Aeziebung befiehl ein grunbtegenber Unter Jcbieb, ber eben bie 
Urfache ber tiefen Sorge um bie Sukunft ber roeißen AaJJe begrünbet: ‘Der Aück- 
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gang bei Sterblichkeit ift tbßoretijcb unb praktisch begrenzt, bßr Aückgang bßr Gß= 
burtßubäufigkßit bagegen nicht, Ärztliche ^unjt oermochtß biß Säuglingsjtßrblicbkßit 
ßin^ubämmßii, biß Sßuchengßfahr nahezu ?u bejeitigen, bßr Gubßrkulojß ibrß Scbrßckßu 
}u nßbmßn; Jiß roirb oißllßicbt aueb biß Opfßr Don &rßbs unb ähnlichen Srkrankungen 
oerminbern könnßn; Jie bat Alittel gßgßn ben „oor?eitigen“ Gob, abßr bas „natürliche1' 
€nbß bßs menjchlicben Cßbens kann Jie nicht aufbeben, nicht einmal nennenswert bin’ 
ausjebieben. Sine abjolute Grenze für bßn Geburtenrückgang abßr ift, Jobatb ßinmal 
bie Alenjcben auf ben Gebanken kommen, baß Jiß ohnß S^inber bßjjßr unb bßgußmßr Ißbßn 
könnßn, unb Jobalb Jiß geneigt Jinb, Jolcben Srroägungen Sinfluß auf ihr Sehen eiu= 
juräumen, ßrjt bei bßr Geburtenziffer 0 erreicht. 21iinbßjtßns ift biß Gefahr, baß biß 
Geburtenziffer unter bas ?ur Aejtanbserhaltung eines Aolkes notroenbige Alaß 
finkt, gegeben; in Frankreich ift bas bereits ber Fall unb in einer Aeibe anberer euro= 
päifeber Sänber mirb, roie mir gefeben haben, bßrjelbe Vorgang nur noch burch ben 
anormalen Altersaufbau bßr Aeoölkerung perfcbleiert.

‘Diß Zukunft bßr roßißßn Aajfe roärß untßr biefen Umjtänben büjter, roßnn nicht 
bas beutjebe Aeifpiel gejßigt hätte, baß ßs entgßgßn bßr allgßmßinßn Überzeugung 
boch einß Umkehr auf bßm A5ege bßr Geburtenbejcbränkung gibt. ‘Deutjch^ 
lanb ift in unfßrßr oufammenjtellung bßr ßuropäijcbßu Sänber bas einzige Sanb, bas 
nach bßm Giefjtanb im Fahre 1933 eine kräftige Geburtenjteigerung zu oerjeiebnen 
bat, oon 14,7 Sebenbgeborenen je 1OOO Sinroobner im «Jahre 1933 auf 18,0 im Fahre 
1934 unb 18,9 im Fabre 1935. Sin leichter Aückfcblag im ^weiten Halbjahr 1935 ift, 
roie bie großftäbtijeben Ziffern in ben erften Atonalen bes laufenben Fabres zeigen, 
in^roijeben bereits roieber überrounben. ‘Die Geburtenziffer bat ficb auf ihrem erhöhten 
Stanbe gehalten, auch naebbem längjt bie §eirats?iffer roieber oon ihrer einmaligen 
§öbe abgejunken roar, unb Unterjucbungen über bie Sebeiibgeburten ber Fabre 1933 
unb 1934 nach ber Geburtenfolge in ber She haben ergeben, baß oon ber Geburten^ 
Zunahme oon 1933 auf 1934 nur etroa in Achtel auf bie gefteigerte öeiratstätigkeit 
bes Vorjahres entfällt.

9er Umjcbroung, ber Jeit 1933 m ber beutjeben Aeoölkerungsberoegung ein= 
getreten ift, beruht nur ?um kleinjten Seil auf ber AeJJerung ber AJirt« 
fcbaftslage; ber ganze Geburtenrückgang feit ben 70er Fahren bes Dorigen Fabr^ 
hunberts bat ficb ja bei Jtänbig unb rafcb roaebfenbem Aolksroobljtanb Dollzogen unb 
Fabre befonberen ^onjunkturauffebmungs haben nur ein Aedangfamung, allenfalls 
eine oorübergebenbe Unterbrechung biefer Aeroegung, aber keine grunbjäßlicbe Anbe- 
rung ber nach nuten gerichteten Senben? gebracht. Auch b’ie konkreten beoölke= 
rungspolitijehen Alaßnahmen ber nationaljo?iaiijtijcben Aegierung haben zroar 
an biefem Umjcbroung beftimmt einen Anteil gehabt, aber Jie bürften für ficb allein 
kaum ausfchlaggebenb geroefen Jein; ähnliche unb zum Geil noch roeitergehenbe Alaß’ 
nahmen jinb in anberen Säubern ohne jeben erkennbaren Einfluß auf bie Sntroicklung 
geblieben. Sntjcbeibenb ift vielmehr offenjiebtücb geroefen, baß mit bem Sieg bes 
Aationalfozialismus ein Gefinnungsroanbel in roeiteften Schichten bes beutjeben 
Aolkes Jtattgefunben bat, eine Abkehr oon bem materialiftifcben ‘Denken, bas kühl 
rechnenb bie Poften ber Außucbt oon ^inbern gegen bie Genüjfe abroog, bie man 
anbcrenfalls für basfelbe Gelb haben könnte, unb bamit bie Aacbrouchsfrage auf ben 
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^oben gejchäftlicber ^dkulatioiißn Jchob. An biß Stelle biefer Oßifteshaltung ift eine 
nßUß gefünberß Sinftßllung gßtrßtßn, bas Sßfiibi oölkifchßt 3u)ammßngßbörigkßit, biß 
Srkßnntnis oon bßr Verantwortung, biß jßbßr ßinjßlnß bßm Volksganjßn gßgßniibßr 
trägt, unb baraus rßfultißrt auch ßinß Haltung gßgßniibßr bßm Aachwuchsproblßm, biß 
nicht mehr in ßrfter Ciniß oon rßinßn roirtfchaftlichen oroßckmäßigkßitsßrroägungßn 
bßftimmt ift.

Siir bas Vei?ölkßrungsproblßm bßr roßißßn Aaffß ßrgibt ficb baraus, baß biß 
übßrwinbung bßs ößburtßnriickgangßs keineswegs unmöglich ift, baf? ßs abßr nicht mit 
ßinßr Auswahl aus ben jahlreicbßu beoölkerungspolitifchen 2Uitteln unb 2Hittß[chcn 
gßtan ift, biß oon aiißn möglichen Seiten vorgefchlagen unb empfohlen werben. Dem 
«Seburtenriickgang kann nur bßr mirkfam bßgßgnßn, bßr bßn Schliiffel jur Seele fßinßs 
Volkes hat, b<?r beffen Vlick oon materialiftifchen Srroägungen mißbßr auf große 
gemeinfame 3iele ?u richtßn üßrmag.

Künder deutschen Geistes

Alit großer Vefriebigung haben wir [tets bie wacbfenbe öabl auslänbifcber Stubenten 
an unfern Unioerfitäten unb §ocbJcbulen oerjeicbnet unb haben uns immer befonbers gefreut, 
wenn roieber einer oon ihnen fein Stubium erfolgreich ?um Abfcßluß gebracht hatte unb jur 
Anwenbung bes «Seleniten in bie Heimat jurückkeßren konnte.

Unfere ‘Profefforen unb Dojenten, bie ihnen ißr Heftes an VSiffen unb können über» 
mitteln burften, wobei Jie ihnen ganj gewiß auch etwas oon beutfcher Art, an bie ‘Dinge heran» 
jugehen, mit auf ben Aßeg gaben, würben inbejfen ihre Verpflichtung ben jungen Alenfcßen 
gegenüber nicht als erfüllt anfeben, wenn biejelben burch ihren Aufenthalt in Deutfchlanb etwa 
ju weniger guten ‘Patrioten als bie in ihrem Vaterlanbe ftubierenben geworben wären. ‘Das 
neue Deutfchlanb kann nur bie achten unb jcßäßen, bie ißr Vaterlanb jo lieben, wie jeber 
Deutfcße jein eigenes liebt. Unb wie wir gelernt haben, baß ber einzelne nur als Ceil bes 
Sanken ju feiner Veftimmung kommen kann, baß nur berjenige, ber unter fjintanfeßung bes 
eigenen jcheinbaren Vorteils feinem Volke am beften bient, auch ficb felber am meijten nüßt, 
jo finb wir ber TReinung, baß ber Auslänber, bem bie jabrbunbertealte beutjcbe VJifjenJcbaft 
unb Cecßnik mehr geben konnte als bie noch junge bes eigenen Canbes ju tun in ber Cage ift, 
auch feinem Vaterlanbe, gerabe burcb Jein Auslanbsftubium, befonbere Dienfte ?u leiften oermag.

Ceiber kümmert man ficb in ‘Deutfchlanb ju wenig barum, was benn nun aus ben in ihr 
Canb jurückgeßenben jungen Arjten, öngenieuren, Cebrern ujw. wirb. VJenn nicht wäbrenb bes 
Stubiums gefcßloffene Sreunbfcßaften ficb häufig im Vriefwecbfel fortfeßten, ober einer ber hinaus» 
gebt ben auslänbijcben Steunb in feinem ßeimijcßen VJirkungskreife wieberträfe, würben wir 
noch weniger oon bem ferneren Cebensweg nuferer auslänbijcben Stubenten erfahren. Dec Schrift- 
leitung erjcbeint es barum nicht uninterefjant, blißlicbtartig ben VJeg bes einen ober anbern, wie 
er uns oft burcb Sufall hier bekannt wirb, ?u beleuchten.

Den Anfang bilbe Sräulein Dr. Angelica Carrillo aus Quito, in bem großen Sreunbes» 
kreije, ben Jie ficb hier m gewinnen wußte, bejtens bekannt burcb ißre reichen «Seiftes» unb 
Sbaraktergaben, wie oor allem auch baburcb, baß Jie bei allem Verftänbnis für beutjcbe Art 
unb beutjcßes VJeJen boch nie aufbörte eine gute Skuaborianerin mit ausgeprägtem Stoß auf 
bie Schönheiten ihres reichen Vaterlanbes unb bie Vorzüge ihres Volkes ?u Jein. 1929 bis 1933
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Jtubierte fiß an ber Perliner UniDßrJität Pbilojopbie, Pfycßologie unb päbagogik als Haupt
fächer, romanifcbe Sprachen unb Snglifcb als Pebenfäcber mit bßm doctor cum laude als 
glanjoollen Pbjcbluß. <3bre Poktorarbeit bßbanbßltß biß Peform bßs böbern Pläbcbenfchul- 
roefens in Preußen.

Jräulßin Dr. Carrillo ift Jßit nahßju jroei Jahren Pirektorin bßs Gimnasio „24 de Mayo“, 
bßr erften ftaatlicben böbern Pläbcbenfcbule in Skuabor. Cs roürbß ?u roeit führen, ßinß beutfcbe 
böberß Pläbcbenfcbule nun mit bßr untßr Sräulein Carrillos Leitung aufgßbautßn ekuaborianifcben 
?u oßrglßicbßn. Sooißl Jßi gejagt: ön bßr bßn Kinbergarten unb biß erften brei Scbuljabrß um- 
faffenben Crunbfcbule, bßn näcbftfolgenben brßi Porbereitungsjahren, bßn fecbs Jahren bßr 
eigentlichen böberßn Scbulß, foroie bßr Hanbelsabteilung unb bßn fogenannten Crgänjungskurfen 
ibrer Pnftalt bat fiß ßs in nicht ?u übertrßffßnbßr PJeife oerftanben, bas allgßmßin Crunbjäßlicbe 
bßr mobßrnßn Pläbcbenerjiebung bßr ekuaborianifcben Umroelt unb bßn natürlichen Cebens- 
bßbingungßn ihres Canbes unb Polkes anjupaffen. PSir oerfolgen ihre Prbeit mit großem 
Jntereffe, roeil mir roiffen, baß biß ihr anoßrtrautß Jugenb kßinß bßffßrß Süßrerin ins 2eben 
finbßn kann unb grüßßn in ihr biß hßroorragßnbß päbagogin, biß, inbßm Jie ibrßm 2anbe Cbrß 
macht, auch bßr beutfeben P3iHenfcbaft bas Pecßt gibt, auf fiß mit ftol? ?u Jein. S. Pernbt.

Wie Portugiesen Deutschland sehen

PJenn Portugiejen jßßt nach Peutjcßlanb kommßn, obßr umgßkßbrt Peutjcße nach Por
tugal, Jo kann man mit Sicßerßeit Jagen, baß ber gegenjeitige Cinbruck ein freunblicßer unb 
freunbfcßaftlicßer ift. Pie oerroanbten politijcßen Jnterejfen beiber 2änber, bas neue Ceben, bas 
beibe Plale bas ganje Polk ergriffen bat, Jeßaffen oon oornberein für alles, roas jebes £anb 
bietet, eine oerjtänbnisvolle Pufnaßmebereitfcßaft.

Plan roirb bieje in böcbjtem Plaße bei Herrn Pcurrio Pereira finben. Cr fcßilbert, 
roas er ließt unb erlebt roie ein Plenjcß, ber geroobnt ift, mit offenen Pugen unb roarmem 
Cmpfinben bureb biß PSelt ?u gßbßn. Jn bßm Pei? bßr bßutfcbßn 2anbjcßaft, bie ihm ßrnjtßr 
unb jeßroermütiger ßrfcßßint, als fßin fonnßßrfülltßs ößimatlanb, roßiß ßr ficb ßbßnjo einjufüßlen 
roie in bie trauliebßn alten kleinen unb großen Stabte. Stuttgart bejonbers bat es ihm angetan. 
Pas frifeße, frößlicbß 2eben biejer Stabt roirkt auf ibn roie ber Jauber eines jungen Plenjcßen. 
Paneben aber berounbert er bie beutjehe Prbeit in ben bebeutenben Jnbuftrie^entren ’unb großen 
Fabriken, unb er oerfteßt, baß es ber Ceift bes neuen Peutjcblanb ift, baß Prbeit nießt mehr 
als 3ron, als bloßer Cebenserroerb gilt, fonbern baß fie finnooller Cebensinßalt roirb, ein Hinein- 
belieben bes einzelnen mit feinem Sun in bie großen Pufgaben ber Pllgemeinbeit. Jn biefem 
Sinne roürbigt Pereira bejonbers bie Ceiftung ber Ceipjiger Plefje, bie ißm geroiß junäcßft als 
Pienjt am beutfebßu Polk erfeßeint, barüber hinaus aber als Pienft an allen Pölkern, am 
Hanbel unb am PJarenaustauJcß ber ganzen P3elt.

Pereiras roarmes menfcblicbßs Cmpfinben läßt ibn auch bie burd) bas Piktat oon Per
nilles gefebaffene beutfeße Pot begreifen, unter ber bas Plutterlanb roie bie abgetrennten Seile 
leiben. Cr befueßt Plemel unb roürbigt bie Jcßroere Cage ber Peutjcben bort, bie ficb für bas 
Sortbejteßen ihrer beutfeben Kultur einjeßen, unb er reift nach Panjig, roo es ber Srembe fühlt, 
roie beutfeß im tiefften Kern ihres PJefens biefe Jcßöne alte Stabt ift. Paß bie enge Polks- 
oerbunbenßeit biejer Peutjcben mit bem Peicß, heßen Jtarke jukunftsfroße 2eijtung er auf bas 
lebßaftejte berounbert, nicht aufßört, ift für ben Portugiejen lelbjtoerftänblicß.

Cin merkroürbiger örunb bot ben Portugiejen Carlos Santos nach Peutjcblanb ge
führt. Cr batte fein PJiJfen über uns roäbrenb bes Krieges unb ber Jaßre nachher nur bureb 
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biß feinblicbe Propaganba bejogen, unb Jo galten mir für ibn als bas Lanb ber Kriegsjcbulb 
unb bßr Parbarei. Pis biefe Porftellung für ibn aber, unb jroar allein aus ben Pacbrichten 
bßr alliierten PreJJe heraus, brüebig geroorben roar, bejcbloft er ßinc Steife nach Peutjcblanb, um 
bie Probe auf bas Cxempel ju machen, baj? biejes Lanb ja eigentlich anbßrs roärß, als miß 
man ßs bort oergeblicb Jcbilbern möcbtß.

§err Santos bat mßbrßrß Peifen ju uns untßrnommßn. Cr hat unfer Lanb in feinen 
bauptfäcblicbftßn Ceilen kennengelernt. Pas Puch, bas er barübßr febreibt, roirb ßinß ßinjigß 
Lobeshymne auf biß beutfebe Leiftung im nßußn Peutjcblanb. Pber ßr bleibt babßi, fich nur bei 
fran^öfifebßn unb englifeben Scbriftftellern ju untßrricbtßn, unb ßr bßtßußrt ängstlich, bab er kein 
beutfebes Puch gelefßn unb kßinß bßutfcbe Puskunft eingebolt hat. P5ir roünfcbten, baj? er auch 
noch bißfßn Pint gßfunbßn hätte, aber mir freuen uns über bie Pefultate, bie er feinen Ceroäbrs» 
männern ju entnehmen roeiß unb jroeifeln nur, ob biefe bie gleiche Genugtuung empfinben werben.

Deutsche Schulen in Mittelamerika
Por Jahresfrist ift in ben beutfcben Pieberlaffungen Plittelamerikas eine neue beutfebe 

Schule gegrünbet roorben. Cs banbelt fich um bie beutfebe Schule in Planagua in Picaragua. 
Pie bortige beutfebe Kolonie beftebt hauptfäcblicb aus Kaufleuten unb Pflanzern. Sie haben im 
§erbft 1934 einen Scbuloerein gegrünbet unb am 1.Plai1935 mürbe bie Schule felbft ein» 
gerichtet, öroei Lehrkräfte unterrichten bort. Pie Schüler jabl beträgt jur Seit 18. Parunter finb 
2 Kinber oon rein beutfcben Cltern. 13 Kinbre haben einen beutfcben Pater unb eine ein» 
beimifebe Plutter. 2 Kinber finb einbeimifcb, 1 Kinb magyarifeb. 12 Kinber finb im Kinber» 
garten, bie übrigen 6 im erften Schuljahr. Schon heute fpreeben alle Kinber gut beutfeb, ob» 
roobl anfangs nur 2 Kinber beutfeb reben konnten.

Pie Unterricbtsmetbobe unb bie Unterricbtspläne finb nach ben Crfabrungen unb Plänen 
ber beutfcben Schulen in Guatemala unb Cofta Pica aufgeftellt roorben.

öm ganjen gibt es je^t in Plittelamerika unb im nörblicben Sübamerika 16 beutfebe 
Schulen: 5 finb in Plexiko, unb jwar bie beutfebe Oberrealfcbule in Plexiko mit 6000 
Schülern, bie neue beutfebe Schule (§umbolbt[cbule) in Plexiko, bie Pealfcbule in Guabalajara 
mit 46 Schülern, eine fecbsklaffige Schule in Plonterey mit 48 Schülern unb bie beutfebe 
Pealfcbule .in Puebla mit mehr als 50 Schülern. — <3n Guatemala befinben fich 2 Schulen, 
bie eine in Quejaltenango mit 75 Schülern unb bie anbere in Guatemala felbft, bie jur 
3eit Jeljr um ihre Erhaltung ju kämpfen hat. — <3n San Safe be Cofta Pica befinbet 
fich feit 1912 eine Pealfcbule mit jur 3eit runb 50 Schülern, ön öabana auf Cuba rourbe 
1924 eine beutfebe Schule gegrünbet, bie über 200 Schüler, barunter 34 mit beutfeber Plutter» 
fpracbe unterrichtet. — ön Penejuela finb brei Schulen, Plaracaibo, La Pictoria unb Caracas 
mit jufammen 200 Schülern. Paramaribo in Guayana ift 4=klaffig unb jäblt 15 Kinber. 
ön Columbien unb Ccuabor finb Pogotä unb Quito Orte mit beutfcben Kolonien unb blühenben • 
beutfcben Schulen, in benen überall bie beutfebe Sprache gepflegt unb geförbert roirb.

Deutsche Landschulheime in Iberoamerika

Pie Peutjcbe Schule in Plexiko bat ein Lanbfcbulbeim in Cuernaoaca erroorben, bas 
auch im Laufe bes Schuljahres ben einjelnen Klaffen einen Pufentbalt für einige PJocben 
ermöglichen Joli. §ier kann viel Jtärker, als bies in ber Schule möglich ift, auf ben Charakter 
ber einjelnen Schüler eingeroirkt roerben. Per Schüler ift Jelbftoerftänblicb auch, wenn er 14 Cage 
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lang unter bet Obhut bes Cebrers ftebt, viel leichter ?u beobachten als in ben wenigen Schul» 
ftunbcn. ‘Die einzelnen Jacher werben itn Tanbfchulbeim nicht oernacbläffigt, aber bie §aupt» 
fache bleibt bie charakterliche Schulung.

Die Schule in Mexiko ift bie eierte beutfebe Tluslanbfcbule, bie mit ber Errichtung 
eines Canbfcbulbeims ihren inneren Busbau wesentlich förbert. Balparaifo war im Jahre 1919 
mit gutem Beifpiel oorangegangen; ein Kaufmann Jcbenkte ber beutfeben Schule ?ur Erinnerung 
an feine brei gefallenen Söhne in ber Umgebung ber Stabt ein Jerienbeim. Jerner würben oor 
jwei Jahren oon ben Oberrealfcbulen in Sao Baulo unb in Rio be Janeiro Canbfcbulbeime errichtet

Wehrhaftes Deutschtum in den Vereinigten Staaten

Rn allen für ben ©ebictsausbau, bie Selbftänbigkeit unb bie Einheit ber norbamerika- 
nifeben Union ausfcblaggebenben Kriegen war bas beutfebe Beoölkerungselement in beroor» 
ragenbem Blaße beteiligt. Jm 18. Jabrbunbert waren längs ber ganzen ©renje bes bamals 
noch englifeben Koloniallanbes Deutfcbe in breitem Streifen als ©renjwaebt gegen Jnbianer unb 
Jranjofen angefiebelt worben. Jn ihren ©renjforts im Biohawk» unb Sbßnanboab»Eal fowie 
längs ber Blauen Berge in ‘Pennfgloanien Jtemmten ficb bie Deutfcben unter bewährten Jübrern 
bem feinblicben Anprall in blutigen ©efeebten entgegen.

Die Deutfcben jeiebneten ficb überall neben ihrer Eapferkeit bureb ihre befonbere 
Difjiplin unb ihre gute Schulung aus. Dieje Borjüge kamen befonbers im Unabhängigkeits
krieg gegenüber Englanb jur ©eltung. Blit §ilfe fribericianifcben ©eiftes, ben beutfebe Solbaten- 
fübrer — neben bem allbekannten Steuben noch viele anbere — in bie amerikanifebe Tlrmee 
trugen, höben bie Bereinigten Staaten ihre Selbftänbigkeit errungen. Tiber auch beutfebes Blut 
ift reichlich bafür gefloHen. Das Deutfcbtum ftellte ein Siebtel ber Kontinental»Tlrmee, obwohl es 
nur ein Zwölftel ber beoölkerung ausmaebte. Es gab rein beutfebe Regimenter mit beutfeber 
befeblsfpracbe, baneben viele anbere, bis ju einem Drittel beutfebe Eruppenteile.

Unb in gleicher bJeife haben Deutfcbe einen beroorragenben Tlnteil an ber Einigung 
bes Canbes im Bürgerkrieg. 216000 auf bem Boben bes nachmaligen Deutfcben Reiches geborene 
ftanben unter ben Jahnen hbrabam Cincolns. Der ‘^Pflichtteil bes Deutfcbtums wäre nur 128000 
Ramen gewefen. Daju kamen noch 8000—10000 DeutJcbfcbweijer unb 4000 öfterreicber. Töiebcr 
gab es rein beutfebe unb ftark mit Deutfcben burebfeßte Eruppenteile. Jebn Deutfcbbürtige waren 
unter ben ©eneralmajoren. Bon ber Deutfcbamerikanijcben Eurnerfcbaft ging bie §älfte an bie 
Jront, groß waren bie Berlufte. Tiber auch unter ben Jabnen ber Sübarmee ftanben ungefähr 
10000 Deutfcbe. §ier offenbart ficb bie tiefe Eragik beutfebamerikanifeben Scbickfals: Bereinigte» 
Staaten-Kriege waren immer beutfebe Bruberjwifte. Sowohl im Reoolutionskrieg wie im Bürger» 
krieg ftanben Deutfcbe gegen Deutfcbe, Berwanbte gegen Berwanbte — im BJeltkrieg war es 
nicht anbers. Tiber nicht nur bas. Die Kriegsoorgänge bes Bürgerkriegs Jpielten ficb vielfach 
in ben beutfeben Sieblungsgebieten ab. Deutfcber Kulturboben würbe fuftematifch verwüftet, bie 
Beoölkerung oerarmte, ber Racbwucbs oerwüberte bureb bie Bernicbtung beutfeber Kulturein» 
riebtungen. So haben bie Kriege, in benen bas Deutfcbtum bem ©ebenen unb ber Jreibeit bes 
Canbes überreiche Blutopfer gebracht bat, ihm Jelbft nicht jum Rußen gereicht, ön politifeber 
Begebung bat es nicht ben Einfluß errungen, ber ihm auf ©runb feines militärifcben Einfaßes 
jugeftanben hätte.
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Querschnitte
Srocknet bas Kafpijdje Bleer aus? Sine wiHenfcbaftlicbe Unterfucbungskomminion bat 

einen beunruhigenben Bericht über bie fortfcbreitenbe Berflacbung bes Kafpifcben 
Bleeres oeröffentlicbt. ‘Das BSolga-Delta Jcbiebt Jicb immer mebr oor unb oerfanbet zufebenbs. 
Bber and) an ben Uferftellen, wo Jicb keine Slußmünbungen befinben, wirb bas BSaffer flacher. 
So taucbt in ber Bucht oon 23aku ein altes Soth auf, unb man kann bereits beutlicb bie feit 
öabrbunberten überflutete Straße Jeben, bie Jicb vom Bleeresgtunb abbebt, Die önfel SJcbeleken 
kann Jcbon zu Suß erreicht werben. Die enge Straße trocknet mit roacbfenber Schnelligkeit aus, 
unb es wirb nicht lange bauern, bis Sfcbeleken zu ßiner §albinfel geworben ift.

StforJeßling einer Sonnenfinfternis. ‘Die Sonnenfinfternis oom 19. «Juni 1936 Jab ßine 
Beiße oon Cxpebitionen unterwegs, beren Stanborte Jicb vom Biittelmeer (in ber Bäße non 
Sripolis) über Sübgriecbenlanb, Kleinafien, bas Schwarte Bleer, ben Borbkaukafus, ben Ural 
unb Sibirien bis nach Borbjapan bezogen. ‘Die bejten Beobacbtungsfelber lagen wobl in 
Bußlanb unb Gap an. Buf fowjetruffifeben Boben waren englijche, amerikanifebe, ruffifebe unb 
fran^öfijebe Cxpebitionen auf einer Streike oon 6000 Kilometern verteilt.

‘Die in Omsk Jtationierte britifebe Beobacbtungsgruppe unter bem Bftronomen Bro- 
fejjor Carroll oermochte ?u melben, baß ibm wabrjcbeinlicb zwei gute Bufnabmen mit wert- 
oollen infraroten Cinjelbeiten bes Spektrums gelungen feien; bie önftrumente ließen allerbings 
einen mit bem bloßen Buge nicht wahrnehmbaren oorgelagerten Bebelfcbleier erkennen. Sin Seil 
ber fowjetruffifeben Selebrten machte feine Beobachtungen oon Stratofpbärenballons unb Slug- 
Zeugen aus. ebenfalls in Omsk Jtieg ‘profejfor Kulikoofky im Slugzeug bis zu einer §öbe oon 
8000 Bietern auf; feine Bleffungen unb Bilbaufnabmen Jollen wichtige Crgebniffe gezeitigt haben. 
Buch in Chabarowsk mußte erjt eine BSolkenfcbicbt bureb einen Slugjeugaufftieg bezwungen werben.

Busgezeicbnete Crgebniffß melbete bie amerikanifebe Beobachtungsexpebition unter 
Dr. Bien?el aus Bk-Bulak (Orenburg). SDic Cxpebition ber ^aroarb-Unioerfität benußte bie 
größte Kamera ber B3elt, beren Spektrofkop über 300 Kilogramm wiegt. Buf ber grieebifeben 
Blittelmeerinfel Cbios trafen bie Cnglänber einen befonbers burebfiebtigen §immel an. Sie machten 
ihre $eftftellungen oon einem öügel aus. BJäbrenb ber ‘Dauer ber Berfinfterung — 72 Sekunben — 
Jcbien ber Blauet Benus befonbers klar. ‘Die Korona ber Sonne war oon einer burebfebeinenben 
Berlenfarbe, ber öimmel blaufcbwarz, mitgolbenen Sonnenuntergangsfarben im Borben unb Süben.

Befonbers reijooll waren bie Srfabrungen, bie Brofeflar Slatton unb feine Blitarbeiter 
in Kamifcbari, Borbjapan, fammeln konnten. ‘Die elf oerfebiebenen önftrumente, bie bie 
Cnglänber mitgebraebt batten, waren im §of eines Scbulgebäubes untergebraebt, unb oon nab 
unb fern pilgerten bie «Japaner herbei, ?um Seil febr aufgeregt, benn ber „Sonnentob“ gilt 
bortjulanbe als Unglücksbote. Beim Bnblick ber aufgefteÜten Spektrographen, Kameras unb 
önftrumente ?um Stubium ber Bolarifation beruhigten Jicb biß Sufcbauer wißber etwas, ba Jie 
glaubten, es läge in ber Blacbt ber fremben Selebrten, beoorftebenbes Unbeil abzuwenben.

Den Buslänbern würbe ein großes $eft gegeben, beim feierlichen Umzug war bie ganze 
Stabt gefcbmückt. BJäßrenb bie Selebrten wegen ber wolkigen BSitterung ihre Seräte auf ein 
Slugjeug packten unb bie Beoölkerung Jicb in ben Sempeln oerfammelte, erfebien ein inbijeber 
Beba-Bügßr, ber zu beten begann. Bis bie Sonnenfinfternis einfeßte, verteilte er Blmofen unter 
bie Brmen, benn nach bem Slauben ber Beba zahlen Jicb BSobltaten, in Jolcber Stunbe getan, 
taufenbfältig wieber aus. Bon ben Beobachtungen Brofeßor Slattons bürfte befonbers viel zu 
erwarten fein.

Deutfcß-japamfcßer Brjteabenb. öm Kaiferin-Sriebricb-Öaus zu Berlin für bas ärzt
liche Sorfcbungswefen fanb ein beutfeb-japanifeber Bbenb ftatt, ber ber Bertiefung ber 
mebijinijcb-wifjenfcbaftlicben Beziehungen zwilchen Deutfcßlanb unb «Japan biente. Der Beicßs- 
ärzteführer Dr. BSagner begrüßte einen größeren Kreis oon Brjten unb mebizinifeßen Sorfcßern 
beiber üänber unb fcßilberte ben japanifeben Säften bie ärztliche Stanbes- unb Berufsauffaflung 
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im nationalfozialiftifcben Deutfcblanb. “Der kaiferlicb-japanische Botschafter ®raf Blufbakoje 
bezeichnete die Jufammenkunft als einen neuen Beweis für bie innige Berbunbenbeit Japans 
unb Deutfcblanbs auf allen Cebieten ber Kultur unb für bie BJertfcbäßung unb Jreunbfcbaft, 
bie bie mebijinifcben <235iJJenJcbaftler beiber Cänber für einanber empfinben. Cr gebacbte ber 
Zahlreichen großen beutfcben <Selebrten, bie Japan mit ber abenblänbifcben §eilkunft bekannt- 
gemacht hoben unb bankte befonbers für bie gaftlicbe Aufnahme, bie bie japanischen Stubie- 
renben in Deutfcblanb finben. Die beiberfeitige Berbunbenbeit roerbe zur Sicherung bes Bölker- 
friebens beitragen.

China von heute

2Hinifter Sang Peang 2 i, früher ^Preffechef ber cbinefifchen Aationalregierung, 
Sprach vor kurzem in ber Deutschen § o cb J ch u l e für Politik in Segenroart bes ben 
cbinefifchen Botschafter zur Jeit oertretenben Cefcbäftsträgers Dr. Aßei Kuo £i oor einem zobl" 
reichen Aubitorium. Cr ift ein guter Kenner Deutfcblanbs, unb ber Dröfibent ber Deutschen Hoch- 
Schule für ^Politik, Drof. Dr. Aleyer-Benneckenftein, burfte in feiner Einführung auf bie BSert- 
Scbäßungbinweifen, bie ber ^Hinijter für bie beutfcbe Aufbauarbeit unb bie beutfcbe Jübrung bat. 
Cr felbft trat für bie Berftänbigung zwifcben bem beutfcben unb bem cbinefifchen Bolk ein, „nicht 
nur wirtfcbaftücbe Beziehungen oerbinben Deutfcblanb unb China. Jwifcben beiben Cänbern gibt 
es keine politischen öegenfäße. China münScbt in kulturellen unb wirtschaftlichen Aus- 
taufcb mit Deutfcblanb zu treten. Deutfcblanb unb China [treben nach einer Staatsform, bie ben 
Blenfchen oor ber Sache beroertet.“ Cr machte barauf aufmerksam, baß bie beutfcb-cbinefifcben 
Hanbeisbeziehungen ficb für beibe Ceile günftig entwickelt haben; einer Jteigenben beutfcben 
Ausfuhr nach China in Höbe oon 100 Blillionen Chinabollar Jtebe eine cbinefifcbe Ausfuhr 
nach Deutfcblanb in Höhe oon 29 Blillionen Cbinabollar gegenüber.

Ju ben gegenwärtigen Creignifjen in China meinte er, baß jebenfalls ber Ausbruch eines 
neuen Bürgerkrieges unmöglich fei. „Die Cbinefen werben kaltes Blut behalten unb bie Aufbau- 
arbeit nicht burcb ein unbefonnenes Borgeben gefäbrben.“ Cine umfaffenbe Skizzierung biefer 
Arbeit gab fein Bortrag über „Die Aufbauarbeit ber cbinefifchen Aationalregierung in ben 
lebten zehn Jahren“, beren Crgebnis bie allgemeine Anerkennung ber Aanking-Aegierung in 
allen Aeicbsteilen fei; aufftänbifcbe ©enerale in ben Örenzprovinjen, Aefte ber Kommunisten 
unb bie Haltung benachbarter Staaten hätten bie Aegierung „oor große unb infolge ber Cigen- 
art ber cbinefifcben Berhältnine Jcbwere Aufgaben geftellt“. Schritt für Schritt fei Jie auf bem 
Aßege einer Aßieberberftellung ber cbinefifchen Souoeränität oorwärtsgegangen, benn nur „ein 
Souveräner Staat, ber ungehemmt feine BefcblüHe fallen unb burcbfübren kann, ift in ber Cage, 
bie innere Befriebigung zu erreichen“. Aach ber Cinfübrung ber allgemeinen BJebrpflicbt (im 
Alärz b. J.) werbe es nun bie Aufgabe bes Solbaten fein, „feinem Aeicb Geltung zu ver- 
fcbaffen, nicht um imperialistische Bläne zu verwirklichen, fonbern um bem Bolk eine frieblicbe 
Cxiften? zu fiebern. Das ebinefifebe Bolk erkenne oon Cag zu Cag beutlicber, baß Jein Cefcbick 
größtenteils in feiner eigenen §anb liege, unb baß ber Aöoblftanb in ber §auptfacbe nur burcb 
eigene Anstrengung erreicht werben könne.

Aus ber Sülle bes einbrucksoollen Alaterials, bas ber CUinifter über bie wirtschaftliche 
unb kulturelle Aufbauarbeit bes mobernen China gab, nur einiges: öm Borbergrunb ber 
kulturellen Brobleme Steht bie Scbulfrage. Cin Brogramm ber Aegierung garantiert bis 1945 
bie enbgültige Durchführung bes allgemeinen vierjährigen Crunbfcbulunterricbts. Jn ben lebten 
zwanzig Jahren ftieg bie Jabl ber §ocbfcbüler um bas bunbertfacbe, bie ber Alittelfcbüler um 
bas achtfache. Das wirtschaftliche Hauptproblem ift bie Jörberung ber Canbwirtjcbaft burcb 
wirtschaftliche unb teebnifebe Borkebrungen (Stromregulierungen uSw.). Die aufblübenbe önbuftrie 
Joli nach Alaßgabe ber AobStoffbafen unb ber inneren Alärkte bezentralifiert werben. Der größte 
Aacbbruck wirb auf bie Cntwicklung bes Berkebrs gelegt, bellen Ausbau zugleich ein wichtiger 
Schritt zur Bereinbeitlicbung bes StaatsweSens ift, unb ber Aegierung es ermöglicht, ihre 
Aeformen tatsächlich burebjuführen unb ihre Durchführung zu kontrollieren.
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^alenbet ber Buslanbbeutfcben. Jur Jabrestagung bes Deutfcben Duslanb^ 
önffituts Stuttgart im Buguft erfcbeint ber oom D.'il.ö. bßrausgegebene Bilbabreißkalenber 
„^alenber ber Buslanbbeutfcbßn“.

Der ^alenber Joli bie Doppelaufgabe erfüllen: bem Deutfcben im %icb in Bilb unb B5ort 
oon ben Bolksgenoffen braußen ?u erzählen unb baburcb bas <23erftänbnis ?u oertiefen für bie 
fcßickfalsmäßige unb blutsoerbunbene Jufammengebörigkeit; bem Deutfcben braußen ?u zeigen, 
baß bie §eimat Jein Schaffen unb Bingen oerfolgt unb als roertoolles (Slieb ber gefamtbeutfcben 
Stiftung roürbigt.

Um biefer hoppelten Oluf gäbe gerecht ?u roerben, ?eigt ber ^alenber auf feinen 160 Seiten 
in ber 2Hehr?abl Silber aus bem Peben, bem Bingen, ber feiftung ber Buslanbbeutfcben aus 
allen Seilen ber B5elt. Singeftreut Jinb einige befonbers ausgeroählte Bilber aus bem Beicb, 
bie ben auslanbbeutfchen Bolksgenoffen an bem großen Stieben bes beutfchen Beicbsoolkes 
teilnebmen laffen. ^ußer ben erklärenben Bilbbefcbreibungen Jinb auf ben meijten Blättern 
bie Sitel oon Büchern genannt, bie Jich auf ben Segenftanb bes Bilbes ober auf einen ber 
faft für jeben Sag Gezeichneten auslanbbeutfchen Sebenktage begehen. Diefe Nennung oon 
Schrifttum Joli jeben Befcbauer bes S^alenbers anregen, Jich näher mit ben Stagen bes Bus= 
lanbbeutjchtums zu bejchäftigen. Dichterroorte unb Ceitjprüche führenber Dßßfönlicbkeiten treten 
an bejonbeten Sagen anftelle ber Buchtitel. So führt ber Bilbkalenber mit feiner einbrucks* 
oollen Bilb= unb B5oitfpracbe ben einzelnen Bolksgenoffen im Cauf bes Jahres um bie ganje 
Srbe, roo immer Deutjcbe leben, um ibn Jo bie Blannigfaltigkeit bes beutfchen BJefens, zugleich 
aber auch in ber roecbfelnben Buntheit bas immer gleicbbleibenbe gemeinfam Deutjcbe erkennen 
Zu laffen.

ön Jeiner gebiegenen Busfübrung, mit ber forgfältigen Busroabl feiner Bilber, Sexte 
unb Buchtitel roirb bet „S^alenber ber Buslanbbeutfcben“ nicht nur überall Steube machen, 
Jonbern ein roertoolles Hilfsmittel Jein in ber gejamtoölkifcben Brbeit, roie Jie bas Deutjcbe 
Buslanb=Jnftitut leiftet. Sr roirb binausgeben, um bem Binnenbeutfcben täglich bie Mahnung 
oor klugen zu Jtellen: „Bergiß nicht bie 30 Blillioneu jenfeits ber Srenjen!“ Ju 
ben Buslanbbeutfcben aber roirb er kommen als freubig begrüßter Bote Deutjcblanbs, ber 
jebem einzelnen, ber braußen feinen Blann zu ftehen bat, neuen Blut gibt burch bas Bilb ber 
gejamtbeutjcben Scbickfalsgemeinfcbaft in aller 933elt, burch bie Seroißbeit: bie Heimat benkt 
an bicl)!

Der Dreis bes „^alenbers ber Buslanbbeutfcben“ für bas Saht 1937 beträgt ooraus= 
ficbtlicb BBl 2.—. Beftellungen roerben möglicbft frühzeitig an bie Buslanb unb Heimat 
Berlags B.S., Stuttgart=S., Danziger Steibeit 17, erbeten.

Blufeum ber beutfchen Sintoanberung. Jn Bio be Janeiro ift eine „Semeinfcbaft 
bes 25. Juli“ gegrünbet roorben, bie alle Brafilianer beutfchen Blutes zufammenfaffen roill. 
Der 25. Juli ift ber Srinnerungstag an bie Einkunft ber erften beutfchen Sinroanberer 
im Jahre 1824 unb roirb in oerfcbiebenen brafiüanifcben Staaten Jcbon als Jeiertag begangen. 
Die neue Bereinigung roill Jich bafür einfeßen, baß biefer Sag in ganz Brafilien zum amtlichen 
Bunbesfeiertag erhoben roirb. Bückbaltlofes Bekenntnis zum Baterlanb Brafilien, Bertretung 
ber beutfcb-brafilianifcben Jntereffen unb Bertiefung unb Dflege ber Sreunbfchaft zmifchen 
Brafilien unb bem beutfchen Blutterlanb finb bie Dßagrammpunkte ber Bereinigung. Sie roill 
eintreten für bie Bertiefung ber brafilianifeben Sprach^ unb Citeraturkenntniffe unter ben Deutfcben 
unb für bie entfpreebenbe Jörberung beutfeber ^enntniffe unter ben brafilianifcben 2anbsleuten. 
Sie roill Jich ferner einfeßen für ben Busbau unb bie öleiebbereebtigung ber beutfcblpracßigen 
Schulen, für bie Berbreitung unb Dflege bes beutfchen Buches in Brafilien, bie Schaffung 
eines Stubienfonbs für begabte unbemittelte brafitianifebe Schüler beutfeber Bbftammung ufro. 
Bueb bie Schaffung eines Blufeums ber beutfchen Sinroanberung ift beabfiebtigt.

BJie Bmerika ?u feinem Spißnamen kam. überall in ber BSelt finb bie Bereinigten 
Staaten unter bem Spißnamen „Uncle Sam“ bekannt. Jeßt ift nun ber gefcbicbtlicb intereffante 
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Ursprung biefer Vezeichnung offiziell anerkannt roorben, unb zwar im Jufammenbang mit einer 
Arbeitsbefcbaffungs-Alaßnahme für erroerbslofe ©eiftesarbeiter.

Diefe Rotftanbsarbeiter roiefen narb, baß Amerika biefe Vezießungen einem alten Jleifcb- 
packer oerbankt, ber in Troy im Staate Rero ^ork im Jahre 1812 feines Amtes waltete, als 
bie Amerikaner &rieg gegen Snglanb führten. Diefer Alaun bief? Samuel Aßilfon. Schon 
in ber Alitte bes nötigen Jabrbunberts batte John Sroft gefcbrieben, baß Samuel VJilfon, 
Jleifcbpacker, Jnfpektor, Vorarbeiter, unter feinen Arbeitern nie anbers als „Uncle Sam“ ge
nannt mürbe. Die Jleifcbroerke, in benen er tätig mar, batten auch Regierungsaufträge für bie 
kämpfenben Gruppen ausjufübren. Auf ben großen Jleifcbkiften biefer Lieferungen ftanben bie 
Reichen „U. S.“ (Uniteb Staates). Als man einen ber Arbeiter fragte, roas biefe Vucbftaben 
Zu bebeuten hätten, antroortete er ohne Rögern: „Uncle Sam“.

Von ba ab mürbe bie burch Jufall geborene Vezeicbnung balb in ber Armee populär, 
unb auf biefem Umroege mürbe ber Scherzname Jcbließlicb im ganzen Laube bekannt. Rlit bem 
„Uncle Sam“ aber ift auch feine SAeibung als Ausbruck bes Amerikanismus allmählich welt
berühmt geroorben: bie geftreifte §ofe, ber Gutaroay, ber „Siegenbart“ unb „bie ©locke“.

Unbekannte Vugo-Aöolf-Lieber. Vierzig bisher unbekannte Lieber oon §ugo VJolf, 
bie fich bis ?um Verbft oorigen Sabres aus noch ungeklärter Urfacbe in einem Safe in Aßiener 
Vnoatbefiß befanben, roerben im Oktober biefes Jahres oom Alujikroiffenfcbaftlicben Verlag in 
Leipzig herausgegeben roerben. ©s banbelt fich um VJerke aus ben Jahren 1876 bis 1890, 
bie in oier Veften aufgeteilt roerben. Das erfte §eft bringt eine Anzahl Jugenblieber, barunter 
auch fcbon S^ompofitionen aus ber Rleifterzeit oon 1878. Die Textbicbter finb faft burcbroeg 
Romantiker, bie Textausroabl ift, roie meift bei Vugo VJolf, oon eigenroilligem ©efcbmack. So 
umfaßt bas britte Veft zwei Lieber oon Rlörike unb fecßs Lieber oon Sicbenborff; bas eierte 
Veft enthält ausfcbließlicb Vertonungen oon Reinick-Sebicbten. Den beutfeben Sexten roirb 
eine englifebß Überfeßung beigegeben, ba gerabe in ©nqlanb unb Amerika großes Jntereffe für 
VJolf befteht.

Sin Album ber eftlänbifcßen Volkstänze. V3ie aus Recai gemelbet roirb, foll nach 
bem Album ber eftnifeben Volkstrachten auch ein Album ber Volkstänze bßrausgegeben roerben, 
helfen Drucklegung im Jrühüng 1937 erfolgen roirb. Jür bie mit ber Verausgabe zujammen- 
hängenben Arbeiten ift beim Vilbungsminifterium ein Ausfchuß gebübet roorben. Das Alanu- 
fkript bes Albums muß zum Dezember 1936 fertig fein. An ber Jufammenftellung bes 200 
Seiten umfaHenben Albums roerben fich u. a. bas Archie für eftnifebe Volksgefcbicbte unb bie 
Tanzgruppe bes Sftnifcbßn Jugenbbunbes beteiligen.

Jrobenins-Gxpebition nach Jnbien unb Rlelanefien. Leo Jrobenius bat kürzlich er
klärt, noch in biefem Jabtß ßine JorJcbungsexpebition nach Jnbien unb ber Sübfee auszurüften. 
Die ©xpebition foll in brei getrennten ©ruppen in Jnbien, Vo(länbijch-©uinea unb auf ben 
Rlelanefifcben Jnfeln arbeiten. An ber ©xpebition beteiligen ficb burcbroeg jüngere Jorfcber, 
bie nach ben oon Jrobenius erprobten kulturmorpbologifcben Richtlinien vergeben. Jrobenius 
felbft bleibt corerft in Jrankfurt. Der Jroeck biefer erften „Umroeltexpebition“ ift, roeitere Velege 
für bas jeber Kultur zugrunbe liegenbe „Vöben- unb Aßeitengefübl“ zu geroinnen. — Daß ficb 
©ebeimrat Jrobenius für feine neuen Umroeltforfcbungen gerabe ben V3eg über Jnbien ausfuebt, 
roirb mit einiger ilberrajcbung aufgenommen.

Vienen, bie nicht ffeeßeu. Der Joologifcbß ©arten ber englifeben Stabt Vriftol ftellt 
feit langer Jeit Verfucbß mit fteebunluftigen Vienen an. So ift es ibm gelungen, ein 
Vienenpolk bßranzuzüchtßn, bas überhaupt nur flicht, roenn es febr gereizt roirb. Diefes Volk 
ftammt fcbon con einer bereits zahmen Königin ab. Alan roill nun biefes Volk als ©runblage 
Zu neuen Verfucben gebrauchen unb hofft, ein Volk bßranjuzücbten, bas roobl noch Stacheln 
beiißt, biefe aber nicht mehr ?ur Verteibigung gebraucht.
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Olympifcße Spiele 1936 unb 1940. ^Die „Deutfcb-oftajiatifcbe Aunbfcbau“ oeröffent- 

liebt in ihrer lebten Ausgabe einen Artikel, dem mir folgendes entnehmen:
„'Die XI. Olympischen Spiele Jinb für Oftafien oon ganz bejonberer Aebeutung. 5um 

erften Alale fiebt bie Aßelt Chinas Aertreter bei einem Olympifcben Spiel, unb jum erften 
Alale bat eine Aation Oftafiens, 3apan, mit Crfolg ihren Anfpruch angemelbet, Caftgeber 
ber nächsten Olympifcben Spiele z« Jein, über bie Siegesausficbten ber Alannfcbaften Chinas 
unb 3apans bei ben jeßt ftattfinbenben Aerliner Spielen haben mir in unferen jablreicben Aor- 
berichten ,OJtafien unb bie Olympifcben Spiele* feit Alonaten eingebenb berichtet, Jo baft mir 
hier kaum eine Aeranlaffung haben, nochmals barauf zu fpreeben zu kommen. Siir Oftafien liegt 
ber grobe Seroinn ber XI. Olympifcben Spiele ganz einfach barin, baß Jicb bie Olympia-Kämpfer 
ber AJeit im 3abre 1940 ?um erften Alale im Offen, in Cokio, verfammeln roerben, um in 
frieblicbem AJeitkampf bie Jportlicben Crgebnifle oon 1936 zu verbeffern.

Die Cntfcbeibung über ben Austragungsort ber XII. Olympifcben Spiele ift am 31.3uli, 
am Aorabenb ber XI. Olympifcben Spiele in Aerlin, gefallen. Aus bem ASettlauf ^roifeben Cokio 
unb §elfingfors ift bie japanifebe §auptftabt als knapper Sieger beroorgegangen. ön ber ent- 
febeibenben, nichtöffentlichen Sitzung bes önternationalen Olympifcben Komitees in Aerlin bat 
Cokio 36 unb §elfingfors 27 Stimmen erhalten. Die Aertreter beiber Stabte batten öelegen- 
beit, noch einmal ausführlich über bie Durchführung ber XII. Olympifcben Spiele 1940 in ihren 
Cänbern zu berichten, unb nach grünbücber unb objektioer 'Prüfung aller eingereiebten Unter
lagen unb “plane ift bann bie Jcbroerroiegenbe Cntfcbeibung gefallen. A3ir Jinb bavon überzeugt, 
baß 3apans §auptftabt ein roürbiger Ort zur Austragung ber XII. Olympifcben Spiele 1940 
fein roirb. über ben Austragungsort ber olympifcben Aßinterfpiele 1940 ift noch keine Cntfcbeibung 
getroffen. Aeben 3apan unb Sinnlanb finb in Aorroegen unb Kanaba jroei neue Aeroerber 
aufgetreten, bie ebenfalls bas größte öntereffe an ber Ausrichtung ber AJinterfpiele in ihren 
Cänbern haben. Das önternationale Olympifcbe Komitee hat befcßloffen, bie AMnterfpiele 1940 
einftroeilen noch nicht zu vergeben, fonbern bie Cntfcbeibung bis zum 3abre 1937 zu oertagen.“

Die Uhr in ber Ananas. Die Abbilbung eines reizvollen AJerkes ber Kleinkunft bes 
18. 3abrbunberts, eine Cifcbubr oon Alelcbior Dinglinger, bem Dofgolbfcbmieb Augufts bes 
Starken, veröffentlicht 3obann Ceorg, §er?og zu Saebfen, in ber bei 3. Aruckmann in 
Al ii neben erfebeinenben Alonatsfchrift »/Pantheon“.

Das AJerk, bas aus bem Aefiß feiner Samilie ftammt, {teilt einen kleinen Aeger bar, 
ber in Solbemail ausgefübrt ift. Das golbgeroirkte Öeroanb läßt Arme unb Aeine frei unb 
bat oor ber Aruft einen Schmuck von grünem «Siasfluß, ber roie ein Smaragb roirkt. Die er
hobenen Arme unb ber Kopf tragen eine golbene ftilifierte Ananas, von beren Cmail nur noch 
Spuren erhalten Jinb. AJenn man bie Ananas öffnet, ?eigt Jicb eine roaagereebt liegenbe kleine 
Ubr, beren oiffern auf roeißem Cmail angebracht finb. Cine kleine Aunbjcbeibe in ber Alitte ift 
mit garten farbigen Cmailblumen gefcbmückt. Die ganze Arbeit ift mit großer 3ierlicbkeit aus
gefübrt. Cs ift anjunebmen, baß bas koftbare kleine A3erk als Sefchenk Augufts bes Starken 
ober bes Kurprinzen für bie damalige Kurprinzeffin, die fpätere Kurfürftin Alarie 3ofepha, 
die ältefte Cocbter Kaifer 3ofepbs 1., ausgefübrt rourbe.

Aon einigen ganz ausgezeichneten Sotos begleitet, veröffentlichen bie „Aelßagen & Klafings 
Alonafsbefte“ in ihrer letzten Ausgabe ben Aericbt einer Autofahrt „5m Knie bes Cimes“ 
von ASalter 3ulius Aloem. Cs ging ben Donauftrom oon öngolftabt her ein Stückchen 
herauf auf ber Aorbfeite unb auf einer Straße, bie überhaupt nicht auf ben großen Autokarten 
ftebt. Das belohnte ficb halb, über Donauroörtb, Dinkelsbühl, Aotbenburg, Aörblingen mit 
feinem beinahe ebinefifeb anmutenben Cor verfolgt bas Auto bie Spuren bes römifeben Arnes 
unb ber Aibelungenftraße. Das fcbroäbifcb gebiegene Crailsheim mit feinem alten Sriebbof, 
bie Schlöffet §ornberg unb Kirchberg umftricken ben Srembling mit ihrem Sauber. Schließlich 
bie Krone bes fränkifeben AJürttembergs: Scbroäbifcb’öall!
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Roosevelts deutsche Ahnen
Die Tttonatsfcbrift bes Deutjcben Tluslanbs-önftituts „Der Tluslanbbeutfcbe“ bringt 

bemerkenswerte Tluffcblüfle über bie frübßjtc TZieberlaffung oon Deutjcben in Ttorb- 
amerika. Dieje gejcbab nicht, wie fälfcblicb behauptet wirb, erft im 3abre 1683 in ‘pennfyloanien 
(Sermantown), Jonbern bereits ein halbes Jabrbunbert oorber (zwifchen 1626 unb 1664) in 
Tfeuyork, bem bamaligen 27eu-2lmfterbam. Tlllerbings ijt bie Cefcbicbte biefes Deutjchtums 
roefentlicb Jcbroerer zu oerfolgen als in ‘pennfyloanien. ^ährenb es hier chronikartige Tluf- 
Zeichnungen unb Drucke gibt, ift bie Srübgejcbicbte bes Tieuyorker Deutjchtums inboUänbiJcbem 
Tlktenmaterial oerborgen. (

Croßbem leiber bie gleichzeitigen beutjcben Tlufzeicßnungen oerloren gegangen Jinb, läßt 
Jicb nach ben bollänbijcben Ulkten feftftellen, baj? etwa ein Fünftel bis ein Viertel ber Tieuyorker 
Srfteinwanberer Deutjche geroefen Jein bürften. Die 250 bis 300 beutjcben Stammoäter unb 
Stammütter bilbeten mit bem bollänbijcben Jogenannten Knickebocker-Slement ungefähr zwei 
Drittel ber bamaligen Tleuyorker T3eoölkerung.

Die meiften beutjcben Cinwanberer kamen aus 2?orb weftbeutfcblanb, es waren aber auch 
einige Schmeißer, Tlltöfterreicber, ja Jogar je einer aus bem Baltikum unb aus Siebenbürgen 
babei. ^ebenfalls überroog bas norbifcbe Clement unb bübete bem englijcben Cinwanberer 
gegenüber eine ebenbürtige Schiebt Die THebrjabl ber Deutjcben erroarb Taub unb trieb Tickerbau, 
aber baneben waren auch alle anberen 23erufe oertreten: §anbwerker, Kaufleute, T3eamte, 
(Seijtlicbe unb Tinte. Die hobß wirtfcbaftlicbe T3ebeutung ber beutjcben Oberfcbicht gebt aus 
bem Umftanb bßroor, baß unter ben Jieben reichten Bürgern ber Stabt im «Jahre 1674 an 
erjter, britter, fünfter unb fiebenter Stelle Deutjche genannt jinb, barunter zwei Hamburger.

Die beiben beutfcb=lutberifcben Kircbengemeinben oon Tleu-Tlmfterbam — T^euyork unb 
3ort Oranien — Tllbany jinb bie ältejten beutjcboölkifcben Organifationen in Tiorb- 
amerika. Leiber ijt bas erfte Kirchenbuch oerloren gegangen, unb man ijt auf bas ber bollänbijcb» 
reformierten Cemeinbe angewiejen. Tlucb bort finbet man, etwa im §eiratsregifter, eine große 
3ahl beutjeber TZamen. freilich zeigt bieje Catfacbe auch, baß bie oölkifcbe THijcbung eine Jebr 
ftarke war. So ging benn auch biefes frübefte Deutjchtum allmählich im „Knickerbockertum“ 
unb Jpäter im englifcben Clement unter. Das äußere öcicbßn bafür ift bie Um- unb TXeubitbung 
ber Familiennamen. T3iele oerjebwinben unb werben bureb Tillerweltsnamen, wie Tlnberfon, 
JobnJen ujw. erfeßt. Ober bie Tlacbkommen eines Cinwanberers aus Kiene bßißßn oan Cleoe, 
Jpäter oan Cleaoe, enblicb oan Cleef. Um 1700 ift ber Tlufjaugungsprozeß jo gut wie beenbet. 
TSereinzelt kam es wohl Jpäter zu T33iebereinbeutjcbungen, aber im ganzen blieb biefes frübejte 
Deutjchtum oerloren. Dafür bat eine Treibe bekannter 'Perfönlicbkeiten oon USTl. beutjebes 
T3lut in ben Tlbern. So lafjen jicb in ber Tlbnenreibe bes 'Präfibenten ber TSereinigten 
Staaten, Jranklin D. Ttoofeoelt, nicht weniger als jieben beutfehe Tlamen feftftellen. 
T^oofeoelts bekanntejter TJorfabre, öfaak, war minbejtens zur Hälfte beutjcben TJlutes. Sine Treibe 
ähnlicher TSeifpiele ließe jicb noch anführen.

Das erwacbenbe TJerftänbnis für TSlutzufammenbänge unb oertiefte Jippenkunblicbe 
Sorjcbung oerfpriebt noch manche bemerkenswerte Tluffcblüffe über bie ältejte beutjebe Überfee- 
wanberung, bie §anb in §anb ging mit ber Tlusbreitung bes nieberlänbifcben Kolonialreiches 
unb bie beute noch fo gut wie unbekannt ift.

Ohm Krügers deutsche Abstammung
(Seneralfekretär Dr. $ranz Cbißtfßlber oon ber Deutjcben Tlkabemie, TUüncben, 

berichtet ber „Deutjcben Tlllgemeinen ößüung“:
Dr. Töerner Scbmibt, ber oerbienjtoolle Sekretär ber „Tlfrikaans-Duitfe Kultuur Unie“ 

in 'Pretoria, hat im öufammenhange mit feinen wertoollen familiengefcbichtlichen Sorjcbungen 
in ber Sübafrikanifcben Union auch ben Stammbaum bes leßten 'Präfibenben ber TJurenrepublik, 
'Paul Krüger, unterließt unb feine beutfebe Herkunft einwanbfrei feftgeftellt. Das Ergebnis bat 
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in ber fübafrikanifcben ‘preffe 2luffeben erregt, benn Dräfibent Krüger ift ber §eros ber 
23uren, unb bisher rourbe bie fcbon früher vermutete beutfcbc 2lbftammung, auf bie ja auch 
ber Jamilienname binbeutet, vielfach angejroeifelt.

‘Paul Krüger ift ber unmittelbare Qlbkömmling «Jakob Krögers, ber am 28. «Juli 1690 
in Sabenbeck, Oft-^riegniß, als Sohn eines Jranß Kröger geboren rourbe unb im «Jahre 1713 
mit ber „2Uibbelroout“ nach bem Kap gekommen ift. Er gehörte als Solbat ber Oftinbifcben 
Kompagnie an. öm kaplänbifcben Kircbenregifter bat er bei feiner Stauung angegeben, baf? 
er aus Berlin ftamme, feine THutter aber in „«Jabenbeek“ ?u §aufe fei. Diefe Bemerkung 
veranlaßte Dr. Scbmibt, bas Eaufregifter ber Semeinbe Sabenbeck in ber 2Bark ?u prüfen, in 
bem fich folgenbe Eintragung fanb: „2lnno 1690. Jranß Krögers Sohn Jacob rourbe am 
1. 2luguftus getauft, geboren am 28. Juli.“ Die 2Hutter Jacobs roar eine geborene Elifabeth 
§artroigs, beten 2tame ficb in bem „Sefdjlecbtsregifter ber alten kaplänbifcben Jamilie“ roieberfinbet.

Jacob Krögers fecbftes Kinb bieß öenbrik, helfen jroeiter Sohn Secrit. Serrits Sohn 
Stephanus Johannes Krüger roar ber Sroßvater bes ‘präfibenten. Die Jeftftellung, baß “Daul 
Krüger beutfcher Qlbftammung ift, roirb übrigens burch eine Äußerung bes ‘Präfibenten Jelbft 
geftüht, an bie bie fübafrikanifcbe Jeitung „Die ^aberlanb“ bei biefer Selegenbeit erinnert. 
2l(s er im Juni 1884 an ber Spitze einer Qlborbnung aus Eransvaal in Berlin roar, bat er 
auf einem Jeftmabl, baß ihm ?u Eßren oon Kaifer 2öilbelm I. unb Bismarck gegeben rourbe, 
gefagt, er könne leiber Seiner TUajeftät nicht in ber Sprache feiner 23äter antroorten, obroohl 
er oon beutfcher 2lbftammung fei.

Die „Deutfcb-5ran?öfifcben 2nonatsbcftew, berausgegeben unter ftänbiger Mitarbeit 
ber Deutfcb^Jranpfifcben Sefellfcbaft, beren 23orfißenbc, ber S2l.»23rigabefübrer Drof. von 2lrnim, 
Rektor ber Eecbnifcben §ochfd)ule Berlin, ^eicbskriegsopferführer Oberlinbober, ‘Profeffor 
Dr. Jriebricb «Stimm unb Dr. §. oon Baumer finb, veröffentlichten kürzlich unter ber 
großen Sammelüberfchrift: „Die Stimme ber Stonfgeneration“ eine 23otfcbaft ber fran= 
föfifcben Jrontkämpfer an ihre beutfcben Kameraben. Darin beißt es: „Unfere THiHron als 
Jrontfolbaten ift es, im «Schenken an bie Opfer an Coten unb im «Schenken an unfere eigenen 
Opfer, aus biefer 2öelt bie Seroalt, bie Ungerechtigkeit, bie Unaufrichtigkeit unb bas Unroiffen 
aus?umer?en, bie ftets Quellen bes größten Unheils finb. 233ir müffen beibe, Jbr unb roir, 
unfere Völker lehren, fich ?u oerftänbigen unb fich ?u verfteben; roir müffen in unferen Völkern 
ben guten TSillen anfpornen, oon bem bie freimütige «Segenüberftellung ber beiberfeitigen Töünfcbe 
unb Gelange befeelt fein muß, rooraus bas gute Einvernehmen entftcbt, bas unfere Jukunft 
garantiert. 2Sir franjöfifcben Jrontfolbaten finb bereit ?u biefem großen 233erk ber 23erföbnung 
unferer beiben 23ater(änbcr unb ber 23efriebung Europas.“

2lucb bie beutfcben Jrontkämpfer, unter ber ‘präfibentfcbaft Oberlinbobers, haben am 
16. 2llai im §auje ber Deutfd^Jranpfifcben Sefellfcbaft ?u Berlin eine 23erfammlung ab» 
gehalten, in ber ihr ‘präfibent an bie ‘Prenevertretec beiber Pänber im Flamen bet beutfcben 
Jrontkämpfer ben 2lufruf ber franjöfifcben Kameraben beantroortete.

^aumgcroinnung in ben eitropäifcben Jübrerffaaten. «Seorg 2öegener veröffentlicht 
unter ber überfebrift „Canbgeroinn an ber 2lorbfee“ in ber Jeitfcbrift „Deutle ^unb^ 
Jehan“ (^Sibliograpbifcbes Jnftitut 21.Deip^ig) eine intcreffante Qlrbeit, bet roir folgenbes 
entnehmen:

„Jn beiben Pänbern (Deutfcblanb unb Italien) ift cs noch in großem 2Haßftab möglich, 
folcbes 27eulanb burch „frieblicbe Eroberung“ ?u Jebaffen, bureb Kultivierung von bisher 
unbenußtem Öblanb im eigenen Staatsgebiet.

jreilicb, in ber 2lrt ber ?u löfenben ‘Probleme felbft befteben bocb außerorbentlicbe Unter» 
Jcbiebe ^roifeben beiben Cänbern, entfprecbcnb ben grunblegenben 23erjcbiebcnbeiten ber Panbes» 
naturen. Denn um einen Kampf mit ber 2latur, bie immer bem 2nenjcbcn ficb nur roiberroillig 
beugt, banbelt es ficb hier roie bort. San? verfebieben ift bas mebiterrane Klima von bem mittel» 
europäifeben. 25öllig anbers ber geologifcbe 2lufbau Jtaliens unb Deutfchlanbs. Siefe Unter» 
Jcbiebe befteben in bem 2öefen unb ber Wirkung ber beiberfeitigen Jlüfje, in ber 2lusbebnung 
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uni> ber Rrt ber Röalbbebeckung unb Jo roeiter. Ruch bei uns in Deutfcblanb gilt es zroar, 
Sümpfe auszutrocknen, roie bie Pontinifcben; eines ber großartigen Röerke, bas feit 1933 bei 
uns in Rngriff genommen rourbe, ift bie Kultivierung oon etwa 20000 Hektar bisher unge- 
mißten Hochmoores in ben gemaltigen Rloorgebieten zu beiben Seiten ber Sms, bei bem zur 
Seit gegen 10000 Rrbeiter befchäftigt fein bürften. Rber bie Sntftebung ber norbbeutfcben Hoch
moore ift eine Jo völlig anbere als bie ber italienifchen Rlaremmen, baß bei uns grunb- 
oerfcßiebene Verfahren in Rnroenbung kommen muffen. Dagegen bleibt ben ötalienern ein Jo 
leibenfchaftlicher Kampf erfpart, roie roir ihn, ebenfalls feit bem Rltertum, mit nuferer 
Rorbfee zu führen haben.

/Byron als ‘Politiker.“ Unter biefem Sbema bietet Claus Schrempf in ber „3eiU 
Jcßrift für ‘Politik“ ein ^ilb bes ‘Dichters nach feiner politifchen Seite hin, bas er u. a. mit 
folgenben Rusfprüchen belegt: Sanatifch ift fein Haß gegen bie Reaktion unb ihren englifchen 
‘Bannerträger, Corb Saftlereagb, Rußenminifter feit 1812, ganz ber oolksfeinblichen “Politik eines 
Rletternicb ergeben, ber ihn Jein ?roeites „öch“ nennen burfte. „Saftlereagb macht feinen Kopf 
für bie Pike zurecht, auf ber roir ihn roerben berumtragen Jehen, beoor er feine 2^olle ausge- 
fpielt“ (an Rloore 12. Januar 1815). Rber roenngleich er in feinen politifchen Äußerungen gern 
bie Conart bes jungen Liberalismus anfchlägt, ift er boch oiel zu feßr Rriftokrat unb fich beroußt, 
baß ißm fein geiftiger unb politifcher Rang einen Stanbpunkt roeit oberhalb ber politifchen 
Jntereffengruppen anroeift: „benn roeil ich kein Parteimann bin, fo bin ich fämtlichen Parteien 
Derbaßt“ (ebenba). übrigens ftebt er bem lanbläufigen Revolutionsibeal mit ‘Borbebalt gegen- 
über. „Revolution? — öch riefe Pfui, näbm ich nicht roabr, baß fie allein bie Srbe roäfcbt oon 
ber ‘Befleckung rein“ („Don Juan“ VIII, 51). Rber es muß eine Revolution fein, bie oon großen 
Jübrern auf große Jiele (ungelenkt roirb. Der Rabikalismus als Prinzip, ber Rufftanb ber 
Rlaffen unb alles, roas nur auf Umfturz binausläuft, ift ißm in ber Seele verhaßt. „Jeb kann 
La jayettes unb Rlirabeaus Sefüßle vergeben unb mich in fie verfeßen, aber ich habe keine 
Sympathie mit Robespierre unb Rlarat. <3cb bin nicht ber Rleinung, baß Rlänner, bie alle 
Sefeße ftürjen möchten, berRJobltat bes Sefeßes teilhaftig fein Jollen“ (an Hobhouje 22. Rpril 1820) 
Sin anbermal prägt er hierfür ben Jcbönen Spruch: „Röer kein Sefeß in Sbren hält, ber roirb 
burch bas Sefeß gefällt.“

Die „Rtbenaion=Rlätter“ enthalten einen “Beitrag von Paul Herre über bie „Reuefte 
S&dtgefebiebte aut Rlittelmeer“, bem roir folgenben politifchen Rusblick entnehmen:

Der großen Jufpißung ber mittelmeerifcben Sntroicklung nuferer Sage roirb eine Snt- 
Jpannung folgen, ötalien braucht nach ben großen finanziellen Rnftrengungen, bie ber koftfpielige 
Kolonialkrieg geforbert.bat, Ruße unb bie geroaltigen Ruf gaben, bie feiner bei ber enbgültigen 
“Befriebung unb Srfcßließung Rbeffiniens harren, machen ein Stebenbleiben auf ber neu ge- 
roonnenen Pofition geboten. Snglanb aber muß fich auf bie bureb Rluffolinis Sieg gefebaffene 
Lage ein- unb umftellen, bevor es roeitere Sntfcbeibungen trifft, roäbrenb Jrankreicß, bureß inner- 
politifeße Ruseinanberfeßungen ftark in Rnfprucb genommen, nach beiben Seiten feine ver- 
mittelnbe Haltung fortfeßen roirb. Sine Rlittelmeer-“Berftänbigung zroifeßen ben brei Großmächten“ 
ZU ber bie kleinen Rnroohnerftaaten ßinzugezogen roerben könnten, liegt besbalb burchaus im 
‘Bereich ber Rlöglicßkeit. Rber roirb fie, roenn fie juftanbe kommt, ober roirb roenigftens bie 
beftimmt zu erroartenbe Sntfpannung von Dauer fein?

Rßenn nicht alles täufeßt, roirb — im großen gefeben — bie zukünftige Sntroicklung am 
Rlittelmeer burch einen roaebfenben Segenfaß zroifeßen bem britifeßen unb bem italienifchen 
ömperialismus beftimmt roerben, unb nicht nur bie “Bölker unb Staaten zroeiten Ranges im 
Rlittelmeerraum haben Srunb, um ihr Sefcßick beforgt zu Jein, fonbern fogar bas geburtenarme 
Jrankreicß, bas Rorbroeftafrika befißt unb im roeftlicben Rlittelmeer bie “Borßerrfcßaft ausübt. 
ön biefem Sinn ift bas roeltgefcßicßtlicße Sefcbeben, bas Jicb in unfern Sagen am Rlittelmeer 
vollzieht, nicht Jo feßr ber Rbfcßluß einer Sntroicklung, bie ötaliens Sintritt in bie Reibe ber 
großen Kolonialmächte zum önßalt bat, als vielmehr ber “Beginn einer Spocbe, in ber bie 
Sragen nach bem Jortbejiaub bes britifeben “Böeltreicßs unb nach ber Stellung ber “Bölker 
‘Borberafiens unb Rorbafrikas zur Snffcbeibung fteßen.
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‘DeutJcb(anb unb ber Rorbweften. Aus- 
lanbkunbliche Rorträge ber Eecbnifcben Bocbfcbule 
Stuttgart. §ersg. oon £. Wunberlicß. Ranb 12/13. 
Stuttgart: Sleifcbbauer & Spobn. 1936. 106 Seiten, 
Eextkarten.

“Die in bem ooriiegenben Ranb Gereinigten Auf- 
Jäße Jollen bie Reziebungen “Deutfcblanbs zu ben norb- 
roejtlicb angrenzenben Staaten Bollanb, Relgien unb 
Luxemburg unterfucben. ‘Die Reibe ber 1935 gehaltenen 
Rorträge eröffnet ein fein finnig er biJt or ifcb-g e ogr apbifcber 
Überblick über ben Sefamtraum oon W. Sucker
mann, Mannheim. ön großen <Jügen umreißt 
B. Spetbmann, ‘Pofen, bie lanbfcbaftlicben Umge- 
Jtaltungen in Bollanb unb ihre kolonijatorifcbe Re- 
beutung, roobei er ficb befonbers mit ber Trockenlegung 
ber öuiberfee, ber Refiebelung ber großen §ocbmoore 
bes Oftens, ber Ausnußung bes bodänbifcßen Weft- 
lanbes, ber önbuftrialifierung bes Limburger Sebietes 
unb ber baburcb beroorgerufenen roeiteren wirtfcbaft- 
licßen Solgeerfcbeinungen roie Kanalbauten, Reubefieb- 
lung u. a. m. befaßt. M. Eckert-Sreifenborff, 
Rachen, bat bas blutige Relgien (mit Kartenfkizze) 
bebanbelt; er gibt neben einer klaren “Darftellung ber 
Wirtfcbaftsftruktur auch einen Überblick über bie 
geopolitifeben ‘Probleme, bie bas Lanb beroegen unb gebt 
Zum Schluß ein auf bie Eupen-Malmeby-Jrage unb 
betont, man Jolle bie Rorgänge in biefem beutfchen 
Sebiet forgfältig achten, es roäre fonft Rerrat an 
eigenem *23lut unb Rolkstum. Aus feiner gefcbicbtlicben 
Entwicklung heraus beleuchtet B- Emmenbörfer, 
“pofen, bie Sonberftellung Luxemburgs an ber beut- 
Jcben Weftgrenze unb }eigt, roie in biefem beutfchen 
Lanb Srankreicb ficb kulturell oorbrängt, bie Reoölke- 
rung aber ihre nationale Selbftänbigkeit roabrt. — 
“Der Mitarbeiter an ber Weltkriegsbücberei in Stutt
gart, M.Sunzenbäufer, bat fcbließlich ein umfang
reiches Literaturoerzeicbnis über bie Rieberlanbe, 
Relgien unb Luxemburg beigejteuert, bas eine Weiter- 
befebäftigung mit biejen Länbern zu bienen trefflich 
geeignet ift! O. Quelle.

Rernaßik, Bugo Abolf: Oroa Raba. 
Wien-Leipjig-Olten 1936, Rernina Rerlag S.m.b. B- 
296 S., über 600 Qlbbilbungen. 7,50 M.

Oroa Raba unb Oroa Riki Jinb jroei kleine önfeln 
an ber Küfte ber Salomon-önfeln in ber Sübfee. “Dem 
Stubium biefer önjeln unb ihrer Rewobner galt bie 
Reife, bie 1931-32 Rernaßik bortbin unternahm. “Die 
kaum 600 Rewobner jäblenben önjeln Jinb für bie 
Rölkerkunbe besbalb wichtig, roeil hier europäifebe 
öioilijation noch kaum Eingang gefunben bat, Jo al Jo 
bie gefamte materielle unb geijtige Kultur ber “23e- 
roobner noch relatio unbeeinflußt geblieben ift. Unter- 
Jtüßt burcb ausgezeichnete “Photographien unb 3e>cb- 
nungen febilbert ber Rerfaffer eingebenb Sieblung unb 
Hausbau ber Eingeborenen, Bauseinricbtung unb

Kleibung Joroie bie Wirtfcbaft in ihren oerfebiebenen 
öroeigen. Refonbers reizooll Jinb bie “Darlegungen über 
ben Ablauf ber Sagesarbeit ber Reoölkerung Joroie 
ihre Joviale unb politifebe Organifation. Ron hohem 
öntereffe finb bie ‘Darlegungen über „bas Leben bes 
önbioibuums“, bas uns einen tiefen Einblick geroäbrt 
in bie geijtige Entwicklung ber Menfcben biefer önjeln 
(Spiele, Kinberbejcbäftigungen, fexuelles Leben, Ebe
leben, Alter unb Sob). Auch bie “Mitteilungen über 
Beerwefen unb Krieg, Recht unb Rechtspflege, Joroie 
bas religiöje Rrauchtum ufro. hüben eine roertoolle Er
gänzung zu bem vielen etbnograpbifcben unb oölker- 
kunblicben Material, bas anbere beutjebe Sübfee- 
forfeber oon ben Racbbarinfeln beigebraebt haben. — 
“Die beroorragenbe Ausftattung bes Merkes mit Ab- 
bilbungen oerbient bobe Anerkennung. O. Quelle.

“Die Wolgabeutfcben. öbr Staats- unb Rer- 
roaltungsrecbt in Rergangenbeit unb Segenwart. Ron 
Manfreb Langbans-Raßeburg. Oft-Europa- 
Rerlag, Königsberg (*pr.) 1929. VIII u. 190 Seiten.

“Der Rerfaffer Jiebt feine Aufgabe in ber Scßilbe- 
rung ber öffentlich-rechtlichen Rerbältniffe ber Semein- 
febaft ber etroa 400000 beutfchen Rolksgenoffen, bie 
beute an ber Wolga leben unb biefem Sieblungsraum 
ein beutfebes Sepcäge geben. “Die gründliche unb ein- 
gebenbe Unterfucbung über bas ftaats-, oerfaffungs- 
unb oerroaltungsrecbtlicbe Scbickfal ber Wolgabeutfcben 
oon ihrer Einroanberung unter Katharina JI. bis zur 
Segenwart, bie ficb auf zahlreiche urkunblicbe Relege 
ftüßt, läßt ben Rerfaffer bie heutigen Machthaber 
Rußlanbs unb ihr “Verhalten zu ben niebtruffifeben 
Rölkern ber Sowjetunion fachlich unb gerecht beur
teilen. ön ber ooriiegenben 5orm kommt bas Rueb 
nur für große Rolksbücßereien in Jrage. Es wäre zu 
wünfeßen, baß ber Rerfaffer für bie Rebürfniffe 
kleinerer Rüchereien eine zufammengebrängtere Aus
gabe oeranftaltete. St.

“Der öfterreicbifcb-italienifcbe SegenJaß 
auf bem Ralkan unb an ber Abria (Reiträge 
Zur Sefcbicßte ber nacbbismarckifcben oeit unb bes 
Weltkrieges, Rerlag W. Kohlhammer, Stuttgart) oon 
Malter Schinner. Stuttgart 1936. 204 S., brofeb.

Unter Mitwirkung oon ‘Prio.-Doz. Dr. Bans Ball
mann gibt Unio.-Rrof. Dr. jriß Kern, Ronn, feit 1927 
bie „Reiträge zur Sefcbicbte ber nacbbismarckifcben 
öeit unb bes Weltkrieges“ heraus. Es finb bis 1933 
insgefamt 20 Befte biefer Reibe erfebienen, eine neue 
Solge ift feit 1934 im Sange unb als Beft 11 nun
mehr bas Werk von Walter Schinner über ben 
öfterreicbifcb-italienijcben Segenfaß auf bem Ralkan 
unb an ber Abria erfebienen. “Die Arbeit bat 1932 
ber “philofophifcben Sakultät ber Unioerfität Beibel- 
berg (“Prof. Dr. Willy Anbreas) als “Differtation oor- 
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gelegen unb ift bann burcb “prof. Kern in feine „Bei
träge“ aufgenommen worben.

Schinner unterfucbt aufSrunb umfaffenberQuellen- 
Jtubien ben öfterreicßifcb-italienifcben Eegenfaß oon 
feinen allererften Qinfängen an (1875) bis jur Prei- 
bunbkrife im Jahre 18%, er behnt feine Arbeit alfo 
aus auf einen Jeitabfcbnitt, in benen grunblegenbe 
neue Aläcbtegruppierungen in Europa anfingen, kon
krete Seftalt anjunehmen. ‘Das ‘Deutfehe Beich war 
als Siegespreis bes Peutfcb-Jranzöfifcben Krieges 1871 
unter ber genialen Jübrung Bismarcks entftanben. 
ötalien mar einige Jahre oorber nach jahrzehnte
langen Kämpfen unb BJirren aller Art zu einem 
Bationalftaat geworben. Ö ft erreich -Ungarn hotte 
unter Aufopferung feiner lombarbifcben unb oeneziani- 
feben Bedungen unb als Baebwirkung ber Bieber
lage oon 1866 einen barten Kampf um bie Erhaltung 
feiner mitteleuropäifcben Sroßmacbtsftellung burebju- 
feebten. Schinner bat firf) nun bie Aufgabe geftellt, 
„ben öfterreicbifcb-italienifcben Segenfaß berBorkriegs- 
Zeit im allgemeinen unb ötaliens imperialiftifebe Be- 
ftrebungen im befonberen als wichtige Elemente .jener 
Spannungen barjuftellen, bie im QBeltkrieg ihre kata- 
ftropbale Entlabung fanben.“ ‘Das junge geeinte ötalien, 
noch ungewohnt, als europäifebe Sroßnwßt aufzu
treten, ringt mit ber älteften europäifeben QUonarcbie 
um Sleicbftellung, ja, auf beren Koften um Bormacbt- 
ftellung an ber Abria. ‘Der Berfaffer ber Unterfucbung 
bat es oerftanben, bie letzten Urfacben bet Annäherung 
unb ber Qßieberentfrembung ber beiben Staaten nicht 
nur bureb aktenmäßige Parftellung zu belegen, fonbern 
auch anfebaulieb ?u machen, ihren nationalen unb 
wirtjdjaftlicben Triebkräften naebzugeben unb inter- 
effante Schlaglichter auf Jpätere, noch beute aktuelle 
Entwicklungen zu werfen.

Eine ganze Beiße oon markanten “perfönlicßkeiten 
ber italienifcßen ‘Politik bes 19. Jabrbunberts wirb 
babei fießtbar: Bor allem Erifpi, beffen Europareife 
1877 trotz äußerer Alißerfolge für ötalien oon weit- 
reicbenben Auswirkungen auf lange Sicht war, bann 
ber lange allmächtige Pepreti, ferner Al el eg ar i, 
Eairoli, Sraf Eorti, ber auf ‘bem Berliner Kongreß 
bas neue ötalien oertrat unb wegen feiner angeblichen 
Aacßgiebigkeit oon ben irrebentiftifeßen Bewegungen in 
ötalien feßarf angegriffen würbe. Anbraffg auf ber 
öfterreießifeß-ungarifeßen Seite, Bismarck auf ber 
beutfeßen Seite, bas waren bie öauptfpieler bes Kon
fliktes Ötalien-Öfterreicß. Es ift ungemein reizooll, in 
ber Schinnerfcben Arbeit zu oerfolgen, wie ftark febon in 
ben 70er unb 80er Jabren ber ömperialismus war unb 
wie mächtig bie junge Bation über ihre Srenzen 
binausbrängte. Bismarck unb Anbraffg lenkten bie 
italienifcben “Politiker oon ber Abria ab ins Alittel- 
meer, an bie bamals noch „jungfräuliche“ afrikanifebe 
Küfte bei Tripolis unb Tunis. Qßir wiffen beute, wie 
folgerichtig ötaliens Expanfionsbrang — troß ober 
gerabe wegen bes Preibunbes unb all feiner Ent- 
täufebungen — zuerft Jicß ber Abria, bann bem ganjen 
Alittelmeer unb feiner afrikanifeßen Küften unb beute 
bem Boten “Aleer unb önnerafrika näherte. QBer bie 
Scbinnerfcbe Arbeit lieft, erkennt in ben 70er unb

80er Jahren bie er ft en Anfänge bieferSroß-, 
ja BJeltmacßtpolitik: Ein junges Bationalreicß 
ringt gegen einen in (ich felbft langfam zerfallenben, 
bekabenten Bationalitätenftaat, fein enblicßer Sieg war 
unausbleiblich. Dr. 5.

Alaßn, öannsßubert: Katbebralplaftik 
in Spanien. Srijpßius-Berlag, Beutlingen 1935. 
Textbanb 84 S. 8°, Tafelbanb 303 Abb. 8°

Ein für bie gotifebe Katßebralplaftik in Spanien 
Jebr bebeutenbes Aßerk. Es werben zwar nur bie 
Katbebralen oon Burgos, Pe6n unb “pamplona unb 
ihr jeweiliger Umkreis bebanbelt, aber bamit wirb eine 
entfeßeibenbe Kunftpbafe bargeftellt. ‘Der Berfaffer 
kennt nicht nur bie “plaftik biefer fpanifeßen Begionen, 
er kennt auch aufs genauefte bie franjöfifcße Katbebral
plaftik, bie bas große Borbilb war. Es gelingt ihm 
bet Aacßweis, baß meßt Eigenes in ber fpanifeben 
®otik fteckt unb ißr Aßert höher ift, als man im all
gemeinen angenommen bat. Alan bewunbert an ber 
Arbeit oor allem bas ungewöhnliche Einftellungs- 
oermögen bes Berfaffers, ber biefe Kunft nach Jorm 
unb önbalt a-.if bas eingebenbfte zu wütbigen unb in 
einer künftlerifcb ßoeßfteßenben, wenn auch zuweilen 
etwas manirierten Sprache anfebaulieb oorzufübren weiß.

Pr. ®. B.

‘Polen. Bon Dr. Aßilßelm Bölting. 160 unb 
128 Bilbfeiten in Sanjleinen. 4,80 Al. Bedag oon 
Kurt BJolff in Berlin.

Soeben erfeßeint eine geograpßifcße Buebreibe 
„‘Die Erbe in BJort unb Bilb“. Bisher liegen Bänbe 
oor über ötalien, Japan, Kanaba, Brafilien, Abeffinien 
unb ‘Polen. ‘Der letztere Banb bebanbelt Panb unb 
Bolk, Bolk im Aßacßstum, “polens wirtfcßaftlicße Page, 
bas geiftige Antliß, Blick in bie Bergangenßeit unb 
Blick auf Jofef “pilfubski. Aus eigener genauer Kennt
nis “polens können wir betätigen, baß Dr. BJilßelm 
Bölting bas Bilb biefes unferes Aacßbarlanbes bureß- 
weg rießtig gejeießnet ßat. Sein Bolkstum, feine 
wirtfcßaftlicßen Juftänbe unb feine geiftige Struktur 
finb rießtig aufgefaßt unb lebenswahr gefeßilbert. Aßir 
haben ein begrünbetes öntereffe baran, unfere Bacß- 
barn zu oerfteben unb uns mit ihren Pebensintereffen 
bekannt zu machen. Bur Jo ift es uns möglich, bie 
notwenbige Baturoerbunbenbeit mit ihnen zu gewinnen. 
‘Deshalb können wir Böltings Buch „“polen“ jum 
eifrigen Stubium heftens empfehlen. §. O.

“Die italienifcße Schönheit. Bon Aloeller 
oan ben Bruck. Eotta’fcbe Bucbbanblung, Stutt
gart unb Berlin.

Aloeller oon ben Bruck war urfprünglicß öifto- 
riker. Bon feiner ßollänbifcßen Alutter bat ber Bieber- 
faebfe ben ftarken künftlerifcßen Jug, ber bas Bud) 
oon ber „ötalienifcßen Schönheit“ burcbfunkelt. ‘Die 
Begriffe Kultur unb Sefcßicßte, Baffe unb Baum, 
Blut unb Boben unterfuebt Aloeller bei feinen leiben- 
fcßaftlicßen Sdjilberungen unb Betrachtungen auf bas 
Srünblicßfte, wobei bie Sülle feiner Sebanken unb bie 
Bilbkraft feines Stils ebenfo reizooll wie anregenb 
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wirken. Der Alaun, ben bas beutfebe Scbickfal 1918 
zum ‘Politiker machte, febrieb bas Buch oon ber 
„ötalienifcben Schönheit“ nicht für bie Beijeluftigen 
unb Oberflächlichen, fonbern für bie, benen ®efchicbts- 
roirken unb Schickfalsroalten roie bie künftlerifche 
Seftaltung unb Entwicklung mehr ift als fröhliche 
Unterhaltung unb felbftoerftänbliche Abwecbfelung. 
Aloellers Bueb ift bas eble, reiche Sefcbenk eines 
eigenwilligen Künbers unb Kämpfers an bie Jugenb, 
bie ihre Kräfte in bie Jukunft richtet. 'Das literarifebe 
‘Vermächtnis bes unglücklichen Scbriftftellers Aloeller 
oan ben Bruck, ber 1925 ben Sreitob fuebte, roirb oon 
§ans Schwarz betreut, ber bem lebenbigen Buch in 
britter Auflage ein beaebtensroertes Borwort mit auf 
ben B5eg gegeben bat. 51 roertoolle *2tbbilbungen 
beleben unb bereichern bas feböne Böerk, beffen heißer 
politifeber Atem ben Cefer zum Bacbbenken jroingt.

K. 3.

*008 Dorf an ber ®renze. Boman oon 
Sottfrieb Botbacker. ‘Verlag Albert langen— 
®eorg AIÜII er, Alüncben 1936. 299 S. Seb. 3,80 Bl.

B3er — roie ber Unterzeichnete — lange Jahre 
in 'polen gelebt bat, unb aus eigener Anjchauung bas 
Jufammenleben ber Deutjcben mit ben ‘Polen kennt, 
ber kann bezeugen, bajj ®ottfrieb Botbacker außer- 
orbentlicb lebenswahr gefebrieben bat. Das Buch be
richtet oon bem bebrückenben Ceben beutfeber Bauern 
unb Arbeiter in Scbaßborf, bas beute Skopolnica 
beißt. Es gibt beute Saufenbe Jolcber Dörfer jenfeits 
ber ®ren?e, in benen bas Deutfcbtum aufs böcbfte 
gefäbrbet ift. Sin Bationalitätenkampf roirb in bem 
Boman gefebilbert, in bem ber Alacbtlofe gegen 
‘Vrutalität, berBJeßrlofe gegen ®eroalt Jtebt. Botbackers 
„Das Dorf an ber ®renze“ läßt ben jungen Mehrer 
Ortwin ^artmicßel, ber in biefem Kampfe um bie 
Srßaltung bes Deutjcßtums in oorberfter Beiße Jtebt, 
erfebütternb, aufrüttelnb, erfüllt oon heißer Siebe für 
bie beutfebe Sache erzählen, roie bie 106 Scbaßborfer 
ohne Unterftüßung oon außen ringen um bie Erhaltung 
ber Alutterfpracße, um bie Behauptung bes eigenen 
‘Volkstums, um bas geringe Becht ber Alinberheiten. 
Das Buch gehört in bie §anb jebes Deutfcben. ön 
Scbulungs- unb Arbeitslagern foroie in ber §itler- 

jugenb Jollte es öeimatreebt erhalten, bamit roir bie 
Bot unferer Brüber unb Scbroeftern jenfeits ber 
®renze kennen unb roürbigen. öermann Otto.

Bolk oor ben Srenzen. Scbickfal unb Sinn 
bes Außenbeutfcbtums in ber gefamtbeutfeben Ber- 
flecbtung. Bon Bupert oon Schumacher. Berlag 
Union Deutfche Berlagsgefellfcbaft, Stuttgart, Berlin, 
Seipjig 1936. 300 Seiten. Seinen 5,80 Al.

Dem BJegbereiter raumpolitifcben Denkens, ®e- 
neralmajor ‘Profeffor Dr. öausbofer, ift bas außer- 
orbentlicbe Bueb geroibmet, bas eine ®efamtfcbau über 
bas in aller AJelt oerftreute beutfebe Bolk bietet. Dies 
Bueb trägt bie Jüge eines gläubigen Bekenntniffes 
unb einer Jtarken Sebnfucbt, es forbert roie kein zweites 
feiner Art zur Befinnung, zur Erkenntnis, zur Umkehr, 
Zur Eat auf. Der Berfaffer arbeitet im Baßmen zahl
reicher Beifpiele bie BJecßfelwirkungen zroifeben Außen- 
unb Binnenbeutfcbtum heraus, um ben barten Sebren 
aus ber beutfeben ®efcßicßte bie ßiftorifeße Bolle, ben 
Sinn unb bie Aufgaben bes Außenbeutfcbtums ent- 
gegenzuftellen. Alänner roie Stiebricß Sift, Aloltke, 
§ausßofer, Srauenfelb unb öitler roerben zitiert, um 
Jeugnis abzulegen unb A3egbereiter zu fein. Baffe unb 
Baum finb bie bemerkenswerten Drehpunkte ber großen 
önnenjeßau unb Ausblicke, benen ber Berfaffer eine 
feltene BJort- unb Bilbkraft gibt. Erjehüttert oerfolgen 
wir ben febweren Opfergang bes Deutfcbtums fern unb 
nab unb laufcben mit gekannten Sinnen auf bie 
Stimmen, bie es gut mit uns meinen unb ben „Jeeli- 
Jcben Sleicßklang“ zmifeßen ben beutfeben Bolksteilen 
biesfeits unb jenfeits ber Beicbsgrenzen forbern unb 
förbern. Eine ftolje Darabe tapferer Kämpfer aus fern- 
beutfeben Begionen nimmt unjere Aufnurkjamkeit in 
Anfprucb, barunter Bubolf §eß, BSalter Darre, Alfreb 
Bojenberg. Der OJtpreuße Erich Berenbt bat bas Bueb 
mit Jcbönen Jeicßnungen unb Bilbern gefchmückt, unter 
benen ber Kopf bes Süßrers feiten beffer bureß- 
gearbeitet ift. Das Bueb ift ein gewaltiger Alaßner 
unb BJegweifer, fefjelnb unb kriftallklar gefebrieben, 
ein Bueb oon beutfebem Bubm unb beutfebem Seib. 
Es gehört in bie Schulen unb Bolksbücbeteien.
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Das „Haus der Länder“
am U-Bahnhof Klosterstraße

bietet infolge seiner zentralen Lag.e in der 

Innenstadt die -günstigste Gelegenheit für

Theaterspiel und 

Filmvorführungen, 

Vorträge und 

kulturelle Veranstaltungen jeder Art

In erster Linie sollen dort die Auslands-Vereinigungen und 

Kolonien der Deutschland befreundeten fremden Völker mit 

ihren hiesigen Mitgliedern ünd ihren Freunden eine Heimstätte 

für ihre nationalen Feiern und Feste finden.

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

Auskünfte erteilt die z

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



Aus dem Inhalt früherer Hefte von „Länder u. Völker“

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

Heft 2 / Februar 1936: Julius von Farkas, Kulturdenkmäler der mittelalterlichen 
deutsch-ungarischen Beziehungen in Deutschland / Walter Estermann, Fernweh 
nach Afrika / Frib O l i m s k y, Das uns artverwandte Skandinavien / Ilse Demme, 
Das Deutschtum in Siebenbürgen / Ewald Vo l h a r d, Die Libyenfahrt der Frobenius- 
Expedition II / Max Tepp, Zum 400jährigen Bestehen deutschen Handels in Argen
tinien / Erika Heinrichs, Aus meinen Reisen in Ecuador / J. W. S c h o 11 e l i u s, 
Das Märchen von den drei Hunden in der Unterwelt / Niedersächsisches Volks

tum / Ungarn-Abend im „Haus der Länder“.

Heft 3 / März 1936: A. E. J o h a n n , Leeres, gefährdetes Australien / Hans Hom
berg, „O Fudesaki“ — die Offenbarung der neuen Tugend / W. K. Nohara, 
Der japanische und der chinesische Soldat / Konrad Kutschera, „Mongolen
land“ / O. P h i I i p p , Die britische Lebenslinie /J. W. Schottelius, Amerasiati
sche Kultur / Die Not der Deutschen in Sowjeirubland / Nochmals: Ungarn im 

„Haus der Länder“.

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

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

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

Langenbach, Auf den Spuren der ersten deutschen Flotte.

Heft 7 / Juli 1936: Otio'C o r b a c h, Kreuzzüge und Osilandfahrien / Karl Friedrich 
Langenbach, Das Erste Reich, vor tausend Jahren / W. K. N o h a r a , Unsere 
Freundschaft ist ein „Trob-Verhältnis” / Zoltan S z e n d e, Deutschland von unga
rischer Warte gesehen / Paul H. K u n b e , Der grobe Kreislauf des Deutschen / 
Otto Lehmann, Völkerverbindung durch Luftverkehr / Oelbe von L o b e n t h a l 
Die Planwirtschaft in der Welt / Richard Kaysenbrecht, Länder, Völker und 
Kulturen im Dienste der olympischen Idee / Brasilien-Abend im „Haus der Länder”


