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VORBEMERKUNG

Während im ersten Monat eines jeden Vierteljahres die sehr ausführliche „Ibero- 
Amerikanische Bibliographie“ aus dem „Ibero-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. 4l) = 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: Photokino-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. 8U — 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

Isenburg, 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 st - 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. 8Ü = 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

Ostarhild, 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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Oncken, 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

W a i 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

Med izin 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.—

Kaloussis, 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.—

(Wanderscheck, 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

Li tera turw issenschaft
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 u. 
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 a u , 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. 
g-r. ßo = 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

Sowjetunion
Deutschtum

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
Klarr, 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.—

Südslaw i e n

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 Bl. 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. Kc. 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.—

M usikwissenschaft
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



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

Deutschland und die Welt
„T>as Seft öes ö^us ijt ?u Snbe gegangen, frei fallen bie Pilger auf allen 

Canb- unb ‘ÖJafJerftrafjen von ber gaftlxcben Schroelle von bannen jiehen“, fo oer- 
künbeten bie §erolbe nach altem brauch am Snbe ber Olympifcben Spiele. 1936 mar 
bie <®elt in 'Deutfcblanb ?u Safte. ‘JBobl ift ber Ablauf aller Olympifcben Spiele ein 
für allemal verbinblkb feftgelegt roorben, aber ber etbifcbe Sebalt ber beiben Seftroocben 
roirb noch immer von ber gaftgebenben Nation beftimmt. Sie bat ben grunblegenben 
Sinfluß auf bie innere Seftaltung ber Olympiabe, Jie kann bie Völker einanber näber 
bringen unb burcb bas ‘Seifpiel ben Stauben ber Völker an bas öbeelle ftärken, kur?, 
bie bynamifcben Kräfte, bie ben Völkern inneroobnen, fo anregen, baß Jie ficb kulturell 
[cböpferifcb roeiterentroickeln unb 2teues formen. 5lus biefer, von ber olympifcben öbee 
erfüllten Sphäre heraus mürben bie nacbftebenben ‘StufJätje von in 'Deutfcblanb ?u Safte 
roeilenben ^uslänbern gefcbrieben, Jie Jollen bie im öulibeft begonnene Serie „<233ie c2lus= 
länber 'Deutfcblanb feben“ oervollftänbigen unb befcbliefjen. ‘Die Scbrif11 eitung.

Tao Pung Fai:
Gedanken um die Beziehungen zwischen China und 

Deutschland
„Sine öujammenarbeit jroijcßen Sßina unb ‘Deutjcßlanb, ben beiben großen 

Nationen in Qlfien unb Europa, kann Jeßr roerioolles unb Jegensreicßes für bie 233elt 
ßeroorbringen.“ ‘Das Jinb Töorte aus bem Greife berjenigen, bie bie Entroicklung ber 
beutjcß-cßinejijcßen Begießungen in großen Ausmaßen ?u förbern oerjucßen. ‘Dieje 
Carole Jcheint aucß feit öaßren immer meßr unb meßr oerroirklicßt roorben ?u Jein, 
infolge ber Qlusjcßaltung ber birekten politijcßen Segenjäße jroijcßen biejen beiben 
Säubern Jinb bie gegenseitigen kulturellen unb roirtjcßaffließen önterejjen ftark 
angeroacßjen, unb bereu pflege bat jicb bis ?um heutigen Sage Jebr oorteilhaft für 
beibe Seiten ausgeroirkt. Es rourbe bei ben Ehinejen eine große Sufriebenheit roach^ 
gerufen, als bie ‘Deutjchen ihre Exterritorialität in China aufgaben unb China SJing- 
tau roieber in Bejiß nahm, naebbem es juoor oon ben öapanern befett roorben roar.

China bat roäbrenb ber BSeltkriegsjeit innerlich hiß Begehungen mit ‘Deutjch- 
lanb niebt abgebrochen unb bie bamals in China ganj einjam unb oerlafjen bajtehenben 
beutfeßen Männer, Srauen unb Kinber oornehm unb freunblicß beßanbelt.

Eroß bes Berjucßs anberer Bläcßte, bie Begießungen jroijeßen ben beiben 
Cänbern gan? ?u unterbinben, haben bie ‘Deutjchen gerabe babureß, baß Jie mit bem 
cßinejijcßen Bolk auf bem Boben ber Sleicßberecßtigung ffauben, Jeßr rajeß roieber 
Suß fafjen können.

23iele beutfeße ^rofejjoren, Ratgeber unb Kaufleute ßaben fieß große 23er- 
bienfte bei ber Beteiligung an ber inneren 2lufbauarbeit bes cßinejijcßen Beicßes er- 
roorben. ‘Der cßinejijche Sprucß: „jroijeßen ben oier Bleeren Jinb alle Blenjcßen 
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Vrüber“ ift inzwifcben zu einem öbeal bes oufammenlebens zwijchen Öen Chinesen unb 
beutfchen in China geworben unb bat ?u einem guten Cinoernebmen geführt. Vb= 
gefehen baoon, baj? China als Vgrarftaat unb ‘Deutfchlanb als Gnbuftrieftaat fich 
naturgemäß wirtfchaftlich ergänzen, ijt ihre öujammenarbeit auf kulturellem Sc- 
biet von befonberer Vebeutung. Unb gerabe hißt finb erhebliche Sortfchritte zu oer= 
Zeichnen. ömmer mßhr chinejijche Unioßrfitätcn unb Symnafien habßn biß beutfche 
Sprache in ihren Unterrichtsplan als ftänbiges Sach aufgenommen. Jablreicbß Schrift 
tßn werben übßr biß beutfche Cefchichte unb ^hüofopbie, miß bie Seftfchriften für 
Coßthß, Schiller, ^laten, §umbolbt unb viele anbßrß, hßrausgegeben unb Vusjtellun*  
gen oon beutfchen fünften unb VSerken oßranffaltet. öur Sörberung bes Ver- 
ftänbniffes bßr chinefifchßn Kultur bienen bie Cinrichtungen oon önftitutcn unb £ebr~ 
Jtüblßu ber chinefifcben Sprache unb ^hilofophiß an ben beutfchen Unioerfitäten, bie 
allerbings, miß es fcheint, noch nicht überall fich Jo entwickelt haben, wie bies erhofft 
würbe. Unb biefe Sortentwicklung ijt wichtig, ba bie Verbreitung ber beutfchen 
Kultur in China bas chinefijche ^ultusminifterium als befonbere Aufgabe betrachtet 
unb auch Jtänbig in pofitioftem Sinne erfüllt bat. 3u begrüßen ift ber Stubenten^ 
austau Jeh jwifcheu Stubentßn ber beutjehen unb chinejijchen Unioerfitäten, ber aller
dings bisher nur in Jehr mäßigem ^liaße burchgeführt werben konnte.

*) Vergleiche: Sao Vung Sai, „Chinas «Seift unb Straft“.

Vis Sörberer ber beutfch^chinefijchen Vereisungen gelten in elfter Cinie bie in 
«Deutjchlanb ftubierenben chinejijchen Sfubenten.*)  Öhre 3abb bie Jtänbig im VSachJen 
begriffen ift, beträgt gegenwärtig etwa 500. Von bem Verein chhißfifcher Stubenten 
würbe alljährlich eine Vunbreije burch bie beutfchen önbuftriegebiete oeranftaltet, um 
bie borfigen Sabrikeinrichtungen bejichtigen zu können; biefe Vefucher würben immer 
mit großem Cntgegenkommen empfangen. Viele Fabriken ftehen auch ben chinejijchen 
Stubenten zur praktifeben Vrbeit zur Verfügung, allerbings nicht auf allen Schiefen, 
was aber Jehr zu wünjehen wäre.

Deutfchlanb kann nicht, wie Vmerika, Cnglanb, Srankreich unb ötalien, bas 
Stubium biefer Stubenten finanzieren. Cs Jollte barum ben chinejijchen Stubenten 
möglicbjt viel Gelegenheit bieten, fiel? neben ber theoretijehen VSiJJenJchaft auch Kennte 
nijfe in ber Praxis erwerben ?u können.

Sür Jeinen Vßieberaufbau will China gern §ilfe in ‘Deutjchlanb finben, in einem 
Canbe, bas auch oon Jchwerem Schickjal betroffen worben ift. Sür China ift ‘Deutfch- 
ianb als Vorbilb befonbers notwenbig, ba China fiel? ebenfalls wie Deutjchlanb aus 
einem zerrütteten ßuftanb erheben mußte.

5ßff?uftellen ift, baß viele ‘Deutfche, vor allem aus ben Greifen ber öntellek- 
tuellen, ber chinejijchen Kultur unb Literatur größtes Verjtänbnis unb Schätzung ent= 
gegenbringen, was fieber ben beutfchen Sorjchern unb önterpreten an bereu Spiße 
unter ben anberen ^rofeffor Dr. Vicharb Voilhelm ftcht, zu verbanken ift. Vicharb 
VJilhelm, ber Vegrünber bes China-önftituts in Soankfurt a. VI., hatte burch fein 
mehrjähriges Sufammenleben mit Chinefen bas chinejijche Volk weifgehßnb kennen-- 
gelernt. Cr liebte es, wie biefes ihn auch. Sein ailzufrüher Cob hat bie chinefijchß 
Veoölkerung tief erjehüttert. ^urch feine weit unb breit beliebten Schriften unb 
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Überfettungen ift in Deutjchlanb bas große önterefje uni) biß tiefe Sympathie für 
China roachgerufen roorben.

2öährenb man einerfeits hohe Schälung ber chinefifchen Kultur bßi ben Deut» 
fchen finbet, Jinb anberfeits, obwohl biß 2Öelt burch biß technifcben Crrungenfchaften 
wefentlich kleiner geworben ift, noch imnißt viel 2Uärchen aus bem Beich ber 2Uittß 
in bßn beutfchen Seitungen unb oeitfchriften, im Siim unb Cheater im Umlauf, biß 
oft nicht recht ben Catfachen entsprechen. 2lber nichts kann Jcbäblicbßr Sein für biß 
23e?iehungen poifcbßii beiben Vänbern als bißfcs. Cerabe in politischer öinficbt finb oft 
oiel falSche 23erichte übßr China üßrbrßitßt roorbßn, fo ?. 23. rourbß biß chinefijche 
Bationalpartei, biß Kuomintang, als Komintern obßr ftaatsbolJchewiStiJch be» 
jßicbnet. 2Han hört auch nicbt feiten oon „Bürgerkrieg in China“, „kommunistische 
Gefahr in China“ obßr „Kommunisten bejeßen Stabte“ ufio., ohnß Sich babßi biß 2Hühe 
gßmacht ?u habßn, biß Canbkarte jur §anb ju nehmen unb fßftjuftellen, was für Stabte 
bßfßtjt roorben finb, roo ßs 23ürgerkriege gibt,?oor allem las man roßnig baoon, baß biß 
cbinßfijcbß Begierung in bßn leßten fahren erfolgreiche Kämpfe gegen biß kommu» 
niftifepen Cruppen geführt hot unb babureb ihrer ^errfchaft ßin Cnbe bereitete; 
außerbem muß man biß politifche unb Jojialß Crunblage bßs cbinßjifchßn Bolkßs oer» 
Stehen, um bßurtßilen ju können, ob bßr Kommunismus übßrhaupt in China jemals 
feften Suß faffen kann. 2Uan oerbreitet gern, unb befonbers in ben gegen ben Koni» 
munismus kämpfenben Cänbern, miß ?. 23. DeutSchlanb, biß 2lnficbt, baß biß kommu» 
niftifchß Cefahr in China immßr Stärker geworben ift. Derjenige mirb oielleicht 
Sympathie bßi bßn biß tatsächliche Cage nicht Kennenben erwecken, bßr China im 
Kampf gßgßn biß Kommunisten §ilfe leiften ?u wollen behauptet. Jeboch ift ber Bach» 
roeis gebracht roorben, baß bie 2lngehörigen einer nicht einflußlosen öehßimgefellfchaft 
in ^eiping gerabe mit (Selb oon ben angeblichen öilfebringern Chinas in ben Kampf 
gegen ben Kommunismus auf ben 233eg gefchickt rourben, im Süben ber ^rooin? 
(§opei) „kommuniftijehe“ Crhebungen in bie 233ege ju leiten. Cs finb oft ju einer 
bestimmten Seit unb mit einem bestimmten Siel 2lachrichten oerbreitet roorben, biß, 
roiß mßhrmals bewiejen, fehr Jetten auf 233ahrheit bßruhten. 2luf bßr anberen Seite 
ßabßn auch biß in DeutSchlanb roßilßtibßn chinefiSchen Stubßntßii mit 23ßbauern fßft= 
ftßllßn müffßn, baß auch in China faifche Bachrichten über ‘Deutfchlanb aus inbirckten 
Quellen ohne Strenge Prüfung in ber ebinefijehen treffe oeröffentlieht roorben finb. 
23eibes muß als jtbrenb für bie gegenseitige 23erSlänbigung angeSeßen roerben; hier 
aufklärenb ju roirken, ift bie große 2tufgabe unb bie Pflicht ber beutjehen unb chine^ 
filmen Jugenb.

‘Deutfchlanb ift China näher gerückt burcb bie Starke 23eteiligung einer chine- 
Sifchen 2HannSchaft an ber Olympiabe, roahrenb bie chineSiSchen Ceilnehmer ben ‘Deut^ 
Scheu ein lebenbiges 23eiSpiel für bas Beue China barftellen roerben, roie es 2HarSchall 
Chiang Kai Schek bei ber feierlichen Sahnenübergabe oor bem Crab Dr, Sun ^at 
Sen’s in Banking jum 2lusbruck brachte. Daß China einen ber höchsten 23ertreter 
Seiner Begierung, S. C. Cai Chi Cao, cprälibent bes ^rüfungs^^üan, als Seinen 
BepräSentanten ?u ber Olympiabe Schickt, iSt ein Seichen bafür, baß es bie größte 
QlufmerkSamkeit ben olympischen Spielen unb zugleich auch bem Deutschen 
Beicb Schenkt. 2iach ihrer Bückkehr roerben bie cbinefiSchen Sportler ihre in 
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‘Deutfchldnb gewonnenen Eindrücke ihren Sanbsleuten in her Heimat übermitteln, unb 
beswegen können Jie nicht nur als Kämpfer her Olympiabe, fonbern vielmehr als 
Brückenbauer jroijehen China unb ‘Deut fehl an b unb Jörberer ber chine- 
)'ifch-beutJchen Beziehungen bezeichnet werben.

Jufammengefaßt, befiehl bis jetzt kein Hinbernis, bas bas gute Berhältnis 
jwifchen China unb ‘Deutfchlanb ftören könnte. Jur Crlangung einer erfolgreichen 
JuJammenarbeit follen, wie einmal ein ‘Deutfcher ?um Busbruck brachte, bie beutfehen 
Blänner unb bie chinefifchen Blänner über Cänber unb Bleere fich bie §anb reichen 
ju gemeinfamer Brbeit, jum Böohle Chinas unb jum Böohle Deutfchlanbs, im (Seifte 
gegenseitiger Hochachtung unb völliger Sleichberechtigung.

Hiroo Furuuchi:
Das neue Deutschland in den Augen eines Japaners

Seit bem Cntftehen bes neuen ‘Deutfcbianb finden mir Japaner im geistigen 
Seben ber beiben Bölker Japan unb ‘Deutfchlanb viele Ähnlichkeiten. ‘Das abfolute 
Bertrauen bes Bolks jur Staatsführung, bie Buffaffung über bie Stellung eines Sin- 
jelnen im (Sanken unb bas baraus bßrgetßitetß ‘Pflichtgefühl bes einzelnen bem Staat 
unb ben Blitmenfchen gegenüber, bie Buffaffung ber Jamilie als eine Bufbaujelle bes 
Staates ufw. finb geiftige Clemente, bie jur Cinigkeit unb Sejchloffenheit eines 
Staates verhelfen.

‘Die Catfache, baf? mir im geiftigen Sehen vieles gemeinfam höben, ift angefichts 
bes gegenfeitigen Berftänbniffes beiber Bölker äußerft wichtig, benn bas allerwich^ 
tigfte im Bölkerieben ift, fich gegenteilig kennen ju lernen. Cs fehlt nicht an Beifpielen 
bafür, baf? bie Jntereffengemeinfchaft auf politijchem unb wirtschaftlichem Sebiet ben 
örunb jur Bnnäherungs- ober Bünbnispolitik mehrerer Sauber bilbet. Solche 
Jreunbfchaft feiftet jebocb nur einen ganj geringen Beitrag jur Bufrechterhaltung bes 
Boeltfriebens, benn Jobalb biefe gemeinjchaftlichen Jntereffen verjehwinben — mate
rielle Jntereffen bleiben nicht ewig bejtehen —, könnte Jich ber Jreunb von geftern in 
ben Jeinb von heute verwanbeln. ‘Dagegen ift bie auf bas gegenteilige innere Ber- 
ftänbnis beruhenbe Jreunbfchaft feSt unb unerjchütterlich. So glaube ich, baf? ‘Deutjch- 
lanb unb Japan vom Schickfal baju auserjehen finb, Haub in $anb an ben Bufbau bes BSelt- 
friebens ju gehen, als Bermittler jwifeßen Oft unb BJeJt. Bßir erblicken im neuen 
‘Deutfcbianb mit feinen Begebungen nach ber Formung neuer Staatsgebankeu unb 
Bßcltanfcbauungen einen wahren Sreuub, unb Jehcu feiner hoffnungsvollen Jukuuft 
mit ber großen Crwartung entgegen, baß unter Europäern, für welche unferc BJelt- 
anfehauung, Staafsgebanken unb fonftige ‘Denkweife wenig verftänblich finb, wenig- 
ftens bie beutfehen uns in bie Beiße ihrer feelifchen Jreuitbe hineinjieheu werben. 
Blit bem gewaltigen Juwachs auslänbifcber Befucher in Japan, europäifeber Bücher 
im Sanb ber aufgehenben Sonne unb mit ber aüffallenb flarken Bnteilnahme ber 
BJelt-Sagespreffe an japanijehen ‘Problemen hat leiber bas Berftäubnis vom BJefen 
ber Japaner nicht Schritt gehalten. Bebauerlich ift es für uns, feftftellen ju müffen, 
baß fich ber weitaus größte Seil ber Curopäer Japan immer noch nicht anbers als 
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das Lanb der „Seifha“ und des „Harakiri“ Dorjtelit. Jür bie einen ijt Japan ein 
Lanb der Phantafie und bes Traums, oder ein Lanb mit primitioen Permächtniffen 
aus feubaien Jetten. Jür bie anberen ift es ein moberner Jnbuflrieftaat, beffen billige 
unb fchlechte Srzeugniffe ben Weltmarkt überfluten, roährenb zu §aufe ber arme 
Arbeiter fklaoenartig mißhanbelt unb ausgebeutet wirb. Dieje PSeife, japanifehe Dinge 
zu betrachten, ift, oon uns aus gefehen, oberflächlich unb unfreunblich. Ss ift ein Pe» 
toeis bafür, bah bie weiften Europäer, bie als Japankenner gelten wollen, Japan aus 
egoiftifchen Perfpektioen betrachten, ohne bafj fie fich jemals 2llühe geben, fich in bie 
PJycbe ber Japaner hmeinzubenken. 2<ein äußerlich unb materiell ift Japan ärmer 
unb primitioer als Europa; mit biefer Jeftftellung ift aber bas japanif ehe 233ejen nicht 
erschöpft. 233ir Jinb uns oon Qinfang an barüber klar, baß unfere Stärke oielmehr im 
geiftigen Leben befiehl. 233ie wenige oon Japankennern haben z- 23. bis heute oerfucht, 
ihre 2lufmerkfamkeit auf bas Stubium religiöser Elemente (fhintoiftifche, bubbbiftifche 
ufw.) gelenkt, bie im japanifchen geiftigen Leben eine fo wichtige 2<oKe fpielenl 233ir 
Jinb auf bie innere Seftaltung unferes Lebens Jtolz unb nehmen mit 23ebauern wahr, 
roie graufam bie natürliche innere Perbunbenheit zroifchen 2llitmenjchen in Suropa 
burch ben Jnbioibualismus unb Liberalismus zerrißen worben ift. Jeber lebt hier für 
fich allein; fo ift es Jogar oft bei Sltern unb Kinbern, QUann unb Stau, unter Per» 
wanbten unb unter Sreunben. 235ie trübe unb öbe muß es fein, wenn einer feine 
Sxiftenzmöglichkeit oerlieren Jolltel Piemanb wirb ihm bann zu öüfe eilen. 233ir 
roiffen baher bie 23eftrebungen bes nationalfojialiftifchen Deutfchlanb zu fchäßen, bie 
innere 23erbunbenheif zroifchen ber Staatsführung unb bem Polk ßerzuftellen, bem 
Samilienleben feinen oon (Sott gegebenen Plaß enizuräumen, bas Pflichtgefühl bes 
einzelnen gegenüber ben Qliitmenjchen unb feine Opferbereitfchaft für bas Sanze zu 
fteigern. 2Heiner perfönlichen Überzeugung nach ift ber große Jührer bes neuen 
Deutfchlanb oom Schickfal baju auserfehen, bie Sefchicke feines Laubes in bie 
§anb zu nehmen, um ben burch ben Jnbioibualismus unb Liberalismus oerborbenen 
Seelen roieber ben inneren Halt zu geben.

Die religiöfen unb moralifchen Srunblagen bes japanifchen Lebens bilben Shin» 
toismus, 25ubbhismus unb Konfuzianismus. Diefe brei Lehren Jinb troß ber 23er» 
Jcbiebenheit ber Srunblagen, auf welcher jebe oon ihnen begrünbet ift, in ihren Sin» 
Wirkungen auf bas geiftige Leben Japans gleicher 2lrt gewefen. So entftanb glück» 
licherweife keine Konfufion burch bie Kreuzung oerfchiebener Lehren. Der Shin» 
toismus lehrt, baß ber Senno eine heilige Perfon ift, bie zum Regieren Japans oon 
Sott in biefe 233elt entfanbt worben ift, alfo ber lebenbe Sott. Seine Regierung 
richtet fich baher nach bem 233iüen bes Sottes. Da Sott oollkommen ift, muß alfo auch bie 
Qvegierung bes Senno ooilkommen fein. Sollten aber babei irgenbwelche Jehler be» 
gangen werben, fo Jinb Jie auf ^ie Unoolikommenheit ber menjchlichen Kräfte, bie ihm 
als Hilfskräfte zur 23erfügung flehen, alfo auf bie Perantwortung ber unter bem 
Senno ftehenben OHinifter zurückzuführen. Der Senno ift bas 2111, in welchem bas 
Leben bes ganzen Polks eingefchloffen ift, bas 2111 lebt wieberum im einzelnen, ba ber 
einzelne fchließlich ein 2ltom bes 2llls ift, Sennoismus ift nicht Defpotismus; ber Sott 
kann niemals ein Syrann fein, bie Pegierung bes Senno ift oon ber Parmherzigkeit 
befeelt. Das Perhältnis bes Senno zum Polk ift gleich roie bas bes Paters zu feinen 
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Kittbern. 'Der Senno erjiebt unb führt bas Volk, ift babei ftets auf bas «Stück unb 
bas Scheiben bes Volks bebaebt.

Diefe Lehre berrfchte Jcßon feit ber Srünbung Japans. Später kam ber 
Vubbbismus herein, konnte jedoch nicht nur mit bem fhintoiftifeben Sebanken einig 
werben, fonbern biefen fogar bereichern. ‘Der Vubbba ift ber Aarne bes Alls. Sr 
lebt oon ber unenblichen Jeit her ins Unenblicbe. Sr regiert im unenblicb großen 
Kosmos unb forgt für bie Harmonie ber Kräfre in biejem. Shakmunibutu, ber 
Srünber bes Vubbbismus, ift biefer Vubbba jelbft, welcher in biefe VJelt in Seftalt 
eines Aleufcben kam, um bie Alenfchheit oon ihren Sorgen unb Leiben zu befreien 
unb Jie zum Veroußtfein ihrer oon Sott gejteliten Aufgabe ?u bringen. Sr mar auf 
biefer VJelt junächft ein ^Uenjcb mit Reiben unb Sorgen genau roie anbere Alenfchen, 
konnte beshalb ben Wnfcben ben richtigen V3eg weifen, wie ein einfacher Alenfch ficb 
junächft oon Leiben unb Sorgen befreien Joli, um ficb enblich feine eigentliche Auf- 
gäbe klar unb beutlicb oor Augen halten ?u können. VMr weltlichen Alenfchen Jinb 
oiel ?u oiel mit täglichen Sorgen, mit Leib, Liebe unb §aß belaftet. V3ir finb beshalb 
blinb unb können nicht feben, wozu wir eigentlich geboren finb unb was wir tun 
müffen. „Unfer Leben ift wie ber Alorgentaul“ V3ir müffen jeben Augenblick mit 
bem Abfcbiebnehmen oom Leben rechnen. §abe ich benn nicht noch anbere, höhere 
Aufgaben zu (Öfen? 2Uuß ich nicht, folange ich noch lebe, eilen unb meine Schuldig
keit tun? Aatürlich, benn bas Pflichtgefühl, bas oom „Jeb“ bergeleitet wirb, 
oerlangt kategorifcb, baß ber einzelne ficb feinerfeits für bas VJobl bes Staates, ber 
Semeinfchaft unb ber Jamilie, oon bem er nur ein Seil ift, einfeßt. ‘Das gleiche Verhältnis 
geht wieberum in bie unenblicbe Jukuuft hinaus: "Das Verhalten bes „Jeh“ ift ange- 
fiebts ber Satjachc fo wichtig, baß bas „Jeh“ ben Ausgangspunkt unenblicher Aach= 
kommenfehaft bildet. Jerner hängt bas Stück unb Sebeiben ber Lnitmenjcben ihrer- 
feits oom Sun unb Sreiben biefes „Jeh“ ab. ‘Daher muß wieberum bas Verant
wortungsgefühl bes „Jeb“ ben anberen gegenüber bergeleitet werben.

‘Dankbarkeit empfinben gegenüber bem Staat, ben Alitmenfchen, ben Sltern 
unb nicht zuleßt ber bubbbiftifeben Lehre, bie bie Augen bes „Jeh“ für bie VSabrheit 
bes Kosmos öffnet, unb Dankbarkeit burch bie Sat erweifen ift bie wefentliche mora- 
lifche Jolge bes bubbbiftifeben Slaubens.

Juleßt hot auch ber Konfuzianismus mit bem geijtigen Coben Japans einen 
engen Jufammenbang. Sr ift im Segenfaß zu ben oben Srwäbnten keine Aeligon, 
bie Lehre ftammt aus feubalen Jetten Chinas unb lehrt nur, wie man bas Verhältnis zwifchen 
Lehnsherren unb Untertanen, ?wifeben Sltern unb Kinbern, zwifchen Alann unbjrau, unter Se- 
Jchwiftern unb unter Jreunben regeln Joli. Diefe Lehre bat ficb in Japan mit bem fhintoiftifeben unb 
bem bubbbiftifeben Sebanken oerfchmolzen unb fo allmählich bas geiftige Leben Japans geformt.

Dies ift ein grober Umriß ber brei großen Lehren unb ihrer Sinwirkungen auf 
unfer Seelenleben. Sie haben mit ber Jeit in unferem geiftigen Leben feften Juß ge
faßt; unb beute noch richtet ficb baher bas Raubein ber Japaner, bewußt ober unbe
wußt, nach ben erwähnten Sebankengängen. V5ir finb Jtolz barauf, baß wir biefen 
geiftigen Schaß befißen, unb es ift ber innigfte VJunfch ber Japaner, ibn troß bes 
Sinbringens „gefährlicher Sebanken“ leßter Jeit, nämlich bes Alaterialismus, bes 
Jnbioibualismus unb bes Liberalismus, zu fchüßen unb burch Lehre unb Vcifpiel zu bewahren.
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Florian Kienzl:

Durch befreundetes Land

Eindrücke von einer Bulgarien-Reise

‘Die Vulgaren raaren einmal unJere Waffenbrüber. Qlber nicht erft auf Öen 
Schlachtfeibern bes Valkans raarb bie beutjcb-'bulgarijche Sreunbjchaft befiegelt. 
Sie reicht bis in biß Srünbungsjeit bßs bulgarijchen Q^eiches, bis in biß Oßit ber Ve« 
freiung Vulgariens oon bßr fünfbunbertjährigen türkifchen Srembherrjchaft im <3abre 
187$. Seine ßrftßn Sürften unb Könige, Qllexanber oon Vattenberg, vor allßm $erbi« 
nanb aus bßm öaujß Coburg, bejfen Sohn Voris heute biß bulgarische Königskrone 
trägt, babßn bßm £anbe allß Segnungen beutjcber Kultur jugute kommßn laffen. Oluf 
allen Sebieten bes Seifteslebens, bßr Sechnik, bßr Verwaltung, bßs Scbulroefens, bßr 
Kunft unb Literatur läßt Jicb Aufbau unb Sortfchritt ?um großen Seil auf bßutfcbßn 
Einfluß jurückfübren. ‘Deffen Jinb Jicb biß Vulgaren Jtets bankbar bewußt geblieben. 
Qluch bas traurige Enbe bes Weltkrieges konnte uns niebt entfremben. bitterlich 
trug ein jeber bas bittere £os, bas uns bie Sewaltfriebensakte non Vßrjailles unb 
beuilly auferlegten. Unb Jo weit es nur ber eigene botftanb erlaubte, reichten wir 
uns helfenb biß §anb.

Selten in frßmbßn £ a n b e n rairb bßr D e u t f ch e jo juoorkommenb b e « 
hanbßlt roiß in Vulgarien. Wohl ijt bas Volk, troß Jeiner Qlrmut, überhaupt Jehr 
gaftfreunblich. bber uns ^)eutjchen gegenüber ijt boch immer ein gan? befonbers her?« 
lieber Unterton fühlbar. Wir brauchen uns bloß als „Qljemski“ erkennbar ?u machen, 
gleich leuchten bie Sefichter auf, ift man in jeber Weife gefällig unb behilflich. Es 
kommt für ben beutfehen Vulgarienreijenben als roejcntliche Erleichterung hin?u, baß 
Jehr viele bie beutjehe Sprache beherrschen, ön ben höheren Schulen rairb ‘Deutfeh 
gelehrt. Sin beträchtlicher Seil ber akabemifch Sebübeten hat in ‘Deutjchlanb Jtubiert. 
Unb burch ben Umgang mit unjeron Solbaten roährcnb bes Weltkriegs ift auch in ber' 
ärmeren Schicht manche beutfehe bßberoßnbung hängen geblieben. ‘Das Reifen in 
Vulgarien ift für uns in jeber ^injicht ein Vergnügen, läßt uns viele Vorurteile oer« 
geffen, bie Jicb an ben lanbläufigen Vegriff „Valkair4 knüpfen. ‘Die Vulgaren Jinb 
ein grunbebrIicber Wenjchenjchlag. Sch habe es Jelber erlebt, baß ber Kaffenbeamte 
einer kleinen Valvation einem Sug, ber Jicb Jehan in Veroegung Jeßte, nachlief unb 
einem Sahrgaft burch bas Senjter bes Qlbteils bas (Selb hineinreichte, bas er offen« 
bar für bie Sahrkarte ?u viel gezahlt hatte

Wan tut gut baran, nicht bloß bie größeren Stäbte aufjujueßen. Sine Stabt 
raie Sofia ijt geroiß Jehr reizvoll gelegen — am Süße bes hohen Witojcha —, Jie 
macht einen Jehr Dornehmen, Jauberen Sinbruck unb hat beachtliche Vauroerke unb 
Qinlagen; aber Jie ijt, oon ben prunkoollen orthoboxen Kirchen abgejehen, nicht Jon« 
berlich für bie bulgarifche Wefensart be^eichnenb. Will man bas bulgarijche Volk 
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unb biß Urtümlichkeit feiner 03au- unb Cebensweife kennen lernen, muß man abfeits 
oom großen internationalen ‘Verkehrswege bas Oanb burchwanbern.

Sin Ausflug oon 033 ar na aus, ber Stabt am Schwarten Olleer, ift mir in be- 
fonbers fchöner Srinnerung. ^33ir waren über bie ®alata-§ößen gewanbert. ‘Das 
Jinb große, längft überwucherte Srabßügel, unter benen bie dürften ber Salater, ber 
Keltischen Urbeoölkerung, rußen. SDiefer ganje Canbftricß im Süben ber O3ucht oon 
O33arna ift mit Sonnenblumen bepflanzt. Sin Sewoge oon golbgelben Sternen — unb 
hinter ihnen bie JchiHernbe O31äue bes Olieeres. Sin beglückenbes, lichtes Stück Srbe.

öm ‘Dorfe Salata unter einer Oöeinlaube hielten wir Olaft. O3üffelgefpanne 
rumpelten oorüber. O^unbßerum ^inber, kühner, Schweine, Siegen in ibyllifchem 
‘Durcheinanber. Sin junger Sfei wäl?te ficb Jeelenoergnügt im Straßenftaube unb ließ 
ungehemmt Jein fchon recht kräftiges „Saß“ ertönen. ‘Drüben unter bem flacbgieb- 
ligen, weitoorfpringenben 5ol?bacß faßen grauen mit Spinnrocken unb Stickereien, 
^ueß ein uralter 03auer faß bort. Sine feßwarje ‘peljmüße auf bem ^opf, bie Süße 
in Suchfeßen gewickelt; bureß feine Singer glitt bas lanbesüblicße Spielzeug ber alten 
Ceute, eine ^ette oon öornperlen. Sßßt kam er auf uns ?u, gab bem Sfel einen leießten 
Sritt, fragte naeß nuferem O5egeßr. —• Ob wir etwas ?u effen bekommen könnten? 
Sr fcßüttelte ben S^opf — in Bulgarien ein Spießen ber O5ejahung — unb braeßte 
alsbalb, was Jo bas tägliche Sffen ber dauern ift: Schafkäfe, Sogurtß, weißes O3rot 
unb ‘Paprikajchoten, bie man jum ^äfe gerne bajubeißt. ‘Das ift bie einfache Olah^ 
rung, ber man es ?ufchreibt, baß es in Bulgarien fo viele ^unbertjährige gibt. Ob 
unfer Ollter auch febon an bie öunbert war? Sr feßte fich ?u uns unb fueßte uns ?u 
unterßalten. „‘Die Srnte wirb gut“, meinte er unvermittelt, „aber was nüßt es uns? 
‘Die Säcke, in bie wir unfern Allais tun, finb meßr wert als ber Snßalt. Ss feßlt uns 
ftets an Olbfaß. Ja, wenn ber ^rieg nießt gekommen wäre . . . OHacßt man Jicß 
braußen einen begriff baoon, was wir bureßmaeßen mußten? OHit ben Sürken ßaben 
wir gekämpft, bann mit nuferen O5uubesgenoffen, ben ©riechen unb Serben. ‘Die 
Olumänen rückten ins Oanb. Unb fcßließlicß kam ber Weltkrieg. So ging es feebs 
Jahre lang. Ollie meine Sößne finb gefallen. Unb wofür? ‘Dort brüben, feßen Sie 
ben bunklen Oanbjtreifen? ‘Da beginnt bie ‘Dobrubfcha, bie befte bulgarifcße Srbe. 
Jeßt gehört Jie ben Rumänen. Unb wir haben nichts als Olot unb harte Olrbeit . . .“ 
— „Olber man bleibt boeß gejunb babei“, wanbte icß ein. — „Sa, merkwürbig . . . 
Jeß bin jeßt breiunbneunjig. ‘Die Oeute wetten, icß werbe noeß ßunbert . . . Olber 
kann Jicß unjereins bas wünfeßen? Ss gibt hier ein gutes Sprießwort: ,033er bem 
Oeben ins Seficßt gejeßaut ßat, ber füreßtet Jicß nießt oor bem Sobe’.“ Ja, Olot unb 
ßarte Olrbeil — unb viel Olrbcitsnot. ‘Die Olacßwirkungen bes Krieges — ber 03er- 
lujt weiter Sebiete, bie Olbfperrung oom Olgäifcßen Ofieer, bie O33irtfcßaftskrife — 
?wingen bie 03evölkerung ?u Jcßweren Opfern unb Olnftrengungen. Olber „Olcß unb 
Oöeß geßen ßungrig ?u 03ett“: bas ijt aueß fo eine bulgarifcße Sprucßweisßeit. ‘Die 
Söulgaren finb ein tapferes, bewunbernswert tatkräftiges O3olk. O33ie wäre es anbers 
?u begreifen, baß ißr Oanb in runb fünfzig Jaßren (feit ber Ooslöfung oon ber Sürkei} 
fieß oon einer ajiatifeßen ^ulturftufe ?u einem woßlgeorbneten europäifeßen Staat ent
wickelte? Sin jugenblicßes O3olk. „rDer fünfßunbertjäßrige Schlaf“ — fo nennt man 
bie Jeit ber Sürkcnßerrjchaft — ßat feine Kräfte jung erßalten, ßat ihm einen 
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frifcßen, empfänglichen Sinn gegeben. BSelcße Unjaßl non teeßnifeßen Srrungen- 
feßaften find im Laufe ber lebten öctbrjebnte auf biefe einfachen LHenfcßen eingeftiirmt. 
Unb Jie finb mit ihnen fertig geworben. Sin „Unmöglich“ kennen Jie nicht. Unb biefe 
jugenblicße Snergie wirkt fieß auch beute aus. C2llicn BJiberftänben ?um Stob gebt es 
oorwärts, Schritt für Schritt . . .

Glicht um bie Brbeitsfreube ?u heben —• bis ift ben Bulgaren eingeboren —, 
fonbern um braeßliegenbe Kräfte für bie Sefamtßeit nußbar ?u machen, ift febon feit 
langem bie Brbeitsbienftpfücßt eingefüßrt worben. Sie bient wichtiger Kulturarbeit: 
ber §ebung lanbwirtfcßaftlicßer Brobuktion bureb 2lnwenbung moberner LHetßoben, 
ber Sntwäfferung oon Sümpfen, vor allem bem Bau oon Straßen unb Sifenbaßn- 
linien. Diefe Sinricbtung bat bem neuen Deutfcßlanb oielfacß ?um Borbilb gebient.

Sin nicht minber erfreuliches Kapitel ift ber ftete Ausbau bes Bilbungswefens. 
‘Das kleine Lanb bat febon mehr als taufenb Bolksbibliotßeken unb Kulturoetßinß. 
Ss gibt faft kßine Qlnalpßabeten meßr. Sießt man in ßinßm ärmlicbßn Dorf ßin 
fcbönßs, mobßtnßs Sßbäubß, bann ift ßs Jicßer ßinß Scbulß . . . Bon bßn oißlßn aus- 
länbifcßen Schulßn finb biß beutfeßeu bßi wßitßm biß beliebteften. Siß Wßrbßn oom 
„Berein für bas Dßutfchtum im Buslanb“ unterftüßt. Scß befueßte ßinß in BSarna. 
Sinß kleine, blißfaubere Lüufterjcßule. Bur allju klein, klagtß mir bßr jungß beutfeße 
Scßulleiter. Sr mußtß wegen Raummangel über bie Hälfte ber Sinfchulungsgefuche 
abiebnen. Doch war er froh, baß feine Arbeit auf Jo fruchtbaren Boben fiel. Sr 
konnte nicht gßnug bie Smpfänglicßkeit unb ben ernjten Sifer ber bulgarifcßen Kinber, 
bie bei ihm Deutjch lernen wollen, loben.

Der Bilbungstrieb ber Bulgaren bat übrigens auch feine Scbattenfeiten. Brme 
Kleinbürger unb Bauern fparen fich bas RÖtigfte vom Rlunbe ab, um nur ja ihre 
Sprößling aufs Symnafium unb fpäter auf bie Univerjität feßieken ?u können. Dem 
wirb jeßt entgegengearbeitet. Bber Jcßon finb bie wenigen Stabte überfüllt von Rka- 
bemikern, namentlich oon &r?ten unb Bbvokaten. Rn einem einzigen §aus in Sirno- 
wo faß ich nicht weniger als acht Rbvokatenfcßilber. BJovon leben biefe Leute? 
überhaupt, wovon lebt man? ^aße Beamte verbienen feiten mehr als 150 LHark im 
Lllonat. Das Durchfchnittsgebalt kommt ungefähr auf 70 Lllark. Unb bavon muß 
oft eine vielköpfige Samilie ernährt werben. Rllerbings finb bie Lebensmittel unver
gleichlich billiger als in Deutfcblanb — unb wohl auch unvergleichlich anfpruchslofer 
ift bie Bevölkerung.

Die Bulgaren finb Jeßr Jparfame Leute. Lüan nennt Jie barum bie Schotten 
bes Balkans. Qlber Jie machen ihre B3iße über fich Jelbft. Sie benken fich: Brmut ift 
fchlimm genug — fall fich ber 2Henfcß noch obenbrein ärgern barüber? Sie haben 
ein hßUßs Lacßen, wenn Jie von ben Bürgern ber Stabt Sabrovo erjäßlen, baß bie 
nachts ißre Ußren abftellen, bamit fich bas Bäberwerk nicht unnötig abnüße . . . 
Qlber was ich in BJarna gefeßen habe, bas ift beileibe keine Scßilbbürgerei. Scß 
wunberte mich immer über bie zahlreichen Rohbauten, an benen nur feiten gear= 
beitet wurbß. Bis mir jemanb ein Licht aufJteckte. Sroß bes feßlimmen Selbmangels 
bringt es Jo manch einer fertig, fich im Laufe ber Sahre ein Sümmchen jurückjulegen. 
Damit kauft er Jicß eines Sages ®runb unb Boben. Racß ein paar Saßrcn werben ?u 
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einem H°us die Junbamente errichtet, BJieber nach Jahren erhebt bas erfte Stock- 
merk. Das wirb womöglich oermietet, unb mit bem 2nietserträgnis roirb ber zweite 
Stock gebaut. Unb Jo fort bis zum leßten Siegel . . . Natürlich muß ber Blann 
Sebulb haben. Bber bafür gibt es in Bulgarien kaum eine BJohnungsnot.

Diejes BJarna, Bulgariens größter Hafen, ftanb nach bem Berluft bes reichen 
Hinterlanbes, ber Dobrubfcha, oor bem Buin. Da begann Jicb bie Bürgerfchaft um- 
Zuftellen, oermanbelte bie Stabt in ein einiges großes Seebab. Das alte Biertel mit 
feinen baufälligen türkifchen öohhäuschen fchmolz immer mehr zufammen. Dafür 
erlauben ^afinos unb Rotels. Piefige Stranbanlagen mit mobernften Sinrichtungen 
fchmücken heute bie Ufer ber Bleeresbucht. Jn wenigen Jahren ift BJarna ein BJelt- 
bab geworben . . .

BJunber an BJunber reiht fiel) in biefem kleinen 2anb, bas oom Jremben- 
oerkehr noch kaum erfchloffen ift. Buf fo engem Baume bie benkbar ftärkften kul- 
turellen unb lanbfchaftlichen Segenfäße. Da liegt Jüblich non BJarna eine kahle 
^üfteninfel: Bleffembria. §ier hatten bie byjantinifcheu Prinzeffinnen oor mehr als 
taufenb Jahren ihre Paläfte unb Kirchen. Stente eine Soteninfel. ^ein menfchlicher 
£aut ift zu hören, wenn man burch bie Buinen wanbert, bie non unerhörter ‘Pracht 
Zeugen . . . BJeiter lanbeinwärts liegt wie ein Blärchen aus Saufenbunbeinernacht 
bie Sürkenftabt Scbumen mit kunftoollen Blinaretts unb Blofcheen. Dann bie felt- 
famfte Stabt Bulgariens: Sirnowo. Hier bilbet ber Jluß Jantra faßt einen ^reis. 
Um ihn herum, an fteilen §ängen, phantaftifeß übereinanbergebaut, liegt bie Stabt, 
unb in ber 2llitte, oom Jlußkreis gefeßüßt, bie alte Jelfcnburg Jareweß. Bon bort 
fteigt bie Bahn in kühnen BJmbungen über taufenb Bieter hoch über ben Balkan. 
Oben weht es kühl unb ftark. Gleich aber geht es fteü bergab in ein tropifeß-ßeißes, 
üppiges 2anb. Sabakfelber, Beisfelber, ^aßanienwälber. Unb plößlicß weht uns 
fernerer Bofenbuft entgegen. Sr kommt aus ben «Sorten oon ^azanlik, kilometer
weiten Bofenpflanjungen, bie einen überwältigenben Bnblick bieten. BJeiter im 
Süben erhebt {ich bas Hochgebirge Bulgariens: bas Bila-Berglanb. Jn tiefer Ur- 
walbeinfamkeit ruht, wie Blonfaloath, bas prächtige taufenbjäßrige Bilo-^lofter, 
bas man bas „Her? Bulgariens“ nennt. Bon bort führt ein feiten befeßrittener 
Jelspfab auf ben Biuffalla, ben ßöcßften Berg ber Balkanßalbinfel: 3005 m hoch 
—• umgeben oon Schneefeibern unb fieben türkisblauen Seen. Bon ber Spiße faßen 
wir bis jur Donau unb fübwärts bis zum Bgäifcßen Bleer.

BJie beglückenb auf folcßer BJanberfahrt burch weltfernes, zauberhaftes £anb, 
wenn uns ein armer Hirte bie Haub entgegenftreckt unb „Deutfche — gut Jreunbl“ 
fagt. Bber noch mehr als gute Jreunbfcßaft fanb ich in Bulgarien: Sin tiefes Ber- 
fteßen beutfeher BJefenheit. Sines Bbenbs, als wir gerabe aus ber Bergwilbnis bes 
Biuffalla kamen, befuebten wir bas moberne Bationaltßeater in Sofia, bas ein 
beutfeher Brcßitekt gebaut hat. Schillers „Don Sarlos“ würbe gegeben. Sine 
würbige Borftellung — unb ein begeifertes Publikum. Sin bulgarifcßer Beifebe- 
gleiter fagte mir, baß Schiller in feinem Vanbe wie ein einßeimifeßer Dichter oerehrt 
werbe, benn in ihm fei am ftärkften ausgeprägt, was bie Bulgaren mit uns gemein 
hätten: ber Jittlicße Srnft, bie Jugenb, bie Bebe zum Baterlanb.
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Fritz Nonnenbruch:

Neue Weltwirtschaft

‘Dem 2lationaljo?ialismus ijt in bßr 3ßit oor bßr 2Uacbtßrgrßifung oft oor- 
gßroorfßti roorbßn, ßr hättß kßin ‘Programm, bas ßinß nßUß roirtjchaftspolitifchß Schau 
Dßrroirklicbßn roolltß. ‘Dafür bat er biß roirtjchaftspolitifchß Schau Jßlbßr gßbabt, in- 
bem ßr fcbon Jßhr früh, als anbßrß Sruppßn noch auf biß TSßltroirtJchaft fß^tßn, bßn 
3ufammßnbrucb bißjßr aitßn 2jößltroirtfchaft üßrkünbßtß.

‘Daburch, baß bißjß altß cZöß(troirtJchaft jujammßngßbrocbßn ift, ift noch langß 
nicht jßbßr roßltroirtjchaftlichß L&ßrkßbr für allß ßukunft ausgßfcbaltßt. 23on maß- 
gßbßnbßr national)o}ialiftifchßr Sßitß ift immßr unb immßr roißbßr ßrklärt morbßn, 
baß kßinß ^utarkiß ßrftrßbt roirb. LZößil bas bßr 2lationaljo?ialismus nicht tut, tritt 
or heraus aus bßm Krßis bßr Cßutß, biß biß altß libßralijtijchß Tößltmirtfchaft mit bßr 
TSßltroirtfcbaft übßrhaupt DßrroßcbJßln.

ön bßr 2Sßltmirtfchaft, biß jujammßngßbrochßii ift, roarßn Cänbßr mitßinanbßr 
Dßrflochtßn, biß kapitalijtijch roarßn. ^iß in bßn ßinjßlncn Cänbßrn bßr Kapitalismus 
biß Krijß mit fßinßu aitßn 2llittßln nicht übßrroinbßn konntß, ift ßr an bßr glßichßn Qluf- 
gabß auch auf bßm größßrßn Sßibß, bßm bßr Tößltroirtjchaft, gßjchßitßrt. Sufammßu- 
gßbrochßn ift nur biß ^ößltroirtjchaft bßr kapitalijtijchßn Cänbßr mit ihrßn oom Kapi
talismus bßftimmtßn unb Jßin ^ßfßn ausmacbßubßn 211ßthobßn. €s hat im Caufß bßr 
«Sßfchichtß gßnau Jo oißlß ocrjcbißbßnß 2Irtßn bßr Tößltroirtjchaft gßgßbßn, roiß ßs in 
bßn ßinjßlnßn Cänbßrn oßrfchißbßiiß ^Irtßn bßr roirtjchaftlichßn ^ßrfajjung gßgßbßn hat. 
2Hit bßr Umftßllung bßr ^öirtjchaftsoßrfajjung bßr ßinjßlnßu Cänbßr roirb Jich ebßnfo 
ßinß nßUß ^Sßltroirtfchaft heranbilbßn, roiß mit bßm offßnbarßn Ungßnügß bßr kapi
taliftifchßn ^irtfchaftsauffaffung auch biß oon ihr abgßlßitßtßii 2Hßthobßn für bßn 
jroifchßuftaatlichßn (Sütßraustaujch oßrjagt habßn.

23or ßiiißr rückjchaußnbßn 23ßtrachtung mußtß bißfß ^Sßltroirtfchaft ßinmal 
fchßitßrn. Sic roar birßkt auf bißfßs Schßitßrn angßlßgt. ^ßrgßgßnroärtigßn roir uns 
hoch: bßr Sütßr- unb Cßijtungsaustaujch jroifchßn bßn ßin?ßlnßu Cänbßrn konntß nur 
funktionißrßn, roßun biß 3ablungsbilan?ßn ausgßglichßn roarßn. ‘Diß altß TSßltroirt- 
fchaft abßr bßruhtß barauf, baß fiß jroifchßu poßi groftßn (Sruppßn, bßn önbuftriß-- 
länbßrn unb bßn Qlgrar- unb 2<ohftofflänbßrn nicht ausgßglichßn roarßn. cDßnn biß 
‘•prßifß bßr önbuftrißßrpugniffß roarßn im cZ5ßrglßich ?u bßn Qlgrar- unb ^ohftoff- 
prßifßn }u hoch. Srfparßn roir uns hier ßinß längßrß Qlbhanblung: ‘Dßr ^inroßis bar
auf, baß in bßr23orkrißgs?ßit biß önbuftrißlänbßr burch bßn intßrnationalßn Sütßraus- 
taufch Jßhr oißl Dßrbißnt habßn, Jagt gßnug. Unb irgßnbroobßr müfjßn bißjß ^ßrbißnjtß 
boch gßkommßn Jßin! 23or bßm Krißgß roar in gro^ßm 2tahmßn biß ßahlungsbüan? 
bßr önbujtrißlänbßr aktio gßgßnübßr bßr bßr ^ohjtofflanbßr.

‘Durch Krßbithergabß rourbß bißjß ‘pajjioität bßr öahlungsbilanjßn bßr 2^oh^ 
Jtofflänbßr jugßftopft. £s rourbß babßi ßrroartßt, baf? bißjß Krßbitß jurückgßjahlt 
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roerben könnten. ‘Das konnte aber auf bie Dauer nur gegeben, roenn bie ben Voh= 
ftofflänbern gezahlten greife roefentlich ftiegen im Verhältnis zu ben greifen für Zn- 
buftriegüter. Dann hätten umgekehrt bie greife für Znbuftrieerjeugniffe Jo niebrig 
werben müffen, baj? ber Elufbau eigener Znbuftrieroerke in ben Vobftofflänbern nicht 
lohnte. SelbftoerStänblich märe bas eine große unb Jchroere UmfteUung in ben Zn- 
buftrieiänbern geroefen. Von ber Elrbeiterfeite her mürbe biefe Sntroicklung unmög- 
lieh gemacht. Die Znbuftriepreife Janken nicht, weil bie Löhne fliegen. Da blieb nur 
bie anbere Ellternatioe übrig: bie langfristigen ^rebite mürben notleibenb, bie kurz- 
friftigen S^rebite mürben in Ellitleibenfchaft gezogen.

Der Ausgleich ber Zahlungsbilanzen mar fiktiv, roeil er burch lang- unb kurz- 
friftige ^rebite ermöglicht mürbe. Da bie ^rebite unficher mürben, burch bie bie 
^inlöfung eines ^affiofalbos in ber Zahlungsbilanz geftunbet mürbe, ging bie Slafti- 
Zität bes früheren zwischenstaatlichen Eöarenaustaufches verloren, Zn ber Vorkriegs- 
Zeit mürben §anbelsverträge abgefchloffen mit bem Ziel, eine möglichst große Elusfuhr 
zu ermöglichen. Seit bem Übergang Snglanbs zum jreihanbel beherrschte biefe Sen- 
benz bie §anbelsüertragspolitik aller Länber. Vach ben großen, internationalen 
^rebitfehroierigkeiten aber mürbe es unmöglich, baf? ^affivfalben „automatisch“ ge- 
ftunbet roerben konnten. Das mar ber Zoll geroefen, als bas Syftem ber ©olbpunkte 
noch funktionierte: ^afjiofalbo in ber Zahlungsbilanz, Rückgang ber Deoifenkurfe, 
Erhöhung ber inlänbifchen Vankrale, Steigerung ber Zinshöhe, Verbilligung ber 
greife, roeil bie höheren Poften ber Lagerhaltung vermieben roerben Sollten, Einzie
hung auslänbijchen Selbes burch bie höheren ZinSen — unb bamit Stunbung bes 
^aSSioJalbos in ber Zahlungsbilanz.

Zeßt ift jebes Laub gezroungen, unmittelbar für ben Elusgleich feiner Zahlungs
bilanz ?u forgen. jener Spielraum fehlt ber §anbelspolitik, ben fie meift burch bie 
Solbroährung unb bie — roenn auch auf bie Dauer fiktive — Elusgleicbung ber Zah= 
lungsbilanzen hatte. Elnftatt roie früher nur für eine möglichst hohe Elusfuhr Sorgen 
ZU brauchen, muß Sich bie §anbelspolitik aller Lauber jeßt barum bekümmern, baß 
bie Zahlungsbilanz ausgeglichen ift. Das ijt bie Frage: E33o bekomme ich bie DeoiSen 
her für bie „notroenbigen“ Vohftoffe?

Zn biefer Frage ift bie jeßige ^rife ber ESeltroirtJchaft für Deutfchlanb charak
terisiert. Zebes Lanb hat feine eigene E33eife ber Formulierung bes Problems, bas 
Sich aus Seinem Speziellen Verhältnis ?ur Eöeltroirtfchaft ergibt. Elber jebes Lanb hat 
Jein Problem. Unb allgemein bezeichnenb ift bas, baß bie Elöte bes Sages So ge- 
bieterifch finb, baß bie ^anbelspolitik ganz unb gar auf biefe Elöte bes Sages bezogen 
ift, unb baß Jie bie §anbelspolitik eng unb unelaftifch machen. Eöo bie §anbelspolitik 
eine große Linie hat, ift fie auf innerroirtfchaftliche Zißlß bezogen roie beim neuen ^lan 
in Deutfchlanb. Elber keine öanbelspolitik zeigt in ihrer Voenbung nach außen, in 
bezug auf bie roeltroirtfchaftlicben Probleme, eine große Linie, bie biefe ihrer Löfung 
näher bringen könnte. Der Spielraum bazu fehlt: roie foll bie Eöeltroirtfchaft auf
gebaut roerben, roenn bie Etöte bes eigenen Lanbes berartig gebieterifch im Vorber- 
grunb flehen?



Nonnenbruch: Neue Weltwirschaft 237

Diß Sößltroirtjchaft kann nicht roißbßr in ihrer alten Sßftalt aufgßbaut roerbcn. 
Dßr (Sßbankß, baß fiß von Jßlbßr ßinßs £agßs tvißbßr bajtßbßn roirb, ift unjinnig. Da= 
ju Jinb biß Slnbßrungßn imwrbalb bßr ßinjelnßn S5olksroirtjcbaftßn Jcbon vißl ?u groß. 
QIucb burch ßinß intßrnationalß ‘Planung roirb bßr ivßltivirtjchaftliche Sößrkßhr in bßr 
alten Sößijß unb in altem Umfange kaum roieber in Sang kommen, ön ben S3ßr= 
einigten Staaten bemüht heb ^oofeoelt, innerhalb feines Sanbes einen Dreisausgleich 
jroijchen önbujtrie- unb Sigrarerjeugniffen ?u Jebaffen. Sin internationaler SSerJucb, 
bie alte Söeltroirtjchaft roieber neu ju beleben, müßte biß gleiche Sragß, biß Stoojevelt 
ficb gßftßllt bat, in viel größerom Umfangß unb untßr vißl mannigfaltigßrßn Schmierig- 
kßitßn löjen: ßin S51ick auf biß Scbtvierigkßitßn, biß Stoojevßlt immßr roißbßr nßu bß= 
gßgnßn, läßt bißjßn S5erjuch als nicht Jßhr aussichtsreich erjeheinen.

Die ^ßltroirtjcbaft roar bis ßtroa 1932-33 bßr Slblabßplaß aller S3erlegen- 
hßitßn, biß biß einzelnen Sauber innerroirtjebafflieh batten: aljo biß gigantijehß Häu
fung bißjßr S3ßrlegenheiten. önjroijcben bat man klarer Jeben gelernt. €s ijt Jcbon 
ungemein viel roert, baß bie einzelnen Sänbßr an ibren eigenen flöten erfahren haben, 
baß auch bie anberen Sauber ihre Sorge haben. Silan betrachtet bie banbelspolitijchen 
Schritte, bie bie einzelnen Sänbßr bei ihrer Sage tun muffen, nicht mehr als abjiebt— 
liehe Störung ber SSßltroirtJcbaft, als ben Söillen, anbere ju übervorteilen ober gar 
als eine Bosheit. SHan bemüht ficb, bie <Srünbe, roeshalb bieje Sllaßnahmen getroffen 
würben, ßinjujßbßn. ‘Damit ift Jcbon vißl geroonnen.

Stoch mehr roirb geroonnen, wenn ber innerroirtjcbaftlicbe Sleuaufbau ber ßin- 
feinen SSirtJchaften größere Sortjcßritte gemacht bat, aljo roenn bie Slbhängigkßit 
vom S3e?ug lebensroiebtiger Suter aus anberen Säubern geringer roirb. Denn je ge
ringer bieje Slbbängigkeit ijt, bejto größer roirb bie DispoJitionsfreiheit bßr bßtrßffßn- 
bßn Sänbßr. Unb bißjß Dispojitionsj'rßihßit ijt notroßiibig, bßvor langfrijtigß SSßrträge 
auf hanbelspolitijcbßm Sßbißt abgßjchlojfßu roerben könußn. öm glßicben Slugßnblick, 
roo langfrijtigß SSßrträge abgßfcblofjen roßrben, roßrbßn gan? nßUß unb größßrß <Se= 
Jichtspunktß hervortrßten, bie jeßt noch unjichtbar Jinb, roßil Jie nicht aktuell Jinb.

ön bßm gleichen Augenblick roieberum, roo bieje größeren «Sejichtspunkte lö- 
Jungsreif auftreten, kann roißbßr ßine roirklicbe Sößltroirtjchaftspolitik gßmaebt roer- 
bßn. Diß ijt bßr S5ßginn bßs Slufbaußs bßr nßUßii Sößltroirtjcbaft, roobßi Jich bann 
zeigen roirb, ob biß imperiale '■'Politik großer Sänber S3ejtanb haben roirb ober nicht. 
Unb bann roirb bie S^age ja auch ent Schieben Jein, ob ein Sleuaufbau ber Sößltroirt- 
Jchaft möglich ift ohne große SSeränberungen im politijehen Sßficht ber Sößlt. Der 
Schluß liegt ja nahe, baß berartigß große roirtjchaftliche S3crfchiebungen, roiß roir Jie 
ßabßn, auch von SSerjcbiebungßn auf bßr politijehen Sanbkarte beglßitßt Jßin können. 
Jßbenfalls abßr geht es nicht, vom SSißberaufbau bßr Sößltroirtjcbaft ju reben, ohnß 
babei an bie ungßbeuren politijehen Spannungen ?. S5. im Semen Offen ?u benken. 
S5ßibes gehört jufammen, unb bas £or, burch bas bßr Sößg jur nßußn Sößltroirtjcbaft 
führt, ift ßng.
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Karlheinrich Rieker:

Deutsche und europäische Bevölkerungsprobleme

Seit Q3ßginn bßs 19. öahrbunbßrts ijt biß Q5ßüölkßrung bßr Qößlt auf bas 
‘Du’ißinhalbfacbß — von knapp 600 auf übßr 2000 QUillionßn —, biß QSßoöIkßrung 
Europas auf bas ‘Drßifacbß — von 170 auf 500 QHillionßn — gßftißgßii. Soroßit 
unfßiß ^ßnntniffß bßr Qoßoölkßrungsbßroßgung in bßr ößfchicbte ?urückrßichen, bat ßinß 
Öunahmß Jolcher Qlrt auf räumlich unb jßitlich ähnlich brßitßr örunblagß früher nie 
ftattgßfunbßn. öm ßinjßlußn bleibt in bßr Sntroicklung Jßit 1800 Europa hinter ben 
anbßrßn Srbtßilßn mit Qlusnahmß Qlfrikas jurück; insbßfonbßrß ijt in bißjßr oßit biß 
Q3ßoölkßrung Qlujtralißns auf bas öehnfachß, bißjßnigß Qlmßrikas auf bas omölffacbß 
gßftißgßii. Qlbßr babßi barf nicht übßrjßben mßrbßn, bah biß mßihß Q3ßoölkßrung bßr 
anbßrßn Srbtßilß oon jujammon gßgßnmärtig runb 200 Qllillionßn OUßiiJcbcn, biß ins- 
bßfonbßrß in Qtorbanwrika unb Qluftralißn biß gan? übßrroißgßnbß Qllßbrhßit bßr Sß« 
famtbßoölkßrung ausmacht, }um gröfjtßii Seil aus Qlusroanbßrßrn unb bßrßn Ql ach- 
kommßn ftammt, biß Europa Jßit 1800 Dßrlajfßn habßn. ön bßm Q3ßüölkßrungs= 
machstum bßs 19. unb 20. ßahrhunbßrts ftanb biß oon Europa ausgßbenbß mßihß 
Qtaffß an bßr öpi^e.

Sßit ßinigßr 3ßit mßifßn aufmßrkfamß Q3ßobachtßr bßr Q3ßoölkßrungsftatiftik 
mit bangßr Sorgß barauf hin, baß in nahezu allßn Cänbßrn bßr roßifjßn 2taffß, 
roßnn auch mit ßrhßblichßn Q3ßrJcbißbßnbßitßn im ßin^ßlnßn, biß öntßnjität bßs 
Qöacbstums ftark naeblähtja, baj? oißlfacb bas gßgßnmärtigß Qöachstum nur noch 
möglich fei infolge bßs anormalßn Qlltßrsaufbaus bßr Q5ßoölkßrung. ‘Diß ©ßburtßn- 
jiffßrn finkßn, insbßfonbßrß in bßn gßrmanijchßn £änbßrn, rapibß, bßr ©ßburtßnübßr- 
Jchuh ijt nur noch gering unb in ßiuor Qtßibß oon Qänbßrn hätten mir bßrßits ßinßn 
Stßrbßfallübßrfcbuh (miß mir ihn in Srankrßicl) bßrßits Jßit längßrßr jßit tatjäcblich 
habßn), mßnn nicht bureb biß ftarkß Q3ßjßhung bßr mittlßron QHtßrsJtufßii bßr Qinteil 
gßbärfähigßr Jraucn unb bamit biß Sßburtßnjiffßr höher, bßr Qlntßil bßr Oßrmßbrtßr 
Stßrblichkßit ausgßfßhtßn Säuglingß unb altßn £ßutß unb bamit biß 5tßrbß}iffßr 
nißbrigßr roärß als bßi normalßm Qlltßrsaufbau, ?u bßm biß ßuropäifcbßu Cänbßr übßr 
kur? obßr lang ?urückkßhrßn roßrbßn. Q5urgbÖrfßr hat für bas ßahr 1929/30 biß 
bßrßinigtß, b. b- von bßn oorübßrgßhenbßn öufälligkßitßn, biß Jicb aus bßm anor
malßn Qlltßrsaufbau bßr Q3ßoölkßrung ßrgßbßn, bßfrßitß Cßbßnsbilan? ßinßr Qlnjabl 
ßuropäifchßr Q3ölkßr aufgßjtßllt unb ijt babßi ?u folgßnbßn SrgbniJJen gßkommßn: *)

*) „ötßrbßn biß rorißen QSölkßr?“, OHüncben 1934, 5. 29.

Seburten- bereinigter Geburten-ober

‘Dßutfcbßs Qtßich . . . . 
öroßbritannißn unb Qöalßs 
Schmebßn....................  
Scbroßi?....................  
Qlicbßrlanbß................

Überfluß Sterbefailüberftbujj
+ 5,9.......................... — 2,3
+ 3,9.......................... — 3,2
+ 3,6.......................... — 2,9
+ 5,1.......................... — 2,3
— 13,1...............................+4,3



Rieken: Deutsche und europäische Bevölkerungsprobleme 239

Aof>er Seburten- Vereinigter Seburten- ober 
überjcbuß Sterbefalliiberjcbuß

Jrankreich................ + ........................ — 0,4
Italien........................ + 10,8........................ +4,4
Dolen........................ -j- 16,3........................ + 7,2
Ukraine.................... + 19,2........................ + 7,7

Das 23ilb ift für alle Sänbßr im roefenthrben einheitlich. Durchweg befteht ßin 
anormaler Aufbau ber Veoölkerung, bringt burch ben Rückgang dou Geburten unb 
Sterbefällen, auf bem ßinß zu gßringß 23ßfß$ung bßr anfälligen jüngften unb altßn Jahr- 
gange unb ßinß oorübergehßnbe Übecbefetjung bßr einerfeits oerhältnismäßig wenig anfälligen, 
anbererfeits für biß Sortpflanjung in ßrffßr Sinie in Vßtracht kommenben mittlßren 
Jahrgänge beruht. Schaltet man bie Vefonberhßitßn biefes feiner Aatur nach auf 
eine kurze Übergangszeit bejchränkten Juftanbes aus, bann ergibt fich ein für bie 
23eftanbserhaltung ber meinen Völker Jehr fiel ungiinftigßrer bereinigter Salbo. Aur 
bei ben meiften flawifchßn unb romanifchen Völkern ift ber bereinigte Salbo noch ein 
echter (Seburtenüberfchuß, ber aber auch hier nur ein Drittel bis bie Hälfte bßs 
rohen (Seburtenüberfchuffes ausmacht, Jn ben germanifchen Säubern mit Aus
nahme ber Aieberlanbe fpiegcin längft bie ropen Seburtcnüberfchi+?iffern 
ein 23eoölkerungswacbstum oor, bas gar nicht mehr oorhanben ift. Jn 
Deutfchlanb, (Sroßbritannien, Schweben, ber Schwei? unb anberen oorwißgenb non 
germanifcher 23er>ölkerung befiebellen Säubern unb Gebieten ift ber bereinigte Salbo 
ber 23eoölkerungsbewegung ein Sterbefallüberfchufz dou teilweife bereits beträcht
licher ÖÖhß.

Die (Geburtenziffern für bie lebten Jahre zeigen in ben wichtigen euro- 
päifchen Säubern folgßnbe Bewegung:

Sebenbgeborene, auf 1000 Cs i n ro o h 
Aus ber germanifchen

Sänbergruppe 1913
Deutfehes Aeicb.................... 27,5
©roßbritannien unb Aorbirlanb . 23,8*)

*) Aur Csnglanb unb 253ales. — **) C^rftes Vierteljahr.

Schweiz............................... 23,1
Aieberlanbe........................ 28,2
Aus ber romanifchen

Sänbergruppe
Jrankreicb............................ 1S,S
Italien................................ 31,7
Spanien............................ 30,4
Aus ber J1 a ro i J cb e n

Sänbergruppe 
Ukraine................................... 41,8
Dolen................................  
SfcbechoHoroakei....................... —
Sitauen................................... —

er unb

1928

ein ganzes Ja hr berechnet.
1. Halbjahr

1933 1934 1934 1935
18,6 14,7 18,0 17,6 19,8
17,1 14,9 15,3 15,7 15,4
17,3 16,4 16,2 16,6 17,0
23,3 20,8 20,7 21,3 20,9

18,2 16,3 16,2 16,7 15,8
26,1 23,7 23,2 24,6 23,8
29,5 27,8 26,2 35,3**) 28,2**)

37,1 _ _ _ _
32,6 26,5 26,5 27,1 26,7
23,2 19,2 18,7 19,9 18,8
28,8 25,7 24,8 25,9 24,5
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ön allen Cänbern ijt bie Geburtenziffer Jßit 1913 ftark gejunken unb in allen 
Cänbern außer ‘Deutjcblanb unb in Jehr bejebeibenem Umfang auch ber Schweiz bat 
fiel) biejer Bückgang bis m bie Gegenwart fortgejeßt. Bei einem Vergleich bes erften 
§albjabres oon 1934 unb 1935 mit bem ganzen Jahr 1934 ijt zu berücksichtigen, baß 
bie Geburtenhäufigkeit im erften öalbjabr Jaifonmäßig größer als im zweiten §älb- 
jabr zu fein pflegt; für bie ^eTauittenbeni ift es baber unerheblich, wenn bie Geburten- 
jiffer im erften öalbjabr 1935 größer mar als im ganzen öabr 1934, mofern Jie 
gegenüber bem erften Halbjahr 1934 einen Bückgang aufweift.

‘Der Geburtenrückgang in ben oorroiegenb oon ber weißen Baffe 
beJiebeiten Cänbern ijt in ber in ben oorftehenben oiffern zum Ausbruck kom- 
menben Schärfe unb Schnelligkeit zweifellos beforgniserregenb. 2Han barf ibn aber 
nicht als ifolierte Erjcheinung betrachten. owei in ber Gefehlte ber Alenfchhßit ein
malige Beränberungen ber Beoölkerungsbewegung haben fich feit Alitte bes neun
zehnten Jahrhunberts burchgefeßt: ber Bückgang ber Sterblichkeit unb ber Bückgang 
ber Geburtenhäufigkeit. §ür brei oorwiegenb germanifebe Cänber ergibt fich folgenbe 
Entwicklung:

Deutfcbes Beicb Englanb unb AJales Schweben
Öabresöurcbfcbnitt Seburten Sterbefälle Seburten Sterbefälle Seburten Sterbefälle

auf 1000 Sinroobner
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 1 1,8 13,7*) 1 1,2*)

*) 1933.

Beibe Bewegungen gehen urJächlich Öanb in §anb. ‘Die Berminberung 
ber Sterblichkeit, bie gleichbebeutenb ijt mit einer oerlängerten Cebensbauer ber 
Blenfchen, beruht auf bem ziüilifatorijchen Sortjchritt unb ber Aufklärung ber Be- 
oölkerung über bygienijebe Erforberniffe, aber auch auf bem Jteigenben BJoblftanb 
ber Gefamthßit, ber eine umfaffenbe ftaatliche Gejunbbßitsfürforge ermöglichte. ‘Das 
alles aber ijt untrennbar mit ber önbuftrialifierung oerbunben, aljo mit einer Ent
wicklung, bie auch ?ur Großftabtbilbung geführt hat, unb mit ber Aufklärung über 
§ygiene war untrennbar oerbunben bie Aufklärung über manche anberen Sunktionen 
bes menjchlichen Körpers; zur Gebunenoerbütung war bann kein weiter B5eg mehr.

Geburtenrückgang unb Bückgang ber Sterblichkeit Jteben aber infofern auch m 
einem gewijfen inneren öuJammenbang, als jebe ber beiben Bewegungen für 
fich allein zu unabjebbaren Schwierigkeiten geführt hätte. AJären nur bie Geburten 
ohne bie Sterbefälle gejunken, bann wäre Europa heute bereits entoölkert; unb wäre 
bie Sterblichkeit bei gleichbleibenber Geburtenhäufigkeit gejunken, bann würbe in 
Europa eine überoolkerung herrschen, oon bereu wirtjchaftlichen, Joziafen unb poli= 
tijeben Solgen man fich nur febwer eine Borftellung machen könnte.

Bur in einer Beziehung befiehl ein grunblegenber Unterf chieb, ber eben bie 
Urjache ber tiefen Sorge um bie Zukunft ber weißen Baffe begrünbet: ‘Der Bück- 
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gang Der Sterblichkeit ijt tbeoretijcb unb praktisch begrenzt, ber Aückgang ber Ge« 
burtenhäufigkeit bagegen nicht. Ärztliche S^unji oermochte bie Säuglingssterblichkeit 
einzubämmen, bie Seuchengefahr nahezu zu bejeitigen, ber Euberkuloje ihre Schrecken 
?u nehmen; Jie wirb oielleicht auch bie Opfer oon Strebs unb ähnlichen Erkrankungen 
oerminbern können; Jie hat ^Bittel gegen ben „Derzeitigen“ Eob, aber bas „natürliche“ 
Enbe bes menschlichen Sehens kann fic nicht auf heben, nicht einmal nennenswert hiu” 
ausfehieben. Eine abfolute Grenze für ben Geburtenrückgang aber ift, Jobalb einmal 
bie2HenJchen auf ben Gebanken kommen, bah Jie ohne Einher bejjer unb bequemer leben 
können, unb Jobalb Jie geneigt Jinö, lolchen Erwägungen Einfluß auf ihr Sehen ein- 
Zuräumen, erft bei ber Geburtenziffer 0 erreicht. 2iiinbeftens ift bie Gefahr, baß bie 
Geburtenziffer unter bas zur 23ejtanbserhaltung eines 23olkes notwenbige 
finkt, gegeben; in Frankreich ijt bas bereits ber Fall unb in einer Aeihß anberer euro« 
päijeher Sänber wirb, wie wir gejehen haben, berjelbe Vorgang nur noch burch ben 
anormalen Altersaufbau ber Aeoölkerung oerfchleiert.

‘Die Sukunft ber weißen Aaffe wäre unter biefen Umftänben büfter, wenn nicht 
bas beut Jeh e 23 e ifp ie I gezeigt hätte, baß es entgegen ber allgemeinen Überzeugung 
boch eine Umkehr auf bem 2öege ber Geburtenbeschränkung gibt. ‘Deutfch^ 
lanb ift in unjerer ouSammenJtellung ber europäischen Sänber bas einzige Sanb, bas 
nach bem Giefftanb im Fahre 1933 eine kräftige Geburtenfteigerung zu oerzeichnen 
hat, oon 14,7 Sebenbgeborenen je 1000 Einwohner im Sahre 1933 auf 18,0 im Sabre 
1934 unb 18,9 im Sabre 1935. Ein leichter Aückjchlag im zweiten Halbjahr 1935 ift, 
wie bie großftäbtijehen öiffern in ben erften Aionaten bes laufenben Sabres zeigen, 
inzwifchen bereits wieber überwunben. ‘Die Geburtenziffer bat fich auf ihrem erhöhten 
Stanbe gehalten, auch nachbem längft bie öeiratsziffer wieber oon ihrer einmaligen 
§öbß abgefunken war, unb Untersuchungen über bie Sebenbgeburten ber Sabre 1933 
unb 1934 nach ber Geburtenfolge in ber Ebe haben ergeben, baß oon ber Geburten« 
Zunahme oon 1933 auf 1934 nur etwa in Achtel auf bie gesteigerte ^eiratstätigkeit 
bes Vorjahres entfällt.

‘Der Umjchwung, ber feit 1933.in ber beutfeben 23eoölkerungsbewegung ein« 
getreten ift, beruht nur zum kleinsten Eeil auf ber 25efSerung ber 233irt« 
Jchaftslage; ber ganze Geburtenrückgang Jeir ben 70er Fahren bes vorigen Sahr« 
hunberts bat fich ja bei Jtänbig unb rafcb wachfenbem 23olkswohlftanb oollzogen unb 
Sahre befonberen ^onjunkturaufjehwungs haben nur ein 23etlangjamung, allenfalls 
eine oorübergehßube Unterbrechung biejer Bewegung, aber keine grunbfäßliche Aube« 
rung ber nach unten gerichteten Eenbenz gebracht. Auch bie konkreten beoölke« 
rungspolitifchen 211 aß nah men ber nationalsozialistischen Aegierung haben zwar 
an biejem Umjchwung bestimmt einen Anteil gehabt, aber Jie bürften für fich allein 
kaum ausjchlaggebenb gewejen Jein; ähnliche unb zum Geil noch weitergehenbe 2Haß« 
nahmen Jinb in anberen Sänbern ohne jeben erkennbaren Einfluß auf bie Entwicklung 
geblieben. Entjcheibenb ijt Dielmehr offenfichtlich gewejen, baß mit bem Sieg bes 
Aationalfozialismus ein Gejinnung sw anbei in weiteften Schichten bes beutjeben 
23olkes Jtattgefunben bat, eine Abkehr oon bem materialijtijchen ‘Denken, bas kühl 
reebnenb bie Poften ber Aufzucht oon ^inbern gegen bie GenüJJe abwog, bie man 
anberenfalls für basjelbe Gelb haben könnte, unb bamit bie Aachwuchsfrage auf ben 
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23oben gefchäftlicher Kalkulationen fchob. An biß Stelle bißfßt ©ßiftßshaltung ift eine 
neue gefünberß Cinftcllung gßtrßtßn, bas Sßfühi völkifchßr Sufammßngßhörigkßit, biß 
Erkenntnis von bcr Verantwortung, biß jeber einzelne bßm Volksganzen gegßniiber 
trägt, unb baraus refultiert auch ßinß Haltung gßgßniibßr bßm Aachwuchsproblem, biß 
nicht mehr in erfter Cinie oon reinen wirtfchaftlichen omeckmäßigkeitserwägungen 
beftimmt ift.

Siir bas Vevölkerungsproblem bßr weißen Aaffe ergibt ficb baraus, bafj biß 
überwinbung bßs Geburtenrückganges keineswegs unmöglich ift, baß ßs aber nicht mit 
ßinßr Auswahl aus ben jahlrßichßn bevölkerungspolitifchen 2Uitteln unb Alittelchen 
getan ift, biß oon allen möglichen Seitßn vorgefchlagen unb empfohlen werben. Dem 
Geburtenrückgang kann nur brr wirkfam begegnen, bßr bcn Schlüffel ?ur Seele feines 
Volkes hat, bßr beffen Blick von matßrialiftifcbßn Erwägungen wieber auf große 
gemeinfame 3’ßlß ?u richten vermag.

Künder deutschen Geistes

Alit großer Befriedigung haben mir [tets bie wacbfenbe ßabl auslänbifcber Stubenten 
an unfern Univerfitäten unb §ocbfcbulen verzeichnet unb haben uns immer befonbers gefreut, 
wenn ivieber einer von ihnen fein Stubium erfolgreich ?um Abfcbluß gebracht hatte unb jur 
Anwenbung bes Gelernten in bie Heimat zurückkebren konnte.

Unjere ^rofeHoren unb ‘Dozenten, bie ihnen ihr Beftes an BSiffen unb Können über
mitteln burften, tvobei Jie ihnen ganz gewiß auch etwas von beutfcßer Brt, an bie Dinge heran» 
Zugeben, mit auf ben V3eg gaben, mürben inbeffen ihre Verpflichtung ben jungen Alenjcben 
gegenüber nicht als erfüllt anfehen, roenn biefelben burch ihren Aufenthalt in Deutfchlanb etroa 
Zu roeniger guten ‘Patrioten als bie in ihrem Vaterlanbe ftubierenben geworben wären. Das 
neue Deutfchlanb kann nur bie achten unb jebäßen, bie ihr Vaterlanb Jo lieben, wie jeber 
Deutfcbe Jein eigenes liebt. Unb wie wir gelernt haben, baß ber einzelne nur als Seil bes 
Ganzen zu feiner Veftimmung kommen kann, baß nur berjenige, ber unter §intanfeßung bes 
eigenen Jebeinbaren Vorteils Jeinem Volke am bejten bient, auch ficb Jelber am meiften nüßt, 
Jo finb wir ber Meinung, baß ber Auslänber, bem bie jabrbunbertealte beutfeße VJiHenJcbaft 
unb Technik meßr geben konnte als bie noeß junge bes eigenen Canbes zu tun in ber Cage ift, 
aueß feinem Vaterlanbe, gerabe bureß fein Auslanbsftubium, befonbere Dienfte zu leiften vermag.

Leiber kümmert man ficb in Deutfchlanb zu wenig barum, was benn nun aus ben in ihr 
£anb zurückgebenben jungen Ärzten, Ingenieuren, Pebrern ujw. wirb. Aöenn nicht wäbrenb bes 
Stubiums gefcblofjene Sreunbjcbaften ficb häufig im Vriefwecbfel fortjeßten, ober einer ber hinaus» 
gebt ben auslänbifcben Sreunb in Jeinem beimifeben AÖirkungskreife wieberträfe, würben wir 
noch weniger von bem ferneren Lebensweg unjerer auslänbifcben Stubenten erfahren. Der Schrift» 
leitung erjebeint es barum nicht uninterejjant, blißliebtartig ben V3eg bes einen ober anbern, wie 
er uns oft burch oufall hier bekannt wirb, zu beleuchten.

Den Anfang bilbe Sräulein Dr. Angelica Carrillo aus Quito, in bem großen Sreunbes» 
kreije, ben Jie ficb biet zu gewinnen wußte, heftens bekannt burch ihre reichen Geiftes» unb 
Sharaktergaben, wie vor allem auch babureb, baß Jie bei allem Verftänbnis für beutfeße Art 
unb beutfeßes VJefen boeß nie aufßörte eine gute Skuaborianerin mit ausgeprägtem Stoß auf 
bie Schönheiten ihres reichen Vaterlanbes unb bie Vorzüge ihres Volkes zu Jein. 1929 bis 1933
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Jtubierte fie an ber berliner Unioerfität ‘Pbilofopbie, ^Jycbologie unb *päbagogik als §aupt= 
facher, romanifcbe Sprachen unb Cnglifcb als Nebenfächer mit bem docior cum laude als 
glanpollen Nbfcbluß. 3bre ‘Doktorarbeit behanbelte bie Neform bes höhern Nläbcbenfcbul« 
roefens in Preußen.

Jräulein Dr. Carrillo ift feit nahezu }roei 3abren Direktorin bes Gimnasio „24 de Mayo“, 
ber erften ftaatlicben höhern Nläbcbenfcbule in Skuabor. Ss mürbe ?u roeit führen, eine beutfche 
höhere Nläbcbenfcbule nun mit ber unter gräulein Carrillos Leitung aufgebauten ekuaborianifchen 
?u Dergleichen. Sooiel fei gefagt: ön ber ben Kinbergarten unb bie erften brei Schuljahre um« 
faffenben örunbfcbule, ben nächftfolgenben brei Norbereitungsjabren, ben fechs 3abren ber 
eigentlichen höheren Schule, foroie ber §anbelsabteilung unb ben fogenannten Crgänjungskurfen 
ihrer Nnftalt bat fie es in nicht ?u übertreffenber NSeife oerftanben, bas allgemein örunbfäßlicbe 
ber mobernen Nläbcbenerjiebung ber ekuaborianifchen Umwelt unb ben natürlichen Cobens« 
bebingungen ihres Canbes unb Nölkes anjupaffen. N3ir oerfolgen ihre Nrbeit mit großem 
öntereffe, weil mir roifjen, baß bie ihr anoertraute 3ngenb keine beffere Sübrerin ins Ceben 
finben kann unb grüßen in ihr bie heroorragenbe ‘päbagogin, bie, inbem fie ihrem Canbe Sbre 
macht, auch ber beutfcben NJiffenfcbaft bas Necbt gibt, auf fie mit ftol? ?u Jein. - Nernbt.

Wie Portugiesen Deutschland sehen

NJenn “portugiefen jeßt nach Deutfcblanb kommen, ober umgekehrt Deutfcbe nach ‘por« 
tugal, Jo kann man mit Sicherheit Jagen, baß ber gegenjeitige Cinbruck ein freunblicber unb 
freunbfcbaftlicbßr ift. Die oerroanbten politifcßen öntereffen beiber Cänber, bas neue Ceben, bas 
beibe Nia le bas ganje Nolk ergriffen bat, fcbaffen von oornberein für alles, roas jebes Canb 
bietet, eine DerftänbnisDoüe Nufnahmeboroitfcbaft.

Nlan roirb biefe in böcbftem Nlaße bei §errn Ncurrio ‘pereira finben. Sr fchilbert, 
roas er fiebt unb erlebt roie ein Nlenfcb, ber geroobnt ift, mit offenen Nugen unb roarmem 
Smpfinben burcb bie NJelt ?u gehen. 3n bem Nei} ber beutfcben Canbfcbaft, bie ihm ernfter 
unb fcbmermütiger erfcbeint, als fein fonneerfülltes §eimatlanb, roeiß er ficb ebenfo einjufüßlen 
roie in bie traulichen alten kleinen unb großen Stabte. Stuttgart befonbers bat es ihm angetan. 
Das frifcbe, fröhliche Coben biefer Stabt roirkt auf ibn roie ber ßauber eines jungen Nlenfcben. 
Daneben aber berounbert er bie beutfche Nrbeit in ben bebeutenben Snbuftrie^entren unb großen 
Fabriken, unb er Dcrftebt, baß es ber (Seift bes neuen Deutfcblanb ift, baß Nrbeit nicht mehr 
als 5ron, als bloßer Cebenserroerb gilt, Jonbern baß fie finnooller Cebensinbalt roirb, ein §inein« 
beziehen bes einzelnen mit feinem Cun in bie großen Nufgaben ber Nllgemeinbeit. 3n biefem 
Sinne roürbigt ‘pereira befonbers bie Ceiftung ber Ceipjiger NleHe, bie ihm geroiß junäcbft als 
Dienft am beutfcben Nolk erfcbeint, barüber hinaus aber als Dienft an allen Nolkern, am 
§anbel unb am NJarenaustaufcb ber ganzen N5elt.

‘pereiras roarmes menfchlichßs Cmpfinben läßt ibn auch bie burcb bas Diktat oon Ner« 
Jailles gefcbaffene beutfche Not begreifen, unter ber bas Nlutterlanb roie bie abgetrennten Ceile 
leiben. Cr befucht Nlemel unb roürbigt bie Jcbroere Cage ber Deutfcben bort, bie ficb für bas 
Sortbefteben ihrer beutfchßn Kultur einjeßon, unb er reift nach Danjig, roo es ber Srembe fühlt, 
roie beutfcb im tiefften Kern ihres NSefens biefe Jcböne alte Stabt ift. Daß bie enge Nolks« 
oerbunbenbeit biefer Deutfcben mit bem Neich, befjen Itarke jukunftsfrobo Ceiftung er auf bas 
lebhaftere berounbert, nicht aufbört, ift für ben ‘portugiefen JelbftDerftänblicb.

Cin merkroürbiger örunb bat ben ‘portugiejen Carlos Santos nach Deutfcblanb ge« 
führt. Cr batte fein NJiHen über uns roäbrenb bes Krieges unb ber 3abre nachher nur burcb 
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biß feinblicbe ‘propaganba bezogen, unb Jo galten roir für ibn als bas Lanb ber Kriegsfcbulb 
unb ber Barbarei. Lils bieje LSorftellung für ibn aber, unb jroar allein aus ben Llacbricbten 
ber alliierten treffe heraus, brücbig geroorben roar, bejchlob er eine %ife narb Deutfcblanb, um 
bie cprobe auf bas Sxempel ju machen, bah biejes Lanb ja eigentlich anbers märe, als roie 
man es bort oergeblicb Jcbilbern möchte.

§err Santos bat mehrere Reifen ju uns unternommen. Sr hat unfer Lanb in feinen 
bauptfäcblicbften Seilen kennengelernt. ‘Das L3ucb, bas er barüber Jcbreibt, roirb eine einige 
Lobeshymne auf bie beutfcbe Leiftung im neuen ‘Deutjcblanb. ‘über er bleibt babei, [ich nur bei 
franjöfifcben unb englifcben Scbriftftellern ju unterrichten, unb er beteuert ängftlicb, baß er kein 
beutfcbes L3ucb gelefen unb keine beutfcbe Auskunft eingebolt bat. Löir roünfcbten, bafj er auch 
noch biefen LHut gefunben hätte, aber roir freuen uns über bie ^efultate, bie er feinen Geroäbrs» 
männern ju entnehmen roeiß unb jroeifeln nur, ob biefe bie gleiche Genugtuung empfinben roerben.

Deutsche Schulen in Mittelamerika
L3or Sahresfrift ift in ben beutfcben ^ieberlaffungen 2Tlittelamerikas eine neue beutfcbe 

Schule gegrünbet roorben. Cs banbelt ficb um bie beutfcbe Schule in 211 anagua in Nicaragua. 
‘Die bortige beutfcbe Kolonie befteht bauptfäcblicb aus Kaufleuten unb ‘Pflanzern. Sie haben im 
§erbft 1934 einen Scbuloerein gegrünbet unb am 1. LHai 1935 rourbe bie Schule felbft ein» 
gerichtet, Smei Lehrkräfte unterrichten bort. ‘Die Schüler jabl beträgt jur Seit 18. ‘Darunter finb 
2 Kinber oon rein beutfcben Eltern. 13 Kinbre haben einen beutfcben LJater unb eine ein» 
beimifcbe LTlutter. 2 Kinber finb einbeimifcb, 1 Kinb magyarifcb. 12 Kinber finb im Kinber» 
garten, bie übrigen 6 im erften Schuljahr. Schon bßute fprecben alle Kinber gut beutfcb, ob» 
roobl anfangs nur 2 Kinber beutfcb reben konnten.

‘Die Unterricbtsmetbobe unb bie Unterricbtspläne finb nach ben Srfabrungen unb ‘Plänen 
ber beutfcben Schulen in Guatemala unb Cofta Liica aufgeftellt roorben.

öm ganjen gibt es jetjt in Lllittelamerika unb im nörblicben Sübamerika 16 beutfcbe 
Schulen: 5 finb in LHexiko, unb jroar bie beutfcbe Oberrealfcbule in Lllexiko mit 6000 
Schülern, bie neue beutfcbe Schule (§umbo(btfcbule) in LHexiko, bie Llealfcbule in Guabalajara 
mit 46 Schülern, eine Jecbsklaffige Schule in LHonterey mit 48 Schülern unb bie beutfcbe 
Llealfcbule .in ‘Puebla mit mehr als 50 Schülern. — ön Guatemala befinben ficb 2 Schulen, 
bie eine in Quejaltenango mit 75 Schülern unb bie anbere in Guatemala felbft, bie jur 
Seit Jehr um ihre Srbaltung ju kämpfen hat. — ön San Safe be Sofia Llica befinbet 
ficb feit 1912 eine Ltealfcbule mit jur Seit runb 50 Schülern, ön §abana auf Suba rourbe 
1924 eine beutfcbe Schule gegrünbet, bie über 200 Schüler, barunter 34 mit beutfcber Lllutter» 
fprache unterrichtet. — ön 23enejuela finb brei Schulen, LHaracaibo, La ‘Victoria unb Caracas 
mit jufammen 200 Schülern. ‘Paramaribo in Guayana ift 4»klaffig unb jäblt 15 Kinber. 
ön Solumbien unb Scuabor finb Bogota unb Quito Orte mit beutfcben Kolonien unb blübenben 
beutfcben Schulen, in benen überall bie beutfcbe Sprache gepflegt unb geförbert roirb.

Deutsche Landschulheime in Iberoamerika

‘Die Deutfcbe Schule in LUexiko bat ein Lanbfcbulbeim in Suernaoaca erroorben, bas 
auch im Laufe bes Schuljahres ben einjelnen Klaffen einen Llufentbalt für einige ^Soeben 
ermöglichen Joli. §ier kann oiel Jtärker, als bies in ber Schule möglich ift, auf ben Charakter 
ber einjelnen Schüler eingeroirkt roerben. ‘Der Schüler ift Jelbftoerftänblicb auch, roenn er 14 Sage 
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lang unter der Obhut des Cebrers [tebt, viel leichter ?u beobachten als in ben wenigen Schul- 
Jtunben. ‘Die einzelnen Sacher werben im Canbfchulbeim nicht oernacblänigt, aber bie §aupt- 
Jache bleibt bie charakterliche Schulung.

'Die Schule in QHexiko ift bie eierte beutjebe Qluslanbfchule, bie mit ber Errichtung 
eines Qanbfcbulbeims ihren inneren Ausbau wefentlicb förbert. Ralparaifo war im Sabre 1919 
mit gutem Reifpiel oorangegangen; ein Kaufmann Jcbenkte ber beutfeben Schule ?ur Erinnerung 
an feine brei gefallenen Söhne in ber Umgebung ber Stabt ein Serienbeim. Serner mürben oor 
?wei3abren oon ben Oberrealfcbulen in Sao ‘Paulo unb in Rio be3aneiro Qanbfcbulbeime errichtet.

Wehrhaftes Deutschtum in den Vereinigten Staaten

Qin allen für ben Sebietsausbau, bie Selbjtänbigkeit unb bie Einheit ber norbamerika- 
nifeben Union ausfcblaggebenben Kriegen roar bas beutfehe Reoölkerungselement in beroor- 
ragenbem Otta^e beteiligt. 3m 18. Sabrbunbert waren längs ber ganzen örenje bes bamals 
noch englifeben Kofoniallanbes ‘Deutsche in breitem Streifen als Srenjwacht gegen 3nbianer unb 
Sranjofen angcfiebelt worben. 3n ihren «Srenjforts im Qllobawk- unb Sbenanboab=Eal Jowie 
längs ber Rlauen Rerge in ‘Pennfuloanien ftemmten Jich bie ‘Deutfcben unter bewährten Sübrern 
bem feinblicben Anprall in blutigen Gefechten entgegen.

'Die ‘Deutschen jeiebneten Jich überall neben ihrer Eapferkeit bureb ihre befonbere 
‘Dif}iplin unb ihre gute Schulung aus. ‘Diefe Rorjüge kamen befonbers im Unabhängigkeits
krieg gegenüber Englanb ?ur Geltung. QUit §ilfe fribericianijcben Geiftes, ben beutjebe Solbaten- 
fübrer — neben bem allbekannten Steuben noch viele anbere — in bie amerikanische Qlrmee 
trugen, haben bie Rereinigten Staaten ihre Selbftänbigkeit errungen. Qlber auch beutfebes Rlut 
ift reichlich bafür gefloffen. 'Das ‘Deutfcbtum ftellte ein Qlcbtel ber Kontinental-Rrmee, obwohl es 
nur ein Snwlftel ber Reoölkerung ausmaebte. Es gab rein beutfepe Regimenter mit beutfeber 
Refeblsfpracbe, baneben viele anbere, bis ?u einem 'Drittel beutfebe Eruppenteile.

Unb in gleicher Qöeife haben ‘Deutfcbe einen beroorragenben Qinteil an ber Einigung 
bes Canbes im Bürgerkrieg. 216000 auf bem Roben bes nachmaligen ‘Deutschen Reiches geborene 
ftanben unter ben Sahnen Qlbrabam Lincolns. ‘Der ‘Pflichtteil bes ‘Deutschtums wäre nur 128000 
Ramen gewejen. ‘Daju kamen noch 8000—10000 ‘Deutfcbfcbweijer unb 4000 Österreicher. Qöieber 
gab es rein beutjebe unb Stark mit “Deutschen burebfebte Eruppenteile. 3ebn ‘Deutfcbbürtige waren 
unter ben Generalmajoren. Ron ber ‘DeutScbamerikaniScben Eurnerfcbaft ging bie Hälfte an bie 
$ront, groß waren bie Reriufte. Qlber auch unter ben Sahnen ber Sübarmee ftanben ungefähr 
10000‘Deutjcbe. §ier offenbart Jich bie tiefe Eragik beutjebamerikanijeben Scbickjals: Rereinigte- 
Staaten-Kriege waren immer beutjebe Rrubeqwifte. Sowohl im Reoolutionskrieg wie im Rürger- 
krieg ftanben ‘Deutjcbe gegen ‘Deutjcbe, Rerroanbte gegen Rerwanbte — im Qöeltkrieg war es 
nicht anbers. Qlber nicht nur bas. ‘Die Kriegsoorgänge bes Rürgerkriegs Jpielten Jich vielfach 
in ben beutfehen Sieblungsgebieten ab. ‘Deutjcber Kulturboben würbe JyJtematijch oerwüjtet, bie 
Reoölkerung oerarmte, ber Racbwuchs oerwüberte bureb bie Rernicbtung beutfeber Kulturein
richtungen. So haben bie Kriege, in benen bas ‘Deutfcbtum bem Gebeten unb ber Sreiheit bes 
Canbes überreiche Rlutopfer gebracht bat, ihm felbft nicht ?um Ruhen gereicht, ön politijeber 
Reibung bat es nicht ben Einfluh errungen, ber ihm auf Srunb feines militärifeben Einfalles 
jugeftanben hätte.
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Querschnitte
Srocknet bas Kafpifdjc Vicer aus? Sine wiHenfcbaftlicbe Unterfucbungskomminion bat 

einen beunruhigenden ^ericbt über die fortjebreitende Verflachung bes Kafpifchen 
Vie er es veröffentlicht Das V5o(ga»Delta Jcbiebt Jicb immer mehr oor unb oerfanbet jufehenbs. 
Vber auch an ben Uferftellen, roo [ich keine Slußmünbungen befinben, wirb bas VJaffßr flacher. 
So taucht in ber Vucbt oon Vaku ein altes Sorb auf, unb man kann bereits beutlicb bie feit 
öabrbunberten überflutete Strafte feften, bie ficb oom Vleeresgrunb abbebt. Die önfel SJcbeleken 
kann fchon ?u $uft erreicht werben. Die enge Strafte trocknet mit wachfenber Schnelligkeit aus, 
unb es roirb nicht lange bauern, bis SJcbeleken ?u einer §albinfel geworben ift.

Stforjcftung einer Sonnenfinsternis. Die Sonnenfinsternis oom 19. «Juni 1936 Jab eine 
Veibe oon Sxpebitionen unterwegs, beren Stanborte ficb vorn Vlittelmeer (in ber Väbß oon 
Sripolis) über Sübgriecbßnlanb, Kleinafien, bas Schwarte Vicer, bßn Vorbkaukajus, bßn Ural 
unb Sibirien bis nach Vorbjapan bin?ogen. Diß bßftßn Veobacbtungsfelber lagen wohl in 
Vuftlanb unb 3apan. Vuf JowjetruffiJcben Voben waren englijcbe, amerikanijcbe, ruffifcbe unb 
franpfifcbe Sxpebitionen auf einer Strecke oon 6000 Kilometern oerteilt.

Die in Omsk Jtationiertß britiJcbe Veobacbtungsgruppe unter bem Vftronomen ^ro» 
fejjor Carroll oermochte ?u melden, Saft ihm wahrscheinlich ?wei gute Vufnahmen mit wert» 
oollen infraroten Sinjelbßiten bes Spektrums gelungen feien; bie önftrumente Heften allerbings 
einen mit bem bloften Vuge nicht wahrnehmbaren oorgelagerten Vebßlfcftleier erkennen. Sin Seil 
ber JowjetruJIiJcben Selebrten machte feine Veobacfttungcn oon Stratosphärenballons unb Slug» 
jeugen aus. Sbenfalls in Omsk ftieg ‘profejjor Kulikoofky im $lug?eug bis ?u einer §öbß oon 
8000 Vletern auf; feine VleHungen unb Vilbaufnabmen Jollen wichtige Srgebniffe gezeitigt haben. 
Vucb in Sbabarowsk muftte erft eine VJolkenfcbicht burcb einen Slugjeugaufltieg bezwungen werben.

Vusgejeicbnete Srgebniffe melbete bie amerikanische Veobacbtungsexpebition unter 
Dr. Vlenjel aus Vk»Vulak (Orenburg). Die Sxpebition ber ^aroarb-Unioerfität benutze bie 
gröftte Kamera ber VJelt, beren Spektrojkop über 300 Kilogramm wiegt. Vuf ber griecbifcben 
Vlittelmeerinjel Sbios trafen bieSnglänber einen befonbers burcbfichtigen §immel an. Sie machten 
ihre Seftftellungen oon einem öiigel aus. VJäbrenb ber Dauer ber Verfinsterung — 72 Sekunbßn — 
Schien ber Vianet Venus befonbers klar. Die Korona ber Sonne war oon einer burcbfcbßinenben 
Vßrlenfarbe, ber^immel blaufcbwarj, mitgolbenen Sonnenuntergangsfarben im Vorben unb Süben.

Vefonbers reipoll waren bie Srfahrungen, bie Vrafßflar Slatton unb feine Vlitarbeiter 
in Kamifchari, Vorbjapan, fammeln konnten. Die elf oerfchiebenen önjtrumente, bie bie 
Snglänber mitgebracht hatten, waren im §of eines Schulgebäubes untergebracht, unb oon nah 
unb fern pilgerten biß 3apaner herbei, ?um Seil Jehr aufgeregt, benn ber „Sonnentob“ gilt 
bortjulanbe als Unglücksbote. Veim Vnblick ber aufgejtellten Spektrographen, Kameras unb 
önftrumente ?um Stubium ber Volarifation beruhigten ficb bie Sujcbauer wieber etwas, ba fie 
glaubten, es läge in ber Vlacbt ber fremben Selebrten, beoorftebenbes Unheil abjuwenben.

Den Vuslänbern würbe ein groftes Seft gegeben, beim feierlichen Umjug war bie ganje 
Stabt gefcbmückt. Vßäbrenb bie Selebrten wegen ber wolkigen VJittßrung ihre Seräte auf ein 
Slugjeug packten unb bie Veoölkerung ficb in ben Sempeln Derfammelte, erfebien ein inbifcher 
Veba-Vilgßr, ber ?u beten begann. Vis bie Sonnenfinfternis einfeftte, verteilte er Vlmofen unter 
bie Vrmen, benn nach bem Stauben ber Veba jablßn ficb VJobltaten, in Jolcber Stunbe getan, 
taufenbfältig wieber aus. Von ben Veobacbtungen Vrofeffor Slattons bürfte befonbers viel ?u 
erwarten fein.

Deutfcbdapanifcber Vrjfeabenb. 3m Kaiferin=5riebricb=5aus ?u Verlin für bas är?t» 
liebe Sorfcbungswefen fanb ein beutfcb-japanifcher Vbenb ftatt, ber ber Vertiefung ber 
mebi?inifcb=winßnfcbaftlicben Vejiebungen jwifeben Deutfcblanb unb 3apan biente. Der Veicbs» 
ärjteführer Dr. VJagner begrüftte einen gröfteren Kreis oon Vqten und medijinifchen Sorfcbern 
beider Länder und fchilderte den japanifeben Säften die ärztliche Standes» und Verufsauffajfung 
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im nationalfozialiftifchen Deutfcblanb. ‘Der kaifedicb-japanifcbe ^otfcbafter Sraf Alufbakoje 
bezeichnete bie Jufammenkunft als einen neuen Aeweis für bie innige Aerbunbenbßit Japans 
unb Deutfcblanbs auf allen «Sebieten ber Kultur unb für bie AJertfcbäßung unb Jreunbfcbaft, 
bie bie mebijinifcben AJifSenfcbaftler beiber Pänber für einanber empfinben. Cr gebacbte ber 
Zahlreichen großen beutfcben Celebrten, bie Japan mit ber abenblänbifcben §eilkunft bekannt- 
gemacht haben unb bankte befonbers für bie gaftlicbe Aufnahme, bie bie japanischen Stubie- 
renben in Deutfcblanb finben. Die beiberfeitige Aerbunbenbßit roerbe zur Sicherung bes Aölkßr- 
friebens beitragen.

China von heute

2Hinifter Sang Ceang Ci, früher ‘ptßffßcbßf ber chinefifchen Aaiionalrßgißtung, 
Sprach oor kurzem in ber Deutschen § o cb S ch u l e für‘Politik in Segenroart bes ben 
chinefifchen Aotfcbaftßr zur Jßit oertretenben ößfcbäftsträgers Dr. AJßi Kuo £i oor einem zahl
reichen Aubitorium. Cr ift ein guter Kenner Deutfchlanbs, unb ber ‘präfibent ber Deutfchen Hocb- 
fchule für Politik, Drof. Dr. Alegßr-Aßnnßckßnftein, burfte in feiner Einführung auf bie AJßrt- 
fcbäßungbinweifßn, bie ber <2TIiniJter für bie beutfche Aufbauarbßit unb bie beutfche Jübrung hat. 
Cr felbft trat für bie ^erftänbigung ?töifd)en bem beutfcben unb bem cbinefifcben ^olk ein, „nicht 
nur wirtfcbaftlicbe Aßjißbungßn oerbinben Deutlcblanb unb China. Jwifcben beiben Cänbern gibt 
es keine politifcben Segenfäße. China roünfcbt in kulturellen unb wirtschaftlichen Aus- 
taufcb mit Deutfcblanb zu treten. Deutfcblanb unb China Streben nach einer Staatsform, bie ben 
Alenfcben oor ber Sache bewertet.“ Cr machte barauf aufmerksam, baß bie beutfcb-cbineSifcben 
Danbeisbeziebungen ficb für beibe Ceile günftig entwickelt haben; einer fteigenben beutfcben 
Ausfuhr nach China in §öbß oon 100 Alillionßn Chinabollar ftebß ßinß cbinßfifcbß Ausfuhr 
nach Dßutfcblanb in §öbß non 29 Alillionßn Chinabollar gegßnübßr.

Ju bßn gßgßnwärtigßn Srßigniffßn in China mßintß ßr, baß jebßnfalls bßr Ausbruch ßinßs 
nßußn Aürgßrkrißgßs unmöglich fei- „Diß Cbinefßn wßrbßn kaltßs Alut bebaltßn unb biß Aufbau- 
arbßit nicht burcb ßin unbefonnßnßs Aorgebßn gefäbrbßn.“ Cinß umfaffßnbß Skizzierung biefßr 
Arbßit gab fßin Aortrag über „Die Aufbauarbeit ber chinefifchen Aationalrßgierung in ben 
letzten zehn Jahren“, beren Crgebnis bie allgemeine Anerkennung ber Aanking-Aegißrung in 
allen Aßicbstßilen fei; aufftänbifcbe öenerale in ben Crenzprooinjen, Aefte ber Kommunisten 
unb bie Haltung benachbarter Staaten hätten bie Aegierung „oor große unb infolge ber Cigen- 
art ber cbinefifcben Aerbältniffe Schwere Aufgaben geftellt“. Schritt für Schritt Jei fie auf bem 
AJege einer Aöieberbßrftellung ber chinefifchen Souoeränität oorwärtsgegangen, benn nur „ein 
fouoeräner Staat, ber ungebßmmt feine Aefcblüffe faffen unb burcbfübren kann, ift in ber 2age, 
bie innere Aßfrißbigung zu erreichen“. Aach ber Cinfübrung ber allgemeinen AJßbrpflicbt (im 
Alärj b. J.) werbe es nun bie Aufgabe bes Solbaten fein, „feinem Aeicb öeltung zu oer- 
Schaffen, nicht um imperialistische Dläne zu oerwirklichen, Säubern um bem Aolk eine friebliche 
Cxiftenz zu Sichern. Das cbinefifcbe Aolk erkenne oon Cag zu Cag beutlicber, baß fein Sefchick 
größtenteils in Seiner eigenen §anb liege, unb baß ber AJoblftanb in ber §auptfacbß nur burch 
eigene Anstrengung erreicht werben könne.

Aus ber Sülle bes einbrucksoollen Alaterials, bas ber Aliniftßr über bie wirtschaftliche 
unb kulturelle Aufbauarbeit bes mobernen China gab, nur einiges: öm Aorbergrunb ber 
kulturellen ‘Probleme Steht bie Scbulfrage. Cin "Programm ber Aegierung garantiert bis 1945 
bie enbgültige Durchführung bes allgemeinen oierjäbrigen Crunbfcbulunterricbts. Jn ben lebten 
zwanzig Jahren flieg bie Jabl ber §ocbfcbüler um bas bunbertfacbe, bie ber Alittelfchüler um 
bas achtfache. Das wirtfchaftlichß Hauptproblem ift bie Jörberung ber Canbwirtfcbaft burch 
wirtfchaftliche unb technifchß Aorkehrungen (Stromregulierungen ufw.). Die aufblübenbe Jnbuftrie 
Soll nach Maßgabe ber AohStoffbafen unb ber inneren Alärkte bezentralifiert werben. Der größte 
Aachbruck wirb auf bie Cntwicklung bes Aßrkßbrs gelegt, beffen Ausbau zugleich ßin wichtiger 
Schritt zur Aereinhßitlichung bes Staatswefens ift, unb ber Aegierung es ermöglicht, ihre 
Aeformen tatfächlich burchzuführen unb ihre Durchführung zu kontrollieren.
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Kalender ber Buslanböentfcßen. 3ur öahrestagung bes Deutjchen Buslanb» 
ön ft Huts Stuttgart im Buguft erscheint ber vom D.B.ö. hßrausgegebene Bilbabreißkalenber 
„^alenber ber Buslanbbeutfcben“.

Der ^alenber Joli bie Doppelaufgabe erfüllen: bem Deutschen im Beicb in Bilb unb BJort 
von ben Bolksgenoffen braußen zu erzählen unb baburcb bas Berftänbnis zu vertiefen für bie 
fcbickfalsmäßige unb blutsverbunbene Sufammengebörigkeit; bem Deutjchen braußen zu zeigen, 
baß bie Heimat fein Schaffen unb Bingen verfolgt unb als wertvolles (Slieb ber gefamtbeutfchen 
Stiftung würbigt.

Um biefer hoppelten Bufgabe gerecht zu werben, ?eigt ber ^alenber auf feinen 160 Seiten 
in ber Blehrzabl Bilber aus bem Ceben, bem Bingen, ber Ceiftung ber Buslanbbeutfcben aus 
allen Seilen ber B5elt. Singeftreut finb einige befonbers ausgewählte Bilber aus bem Beicb, 
bie ben auslanbbeutfcben Bolksgenoffen an bem großen Stieben bes beutfchen Beicßsoolkes 
teilnehmen laffen. Bußer ben erklärenben Bilbbefcbreibungen Jinb auf ben meijten Blättern 
bie Sitel von Büchern genannt, bie ficb auf ben Segenftanb bes Bilbes ober auf einen ber 
faft für jeben Sag verzeichneten auslanbbeutfcben Sebenktage beziehen. Diefe Bennung von 
Schrifttum foll jeben Befcbauer bes ^alenbers anregen, ficb näher mit ben fragen bes Bus» 
lanbbeutfcbtums zu befcbäftigen. Dicbterworte unb 2eitfprücbe fübrenber Derfönlicbkeiten treten 
an bejonberen Sagen anftelle ber Buchtitel. So führt ber Bilbkalenber mit feiner einbrucks» 
vollen Bilb» unb BSortfpracbe ben einzelnen Bolksgenoffen im Cauf bes 3abres um bie ganje 
Srbe, wo immer Deutfcbe leben, um ibn fo bie Blannigfaltigkeit bes beutfchen B5efens, zugleich 
aber auch in ber wecbfelnben Buntheit bas immer gleicbbleibenbe gemeinfam Deutfcbe erkennen 
ZU laffen.

ön feiner gebiegenen Busführung, mit ber forgfältigen Auswahl feiner “Silber, Sexte 
unb Buchtitel wirb ber „^alenber ber Buslanbbeutfcben“ nicht nur überall greube machen, 
fonbern ein wertvolles Hilfsmittel Jein in ber gefamtvölkifcben Brbeit, wie Jie bas Deutfcbe 
Buslanb»önftitut leiftet. Sr wirb binausgeben, um bem Binnenbeutfcben täglich bie Biahnung 
vor klugen zu {teilen: „Bergiß nicht bie 30 Millionen jenfeits ber Srenzen!“ 3u 
ben Buslanbbeutfcben aber wirb er kommen als freubig begrüßter Bote Deutfcblanbs, ber 
jebem einzelnen, ber braußen feinen Blann zu ftehen bot, neuen Blut gibt burcb bas Bilb ber 
gefamtbeutfchen Scbickfalsgemeinfchaft in aller BJelt, burcb bie Sewißbeit: bie Heimat benkt 
an bicbl

Der Dreis bes „Kalenbers ber Buslanbbeutfcben“ für bas 3abr 1937 beträgt voraus» 
fichtlicb BBl 2.—. Beftellungen werben möglicbft frühzeitig an bie Buslanb unb Heimat 
Berlags B.<S>., Stuttgarts., Danziger Sreibeit 17, erbeten.

Blufeum ber beutfchen Sinwanberung. ön Bio be 3aneiro ift eine „«Semeinfcbaft 
bes 25. 3«li“ gegrünbet worben, bie alle Brafilianer beutfchen Blutes zufammenfaffen will. 
Der 25. Juli ift ber Srinnerungstag an bie Einkunft ber erften beutfchen Sinwanberer 
im «Jahre 1824 unb wirb in verfcbiebenen brafilianifchen Staaten Jchon als Seiertag begangen. 
Die neue Bereinigung will ficb bafür einfeßen, baß biefer Sag in ganz Brafilien zum amtlichen 
Bunbesfeiertag erhoben wirb. Bückbaltlofes Bekenntnis zum Baterlanb Brafilien, Bertretung 
ber beutfcb = brafilianifchen öntereffen unb Bertiefung unb Dflege ber Sreunbfcbaft zwilchen 
Brafilien unb bem beutfchen Blutterlanb finb bie Drogrammpunkte ber Bereinigung. Sie will 
eintreten für bie Bertiefung ber brafilianifchen Sprach» «nb Bteraturkenntniffe unter ben Deutfcben 
unb für bie entfprecbenbe Jörberung beutfcber S^enntniJJe unter ben brafilianifchen Canbsleuten. 
Sie will ficb ferner einfetzen für ben Busbau unb bie «Sleicbberecbtigung ber beutfcbfpracbigen 
Schulen, für bie Berbreitung unb pflege bes beutfchen Buches in Brafilien, bie Schaffung 
eines Stubienfonbs für begabte unbemittelte brafilianifche Schüler beutfcber Bbftammung ufw. 
Buch bie Schaffung eines Blufeums ber beutfchen Sinwanberung ift beabficbtigt.

BJie Bmerika zu feinem Spitznamen kam. Überall in ber Böelt finb bie Bereinigten 
Staaten unter bem Spitznamen „Uncle Sam“ bekannt. ift nun ber gejcbicbtlicb intereffante 
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Ursprung biefer Vezeicbnung offiziell anerkannt worben, unb zwar im Sufammenbang mit einer 
Rrbeitsbefcbaffungs-Lnaßnabme für erwerbslofe ©eiftesarbeiter.

Diefe Rotftanbsarbeiter wiefen narb, baß Llmerika biefe Veziebungen einem alten 31ßiKh= 
packer oerbankt, ber in Troy im Staate ^Zero 2Jork im Sabre 1812 feines Llmtes roaltete, als 
bie Llmerikaner Krieg gegen ©nglanb führten. Diefer LHann hieß Samuel Löilfon. Schon 
in ber Lllitte bes oorigen Sahrbunberts batte John Sroft gefcbrieben, baß Samuel Löilfon, 
Sleifcbpacker, Snfpektor, Vorarbeiter, unter feinen Llrbeitern nie anbers als „Uncle Sam“ ge= 
nannt mürbe. ‘Die Sloifobtuorke, in benen er tätig mar, batten auch Regierungsaufträge für bie 
kämpfenben Gruppen auszuführen. Oluf ben großen Sleifcbkiften biefer Lieferungen ftanben bie 
Seichen „11. S.“ (Uniteb Staates). Lils man einen ber Llrbeiter fragte, roas biefe Vucbftaben 
Zu bebeuten hätten, antwortete er ohne Sägern: „Uncle Sam“.

Von ba ab worbe bie burch Sufall geborene Vezeicbnung balb in ber Llrmee populär, 
unb auf biefem Umwege würbe ber Scherzname Jcbliefrlicb im ganzen Lanbe bekannt. LUit bem 
„Uncle Sam“ aber ift auch feine Kleibung als Rusbruck bes Llmerikanismus allmählich weit- 
berühmt geworben: bie geftreifte §ofe, ber Cutaway, ber „Siegenbart“ unb „bie ©locke“.

Unbekannte öugo-Löolf-Lieber. Vierzig bisher unbekannte Lieber oon §ugo Löolf, 
bie fich bis zum §erbft porigen Sahres aus noch ungeklärter Urfache in einem Safe in Löiener 
Vrioatbefit? befanben, werben im Oktober biefes Sahres oom Lnufikwiffenfcbaftlicben Verlag in 
Leipzig berausgegeben werben. Cs banbelt fich um VJerke aus ben Sahren 1876 bis 1890, 
bie in oier §eften aufgeteilt werben. ‘Das erfte §eft bringt eine Qinzahl Sugenblieber, barunter 
auch Jchon Kompofitionen aus ber Llleifterzeit oon 1878. Die Textbicbter Jinb faft burchweg 
Romantiker, bie Textauswabl ift, wie meift bei §ugo Löolf, oon eigenwilligem ©efcbmack. So 
umfaßt bas britte §eft zwei Lieber oon LHörike unb fechs Lieber oon Sichenborff; bas vierte 
§eft enthält ausfcbließlicb Vertonungen oon Reinick-Öebicbten. Den beutfchen Sexten wirb 
eine englifcbe Überfehung beigegeben, ba gerabe in Snqlanb unb Llmerika großes Sntereffe für 
Löolf befteht.

Sin LUbum ber eftlänbijchen Volkstänze. VJie aus Recai gemelbet wirb, foll nach 
bem Qllbum ber eftnifchen Volkstrachten auch ein Lllbum ber Volkstänze berausgegeben werben, 
bejfen Drucklegung im Saibling 1937 erfolgen wirb. Sür bie mit ber Verausgabe zufammen- 
hängenben Arbeiten ift beim Vilbungsminifterium ein Rusfcbuß gebilbet worben. Das LBanu- 
fkript bes Lllbums muß zum Dezember 1936 fertig fein. Lin ber Sufammenftellung bes 200 
Seiten umfaffenben Lllbums werben fich u. a. bas Llrcbio für eftnifche Volksgefcbicbte unb bie 
Tanzgruppe bes Eftnifchen Sugenbbunbes beteiligen.

Srobenius-Sxpebition nach Subien unb LHelaneJien. Leo Srobenius bat kürzlich er
klärt, noch in biefem Sabre eine Sorfcbungsexpebition nach Snbien unb ber Sübfee ausjurüften. 
Die ©xpebition Joli in brei getrennten ©ruppen in Snbien, §ollänbijcb-©uinea unb auf ben 
LHelanefifcben Snfeln arbeiten. Lin ber ©xpebition beteiligen Jicb burchweg jüngere öorjcber, 
bie nach ben oon Srobenius erprobten kulturmorpbologifchen Richtlinien oorgeben. Srobenius 
felbft bleibt oorerjt in Srankfurt. Der Smeck biefer erften „Umweltexpebition“ ift, weitere Velege 
für bas jeber Kultur zugrunbe liegenbe „ööben- unb Rßeitengefübl“ zu gewinnen. — Daß ficb 
©ebeimrat Srobenius für feine neuen Umweltforjcbungen gerabe ben LSeg über Snbien ausfucht, 
wirb mit einiger überrafcbung aufgenommen.

Vienen, bie nicht Jtecßen. Der Soologifcbe ©arten ber englijcben Stabt Vriftol ftellt 
feit langer Seit Verfucbe mit ftechunluftigen Vienen an. So ift es ihm gelungen, ein 
Vienenoolk beranzuzü^ten, bas überhaupt nur flicht, wenn es febr gereizt wirb. Diejes Volk 
ftammt fcbon oon einer bereits zahmen Königin ab. LHan will nun biefes Volk als ©runblage 
Zu neuen Verfucben gebrauchen unb hofft, ein Volk beranjuzücbten, bas wohl noch Stacheln 
befi^t, biefe aber nicht mehr zur Verteibigung gebraucht.
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Zeitschriftenlese
Olgmptfcbß Spiele 1936 unb 1940. Die „Deutfcf^offafiafifdzß Aunbfcbau“ oeröffent- 

Iid>t in ihrer letzten Ausgabe einen Artikel, bem mir folgendes entnehmen:
„'Die XL Olympifchen Spiele finb für Oftafien oon ganz befonberer Aebeutung. Jum 

erften Alale Jiebt bie Aßelt Chinas Aertreter bei einem Olympifchen Spiel, unb zum erften 
Alale bat eine Aation Offafiens, Japan, mit Srfolg ihren ^nfprueb angemelbet, Saftgeber 
ber näcbften Olympifchen Spiele zu fein, über bie Siegesausficbten ber Alannfcbaften Chinas 
unb Japans bei ben jetjt ftattfinbenben berliner Spielen haben mir in unferen zahlreichen Aor» 
berichten ,Oftafien unb bie Olympifchen Spiele* feit Alonaten eingebenb berichtet, fo baß mir 
hier kaum eine AeranlaHung haben, nochmals barauf zu fpreeben ?u kommen. Jür Oftafien liegt 
ber große Seroinn ber XI. Olympifchen Spiele ganz einfach barin, baß fiel) bie Olympiakämpfer 
ber AJeit im Jahre 1940 zum erften Alale im Offen, in Sokio, verfammeln roerben, um in 
frieblicbem AJettkampf bie fportlicben Crgebniffe oon 1936 zu Derbeffern.

Die Cntfcbeibung über ben Austragungsort ber XII. Olympifchen Spiele ift am 31. Juli, 
am Aorabenb ber XI. Olympifchen Spiele in Aerlin, gefallen. Aus bem AJettlauf zroifeben Cokio 
unb §elfingfors ift bie japanifebe §auptftabt als knapper Sieger beroorgegangen. Jn ber ent» 
Jcbeibenben, nichtöffentlichen Sißung bes internationalen Olympifchen Komitees in Aerlin hat 
Cokio 36 unb §el|’ingfors 27 Stimmen erhalten. Die Aertreter beiber Stabte batten Selegen» 
beit, noch einmal ausführlich über bie Durchführung ber XII. Olympifchen Spiele 1940 in ihren 
Cänbern zu berichten, unb nach grünblicber unb objektioer ‘Prüfung aller eingereiebten Unter» 
lagen unb cpiäne ift bann bie febroerroiegenbe Cntfcbeibung gefallen. Aßir finb bavon überzeugt, 
haß Japans §auptftabt ein roürbiger Ort zur Austragung ber XII. Olympifchen Spiele 1940 
fein roirb. Über ben Austragungsort ber olympifchen A5interfpiele 1940 ift noch keine Cntfcbeibung 
getroffen. Aeben Japan unb Jinnlanb finb in Aorroegen unb Kanaba zwei neue Aeroerber 
aufgetreten, bie ebenfalls bas größte öntereffe an ber Ausrichtung ber ASinterfpiele in ihren 
Cänbern haben. Das Jnternationale Olympifcbe Komitee bat befcbloffen, bie Aßinterfpiele 1940 
einftroeilen noch nicht zu vergeben, fonbern bie Cntfcbeibung bis zum Jabre 1937 zu oertagen.“

Die Uhr in bet Ananas. Die Abbilbung eines reizvollen Aßerkes ber Kleinkunft bes 
18. Jahrbunberts, eine Sifcbußr oon Alelcßior Dinglinger, bem Dofgolbfcßmieb Augufts bes 
Starken, veröffentlicht Johann Seorg, §er?og zu Saebfen, in ber bei J. Aruckmann in 
Al ii neben erfebeinenben Alonatsfcßrift „Pantheon“.

Das Aßerk, bas aus bem Aefiß feiner Jamilie ftammt, Jtellt einen kleinen Aeger bar, 
ber in Srolbemail ausgefübrt ift. Das golbgeroirkte öeroanb läßt Arme unb Aeine frei unb 
bat oor ber Aruft einen Schmuck oon grünem Siasfluß, ber roie ein Smaragb roirkt. Die er» 
bobenen Arme unb ber Kopf tragen eine golbene ftilifierte Ananas, von beren Smail nur noch 
Spuren erhalten finb. Aßenn man bie Ananas öffnet, zeigt Jicß eine waagerecht liegenbe kleine 
Ußr, beren Ziffern auf roeißem Smail angebracht finb. Sine kleine Aunbjcbeibe in ber Alitte ift 
mit garten farbigen Smailblumen gefcbmückt. Die ganje Arbeit ift mit großer Jierlicßkeit aus» 
geführt. Ss ift anzuneßmen, baß bas koftbare kleine AJerk als Sefcßenk Augufts bes Starken 
ober bes Kurprinzen für bie bamaüge Kurprinjeffin, bie Jpätere Kurfürffin Alarie Jofepba, 
bie ältefte Socbter Kaifer Jofepbs L, ausgefübrt rourbe.

Aon einigen ganz ausgezeichneten Jotos begleitet, veröffentlichen bie „Aelßagen & Klafings 
Alottafsßeffß“ in ihrer letzten Ausgabe ben Aericbt einer Autofahrt „3 m Knie bes Cimes“ 
von Aßalter Julius Aloem. Ss ging ben Donauftrom oon Jngolftabt bßr ein Stückchen 
herauf auf ber Aorbfeite unb auf einer Straße, bie überhaupt nicht auf ben großen Autokarten 
Jtebt. Das belohnte fieß halb, über Donauroörtb, Dinkelsbühl, Aotbenburg, Aörblingen mit 
feinem beinahe eßinefifeß anmutenben Cor verfolgt bas Auto bie Spuren bes römifeben Cimes 
unb ber Aibelungenftraße. Das Jcßroäbifd) gebiegene Crailsheim mit feinem alten Jriebßof, 
bie Schlöffet §ornberg unb Kirchberg umftricken ben Jrembling mit ihrem Jauber. Schließlich 
bie Krone bes fränkifeßen Aßürttembergs: Scßroäbifcß=§all I
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Roosevelts deutsche Ahnen
Die Nlonatsfcßrift bes ‘Deutfcßen Nuslanbs=önftituts „SDer Au slanb beutfeße“ bringt 

bemerkenswerte SMufJcblüne über bie frübefte Nieberlaffung oon ‘Deutfchen in Norb» 
amerika. ‘Diefe gefcbab nicht, wie fälfcblicb behauptet wirb, erjt im ßahre 1683 in “pennfgloanien 
(Sermantown), fonbern bereits ein halbes Jabrhunbert vorher (zwifchen 1626 unb 1664) in 
Neuyork, bem bamaligen Neu»Amfterbam. Allerbings ift bie öefchicbte biefes ‘Deutschtums 
roefentlicb fcbroerer zu oerfolgen als in ‘pennfyloanien. Aöäbrenb es hier chronikartige Auf» 
Zeichnungen unb ‘Drucke gibt, ift bie Srübgefcbicbte bes Neuyorker ‘Deutschtums in bollänbifchem 
Aktenmaterial oerborgen. (

Croßbem leiber bie gleichzeitigen beutjchen Aufzeichnungen oerloren gegangen finb, läßt 
fich nach ben bollänbiScben Akten feftftellen, baß etwa ein fünftel bis ein Viertel ber Neuyorker 
Srfteinwanberer ‘Deutfche geroejen fein bürften. ‘Die 250 bis 300 beutfcben Stammoäter unb 
Stammütter bilbeten mit bem hollänbifchen Sogenannten Knickebocker=Slement ungefähr zwei 
‘Drittel ber bamaligen Neuyorker Veoölkerung.

‘Die meiften beutSchen Sinwanberer kamen aus Norbweftbeutfcblanb, es waren aber auch 
einige Schweizer, Altöfterreicber, ja fogar je einer aus bem Valtikum unb aus Siebenbürgen 
babei. Sebenfails überwog bas nor bi} ehe Element unb bilbete bem englifchen Sinwanberer 
gegenüber eine ebenbürtige Schicht ‘Die Nlehrjabl ber ‘Deutfchen erwarb ?anb unb trieb Ackerbau, 
aber baneben waren auch alle anberen Verufe oertreten: §anbwerker, Kaufleute, Veamte, 
(Seijtlicbe unb Arzte. We hohe wirtschaftliche Vebeutung ber beutfcben Oberfcbicht gebt aus 
bem Umftanb hervor, baß unter ben fieben reiebften Vürgern ber Stabt im 3aßre 1674 an 
erfter, britter, fünfter unb fiebenter Stelle ‘Deutfcbe genannt finb, barunter zmei Hamburger.

*Die beiben beutfcb-lutherifcben Kircbengemeinben oon Neu-Amfterbam — Neuyork unb 
Sort Oranien — Albany finb bie älteften beutfcboölkifcben Organifationen in Norb» 
amerika. Leiber ift bas erfte Kirchenbuch oerloren gegangen, unb man ift auf bas ber hollänbifch= 
reformierten Semeinbe angewiefen. Auch bort finbet man, etwa im §eirat$regifter, eine große 
3abl beutfeber Namen. freilich zßigt biefe Catfacbe auch, baß bie oölkifcbe Nifcbung eine Jeßr 
ftarke war. So ging benn auch biefes frübefte ‘Deutfcbtum allmählich im „Knickerbockertum“ 
unb fpäter im englifchen Element unter. “Das äußere Reichen bafür ift bie Um» unb Neubilbung 
ber Samiliennamen. Viele oerfchwinben unb werben bureb Allerweltsnamen, wie Anberfon, 
öobnfen ufw. erfeßt. Ober bie Nachkommen eines Sinwanberers aus Kleoe beißen oan Sleoe, 
fpäter oan Sleaoe, enblicb oan Cleef. Um 1700 ift ber Auffaugungsprozeß fo gut wie beenbet. 
Vereinzelt kam es wohl fpäter zu Aöiebereinbeutfcbungen, aber im ganzen blieb biefes frübefte 
‘Deutfcbtum oerloren. ‘Dafür bat eine Neiße bekannter ‘Perfönlicßkeiten oon USA. beutfebes 
Vlut in ben Abern. So laffen fieß in ber Aßnenreiße bes ‘Präfibenten ber Vereinigten 
Staaten, Jranklin 0. Noofeoelt, nicht weniger als fieben beutfeße Namen feftftellen. 
Noofeoelts bekannterer Vorfahre, öfaak, war minbeftens zur Hälfte beutfcben Vlutes. Sine Neibe 
ähnlicher Veifpiele ließe fich noch anführen.

‘Das erwacbenbe Verftänbnis für Vlutzufammenbänge unb oertiefte fippenkunblicße 
Sorfcßung oerfprießt noch manche bemerkenswerte Auffcßlüffe über bie ältefte beutfeße überfee» 
wanberung, bie §anb in §anb ging mit ber Ausbreitung bes nieberfänbijehen Kolonialreiches 
unb bie beute noch fo gut wie unbekannt ift.

Ohm Krügers deutsche Abstammung

(Seneralfekretär Dr. Jranz CßierfßIhßt aon her ‘Deutfchen Akabemie, Nlüncßen, 
berichtet ber „‘Deutfchen Allgemeinen ößüung“:

Dr. VSerner Scbmibt, ber oerbienftoolle Sekretär ber „Afrikaans»‘Duitfe Kultuur Unie“ 
in ‘Pretoria, hat im öufammenßange mit feinen wertvollen familiengejcßicßtlicßen Jorfcßungen 
in ber Sübafrikanifcben Union auch ben Stammbaum bes leßten ‘Präfibenben ber Vurenrepublik, 
‘Paul Krüger, unterfueßt unb feine beutfeße Herkunft einwanbfrei feftgeftellt. ‘Das Srgebnis bat 
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in bßr Jübafrikanifcßßn Dreßß Qlufjeben erregt, benn Dräfibßnt Krüger ift bßr §ßros ber 
23 uren, unb bisher rourbe bie [eben früher oermutete beutfche Dbftammung, auf bie ja auch 
ber Samifienname binbeutet, vißlfach angejroeifelt.

Daul Krüger ift ber unmittelbare Qlbkömmling Jakob Krögers, ber am 28. Juli 1690 
in Sabenbeck, Oft^riegnib, als Sohn eines Jranß Kröger geboren rourbe unb im Jahre 1713 
mit ber „Dlibbßlroout“ nach bem Kap gekommen ift. Er gehörte als Solbat ber Oftinbifchen 
Kompagnie an. Jm kaplänbifcben Kircbenregifter bat er bei feiner Stauung angegeben, ba]^ 
er aus 23erlin ftamme, feine Dluttßr aber in „Jabenbeek“ ?u §aufe fei. Diele Bemerkung 
veranlaßte Dr. Scbmibt, bas Saufregifter ber Gßmßinbß Sabenbeck in ber Dlark ?u prüfen, in 
bem fich folgenbe Eintragung fanb: „Dnno 1690. Jranß Krögers Sohn Jacob rourbe am 
1. 2luguftus getauft, geboren am 28. Juli.“ Die Dluttßr Jacobs roar eine geborene Elifabeth 
§artroigs, beten Damß fieß in bem „Gßfcßlßcßtsrßgiftßr ber alten kaplänbifcben Jamilie“ roieberfinbet.

Jacob Krögers fecßftßs Kinb ßißß §enbrik, beffen jroeiter Soßn Gßrrit. Gßrrits Sohn 
Stephanus Johannes Krüger roar ber Großvatßr bes ^räfibenten. Die Jeftftellung, baß Daul 
Krüger beutfeber Dbftammung ift, roirb übrigens burch eine Äußerung bes Dräfibenten Jelbft 
geftüßt, an bie bie fübafrikanifcßß Jeitung „Die 23aberlanb“ bei biefer Gelegenheit erinnert. 
Dis er im Juni 1884 an ber Spißß einer Dborbnung aus Gransvaal in 23ßdin roar, bat er 
auf einem Jßftmaßl, baß ißm ?u Eßren oon Kaifer Dßilßßlm I. unb 23ismarck gegeben rourbe, 
gefagt, er könne leibet Seiner Dlajßftät nicht in ber Sprache feiner 23äter antroorten, obroobl 
er oon beutfeber Dbftammung fei.

Die „Deuffcß»5ran?öfifcßctt 2nonatsßcftc“, hßrausgegeben unter ftänbiger Dlitarbßit 
ber DeutJcb^Jranpfifcben Gßfßllfcßaft, beren 23orfißenbe, ber SD.»23rigabßfüßrßr Drof- oon Drnim, 
Rektor ber Gßcßnifcßßn öocßfd)ulß 23erlin, Dßicßskrißgsopfßrfüßrßr Oberlinbober, Drofeffor 
Dr. Jrißbricß Grimm unb Dr. §. oon Däumer finb, veröffentlichten kürzlich unter ber 
großen Sammelüberfcßrift: „Die Stimme ber Sronfgeneration“ eine 23otfcßaft bßr fron» 
föfifeßen Jrontkämpfer an ihre beutfchen Kameraben. Darin beißt es: „Unfere Dlißion als 
Jrontfolbaten ift es, im Gebenkßn an bie Opfer an Goten unb im Gebenken an unfere eigenen 
Opfer, aus biefer 2öelt bie Geroalt, bie Ungerechtigkeit, bie Unaufrichtigkeit unb bas Unroiffen 
aus?umer?en, bie ftets Quellen bes größten Unheils finb. 233ir müßen beibe, Jbr unb roir, 
unfere Völker lehren, fich ?u verftänbigen unb fich ?u vergeben; roir müßen in nuferen Völkern 
ben guten 2öillen anfpornen, von bem bie freimütige Gegenüberftellung ber beiberfeitigen Dßünfcße 
unb Gelange befeelt fein muß, rooraus bas gute Einvernehmen entfteht, bas unfere Jukunft 
garantiert. 233ir fran^öfifeßen Jrontfolbaten finb bereit ?u biejem großen 253erk ber 23erfößnung 
unferer beiben 23aterlänber unb ber 23efriebung Europas.“

Ducß bie beutfchen Jrontkämpfer, unter ber Dräfibentfcßaft Oberlinbobers, haben am 
16. Dlai im §aufe ber Deutfcß=5ran}öjijcßen Gefellfcßaft ?u 23erlin eine 23erfammlung ab» 
gehalten, in ber ihr D^äfibent an bie DwfißDßdreter beiber Cänber im Damen ber beutfchen 
Jrontkämpfer ben Dufruf ber franjöfifcßen Kameraben beantwortete.

Daumgetvinnung in ben curopäifcßcn Süßrcrffaafcn. Georg DSegener veröffentlicht 
unter ber überfeßrift „£anbgeroinn an ber Dorbfee“ in ber Jeitfcßrift „Dcutfcße Dunb» 
feßau“ (23ibliograpßifcßes önftitut D.=G., Deip?ig) eine intereßante Drbeit, ber roir folgenbes 
entnehmen:

„Jn beiben £änbern (Deutfchlanb unb Italien) ift es noch in großem Dlaßftab möglich, 
folcßes Deulanb burch „friebliche Eroberung“ ?u feßaßen, burch Kultivierung von bisher 
unbenußtem Öblanb im eigenen Staatsgebiet.

jreiließ, in ber Drt ber ?u löfenben Dßableme felbft befteßen boch außerorbentliche Unter» 
feßiebe jroifeßen beiben Cänbern, entfprecßenb ben grunblegenben 23erfcßiebenßeiten ber Canbes» 
naturen. Denn um einen Kampf mit ber Datur, bie immer bem Dlenfcßen fich nur roiberroillig 
beugt, ßanbelt es fich hier roie bort. Gan? verfeßieben ift bas mebiterrane Klima von bem mittel» 
europäijehen. Völlig anbers ber geologifcße Dufbau Jtaliens unb Deutfcßlanbs. Giefe Unter» 
feßiebe beftehßn in bem 2Sefen unb ber Döirkung bßr beiberfeitigen Jlüße, in bßr Dusbeßnung 
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unb ber Brt ber BJalbbebeckung unb fo weiter, Buch bei uns in Peutfchlanb gilt es zroar, 
Sümpfe auszutrocknen, roie bie Pontinifchen; eines ber großartigsten 2öerke, bas feit 1933 bei 
uns in Angriff genommen mürbe, ift bie Kultioierung oon etwa 20000 Hektar bisher unge
nußfeit Hochmoores in ben gewaltigen Bloorgebieten zu beiben Seiten ber Sms, bei bem zur 
Seit gegen 10000 Brbeiter befchäftigt fein bürften. Bber bie Sntftebung ber norbbeutfcben §orb= 
moore ift eine Jo völlig anbere als bie ber italienifchen Blaremmen, baß bei uns grunb- 
oerfcbiebene Verfaßten in Bnroenbung kommen müffen. ‘Dagegen bleibt ben ötalienern ein fo 
leibenfcbaftlicber Stampf erfpart, roie roir ihn, ebenfalls feit bem Bltertum, mit unferer 
21 orbfee zu führen ßaben.

„Byron als ‘Politiker.“ Unter biefem Chema bietet Claus Scßrempf in ber „Seif- 
Jeßriff für ‘Politik“ ein Bilb bes Pichlers nach feiner politifchen Seite hin, bas er u. a. mit 
folgenben Busfprüchen belegt: Sanatifch ift fein §aß gegen bie Beaktion unb ihren englifchen 
Bannerträger, Corb Caftlereagh, Bußenminifter feit 1812, ganz ber oolksfeinblichen ‘Politik eines 
Bletternich ergeben, ber ihn fein jroeites „öch“ nennen burfte. „Caftlereagh macht feinen Kopf 
für bie Pike jurecht, auf ber roir ihn roerben berumtragen Jehen, beoor er feine Bolle ausge- 
fpielt“ (an Bloore 12. Januar 1815). Bber roenngleicb er in feinen politifchen Äußerungen gern 
bie Conart bes jungen Ciberalismus anfcblägt, ift er bocb oiel zu feßr Briftokrat unb ficb beroußt, 
baß ißm fein geiftiger unb poütifcber Bang einen Stanbpunkt roeit oberhalb ber politifchen 
Jntereffengruppen anroeift: „benn roeil leb kein Parteimann bin, fo bin ich fämtlicben Parteien 
Derbaßt“ (ebenba). übrigens fteht er bem lanblänfigen Beoolutionsibeal mit Borbeßalt gegen
über. „Beoolution? — öch riefe Pfui, näßm ich nicht roahr, baß Jie allein bie Crbe roäfcbt von 
ber Befleckung rein“ £„Pon Juan“ VIII, 51). Bber es muß eine Bevolution fein, bie von großen 
Jührern auf große öiele biugelenkt roirb. Per Babikalismus als Prinzip, ber Bufftanb ber 
Blaffen unb alles, roas nur auf Umfturz binausläuft, ift ihm in ber Seele Derbaßt. „Jeb kann 
2a jayettes unb Blirabeaus Sefüßle oerfteben unb mich in fie verfeßen, aber ich habe keine 
Sympathie mit Bobespierre unb Blatat. Sch bin nicht ber Bieinung, baß Blänner, bie alle 
Sefeße ftür?en möchten, berBJohltat bes Sefeßes teilhaftig Jein Jollen“ (an öobboufe 22.Bpril 1820) 
Cin anbermal prägt er hierfür ben Jcbönen Spruch: „Bßer kein Cejeß in Sßren hält, ber roirb 
burch bas Sefeß gefällt.“

Pie „Btßenaion-Bläffer“ enthalten einen Beitrag oon Paul §erre über bie „Beueffe 
Böeltgejcßicßte am Bliffdtneer“, bem roir folgenben politifchen Busblick entnehmen:

Per großen Jufpißung ber mittelmeerifcben Sntroicklung nuferer Cage roirb eine Snt- 
Jpannung folgen. Italien braucht nach ben großen finanziellen Bnftrengungen, bie ber koftfpielige 
Kolonialkrieg geforbert. hat, Bube unb bie geroaltigen Bufgaben, bie feiner bei ber enbgültigen 
Befriebung unb Schließung Bbeffiniens harren, machen ein Stebenbleiben auf ber neu ge- 
roonnenen Pofition geboten. Snglanb aber muß ficb auf bie burch Bluffolinis Sieg gefchaffene 
Cage ein- unb umftellen, bevor es roeitere Sntfcheibungen trifft, roäbrenb Jrankreicß, burch inner- 
politifcbe Buseinanberfeßungen Jtark in Bnfprucb genommen, nach beiben Seiten feine ver- 
mittelnbe Haltung fortfeßen roirb. Sine Blittelmeer-Berftänbigung jroifchen ben brei Sroßmäcßten* 
ZU ber bie kleinen Bnroobnerftaaten ßinzugezogen roerben könnten, liegt beshalb burchaus im 
Bereich ber Blöglicßkeit. Bber roirb fie, roenn fie zuftanbe kommt, ober roirb roenigftens bie 
beftimmt zu erroartenbe Sntfpannung oon Pauer fein?

Bßenn nicht alles täufeßt, roirb — im großen gefeßen — bie zukünftige Sntroicklung am 
Blittelmeer bureß einen roaeßfenben Segenfaß zmifeßen bem britifeßen unb bem italienifcßen 
ömperialismus beftimmt roerben, unb nießt nur bie Bölker unb Staaten zroeiten Banges im 
Blittelmeerraum ßaben Srunb, um ißr Sefcßick beforgt zu fein, fonbern fogar bas geburtenarme 
Jrankreicß, bas Borbroeftafrika befißt unb im roeffließen Blittelmeer bie Borßerrfcßaft ausübt. 
Jn biefem Sinn ift bas roeltgefcßicßtlicße Sefcßeßen, bas ficb in unfern Sagen am Blittelmeer 
vollzieht, nicht fo feßr ber Bbfcßluß einer Sntroicklung, bie Italiens Sintritt in bie Beihe ber 
großen Kolonialmächte zum Snßalt hat, als vielmehr ber Beginn einer Spoche, in ber bie 
Jragen nach bem Jortbeftanb bes britifeßen BJeltreicßs unb nach ber Stellung ber Bölker 
Borberafiens unb Borbafrikas zur Sntfcheibung fteßen.
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“Deutfchlanb und ber Llorbweften. Hus- 
lanbkunbliche “Sorträge ber Techniken öocbfchule 
Stuttgart. §ersg. von S. LBunberlich. ‘Sanb 12/13. 
Stuttgart: Sleifchhauer & Spobn. 1936. 106 Seiten, 
Textkarten.

‘Die in bem oorliegenben “Sanb Bereinigten Huf- 
fätje Jollen bie “Seziehungen “Deutfcblanbs zu ben norb- 
weftlich angrenzenden Staaten Rolland, “Selgien und 
Luxemburg untersuchen. ‘Die Lleihe der 1935 gehaltenen 
Dorträge eröffnet ein feinjinnigerbiftorifch-geographijcber 
Überblick über ben Sefamtraum oon LB. Zucker
mann, 'Slannbeim. ön großen 3ügen umreißt 
B. Spethmann, ‘Pofen, bie lanbfcbaftlicben Umge
staltungen in Bollanb unb ihre kolonijatorifche “Se- 
beutung, wobei er fich befonbers mit ber Trockenlegung 
ber Juiberfee, ber “Sefiebelung ber großen Bochmoore 
bes Oftens, ber Llusnußung bes hollänbifchen LBeft- 
lanbes, ber önbuftrialifierung bes Limburger Sebietes 
unb ber baburcb heroorgerufenen weiteren wirtschaft
lichen Solgeerjcbeinungen wie Kanalbauten, Lleubefieb- 
lung u. a. m. befaßt. Lü. Eckert-Sreifenborff, 
flachen, hat bas heutige “Selgien (mit Kartenfkijze) 
behanbelt; er gibt neben einer klaren ‘Darftellung ber 
LBirtfchaftsftruktur auch einen überblick über bie 
geopolitifchen “Probleme, bie bas Lanb bewegen unb geht 
Zum Schluß ein auf bie Eupen-Lllalmeby-Srage unb 
betont, man folle bie Vorgänge in biefem beutfchen 
Sebiet Sorgfältig achten, es wäre fonft “Senat an 
eigenem “Slut unb “Solkstum. Hus feiner gejchicbtlichen 
Entwicklung heraus beleuchtet B- Emmenbörfer, 
“pofen, bie Sonberftellung Luxemburgs an ber beut- 
fchen LBeftgrenze unb zeigt, wie in biefem beutfchen 
Lanb Srankreich fich kulturell oorbrängt, bie “Seoölke- 
rung aber ihre nationale Selbftänbigkeit wahrt. — 
“Der Lüitarbeiter an ber LBeltkriegsbücherei in Stutt
gart, Lü. Sunjenhäufer, hat Schließlich ein umfang
reiches Literaturoerzeicbnis übet bie Llieberlanbe, 
'Selgien unb Luxemburg beigefteuert, bas eine LBeiter- 
befchäftigung mit biefen Länbern zu bienen trefflich 
geeignet ift! O. Quelle.

“Sernaßik, Bugo Hbolf: Owa Llaha. 
LBien-Leipzig-Olten 1936, Dernina “Serlag ®. m. b. B- 
296 S., über 600 Hbbilbungen. 7,50 Lü.

Owa Lioba unb Owa Lliki finb zwei kleine önfeln 
an ber Küfte ber Salomon-önfeln in ber Sübfee. “Dem 
Stubium biefer önfeln unb ihrer “Sewohner galt bie 
Steife, bie 1931-32 “Sernaßik bortbin unternahm. “Die 
kaum 600 “Sewohner zählenben önfeln finb für bie 
“Sölkerkunbe deshalb wichtig, weil hier europäifcbe 
öioilifation noch kaum Eingang gefunden bat, fo alfo 
bie gefamte materielle unb geiftige Kultur ber “Se- 
wobner noch relatio unbeeinflußt geblieben ift. Unter- 
ftüßt burcb ausgezeichnete “Photographien unb 3eicb- 
nungen frbilbert ber “Serfaffer eingebenb Sieblung unb 
Bausbau ber Eingeborenen, Bauseinrichtung unb

Kleibung fowie bie LBirtfchaft in ihren oerfcbiebenen 
3roeigen. “Sefonbers reizvoll finb bie “Darlegungen über 
ben Hblauf ber Tagesarbeit ber “Seoölkerung fowie 
ihre Soziale unb politifche Organifation. “Son hohem 
öntereffe finb bie “Darlegungen über „bas Leben bes 
önbioibuums“, bas uns einen tiefen Einblick gewährt 
in bie geiftige Entwicklung ber Lüenfchen biefer önfeln 
(Spiele, Kinberbefchäftigungen, fexuelles Leben, Ehe
leben, Hlter unb Tob). Huch bie Lüitteilungen über 
Beerwefen unb Krieg, Liecht unb Llechtspflege, fowie 
bas religiöfe “Srauchtum ufw. hüben eine wertoolle Er
gänzung zu bem oielen ethnographischen unb oölker- 
kunblichen Lüaterial, bas anbere beutfche Sübfee- 
forfcher oon ben Llachbarinfeln beigebracßt hoben. — 
“Die heroorragenbe Husftattung bes LBerkes mit Hb- 
bilbungen oerbient hohe Linerkennung. 0. Quelle.

“Die LBolgabeutfchen. öhr Staats- unb “Ser- 
waltungsrecht in “Sergangenheit unb Segenwart. “Son 
LHanfreb Langhans-Llaßeburg. Oft-Europa- 
‘Serlag, Königsberg (“Pr.) 1929. VIII u. 190 Seiten.

“Der “SerfaHer Sieht feine Llufgabe in ber Scßilbe- 
rung ber öffentlich-rechtlichen “Serbältniffe ber Semein- 
Jchaft ber etwa 400000 beutfchen “Solksgenoffen, bie 
heute an ber LBolga leben unb biefem Sieblungsraum 
ein beutfches Sepräge geben. “Die gtünbliche unb ein- 
gehenbe Unterfucbung über bas ftaats-, oerfaffungs- 
unb oerwaltungsrechtliche Schickfal ber LBolgabeutfchen 
oon ihrer Einwanberung unter Katharina II. bis zur 
Segenwart, bie fich auf zahlreiche urkunbliche “Selege 
ftüßt, läßt ben “Serfaffer bie heutigen Lüachthaber 
Llußlanbs unb ihr “Serhalten zu ben nichtruffifchen 
“Sölkern ber Sowjetunion fachlich unb gerecht beur
teilen. ön ber oorliegenben Sorm kommt bas “Such 
nur für große “Solksbücßereien in Srage. Es wäre zu 
wünfcßen, baß ber “Serfaffer für bie “Sebürfniffe 
kleinerer LSüchereien eine zufammengebrängtere Hus- 
gabe oeranftaltete. St.

“Der ö ft e r r e i ch i f ch - i t a I i e n i f ch e Segenfaß 
auf bem “Salkan unb an ber Hbria (“Seiträge 
Zur Sefchicßte ber nachbismarckifchen 3eit unb bes 
LBeltkrieges, LJerlag LB. Kohlhammer, Stuttgart) oon 
LBalter Schinner. Stuttgart 1936. 204 S., brofeh.

Unter Lüitwirkung oon “Prio.-“Doz. Dr. Bans Ball
mann gibt Unio.-“Prof. Dr. Sriß Kern, “Sonn, Jeit 1927 
bie „“Seiträge zur Sefchicßte ber nachbismarckifchen 
öeit unb bes LBeltkrieges“ heraus. Es finb bis 1933 
insgefamt 20 Befte biefer Lleihe erfchienen, eine neue 
Solge ift feit 1934 im Sange unb als §eft 11 nun
mehr bas LBerk oon LBalter Schinner über ben 
öfterreicbifch-italienijcben Segenfaß auf bem “Salkan 
unb an ber Hbria erfchienen. “Die Hrbeit hat 1932 
ber “Pbilofopbifchen Sakultät ber Unioerfität Beibel- 
berg (“Prof. Dr. LBillg Llnbreas) als “Differtation cor- 
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gelegen unb ijt bann burch ^rof. Kern in feine „Bei
träge“ aufgenommen worben.

Scfrinner unterfudjt auf®runb umfaffenberQuellen- 
Jtubien ben öjterreicbifcb - italienifcben ®egenfaß oon 
feinen allererften Anfängen an (1875) bis jur Brei- 
bunbkrife im Jahre 1896, er behnt feine Arbeit alfo 
aus auf einen Jeitabfcbnitt, in benen grunblegenbe 
neue Aläcbtegruppierungen in Europa anfingen, kon
krete ®eftalt anjunehmen. Bas Beut fehe Beich mar 
als Siegespreis bes Beutfcb-Sranzöfifcßen Krieges 1871 
unter ber genialen Jübrung Bismarcks entftanben. 
ötalien roar einige Jabre oorber nach jahrzehnte
langen Kämpfen unb BJirren aller Art }u einem 
Aationalftaat geworben. Ö ft erreich -Ungarn hotte 
unter Aufopferung feiner lombarbifcben unb oeneziani- 
feben Bedungen unb als Aacbwirkung ber Aieber- 
lage oon 1866 einen barten Kampf um bie Schaltung 
feiner mitteleuropäifcben ®roßmacbtsftellung burebju- 
feebten. Schinner bat ficb nun bie Aufgabe geftellt, 
„ben öfterreicbifch-italienifcben ®egenfaß ber Borkriegs- 
Zeit im allgemeinen unb ötaliens imperialiftifebe Be- 
jtrebungen im befonberen als wichtige ©erneute .jener 
Spannungen bar;ujtellen, bie im AJeltkrieg ihre kata- 
ftropbale Entlabung fanben.“ Bas junge geeinte ötalien, 
noch ungewohnt, als europäifebe Sroßmacbt aufzu
treten, ringt mit ber älteften europäifeben Alonarcbie 
um ®leicbftellung, ja, auf beten Koften um Bormacbt- 
ftellung an ber Abria. ‘Der Berfaffer ber Unterfucbung 
bat es oerftanben, bie leßten Urfacben ber Annäherung 
unb ber ASieberentfrembung ber beiben Staaten nicht 
nur burch aktenmäßige Barftellung zu belegen, fonbern 
auch anfcbaulich ?u machen, ihren nationalen unb 
roirtfcbaftlicben Triebkräften naebjugeben unb inter- 
effante Schlaglichter auf Jpätere, noch beute aktuelle 
Entwicklungen zu werfen.

Eine ganze Aeibe oon markanten Berfönlicbkeiten 
ber italienifcben Bolitik bes 19. Jabrhunberts wirb 
babei fiebtbar: Bor allem E r i J p i, beffen Europareife 
1877 troß äußerer Alißerfolge für ötalien oon weit- 
reicbenben Auswirkungen auf lange Siebt war, bann 
ber lange allmächtige Bepreti, ferner Alelegari, 
Eairoli, ®taf Eorti, ber auf bem Berliner Kongreß 
bas neue ötalien oertrat unb wegen feiner angeblichen 
Aacbgiebigkeit oon ben irrebentiftifeben Bewegungen in 
ötalien feßarf angegriffen würbe. Anbraffy auf ber 
öfterreiebijeh-ungarifeben Seite, Bismarck auf ber 
beutfeßen Seite, bas waren bie §auptfpieler bes Kon
fliktes Ötalien-Öfterreicb. Es ift ungemein reijooll, in 
ber Schinnerfcben Arbeit zu oerfolgen, wie ftark febon in 
ben 70er unb 80er Jahren ber ömperialismus war unb 
wie mächtig bie junge Aation über ihre Srenzen 
binausbrängte. Bismarck unb Anbraffy lenkten bie 
italienifcben Bolitiker oon ber Abria ab ins Alittel- 
meer, an bie bamals noch „jungfräuliche“ afrikanifebe 
Küfte bei Tripolis unb Tunis. AJir wiffen heute, wie 
folgerichtig ötaliens Expanfionsbrang — troß ober 
gerabe wegen bes Bteibunbes unb all feiner Ent- 
täufebungen — zuerft ficb ber Abria, bann bem ganzen 
Alittelmeer unb feiner afrikanifeßen Küften unb beute 
bem Boten Aleer unb önnerafrika näherte. A3er bie 
Scbinnerfcbe Arbeit lieft, erkennt in ben 70er unb

80er Jahren bie er ft en Anfänge biefer ©roß-, 
ja AJeltmacßtpolitik: Ein junges Aationalreicß 
ringt gegen einen in ficb felbft langfam zerfallenben, 
bekabenten Aationalitätenftaat, fein enblicßer Sieg war 
unausbleiblich. Dr. J.

Alaßn, §annsßubert: Katbebralplaftik 
in Spanien. ®ryphius-Berlag, Aeutlingen 1935. 
Textbanb 84 S. 8°, Tafelbanb 303 Abb. 8°

Ein für bie gotifeße Katßebralplaftik in Spanien 
febr bebeutenbes Aßerk. Es werben zwar nur bie 
Katbebralen oon Burgos, Ceon unb Bamplona unb 
ihr jeweiliger Umkreis bebanbelt, aber bamit wirb eine 
entfeßeibenbe Kunftpbafe bargeftellt. ‘Der Berfaffer 
kennt nicht nur bie Bionik biefer fpanifeßen Aegionen, 
er kennt auch aufs genauefte bie franjöfifcße Katbebral
plaftik, bie bas große Borbilb war. Es gelingt ihm 
ber Aacßweis, baß meßt Eigenes in ber fpanifeben 
®otik fteckt unb ihr Aßert höher ift, ols man im all
gemeinen angenommen hat. Alan bewunbert an ber 
Arbeit vor allem bas ungewöhnliche Einftellungs- 
oermögen bes Berfaffers, ber biefe Kunft nach Jorm 
unb önbalt auf bas eingebenbfte zu würbigen unb in 
einer künftlerifcß boebftebenben, wenn auch zuweilen 
etwas manirierten Sprache anfcbaulich oorjufüßren weiß.

Br. S. A.
Bolen. Bon Dr. Aßilßelm Aölting. 160 unb 

123 Bilbfeiten in Sanjleinen. 4,80 Al. Berlag oon 
Kurt Aßolff in Berlin.

Soeben erfeßeint eine geograpßifcße Buchreibe 
„Bie Erbe in AJort unb Bilb“. Bisher liegen Bänbe 
oor über ötalien, Japan, Kanaba, Brafilien, Abeffinien 
unb Bolen. Ber leßtere Banb bebanbelt Canb unb 
Bolk, Bolk im Aöacßstum, Bolens wirtfcßaftlicße Cage, 
bas geiftige Antliß, Blick in bie Bergangenbeit unb 
Blick auf Jofef Bilfubski. Aus eigener genauer Kennt
nis Bolens können wir betätigen, baß Dr. AJilßelm 
Aölting bas Bilb biefes unferes Aacßbarlanbes bureß- 
weg richtig gezeichnet bat. Sein Bolkstum, feine 
wirtfcbaftlicben Juftänbe unb [eine geiftige Struktur 
Jinb richtig aufgefaßt unb lebenswahr gefebilbert. A3ir 
haben ein begrünbetes öntereffe baran, unfere Aacß- 
barn zu oerfteßen unb uns mit ihren Cebensintereffen 
bekannt zu machen. Aur Jo ift es uns möglich, bie 
notwenbige Aaturoerbunbenbeit mit ihnen zu gewinnen. 
Besbalb können wir Aöltings Buch „Bolen“ zum 
eifrigen Stubium beftens empfehlen. §. O.

Bie italienifcbe Schönheit. Bon Aloeller 
oan ben Bruck. Eotta’fcbe Bucbbanblung, Stutt
gart unb Berlin.

Aloeller oon ben Bruck war utfprünglicb §ifto- 
riker. Bon feiner ßollänbifcßen Alutter bat ber Aieber- 
Jachfe ben ftarken künftlerifcßen Jug, ber bas Bud) 
oon ber „ötalienifcben Schönheit“ burcbfunkelt. Bie 
Begriffe Kultur unb ®efcßicßte, Aaffe unb Aaum, 
Blut unb Boben unterfueßt Aloeller bei feinen leiben- 
fcbaftlicben Sdjilberungen unb Betrachtungen auf bas 
Srünblicßfte, wobei bie Sülle feiner ®ebanken unb bie 
Bilbkraft feines Stils ebenfo reizooll wie anregenb 
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wirken. Per Plann, ben bas beutfcbe Scbickfal 1918 
zum ‘Politiker machte, fcbrieb bas Puch von ber 
„ötalienifcben Schönheit“ nicht für bie Peifeluftigen 
unb Oberflächlichen, fonbern für bie, benen Sefcbicbts- 
roirken unb Schickfalsroalten wie bie künftlerifcbe 
Seftaltung unb Entwicklung mehr ift als fröhliche 
Unterhaltung unb felbftoerftänblicbe Pbwecbfelung. 
Ploellers ‘Such ift bas eble, reiche Sefchenk eines 
eigenwilligen Künbers unb Kämpfers an bie Jugenb, 
bie ihre Kräfte in bie Jukunft richtet. ‘Das literarifche 
‘Vermächtnis bes unglücklichen Scbriftftellers Ploeller 
oan ben Ptuck, ber 1925 ben Sreitob Juchte, wirb oon 
§ans Schwär? betreut, ber bem lebenbigen Pucb in 
britter Auflage ein beachtenswertes ‘Vorwort mit auf 
ben PSeg gegeben hat- 51 wertooüe Pbbilbungen 
beleben unb bereichern bas fcböne Pßerk, beffen heißer 
politischer Ptem ben Cefer zum Pacbbenken zwingt.

K. 3. 2.

‘Das ‘Dorf an ber Srenze. Poman oon 
Sottfrieb Potbacker. ‘Verlag ‘Ulbert Sangen— 
Seorg Plüller, Plüncben 1936. 299 S. Seb. 3,80 PI.

20er — wie ber Unterzeichnete — lange Jahre 
in ‘Polen gelebt bat» unb aus eigener Pnfcßauung bas 
Jufammenleben ber Peutfcben mit ben Polen kennt, 
ber kann bezeugen, baß Sottfrieb Potbacker außer- 
orbentlich lebenswahr geschrieben hat. ‘Das Pucb be
richtet oon bem bebrückenben Ceben beutfcber Pauern 
unb Arbeiter in Schaßborf, bas heute Skopolnica 
heißt. Ss gibt beute Saufenbe folcßer ‘Dörfer jenfeits 
ber Srenze, in benen bas ‘Deutschtum aufs böcbfte 
gefäbrbet ift. Sin Pationalitätenkampf wirb in bem 
Poman gefcbilbert, in bem ber Placbtlofe gegen 
Prutalität, ber PJebrlofe gegen Sewalt Jtebt. Potbackers 
„‘Das ‘Dorf an ber Srenze“ läßt ben jungen Pebrer 
Ortwin §artmiibel, ber in biefem Kampfe um bie 
Srbaltung bes Peutfcbtums in oorberfter Peibe Itebt, 
erfcbütternb, aufrüttelnb, erfüllt oon heißer Siebe für 
bie beutfcbe Sache erzählen, wie bie 106 Scbaßborfer 
ohne Unterftüßung oon außen ringen um bie Srbaltung 
ber Plutterfpracbe, um bie Pebauptung bes eigenen 
‘Volkstums, um bas geringe Pecbt ber Plinberbeiten. 
‘Das Pucb gehört in bie §anb jebes ‘Deutfchen. ön 
Scbulungs- unb Prbeitslagern fowie in ber §itler- 

jugenb follte es peimatrecbt erhalten, bamit wir bie 
‘•Kot unferer Priiber unb Scbweftern jenfeits ber 
Srenze kennen unb würbigen. ^ermann Otto.

‘Volk oor ben Srenzen. Scbickfal unb Sinn 
bes Pußenbeutfcbtums in ber gefamtbeutfcben ‘Ver
flechtung. Pon Pupert oon Schumacher. ‘Verlag 
Union ‘Oeutfcbe Perlagsgefellfcbaft, Stuttgart, Perlin, 
Leipzig 1936. 300 Seiten. Seinen 5,80 SH.

‘Dem PJegbereiter raumpolitifcben ‘Denkens, Se- 
neralmajor Profeffor Dr. §ausbofer, ift bas außer- 
orbentlicbe Puch gewibmet, bas eine Sefamtfchau über 
bas in aller PJelt oerftreute beutfcbe Polk bietet. Pies 
Pucb trägt bie Jüge eines gläubigen Pekenntniffes 
unb einer Jtarken Sehnfucbt, es forbert wie kein zweites 
feiner Prt zur Pefinnung, zur Srkenntnis, zur Umkehr, 
Zur Sat auf. Per Perfaffer arbeitet im Pabmen zahl
reicher Peifpiele bie PJecbfelwirkungen zwifcben Pußen- 
unb Pinnenbeutfcbtum heraus, um ben barten Sebren 
aus ber beutfcben Sefcbicbte bie biftorifche Polle, ben 
Sinn unb bie Pufgaben bes Pußenbeutfcbtums ent- 
gegenzuftellen. Plänner wie Sriebricb Sift, Ploltke, 
§ausbofer, 3rauenfelb unb §itler werben zitiert, um 
Jeugnis abzulegen unb PJegbereiter zu fein. Paffe unb 
Paum finb bie bemerkenswerten Prebpunkte ber großen 
önnenfcßau unb Pusblicke, benen ber Perfaffer eine 
Jeltene PJort- unb Pilbkraft gibt. Erfcbüttert oerfolgen 
wir ben fcbweren Opfergang bes Peutfcbtums fern unb 
nab unb laufeben mit gefpannten Sinnen auf bie 
Stimmen, bie es gut mit uns meinen unb ben „feeli- 
Jcben Sleicbklang“ zmifeben ben beutfcben Polksteilen 
biesfeits unb jenfeits ber Peicbsgrenzen forbern unb 
förbern. Sine ftolje Parabe tapferer Kämpfer aus fern- 
beutfeben Pegionen nimmt unJere Pufmirkfamkeit in 
Pnfprucb, barunter Pubolf §eß, PJalter Parre, Plfreb 
Pofenberg. Per Oftpreuße Erich Perenbt bat bas Pucb 
mit Jcbönen Jeicbnungen unb Pilbern gefcbmückt, unter 
benen ber Kopf bes Sübrers feiten beffer bureb- 
gearbeitet ift. Pas Pucb ift ein gewaltiger Plabner 
unb PSegweifer, feffelnb unb kriftallklar gefebrieben, 
ein Pucb oon beutfebem Pubm unb beutfebem Seib. 
Ss gehört in bie Schulen unb Polksbücbereien.

K. 3- e.
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Das „Haus der Länder“
am U-Bahnhof Klosterstraße

bietet infolge seiner zentralen Lage 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 >

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 / Kurt Rathke, Länderkunde und 
zwischenstaatlicher Rundfunkaustausch / J. W. S c h o 11 e 1 i u s, Die Deutschen und 
die Entdeckung Amerikas / L. H e c k , Ibero-Amerika und deutscher Zoo / Ewald 
Volhard, Die Libyenfahrt der Frobenius-Expedition I /E. Lindenborn, Deut
sche Kulturarbeit im Ausland / Deutsche Siedlungen in der Sowjetunion / Die Fa
milie Humboldt und die Hugenotten / Die Lope de Vega-Feier im „Haus der 
Länder“ / Der Festakt zum „Dia de laRaza“ im Ibero-Amerikanischen Institut.

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 400 jährigen 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 Märdien von den drei Hunden in der Unterwelt / Niedersächsisches Volks

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

Heft 3 / März 1936: A, E. Johann, Leeres, gefährdetes Australien / Hans Hom
berg, „O Fudesaki“ — die Offenbarung der neuen Tugend / W. K. Nohara, 
Der japanische und der chinesisdie Soldat / Konrad Kutschera, „Mongolen
land“ / O. P h i 1 i p p , Die britische Lebenslinie /J. W. Schottelius, Amerasiafi- 
sche Kultur / Die Not der Deutschen in Sowjeiru&land / 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 Krafizenirum / 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 Übersee. 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 Libyenfahrt der Frobenius-Expedition IV / Richard 
Kaysenbrechi, Das Baltenland — ein zwischeneuropäisches Bollwerk / Nor
discher Abend im „l laus der Länder“ / Die Arbeit der Deutschen Akademie.

Heft 6 / Juni 1936: Otto Cor bach, 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: Otto C o r b a c h, Kreuzzüge und Ostlandfahrien / Karl Friedrich 
Langenbach, Das Erste Reich, vor tausend Jahren / W. K. N o h a r a , Unsere 
Freundschaft ist ein „Trob-Verhältnis” / Zoltan Szende, 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 Lobenihal 
Die Planwirtschaft in der Welt / Richard Kaysenbrecht, Länder, Völker und 
Kulturen im Dienste der olympischen Idee / Brasilien-Abend im „Haus der Länder”.


