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Jahre zieh’ ich nun mit allen Winden, 
Irgendwo ein bifichen Licht zu finden. 

Unter Fichten und Kakteen
Ist dasselbe dunkle Bild zu sehen.
Kalte Zonę oder heifie Zonę,
Roggenkom und Kaffeebohne:
Auf Kartoffelackern, an Kakaostrauchen, 
Hórt ich immer nur den Kuli keuchen. 
Aller Arbeitssegen zieht nach oben.

Viktoria • Brasilien 
September 1928





Meinem guten Gerhard Jacoby





gesprAch Ober freiheit
IN AMERIKA

1

Der U. S. A. ■ Diplomat: Ja, meine Herren, 
Sie kennen unsere auBenpolitischen Grundsage gar 
nicht. Ich glaube, daB Sie audi die Freiheitmaximen 
der Regierung von Washington nicht yerstehen, und 
daB Sie deshalb Imperialismus nennen, was etwas ganz 
anderes ist, namlidi weiter nichts ais Sdiutj der freien 
Entwicklung iiberall in der Welt, also audi auf 
diesem Kontinent.

Der Latein-Amerikaner: Aber, wir spiiren das ja 
am eigenem Leibe, nodi immer ist die Grenzyerschie- 
bung zuungunsten meines Landes, die Washington 
unterstiitjt und bestatigt hat, nicht wieder gutgemacht. 
Sie spielen den Sdiiedsrichter in Latein-Amerika, aber 
es entstebt neuer Streit daraus, und wir haben nicht 
die Gberzeugung, daB Sie objektiv sind, oder gar 
uns schugen wollen.

Der U. S. A. • Diplomat: Selbstverstandlidi kón- 
nen wir irren, doch Sie werden nicht bestreiten, daB 
wir nur das Beste wollen. Wir lassen uns anrufen, 
oder bieten unsere Hilfe an, aber wir haben nidit 
die geringste Absicbt, iiber latein-amerikanische 
Lander zu herrschen. Wir wollen nur den Frieden 
auf dem Kontinent und die Freiheit fur alle.

Der Antiimperialist: Da miiBten wir doch erst
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mai untersuchen, was denn da8 eigentlich ist, „Friede 
und Freiheit44. Es konnte doch sein, daB der Friede 
den Krieg bringt und die Freiheit die Sklaverei. Bis 
je&t haben Sie jedenfalls den Frieden noch nicht ge- 
bracht und die Lander sind auch nicht unabhangiger 
geworden. Denn sonat wiirden sidi ja die Vólker 
nidit gegen Sie wenden. Die Vólker meine ich, nicht 
die Regierungen, denn die kónnten von Interessen 
geleitet sein, die nicht mit den Interessen der Volker 
identisch sind.

Der U. S. A. - Diplomat: Man sieht, Sie sind Laie 
und aus Ihrer Laienhaftigkeit werden Sie tendenziós. 
Sie wissen nicht, was die Monroedoktrin ist. Sie ist 
Devise und Garantie fur die Freiheit des Kontinents.

Der Latein-Amerikaner: Na, wissen Sie, verehrter 
Herr Kollege, das ist denn aber doch stark. Zwanzig 
Beweise aus meinem Lande konnte ich beibringen, 
daB diese Doktrin aber auch gar nichts mit unserer 
Freiheit zu tun hat. Ich erinnere Sie nur an die 
letzte Intervention. Was geht denn Washington der 
Rio Rojo an? Das ist unser FluB mit unserer Miin- 
dung, und wenn es einen Aufstand am Rio Rojo 
gibt, so werden wir selbst damit fertig, auch wenn 
Leben und Eigentum einiger Nordamerikaner ge- 
fahrdet sind.

Der Antiimperialist: Lassen Sie ihn, er soli uns 
erklaren. Wir sind gespannt, Mister Smith, wie diese 
Freiheit und dieser Friede aussehen.

Der U.S.A.-Diplomat: Ich will Ihnen das erklaren, 
und ich bin iiberzeugt, Sie werden dann die Dinge 
anders sehen. Wir haben das Recht, in Ihre Lander
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einzuwandern, dort zu arbeiten und zu kaufen, zu 
verkaufen und zu produzieren soviel wir wollen. 
Unaere Regierung mischt sich da nicht hinein. Wer 
prosperiert der prosperiert eben und wer zugrunde 
geht, der geht eben zugrunde. Amerika gehort den 
Amerikanern, in voller Freiheit zu bliihen oder zu- 
sammenzubrechen. In den U. S. A. kann jeder 
Menach, jeder Millionar und jeder Arbeiter Gewinn 
und Arbeit auchen, soviel er davon finden kann. 
Findet er nichta, ao kónnen wir nichta machen. Wir 
mischen una nicht hinein, wir versichern nicht, aber 
wir hindern audi nidit. Die Monroedoktrin will 
allen Amerikanern, den Amerikanern dea U. S. A. 
wie den Latein - Amerikanern, die Móglichkeit 
sdiaffen, auf ihrem Kontinent zu tun, waa sie wollen. 
Sobald dieae Freiheit bedroht ist, dann allerdings 
greifen wir ein. Wir wehren una nur gegen Ver- 
brechen, die die8e Freiheit hindern kóunten, aber 
daa ist ja nicht gegen dieae Freiheit, 8ondern fur eie.

Der Antiimperialist: Aber, verehrter Herr, daa 
ist doch unlogisch. Dieae Freiheit ist doch keine 
Freiheit, denn Ihre Doktrin begrenzt aie. Sie wollen 
Amerika fur die Amerikaner, daa heiBt nicht fiir die 
Asiaten, die Inder, die Afrikaner oder die Euro
paer. Ich weiB, daB Sie fuchsteufelawild werden, 
wenn Europaer in Amerika einfluBreicher sind ala 
Nordamerikaner. Tun Sie nicht alles, um England 
aua Amerika zu verdrangen oder um mindestena den 
engliachen EinfluB dort zugunsten Ihrea eigenen Ein- 
flusses zu beachranken? Sie wollen also inaofern 
einen abgeschloasenen Kontinent, ais die sogenannte
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freie Herrschaft iiber diesem Kontinent nur dem 
Kontinent selbst zustehen soli. Nun wissen wir aber, 
daB audi insoweit der Kontinent nicht frei ist, denn 
er steht ja nicht unter seiner eigenen Herrschaft, 
wenn wir darunter die Herrschaft der Lander des 
Kontinents iiber ihre eigenen Reichtiimer verstehen. 
Einmal stand dieser Kontinent unter der Herrschaft 
einiger maditiger indianischer Vólker, der Azteken 
und der Inkas, dann unter der Herrschaft der Spanier 
und Portugiesen, dann unter verschiedenen Herr- 
schaften, und heute gehiirt ein groBer Teil der Reidi- 
tiimer Ihnen. Sie beanspruchen Freiziigigkeit Ihrer 
Menschen und Ihrer Kapitalien. Dagegen laBt sich 
nichts sagen, wenn die Wirkung dieser Freiziigigkeit 
sich auf Ihre Landsleute beschrankte. Aber, diese 
Freiziigigkeit trifft auch die anderen Vólker, und 
wir haben den Eindruck und auch Beweise, daB sie 
die Verfiigungsgewalt der anderen Vólker derart 
einschrankt, daB sie sich unfrei fiihlen.

Der Latein-Amerikaner: Das ist richtig, Menschen 
und Kapitał, soviel Ihr wollt, aber dodi nicht gegen 
uns, sondern fur Euch und fiir uns gleidiermaBen.

Der U. S. A.-Diplomat: Ja, sehen Sie denn nidit 
den Segen, den unsere Menschen und unser Geld 
Latein-Amerika gebracht haben? Was ware heute 
die Panamakanalzone ohne unsere Arbeit? Sie ist 
fieberfroi, sie ist so gesund und sdión wie ein idealer 
Kurort, sie verbindet die Meere, sie hat den Kon
tinent erst richtig belebt. Ist es nicht ebenso mit 
unseren Bananenpflanzungen in Mittel- und Siid- 
amerika, mit unserer Schiffahrt an beiden Kiisten,
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mit den von ung gebauten Eisenbahnen, mit unaeren 
Banken, mit allem, was wir sauber und korrekt 
entworfen und hingeatellt haben in Latein-Amerika?

Der Antiimperialist: Kein Menach bezweifelt die 
Sauberkeit der Kanalzone, aber es gibt doch audi 
Pulver dort, Kanonen und Bombenflugzeuge, und 
Eure Kriegssdiiffe beherrachen nicht nur daa 
Karibiache Meer, sondern alle Meere und Kiiaten 
Amerikas. Brauchtet Ihr denn daa allea, wenn Ihr 
nur Freiheit und Frieden erzeugtet? Ihr mdgt aie 
wollen, aber darauf kommt ea nicht an, sondern auf 
die Wirkung in Latein-Amerika.

Der Latein-Amerikaner: Und Nicaragua? Seit 
1839 interveniert Ihr immer wieder dort. Ihr habt 
die Bucht von Fonaeca erworben, einen Stiigpunkt 
fur Eure Marinę daraus gemacht, habt daa Recht auf 
Bau und Betrieb einea Nicaragua-Kanala gekauft und 
aeid sofort mit bewaffneter Hand da, wenn eine 
Partei im Lande die Unabhangigkeit gegen eine 
andere eratreiten will. Wo iat denn da die Freiheit, 
wenn Ihr Euch in dieaen Kampf miseht, der fur die 
Freiheit gefiihrt wird?

Der U. S. A. - Diplomat: Aber dann iat ja die 
Freiheit eben gefahrdet. GemaB unaerer Freiheita- 
doktrin haben wir iiberall nach Latein-Amerika 
Menachen und Geld gebracht. Sie miiaaen aich frei 
entwickeln kónnen, und wenn gar daa Leben unaerer 
Mitbiirger bedroht iat, dann iat die Freiheit achwer 
bedroht und wir miiaaen aie schiitjen, aei ea auch mit 
Gewalt.

Der Latein-Amerikaner: Aber Sie sagten doch,
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daB jeder prosperieren oder nicht prosperieren soli, 
das ginge Ihre Regierung nichts an. Ihre Lands- 
leute wissen, daB sie ein Risiko eingehen und dieses 
Risiko gehort doch nacłi Ihrer Argumentation zur 
Freiheit. Sie haben also kein Recht, die Vólker oder 
Parteien Verbrecher zu nennen, die fiir ihre Un- 
abliangigkeit kampfen, denn dieser Kampf ist ein Teil 
des U. S. A. - Risikos in Latein-Amerika. Wenn nun 
die anderen Volker glauben, daB sie gerade durch 
die Praxis der Freiheit vom Norden unfrei werden, 
welches Recht hat Ihre Regierung dann, sie in diesem 
Glauben zu verlegen? Es stehen sich da zwei Frei- 
heitsbegriffe gegeniiber. Was dem einen recht ist, 
das kann der andere aueh fiir sich beanspruchen. 
Es gibt keine friedliche Freiheit in Ihrem Sinne, denn 
Sie sind machtiger ais wir. Sie haben audi andere 
Bediirfnisse und miissen daher gegen unsere Bediirf- 
nisse angehen. Sie wollen uns in Ihre Bediirfnisse 
reiBen, aber wir wollen bei unserem Leben bleiben.

Der Antiimperialist: Ihr Ideał, Herr Smith, laBt 
sich nicht verwirklichen, sonst miiBten Ihr Geld und 
Ihre Menschen fiir sich bleiben. Sie diirften nicht 
auf die anderen Vólker wirken. Das tun Sie aber, 
denn es ist anders gar nicht moglich. Sie leihen 
groBe Summen her, und das bedeutet doch immer 
heftigere Wirkung auf die anderen. Mit diesen Kre- 
diten steigern Sie iiberall rasch die Bediirfnisse und 
Arbeitsnotwendigkeiten und machen die Volker 
armer. Die Vólker produzieren mehr, aber sie 
miissen mehr produzieren. Je mehr Produkte sie 
bervorbringen, desto kritischer wird ihre Situation,
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weil sie belasteter sind ais friiher. Ist das Freiheit, 
wenn der Mensch an Schulden gefesselt wird, fur die 
er sein ganzes Leben hingeben muB?

Der U. S. A. - Diplomati Es ist nicht moglicb, midi 
mit Ihnen zu verstandigen. Wir verteidigen jede 
Freiheit, nur wenn sie Verbrechen wird und daher 
nicht mehr Freiheit ist, dann greifen wir ein. Das 
sagte ich schon. Wir wollen audi nicht mehr sein 
ais die anderen, sondern nur ihr Schutj, weil wir mehr 
Schugmittel haben. Wir lassen unsere Krafte frei 
und beschranken sie nur, wenn sie ihre eigene Frei
heit nicht verstehen. Das tun wir in unserera Lande 
und im iibrigen Amerika auch. Dabei bleiben wir, 
denn wir wissen, Amerika wird gut dabei fahren. 
Haben wir nicht eben erst unsere Hilfe zur Bei- 
legung des Konfliktes Bolivien—Paraguay angeboten, 
und zwar mit Erfolg?

Der Latein-Amerikanen Es hat keinen Sinn mehr, 
zu diskutieren, Sie sind starker heute und daher 
konnen Sie Ihren Freiheitsbegriff durchsegen. Uber- 
morgen aber werden sich die Lander Latein-Amerikas 
geeinigt haben, weil sie nicht die Freiheit von auBen, 
sondern ihre eigene Freiheit wollen.

(Dieses Gespradi fand vor nicht langer Zeit in der 
Hauptstadt eines groBen latein • amerikanischen 
Landes statt.)

172 Goldschmidt



G R U N D FR A G E N

Nadidem ich im Jahre 1922 etwa sieben Monate 
in Argentinien und darauf drei Jahre in Mexiko ge- 
lebt, gelehrt und atudiert batte, also im Siiden und 
Norden Latein-Amerikas, kannte ich wohl etwas von 
der Oberflache, den Menschen, den aozialen Schwierig- 
keiten, Trennungen und Zuaammenhangen, der Ge- 
schichte, den geistigen und kiinatlerischen Kampfen 
heute in diesen Landem, aber von dem Gesamt- 
rhythmus des Kontinenta batte ich nur wenig ge- 
spiirt, und waa ich wuBte, bei kurzeń Beauchen New 
Yorka und einiger sudamerikanischer Stadte erfahren. 
lmmerbin geniigte daa, um in mir den Plan einer 
Panamerikareiae entateben zu laaaen, mit dem Ziel, 
mir, aoweit daa im Dabinraaen móglich iat, ein Gesamt- 
gefiihl fur Amerika zu verachaffen und Verbindungen 
fur einen Dauerkontrakt bzw. einen Dauerauatausch 
von Tatsachen und Ideen zwiachen Europa und 
Amerika anzukniipfen. Daa letztere scheint gelungen 
zu aein, wahrend ich m id i  noch quale, einen Total- 
begriff yon Amerika zu bekommen.

Von den Resultaten meiner allgemein - theoreti- 
schen Arbeiten ausgehend, insbesondere von den 
Ergebniaaen der Unterauchung des Intensitatsgeaeęes 
in der Wirtschaft, reiate ich zuerst nach den Ver-
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einigten Staaten von Amerika. Ich wollte wissen, ob 
dort tatsachlidi die von deutschen Amerikafahrern 
gepriesene Stabilitat bestiinde oder ob die oft ge- 
riihmte steigende Wirtschaftsintensitat der U. S. A. 
schon zu einer Innenkrise und der daraus logiach 
folgenden Entlastungsexpansion gefiihrt hatte. In 
Mexiko hatte ich Effekte einer sehr heftigen nord- 
amerikanischen Expansion gesehen. Diese Expansion 
lieB mich a uf eine schon bestehende und wachsende 
Innenkrise schlieBen, aber die AuBerungen dieser 
Krise selbst kannte ich nicht. Ferner wuBte ich nicht, 
wie weit die Ablastungsexpansion schon iiber Mexiko 
hinaus nach Siiden vorgedrungen war und ob sie 
etwa, infolge einer unvermeidlichen Krisenverschar* 
fung im Norden, sich ausdehnen und mit den be- 
kannten modernen Mitteln der Expansion sich ver- 
ankern miiBte.

So bin ich denn, nach einem Aufenthalt von 
mehreren Wochen in New York, durch die Vereinigten 
Staaten nach Mexiko gefahren, von dort nach 
Guatemala, Costa - Rica, Panama, Peru, Bolivien, 
Chile, Argentinien, und iiber Brasilien zuriick nach 
Deutschland. Das ist nicht der ganze Kontinent, aber 
doch sein Verlauf. Die Landerbeispiele sind durch- 
aus charakteristisch, so daB ich kiihn genug bin, eine 
Linie von Norden nach Siiden zu zeichnen.

In der Tat entspricht die ungeheure und rasch 
steigende Wirtschaftsintensitat der Vereinigten 
Staaten einer krisenhaften Komplikation, die, mit 
anderen Ausdehnungen, wirtschaftsgeistigen Ver- 
schiedenheiten, mit anderen Móglichkeiten einer
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vorliiufigen und pausenhaften Stabilisierung, die- 
selben Wirtschafts- und Sozialprobleme hat wie 
Europa und insbesondere wie die groBen europaischen 
Mascbinenlander. Es ist purer Unsinn, die nord- 
amerikanische Wirtschaft und speziell audi die nord- 
amerikanisdie Maschinenwirtschaft ais etwas Be- 
sonderes, von der europaischen grundsaglich Ver- 
schiedenes binzustellen. Es gibt selbstverstandlich 
gar keinen Unterschied auBer eben den Unterschied 
der Intensitaten und audi der Expansion, was mit- 
einander zusammenhangt. Denn wenn die Industrie 
ein GroBgebiet ohne Innengrenzen vor sich hat, wird 
sie eben mit verlangerter und besdileunigter Kraft 
arbeiten, um das groBe Gebiet zu erobern. DaB 
dieser Feldzug des Industrie- und Finanzkapitals der 
Vereinigten Staaten mit Hilfe von Typisierungen, 
flieBenden Bandera und dergleichen, der gróBeren 
Ausdehnung entsprechenden Methoden geschieht, ist 
ebenfalls selbstverstandlidi. Alles das geschieht audi 
in Europa, nur eben langsamer und zersplitterter, 
weil fur Europa die Raum- und Grenzgegebenheiten 
andere sind.

Viel widitiger ais die Untersuchung des Conveyer, 
einer rationalisierten Kohlengrube oder der Vertikal- 
tendenz des Fordsdien Unternehmens, die iibrigens 
schon mit Erfolg von der Horizontalkonstruktion der 
General* Motors Company bekampft wird, ist die 
Unfahigkeit audi dieser riesenhaften Organisation, 
die den gróBeren Raum vor sich und das gewaltige 
Kapitał hinter sich hat, die Klassenbildung zu ver- 
meiden. Ich verstehe gar nicht, wie Leute mit Augen
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im Kopf und mit den Klassenerfahrungen Europas 
im Hirn, die Bildung von Klassen in den U. S. A. 
leugnen und von einem alles ausgleichenden ameri- 
kanischen „Sozialkapitalismus“ sprechen kónnen. Es 
fehlt aber aucb keine Klassentataache in den Ver- 
einigten Staaten, weder die Unmoglidikeit des Auf- 
stiegs der Arbeiterscłiaft, von Partikeldien abgesehen, 
zum biirgerlichen Wohlstand und zur relativen 
Lebenssicherheit, nodi die stoBweise wacbsende Ar
beitslosigkeit, noch die Divergenz von Acker und 
Industrie, die immer neues, wurzelloses Proletariat 
verursacht. Die nordamerikanische Landwirtschaft, 
die Anfang 1928 weit iiber 10 Millionen Angestellte, 
ein Gesamtanlagekapital von 57 Milliarden und eine 
Jahresbruttoproduktion von etwa 17 Milliarden Dollar 
hatte, ist iiberhypothekatisiert, seit langer Zeit schon 
in scbwerer Zinsnot, so daB im Jahre 1926 weit iiber 
zwei Millionen Landwirte in Schwierigkeiten gerieten, 
ein erheblicher Teil von ihnen den Stadten zuwan- 
derte und dort die Arbeitslosigkeit vermehrte. Im 
Jahre 1927 erlitt die Wirtsdiaft der Vereinigten 
Staaten 48 758 Bankerotte mit einem Gesamtverlust 
von etwa 886 Millionen Dollars. Ein sehr groBer 
Teil davon ist in der Landwirtschaft verloren. Der 
Lebensunterhalt wird iiberall teurer, auch auf dem 
Land, wogegen die Agrarrente sinkt, oft auf 1 % und 
darunter. Unter solchen Umstanden ist es einfach 
lacherlidi, uns immer nur das Manhattan der ameri- 
kanisdien Reidisumbildung oder die Gliickseligkeit 
mit dem eigenen Hausdien auf Abzahlung oder dem 
Auto auf Abzahlung voll Neid und Lehrhaftigkeit
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vorzuhalten. Die Tatsache, daB im Jahre 1926 
225 Personen in den Vereinigten Staatcn aus einem 
Einkommen von einer Million Dollar und mehr und 
14 Personen aus einem Einkommen von 5 Millionen 
Dollar und mehr Steuern zahlten, besagt doch weiter 
nichts ais eben die Bildung groBer Vermógen oder 
die Disproportion der amerikanischen Vermógens- 
bildung iiberhaupt. Wovon sollen die Millionen 
Arbeitslosen Hauschen, Autos und diese ganze be- 
riihmte Hdchststandard-Gliickseligkeit bezahlen?

Ich will hier nicht mit hundert Zahlen die der 
nordamerikanischen Wirtschaft immanente Krisis nach- 
weisen, oder mit einer ausgedehnten Arbeitsstatistik, 
mit Lohntabellen, mit Vergleichen der Lóhne und 
Preise, die heftigen Wirtschaftsnote der U. S. A. 
deutlich machen. Ich glaube nicht, daB dieser Bau 
morgen schon zusammenbricht. Aber ich war doch 
erstaunt, so viele Klagen zu hóren und so viel Elend 
zu sehen. Die Last iiber dem Acker muB allerdings 
schon gewaltig sein, wenn acht Millionen Hande teil- 
weise jahrelang ohne Arbeit bleiben, und wenn die 
Wirtschaft Tausende und aber Tausende von Menschen 
beiseite wirft, die sich iiberhaupt nicht mehr erheben 
konnen. Jetjt zeigen sich die bosen Folgen der nord
amerikanischen Pionierideologie, dieser Wirtschafts- 
individualismus, der bisher zu keiner kooperativen 
Sicherung des Lebens gekomrnen ist, der spekulativ 
und fróhlich optimistisch jede Riicksicht auf den 
Sozialzusammenhang in dieser ungeheuren Pro- 
duktion und ihren Umlaufen beiseite lieB. So bleibt 
die Arbeitsnot bis heute auf Wohltatigkeit und

22



Einzelsicherungen angewiesen. Jedenfalls existiert 
keine Gesamtorganisation gegen Elend und Elends- 
móglichkeiten. Du kannst Miłlionar werden, aber 
du kannst audi verrecken, das ist deine Freiheit. 
Was niitzt eine umfassende Conveyrisierung, die 
Festsetzung von Standardmarken fur kalifornische 
Apfel, Milch und Kasę, die ungeheure Serienfabri- 
kation von Automobilen, Radioapparaten usw., wenn 
audi schlieBlidi der Arbeitsminister im KongreB sagen 
muB: „Es ist die hóchste Zeit, daB wir neue Industrien 
suchen. Es miissen neue Industrien gesdiaffen 
werden, sonst werden wir die Arbeitslosigkeit nicht 
los.“ Mit neuen Industrien wird die Arbeitslosigkeit 
nur wacbsen, es werden noch 20 000 oder 100 000 
Baracken mehr fur vertriebene und hungernde Ar- 
beiter gebaut werden, man wird noch mehr Werk- 
polizei aufbieten und dieses Wundernetz von Geld- 
pipe-Lines, das Federal-Reserve-Pump-System, wird 
zwar Geld iiberall hinleiten, aber damit keine neue 
„Kaufkraft“ schaffen. Nachdem ich die fiirditerliche 
Situation der verkiimmerten Kohlenstreiker in der 
Gegend von Pittsburgh gesehen habe, ist mir auch 
der letzte Rest von Glauben an eine Ausgleichskraft 
dieses sogenannten Sozialkapitals gesdiwunden. Der 
Kampf der Werkseigentiimer und Direktionen unter- 
einander ist noch heftiger und verbissener ais bei uns, 
Solidaritat gibt’s audi unter ihnen nicht. Die indi- 
vidualistische Wirtschaft hat bei modernsten tech- 
nischen Methoden den Erwerbersinn von 1880, nur 
ins Riesenhafte dimensioniert. Es ist Kleinbiirger- 
schaft, die einen technischen Apparat dirigiert, der
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mit ihrem Wirtschaftsgeist nichts zu tun hat. Ganz- 
lich unbekiimmert, mit den alten Eigentumsbegriffen, 
6pekulieren diese Leute, gewinnen sie heute eine 
Million Dollar an der Bórse und verlieren sie morgen 
in einer neuen Industrie. Der Arbeiter kann gehen 
und kommen, weil er ja „frei“ ist, und jeder kann 
bankerott geben, auch das stebt ihm frei.

Dieser unbekiimmerte Wirtschaftssinn, die Uber- 
zeugtheit von dem Recht auf Geschaft, wenn nur 
Geld gegeben wird, diese sonderbare optimistische 
Morał, erklart aucb den Charakter der nordameri- 
kanischen Expansion.

Ich entsinne mich noch gut eines Geepraches mit 
dem Generaldirektor einer groBen englischen 
Petroleumgesellschaft in Mexiko. Er meinte wiitend: 
„DaB die Amerikaner Geld haben, will ich ihnen 
nicht mai veriibeln, dali sie aber mit solcher Selbst- 
verstandlichkeit und Brutalitat ihr Eigentumsrecht 
verfechten, ohne auch nur einen Augenblick an die 
politischen oder ethischen Konsequenzen zu denken, 
das ist geradezu grauenhaft.“ Dieser Herr nahm 
fur sich die Kunst der Seelenbehandlung in An- 
spruch, aber es war nur Neid, schaumender Zorn 
gegen diese fróhliche Skrupellosigkeit des nord- 
amerikanischen Expansionskapitals, dessen Kraft 
noch immer der lachende Optimismus ist.

Ich . babę oft mit amerikanischen Kapitalisten 
iiber die Effekte dieses Imperialismus gesprochen, 
aber man redet an ihnen vorbei. Ihr Eigentums- 
gefiihl geht soweit, daB die Definition des Eigen- 
tumsbegriffs oft zu den lacherlichsten Konsequenzen
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fuhrt, wie Leugnung der Entschadigungspflicht bei 
Enteignung oder Uberantwortung des Besteuerungs- 
rechtes an Privatunternehmer, Konseąuenzen, die 
sich ganz und gar nicht vertragen mit der iiblichen 
kapitalistischen Eigentumspraxis. Man versuche mai, 
einem nordamerikanischen Petroleumkapitalisten das 
Recht Mexiko8 auf Nationalisierung seiner Boden- 
reichtiimer plausibel zu machen. Er wird antworten: 
„Ich babę mein Geld da hineingesteckt, infolgedessen 
gehort das gekaufte Objekt mir, und meine Regie- 
rung hat die verdammte Pflicht, mich gegen solche 
bolschewistische Unternehmungen zu verteidigen.“ 
Er wird nocb besonders den Segen betonen, den er 
dem anderen Lande brachte durch Steigerung der 
Produktion. Von diesem Segen spredien auch die 
Expansionisten anderer Lander, aber doch nicbt mit 
einer solchen Selbstverstandlichkeit wie der nord
amerikanische Kapitalist oder der nordamerikanische 
Intellaktuelle, der in diesem Odem lebt.

So dringt denn die expansive Gewalt von Norden 
mit einer Sicherheit sondergleichen vor, auf Inter- 
ventionen oder Pakte vertrauend, d. h., ob nun die 
U. S. A.-Regierung republikanach oder demokratisdi 
sei, auf ihre Hilfe im Falle der Bedrohung des An- 
lagekapitals und seiner Renten. Was gekauft ist, ist 
tabu. Das ist der Grundsatz dieser Menschen, es ist 
ihre puritanische Eigentumsmoral, es ist der Geist 
von Boston, der zwar freiwillig Gnadigkeitsmillionen 
konzediert, unter keinen Umstanden sich aber zwin- 
gen lassen will. Stiftungen, ja, Anstiftungen zur 
Yerteidigung gegen die grausamen Effekte dieses
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Systems unter keinen Umstanden. Ich weiB wohl, 
daB es in den Vereinigten Staaten kiihne Anti- 
imperialisten gibt, wie Scott-Nearing, Roger Baldwin, 
Upton Sinclair, Freeman, die Gruppe um die Zeit- 
schrift „The Nation“, Arbeiterfiihrer, Gedanken- und 
Gefiihlsantiimperialisten. Es gibt schon eine anti- 
imperialistische Literatur, Verlagsunternehmungen, 
die sich besonders mit diesem Problem befassen, wie 
die Vanguard-PreB, die International-Publishers und 
andere. Aber das sind trotz Krisen und Krisen- 
verscharfung alles erst Anfange, und keine Sekten- 
predigt oder Predigt in der Sozial-Church, keine 
Sacco- und Vanzetti-Demonstrationen haben bisher 
mehr erreicht ais die Verlangsamung dieser Expan- 
sions-Selbstverstandlichkeit fur einen Augenblick. 
Aufgehalten wurde die Expansion nicht im gering- 
sten. Die moderne nordamerikanische Wirtschafts- 
wissenschaft mit ihren algebraischen Methoden folgt 
durchaus dem zahlenmaBigen Marsch des expansiven 
Kapitała. Die Kurven, die Cycles, die Experimente 
mit gewiirfelten Nummern, diese ganze Kalkulation 
auf die zukiinftige Konjunktur, das sogenannte 
Forecasting, ist nur der wissenschaftlich kalkulative 
Ausdruck jener Expansions-Selbstver8tandlichkeit.

Die aus Unproduktivitat fortrasende Kraft saugt 
die Belasteten in geradezu unheimlicher Weise an. 
Hinter -San Antonio, schon nahe der Texas-Grenze, 
sah ich die ersten mexikanischen Streckenarbeiter. 
Mir schlug das Herz hoch beim Anblick dieser dul- 
denden Indios, die nach Norden wandern, direkt in 
das Gebiet des Feindes, der erst ihren Arbeitswert
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vermindert und ihn dann fur niedrigen Preis in 
seinem eigenen Hauae benut}t. San Antonio, die sehr 
rasdi wachsende Texasstadt, ist das Hauptziel dieser 
Wanderung. Vielleicht nocb zehn Jahre und diese 
Stadt wird die erste Million Einwohner haben, ein 
groBer Teil aus Mexiko herausgezogen durch jene 
unheimliche Macbt, die, sozusagen in einem dialek- 
tischen ProzeB, vorwarts und zuriick wirkt.

Man kann die geschichtliche Entwicklung Ameri- 
kas in drei Epochen einteilen, die Standardisierungs- 
phasen sind. Die erste war die altindianische Epoche 
mit ihren Wanderungen und Vereinheitlichungen von 
Norden nacłi Siiden und umgekehrt. Ihren Zentren 
waren die Taler des Mississippi, des Missouri und 
das Gebiet von Arizonas. Dann das mexikanische 
Hocbplateau und die Kordillere Siidamerikas, insbe- 
sondere Perus und Boliviens. Das ergab eine Art 
Standardisierung, die etwa angedeutet werden kann 
durch das sogenannte Treppen- oder Erdzeichen, das 
indianiscbe Maanderband, das sich durch den ganzen 
Kontinent zieht.

Die zweite Standardisierungsphase war die 
spaniscbe, dereń Zentren, beziehungsweise Ausgangs- 
gebiete, das Hocbplateau von Mexiko und das 
peruanisdie Hocbplateau waren. Man macbt sich 
kaum einen Begriff von dieser Standardisierungs- 
gewalt, von diesem Vereinheitlichungseffekt des 
spaniscb - katholischen Merkantilismus. Von Texas 
bis Patagonien derselbe Kirchenstil, dasselbe 
spaniscbe Haus mit dem Patio, der Galerieanordnung 
der Zimmer. Eine architektoniscbe Standardisierung,
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mit einer Standardisierung der Verwaltungsform, 
fast ohnegleichen in der Geschichte.

Und nun hat die dritte Standardisierungsphage 
begonnen, die von Nordamerika bestimmte namlich. 
Die Apotheke, die Drogerie, das Automobil, der 
Traktor, die Kabel, die ExpreBunternehmungen, 
der Film, die Schiffahrt, der Flugdienst, Kriegs- 
technik, Vertragstechnik, Aroplane und Hypotheken, 
alles dag dringt vor, dringt vor nach Latein-Amerika. 
Du siehst in einer kleinen Indiostation Zentral
amerikas die New-Yorker Pharmacy, die vóllig depla- 
zierte Raaierreklame von Gillette oder eine Batterie 
Flaschen mit Orange-Cruah, dereń Inbalt und Form 
durchaua new-yorkinisch sind. Dag ist der gogenannte 
Conveyer, den eg zwar faktisch in der ung ange- 
priesenen Auadehnung nicht gibt, der aber doch in 
der Wiederholung der Produkte, der immer wieder- 
kehrenden Eintdnigkeit, existiert. Diese Kraft sefot 
sich iiberall fest, sie scheint unaufhaltbar, sei es die 
National City Bank of Boston in Buenos Aires oder 
das amerikanische Bungalowbaus an den Bananen- 
siedlungen der United Fruit Company bei dem 
Guatemaltecer Hafen Puerto Barrios.

Ich sah einige Knotenpunkte dieses Prozesses 
von solcher Eindringlichkeit, daB man an dem 
Expansionswillen nicht mehr zweifeln konnte. Ich 
denke -an eben jene Bananenkulturen in Mittel- 
amerika. Von der pazifischen und atlantischen Kiiste 
Zentralamerikas, und zwar von den Haupthafen, 
dringt mit Millionen Bananenbaumen, mit impor- 
tierten Negern und Kariben, mit Drugstores, Stan-
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dardhospitalern, Grammophonen, Radiostationen, 
Rasierapparaten und 01ive Oil Soap, das ameri- 
kanische Kapitał, frischfróhlich in all der Tropenhige, 
auf die Herzen jener Lander vor, ruhig und selbst- 
bewuBt in sich, aber eine Umgebungsunruhe erzeu- 
gend, die den ganzen Nationalboden zittern macht. 
Schon bilden sich Parteien gegen den Eindringling, 
aber er bietet sich zur Schlichtung von Innenstreitig- 
keiten an, Grenzkonflikten, die aus seiner Invasion 
cntstehen, zur Bezahlung von Schulden und zur 
Hypothekarisierung der neuen Verpflichtungen, ver- 
streut uberall bin die Millionen, offeriert Kredite, 
verlangt dafiir Konzessionen und kiimmert sich den 
Dreck um Unabhangigkeitsmanifeste, antiimperialisti- 
sche Ligen und dergleichen, wenn nur die Regie- 
rungen, Diktatoren oder Demokraten „Ruhe und 
Ordnung“ aufrechterhalten. Immer wieder auf der 
Fahrt durch die berauschendsten Naturwunder, durch 
TropensiiBigkeiten, an Schroffen, FluBstiirzen, 
blauesten Seen vorbei, iiber Wunderpampas und 
Schneekuppen, uberall in Latein-Amerika hórt man 
Seufzer, Racheatem, bittere Worte und heiBe Dis- 
kussionen um dieses Problem. Indessen kommen die 
Ingenieure vom Norden scharenweise, sie tanzen auf 
Deck mit einer ungefesselten und doch liebens- 
wiirdigen Frohlichkeit, sie vergessen den Trocken- 
zustand beim Whisky und Bier, sind von einer nahezu 
beriickenden Verstandnislosigkeit fur diese Schmer- 
zen. Sie zeigen dir die Riesenwerke, die Friedens- 
und Kriegsprazisionen des Panamakanals, sind stolz 
wie die Kinder, wenn du vom Washington-Hotel in
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Colon begeistert bist, von dieser Sauberkeit und 
diesem Blick in die weiBe Unendlicbkeit des Atlantik. 
Dann laden dich die Imperialisten alle Augenblick zu 
einem Drink ein und fragen Dinge, die aber auch 
gar nichts zu tun haben mit jener Expansion. Sie 
wollen wissen, ob die alten Stamme in Chan-Chan 
an der nordperuanisdien Kiiste Federn im Haar ge- 
tragen haben oder schreien „marvellous“, wenn ein 
schabiges Inka-Fischerboot mit geflicktem Segel von 
der sinkcnden Sonne versdiónt wird, wahrend da- 
hinter die Petroleumtanks und die Petroleumbohr- 
tiirme der Standard Oil Company drohen. Fast bist 
du sdion Gast der Amerikaner auf dieser See und 
an diesen Kiisten. Sdion haben sie ihre Spezial- 
hafen, Rockefeller-Hafen, Guggenheim-Buchten. In 
Lima sind sie sogar sdion so weit, daB ihr National- 
feiertag, der 4. Juli, mit Girlanden, Ehrenpforten, 
Anspradien des Prasidenten und Regierungsdekreten 
offiziell gefeiert wird. Nur, wenn sie von Argentinien 
sprechen, sind sie etwas verbittert, denn sie verstehen 
gar nicbt, daB man sie dort nidit mag. Sie meinen, 
das sei Mache der Englander, die in Argentinien ihre 
Kapitalsvorherrschaft bedroht fiihlten, und etwas 
Wahres wird ja wohl sdion drań sein. Uberall haben 
sie widitige Pakte, Washington, die Stadt New York, 
Banken mit Washington-Hilfe, Versidierungsgesell- 
schaften unterstiitzen sie. Pakte, die ibren EinfluB 
auf Landengen, Kanale, Eisenbahnen, Anleihen und 
Zollverwaltuftgen festlegen. Ainerikanisehe Finanz- 
professoren beraten die Regierungen Latein- 
Amerikas, so daB sogar schon die Finanzreform in
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einigen Landem durch eine U. S. A. - Reform- 
kommission standardisiert worden iat. Man gibt 
ihnen Blankoschecks, in Peru rennt der Dollar mit 
gróBter Wucht das Pfund - Sterling an, und wenn die 
Sphare jenseits des Panamakanals bis vor kurzem 
noch englische Domane war, so ist sie heute schon 
an Nordamerika verloren. Man muB nur einmal ein 
englisches Latein-Amerika-Reisebuch iesen, aus jeder 
Seite steigen Bedauern und Betriibnis auf. Das 
U. S. A. - Kapitał, heiBt es da, hat in der letjten Zeit 
diese oder jene Anleihe iibernommen, es hat sich der 
Fleischfabriken Argentiniens bemachtigt, es hat 
mit dem Zinnkónig Patino in Bolivien einen Pakt 
geschlossen, schon ist es in die Salpeterbriiche Cbiles 
eingedrungen, Kupfer, Silber, Blei, Marino-Schafe, 
Eisenbahnen, Zuckerfelder, Bananenhaine und 
Kaffee, nichts ist mehr sicher vor diesem Kapitał. 
In Columbien will es die Platinminen, in Venezuela 
gehdrt ihm schon der ganze Petroleumstaat Zulia 
samt dem Prasidenten Juan Vicente Gomez. So sehr 
man dieses Kapitał haBt, es wird immer wieder ge- 
rufen und kommt dann audi gleich. Von der Einig- 
keit der latein-amerikanischen Lander ist, bei allen 
Gemeinsamkeiten, noch nidit viel zu merken. Immer 
wieder hat der Eindringling das Gliick, Zerwiirfnisse 
zu finden, Konflikte der Lander untereinander und 
innerhalb der Lander. Die Azteken, Hernan Cortez 
und Pizarro, die Franzosen, die Engliinder und jetjt 
die Amerikaner haben davon profitiert. Das ergibt 
gefiigige Instrumente, die die Einheitsfront ver- 
hindern und iibergroBe Kosten vermeiden.
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Einheitlidier alg die Verwaltungen Latein- 
Amerikas sind die Indios, die zwar nicht viel von- 
einander wissen, die aber viel homogener sind, von 
der Texasgrenze Mexikos bis an die Anden Argen- 
tiniens. Hier ist bei allen Rasseunterschiedlichkeiten, 
Dialektverschiedenheiten, ja sogar Feindschaften, 
immer noch Homogenitat. Doch ist die acker- 
revolutionare Energie der Indios nicht iiberall gleich. 
Schon in den mexikanigchen Staaten Yukatan und 
Chiapas ist sie geringer ais a uf dem mexikanischen 
Hochland. Die Maya und Quiche des siidlichen 
Mexiko und Guatemalas sind weicher ais etwa die 
Indios von Guerrero oder des Staates Mexiko. Sie 
sind zah, die guatemaltecer Indios sind Bergindianer 
von groBer Widerstandskraft, aber sie sind weniger 
bewegt, weniger impulsiv und auch weniger organi- 
sationsfahig bis heute ais ein groBer Teil der mittel- 
und nordmexikanischen Indios. Doch existiert fur 
sie dieselbe Landfrage wie fiir die mexikanischen 
Indios, und das ist so in Honduras, Salvadór und 
Nicaragua. In Gosta-Rica, diesem landschaftlich be- 
riickenden Gebiet des Kleineigentums mit wenigen 
Kaffee • GroBfarmen und dem amerikanischen 
Bananenkeil, leben nur einige tausend Indios. Das 
Land ist also frei von diesem Ackerproblem, es hat 
nur das zweite Hauptproblem Latein-Amerikas, die 
Frage der Unabhangigkeit vom nordamerikanischen 
Kapitał.

Welche Widerstandskraft der Indio besitjt, sah 
man ja an dem Kampfe der Sandino-Indianer gegen 
die amerikanische Intervention. Die Bedeutung
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Sandinos fur die Unabhangigkeitsbewegung Latein- 
Amerikas ist viel gróBer ais man in Europa weiB. 
Um diese Figur kreisen die antiimperialistischen 
Wiinsche und die Adkerbefreiungswiinsche des Kon
tinents. Die Kinder in Mittelamerika spielen 
Sandino, Sandino ist schon eine Art Kontinental- 
heros geworden, wenigstens in dem groBen Teil des 
Kontinents, der noch Indio-Kontinent ist. In Peru, 
in Bolivien, in Chile und Argentinien, iiberall wurde 
ich gefragt: Waren Sie in Nicaragua oder wissen Sie, 
was Sandino macht? Es war Regenzeit, ais ich in 
Mittelamerika reiste, iiber der Kiiste Nicaraguas 
schleierte es triibe, und dann hatte auch Carlton 
Beals, der gute Kampfer fur das Indiorecht auf Frei- 
heit und Acker, sich vor einiger Zeit nach Sandino 
durdigeschlagen, und iiber den Mann und seine Ziele 
zehn Artikel in der New-Yorker „Nation“ veróffent- 
licht. Im Juni 1928 waren die Sandinoberge vom 
Tropenregen zerróllt, die „Operationen ruhten“. Aber 
ich sah mit tiefem Bedauern und wehmiitigem Ge- 
meinsamkeitsgefiihl nach der Kiiste Nicaraguas hin- 
iiber und versuchte, mir diesen jungen braunen 
Menschen vorzustellen, der mit kleinen Mitteln den 
Kampf gegen den Nordgiganten gewagt hat.

Da stehen sie mit herablassendem Grinsen vor 
den Fahnen des Cuna-Cuna-Stammes im archaolo- 
gischen Museum in der Stadt Panama, vor dessen 
Tur der griine Pazifik schweigt. Diese panamenser 
Indios haben sich vor einigen Jahren gegen ihre 
Zentralregierung erhoben. Mit dem Hakenkreuz, 
ihrem Gliickszeichen, das in anderen Teilen der Welt
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wiirdigere Bedeutung hat ais bei uns, mit diesem 
Zeichen also auf ihren primitiven Fahnen, zogen sie 
gegen Steuerdruck und andere Lenkungsversuche los. 
Sie haben den Kampf verloren, und die Fahnen 
stehen ais Zeichen der technisch iiberlegenen Zentral- 
kraft im kleinen Museum zu Panama. Die Cuna- 
Cuna-Indios kampften ohne Verbindung mit ihren 
braunen Briidern, und so hórte ich von vielen anderen 
Erhebungen in Latein-Amerika, in Peru, in Bolivien, 
in Chile und in den argentinischen Anden. Dieser 
Widerstand der Cuna-Cuna in Panama, das durdc- 
zogen wird von dem eisernen Kanał, der Hauptader 
des nordamcrikanisdien Imperialismus, gegen eine 
Regierung, die sich mit der Rente aus dem Kanał- 
zonen-Verkauf erhalt, ist besonders charakteristisch 
fur die wirtschaftspolitische Situation Latein- 
Amerikas.

Von New York und von San Francisco kommen 
die 8chónen amerikanisdien Vergniigungsschiffe, und 
es ist kein Zweifel, daB auf dieser Fahrt alle Herr- 
lichkeiten der Landschaft, die ratselhaftesten Ruinen 
und die pittoreskesten Szenen zu finden sind. Wie 
unsagbar herrlich ist das alles, der Aufstieg nad) 
den Kordilleren, das sich vernebelnde Meer im 
Hintergrund, die gelben Riesenriicken nad) oben 
drangend, die kiihle Hóhenwiiste der Vorkordilleren- 
Pampa, und dann die unerhórt stiirmende Wudit 
der Kordillere mit den Schneekegeln und Sdmee- 
riicken, dem Misti, dem Pid)u-Pichu, dem Chachani 
in Peru, der Soratakette, der weiBen Illimani- 
erhóhung in Bolivien. Frischlieblich Areąuipa, kalt-
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gewaltig Tal und Berge von Juliaca, Passe bis auf 
4470 Meter, daB dir Blut aus der Nase stiirzt, Fern- 
sicbten iiber weiteste Hiigelebenen auf griine, freund- 
liche Oasen, auf Bergketten, die nocb von gestem 
sind. Die Erde zittert, nocb hat sie nicht ihre End- 
form, du greifst den Gletscber, die Vicufiagemse 
mit ihrem Edelfell springt vor dem Schnaufen der 
Lokomotive weg, Alpacas, Llamas, Hóhlen, Kakteen 
wie Wustenfinger, Sichelbildungen aus Sand und 
Stalaktiten wie Dutjende Tiroler Rosengarten, Mar- 
chenburgen aus Stein, blaue Seen mit gelben Insel- 
kuppen, man spiirt das Werden der Welt, die grafi- 
liche eruptive Einsamkeit des sich bildenden Globus 
auf diesen Hóhen.

In dieser mannigfaltigen Unendlichkeit gehen die 
Probleme von gestem und heute unter. Du kannst 
nur nocb scbauen, an dich saugen diese scheinbar 
gestorbenen Weiten und Wuchten, Scbroffen, Sdiluch- 
ten, stiirzenden Wandę und starrenden Zacken.

Aber dann erzahlen dir Bedriickte und Besorgte 
von den Wirtschaftsnóten Perus, den grotesken 
Monopolen, der Kriegshocfakonjunktur und der Nacb- 
kriegsbaisse, den lastenden Hypotheken, der noch 
nicht gestorbenen Frciheit, die unter Diktatoren 
heute nur zwinkern darf, und wieder von der brauncn 
Kraft, der duldenden Zukunft dieser Lander. Sie 
zeigen dir hohe Gestalten der Aymara-Indios, mit 
Bronzegesichtern unter Schneeschutjkappen, muskel- 
stark und aueh 8 di on hirnstark diese Mensdien, viel 
starker ais die kleineren Quechua weiter unten und 
sagen dir, daB die Indios Perus und Boliviens nocb
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nicht durch KokagenuB degeneriert und arbeits- 
gelahmt sind, daB sie im Gegenteil heute bewegter 
sind ais je, seit die Spanier im Land wiiteten. Vor 
einiger Zeit erhoben sich die Asymaras in der frucht- 
baren peruanischen Provinz Puno am Titicacasee. 
Es war ein Kanipf um ArbeitsgleichmaB wie in 
Mexiko, in Guatemala, in Nicaragua, in Honduras, 
in Panama, wie iiberall in den Indiolandem Latein- 
Amerikas. Audi dieser Aufstand wurde nieder- 
gesdilagen. Masdiinengewehre liditeten die Massen, 
die ihre Waffcn fallen lieBen, um zum Passivkampf 
iiberzugehen, zu einer Art gandhistischer Abwebr, 
zur Arbeitsverweigerung und Beharren auf ihren 
Wiinsdien. Die katbolische Kirche hat nirgendwo in 
Latein-Amerika den rebellischen Ackergeist der 
Indios besanftigt. Die Indios sind wie sie waren. 
Da die Kirdie auf seiten der GroBeigentiimer stebt, 
das Latifundium und die ganze Sozialstaffelung ais 
von Gott bestimmt verteidigt, da also alle Notę des 
braunen Bauern geblieben sind, bat der Klerus in 
Latein-Amerika keine Aussidit auf Dauerherrschaft.

In Lima sagte man mir: GewiB, wir haben die 
Diktatur, kein Mensch darf opponieren, aber es be- 
wegt sich doch. Leguia hat 14 000 Kilometer Wege 
gebaut, er hat die schon iiblichen diktatorialeu Ar- 
beitsdekrete erlassen, er hat sogar einmal eine 
Millionsn-Injektion gemacht, die das Blut im Wirt- 
schaftskorper fur einige Monate schneller laufen lieB, 
es werden Zuditschafe importiert und Methoden und 
Mittel der Krankheitsbekampfung, aber das alles bat 
Peru nicht zufrieden gemadit. Hier unten, in einem

36



etwas klebrigen Klima, ducken wir uns, aber das 
eigentliche Peru ist in den Bergen, in dem weiten 
Hocbland zwischen dem Titicacasee und der Inkastadt 
Cuzco. Jedes Automobil, das zwischen Cuzco und 
Puno fahrt, bringt Leben in die Indioseele, so dali 
sie schon mit helleren Augen den Druck spiirt. Diese 
Mensdien wissen ganz genau, dali eine Hazienda, 
iiber die man zwei Tage reiten muli, um ans andere 
Ende zu gelangen, ihnen den Atem beengt. Sie haben 
zwar keine Ackerverteilungskarte, aber auch ohne 
Wirtsdiaftsgeographie wissen sie, dali das nicht so 
weiter gehen kann. Wenn sie ani Berghang den 
Spaten mit nacktem FuB in die Erde treibcn, wenn 
sie also noch immer ungeschwadite Kraft beweiscn, 
so sind sie keineswegs blind auf der Hóhc. Unsere 
Hoffnung, so sagte man mir nicbt nur in Peru und 
in Bolivien, sind diese Menschen, die ihre karglichen 
Kartoffeln an den Hangen pflanzen, die nodi immer 
gepeitscbt werden, aber hellsiditig jedes Automobil 
verfolgen, das von Cuzco nach Puno, von Guaqui 
nadi La Paz, von La Paz nach Oruru fahrt, wo der 
Zinnkaiser Patino so eifrig und erfolgreich die 
andern arbeiten lalit, dali eine Million Bolivianos 
monatlidi fur ihn iibrig bleiben.

In den Bergen Perus und Boliviens, vor diesen 
alten Wundern der Architektur, der Medizin, des 
Ackerbaus und der Konstruktion, vor diesen leben- 
den Menschen, die genau so hodi sind und so kraft- 
voll wie vor 13 000 Jahren, glaubst du allerdings an 
die Regenerationsfahigkeit der Vólker. Wenn sie 
Eiszeiten, Yulkanergiisse und die schlimmsten Beben
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iiberstanden haben, immer wieder mit unerhórter 
Heroenzahigkeit auf den Elementarkrusten an die 
Arbeit gchen, jede Kalle und jede Sdiroffe bezwin- 
gend, und heute noch nicht gestorben sind, haben 
wir dann Ursache, sie faul, degeneriert und unwider- 
bringlidi verloren zu nennen? Sie haben vor uns die 
Homogcnitat voraus, die immer noch das Tempo 
bezwungen hat.

Wir wissen heute noch nicht, welche Verbindun- 
gen vom Norden nach Siiden und umgekehrt auf dem 
amerikanischen Kontinent vor Jahrtausenden be- 
standen haben. Wir wissen noch nicht, ob und wie 
Mongoloides nach Amerika gekommen ist, und ob 
es etwa vor langer Zeit einen langsameren, aber noch 
homogeneren Verkehr zwischen den Kontinenten ge- 
geben hat. Aber das wissen wir, daB unsere Ideen 
von der Entwicklung der Menschheit falsdi und kind- 
lidi sind. Es war so sdión bis heute: Erst diese 
wilden Jiiger mit Affengesicht und Affenhaaren, dann 
die primitiven Ackerbauern mit dem knorrigen 
Urpflug, dann die Eisenmenschen, dann wir mit Tank 
und Elektrizitat, alles eine Linie nach oben, und am 
Ende sind wir mit der Uberintensitat und der Uber- 
weisheit. Aber so ist das nicht gewesen. Es gab 
hohe Homogenitaten vor Dekadenzen, Dekadenzen 
lange vor Homogenitaten, Degeneration und Re- 
generation, und immer wieder keuchen die Menschen 
der Harmonie zu. Steigende Intensitat und steigende 
Kultur sind nicht identisch. Heute ist der Indio 
langsam im Vergleich zur Maschinentechnik. Aber 
er ist trotjdem kraftvoll, weil er homogener ist. Er
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empfangt die Schnelligkeit noch immer ins gesiinderc 
Blut ais wir, die von ihr zerspellt und in einen Ur- 
wald von Problemen gejagt wurden.

Soldie Gedanken steigen auf in mir, wenn mir 
in La Paz der kiihne Kunst- und Rassendeuter Arthur 
Posnansky die Griinde und Bestimmungen des 
Sonnentempels von Tihuanacu erklart, den Homo- 
genitatsgehalt des Erdzeichens, und glaubig auf die 
Wiederkunft des Indio weist. Wenn er jene wunder- 
bare Sonnenuhr erklart, die soziale Uhr dieser 
Volker, wiedergegeben in den Steinformen, mit der 
Licht und Schatten, Frucht und Sterben gemessen 
wurden. Es ist Zeit, daB unsere Archaologen und 
Ethnographen Kulturaufgange und Kulturnieder- 
gange, Kontinentalzusammenhange und Sterben der 
interkontinentalen Verbindung studieren. DaB sie 
sidi nicht mehr zufrieden geben mit der Entratselung 
von Mayahieroglyphen und Inkaornameuten, son- 
dern daB sie vereint, und mehr ais Soziologen denn 
ais begrenzte Altertumsforscher, die Gesellsdiaft 
suchen, damit wir etwas mehr ais heute von dem 
Gesefc des Auf und Ab, des Ab und Auf in der 
Menschheit wissen.

Nicht gem scheide ich von den Marchenufern des 
Titicacasees, den Bergbuchten, die diese nasse Gebar- 
gewalt umschlieBen, den weiBen Kesseln und Ketten, 
den hohen Bronzemenschen und ihrer Not und Zu- 
kunft. Auf dem steilen Weg nach dem chilenischen 
Hafen Arica sche ich die Anfange der Erde. Ein 
Chaos von Steinen und Lehm. Man friert vor dieser 
zerwirbelten Wiiste, auf der kaum ein Haltn gedeiht.
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Aber unten, in der kleinen Bucht von Arica, reckt 
sich das Hotel Pacifico auf, Nordamerika mit Stan- 
dardformen, eine imperialistisdie Boje an dieser 
Kiiste, die schon verbunden und verkittet ist mit dem 
intensiyen Norden. Grace Linę, Kupfer bei Anto- 
fagasta, Salpeter, alles was groBen Wert hat in dieser 
expansiven Zeit, da hinein haben die Amerikaner 
ihre Anker geworfen. Leise und rasch strómt die 
Kraft vom Norden bis nach Feuerland. Kainpfe um 
Nationalisierung in Mexiko und Argentinien, Un- 
abhangigkeitsligen, • Indioaufstande, eine gestaffelte 
Unruhe ist gegen und um diese Kraft auf dem ganzen 
Kontinent. Gekaufte bahnen ihr den Weg und ver- 
teidigen sie gegen ihre eigenen Briider. Geist und 
Geld riihrten sie auf. Kirche und Revolution, Dik- 
taturen, Demokratie, alles beniitjt sie, jede Regie- 
rungsform, die Willigkeit und den Widerstand, den 
bedrangten europaischen Kaufmann, der zahne- 
knirschend ihr Geld nimmt, und den siidamerikani- 
schen Diktator, der sie mit Ideologien stiitjt. Ware 
nicht der Indio an den Kiisten und in den Bergen, die 
braunen, schon sich bewegenden Millionen, es be- 
stiinde keine Hoffnung auf Beendigung dieser unge- 
heuren, sich schnell konzentrierenden Gewalt.

Aus dem Schnee des Andengipfels ragt der 
segnende Christus. Er segnet auf den Altos iiber La 
Paz das Zentrum Boliviens, hoch iiber Santiago de 
Chile steht segnend die marmorweiBe Mutter Gottes, 
aber Friede wird nicht in diesen Landem, nicht 
unten und nicht oben. Erst, wenn wieder die Krafte 
ausgeglichen sind, wird Friede werden. Mit zwei
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gewaltigen Radern wird die Mobilisierung in den 
Kontinent gejagt: New York und Buenos Aires. Im 
Norden und im Siiden stiirzt sich die lastende Un- 
fruchtbarkeit auf den Kontinent. Aber die Nord- 
maschinc ist viel gewaltiger ais die Siidmaschine. So 
sehr auch Argentinien sich aufbaumt gegen den 
Norden, schon ist England in Buenos Aires bedrangt, 
schon fiiblen sich Italien, Deutsdiland und Frank- 
reidi halb gelahmt hier. In Mexiko, in Guatemala, 
in Panama, in Areąuipa, in La Paz, in Santiago de 
Chile, in Rosario, in Punta Arenas, in Santos, Rio 
und Pernambuco, wehren sidi Inslinkt und Hell- 
sichtigkeit gegen den Kraken. Aber nur die Einigkeit 
auf braunem Grund kónnte ihn besiegen.
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U N E M P L O Y E D  B A N Q U E T

Am Mittwodi, den 18. April 1928, veranstaltete 
die amerikanische Sektion der Internationalen Ar- 
beiterhilfe in der 4. StraBe, New York - Ost, ein 
Bankett zugunsten der Arbeitslosen. Es gab eine 
Suppe, Brot und eine Tasse Kaffee fur 10 Dollars. 
Vierzig Personen nahmcn an diescm Bankett teil, 
und jeder zahlte den Preis fiir zweihundert solcher 
Speisungen. Achtausend Arbeitslose also haben aus 
den Ertragen des Banketts Mittagessen erhalten.

Im April dieses Jahres speiste die Organisation 
in eineni kleinen Kellerlokal taglich etwa vierliundert 
hungernde Proletarier. Aber was war das beim 
besten Hilfswillen im Vergleich zu der Gesamt- 
notwendigkeit? Zwar hatte das Departement of 
Labor in Washington die Zabl der Arbeitslosen auf 
nur 1,9 Millionen geschatjt, aber die Schatjungen der 
Gewerkschaften nannten 4 Millionen und mehr Ar
beitslose. Die Internationale Arbeiterhilfe in Amerika 
hatte also fiinfhundert Bankettkarten mehr verkaufen 
miissen, um audi nur an einem Tage den Arbeits
losen der Vereinigten Staaten ein Mittagsmahl fiir 
5 Cents zu geben.

Nun gibt es zwar neben der Internationalen 
Arbeiterhilfe eine ganze Anzahl von Organisationen,
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die ebenfalls in Notzciten eine Suppe und eine Tassc 
Kaffee verabreichen. Es sind das meistens charitative 
Unternehmungen, von Sekten oder Einzelpersonen 
finanziert. Aber alle zusammen reichten nicht aus, 
nm auch nur einen nennenswerten Prozentsatz der 
Arbeitslosen zu sattigen. Eine allgeraeine Sozial- 
versidierung gibt es in den Vereinigten Staaten nicht, 
und an eine Arbeitslosenyersicherung wiirde wohl zu 
allerletjt gedadit werden. So sind diese armen Men- 
sdien dem nodi schwadien Solidaritatsgefiihl ihrer 
Briider und im iibrigen der Mildtatigkeit iiberlassen, 
die dem Empfinden der europaisdhen Arbeitersdiaft 
und auch sdion vieler amerikanisdier Proletarier 
nicht mebr entspridit. Ich will hier sagen, daB die 
Solidaritatssuppe in der 4. StraBe sehr gut war. 
Dennoch hatte sie fiir midi einen bitteren Geschmack, 
denn sie war eine Krisensuppe, und ich hatte die Ge- 
wiBheit, daB die Arbeitsbriider mit ihr nidit die letjte 
Hilfe leisteten. Ich móchte denen, die seit Jahren 
mit unentwegtem Enthusiasmus nadi Westen sehen, 
doch empfehlen, ihre Glut etwas zu dampfen. Die 
nmerikanische Landwirtschaft, immer nodi das 
Fundament Nordamerikas, ist heute ganz und gar 
nicht gliicklidi. Ihre Rentabilitat — idi sagte es 
sdion — sinkt schnell, und sie kann den Fieber- 
prozeB der Industrie und der Finanz sdion seit 
langem nicht mehr ertragen. Audi das reichste Land 
der Welt ist durdiklafft von dem sidi standig er- 
weiternden Gegensatj Acker — Industrie. Daran 
andern audi die Automobilarmeen und die Radio- 
haussen nichts.
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An einem einzigen Tage wurden in diesem feuch- 
ten New-Yorker Vorfriihling 4,79 Millionen Shares 
an der Bórse in Wallstreet umgesetjt. Am Tage 
vorher waren es 4 Millionen gewesen. Dreizehn Tage 
hintereinander wecfaselten, wie man in Amerika 
sagt, 3 Millionen und mehr Shares die Hande. Radio- 
shares, Motorshares, Petroleumshares, Eisenbahn- 
shares. Ein GroBbankier in New York meinte: „Uns 
inacbt das Verdienen schon keinen SpaB mehr. Das 
Geld kommt uns im Schlaf und wir wissen nicht 
mehr, wohin damit. Ich glaube nicht, daB das so 
weitergehen kann, einmal kommt der groBe Krach.“

Was sagen nun unsere deutschen Amerika- 
propheten zu diesem Pessimismus der Leute, die sie 
uns ais Leuchtfeuer der beriihmten amerikanischen 
Prosperitat angepriesen haben? Glauben sie wirk- 
licfa. daB 4,8 Millionen Shares, an einem Tage um- 
gerast, den Gipfel der Prosperitat bedeuten, wenn an 
demselben Tage vier Millionen Arbeiter in New 
York, in Illinois, in Ohio und an vielen anderen Orten 
dieses Landes der „Klassenlosigkeit“ nicht mehr 
wissen, woher sie die warme Suppe, das Brot und 
die Tasse Kaffee nehmen sollen? Habt ihr euch noch 
nicht lange genug dieses sich wissenschaftlich ge- 
bardende dumme Zeug der von flieBenden Bandem 
und sogenanntem Pioniergeist Hingerissenen bieten 
lassen? Wenn sie einen Goldfonds von 5 Milliarden 
Dollars, Hauscben und Automobile auf Abzahlung 
und Millionenstatistiken sehen, gleicłi sind sie so 
begeistert, daB sie uns ihren Jubel buchweise kre- 
denzen. Es ist kein Zweifel, die General Motors
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Corporation hat im Jahre 1927 iiber 235 Millionen 
Dollars „verdient“, und Anfang April 1928 hat man 
fur einen Bórsenplat} in Wallstreet 375 000 Dollars 
bezahlt. Solange kluge Leute das fur Prosperitats- 
beweise halten und entsprechende Artikel oder 
Biicher dariiber veróffentlidien, braudien die Broker 
in New York nodi nidit zu zittern, es sei denn, daB 
die Dinge selbst iiber sie hinweggingen. Eine Ahnung 
solcher Katastrophe durdizieht, wie gesagt, heute 
schon die GroBfinanziers von Manhattan, obwohl 
allerlei demokratisdie Ausgleichsinethoden versucht 
werden. SdilieBlich hilft audi das genialst ausge- 
dadite Geldpipelinesystem nidits gegen die Gese&e 
der Produktivitat.

In der Bowery, der wilden StraBe, die am 
Chinesen- und Judcnviertel voriibersturmt, ganz nahe 
bei den Geldpalasten, standen lange Breadlines. Eine 
dieser Brotschlangen zog sidi na di einem Laden mit 
Traktatchen hin. Ein Schild stand im Fenster mit 
der Aufsdirift: „Komin rein, wie du bist!“ Hier 
gibt es ebenfalls eine Suppe und die Tróstung der 
Religion erhalten die Hungernden ais Zubrot. Tau- 
sende sah ich nadi diesem Laden drangen. Aber nidit 
stiirmisdi, nidit mit der Zuversidit, dort Kraft fur 
den Wiederaufbau ihrer Existenz zu finden, sondern 
getrieben nur von dem Urbediirfnis des Mensdien, 
dem Bediirfnis nadi Nahrung, um nidit zu sterben. 
Gesicbter darunter von einem unaussprechlidien 
Elend, stille Gesiditer, aus denen die hagerste Ent- 
bebrung jammerte, hungerzitternde Knie und Klei- 
der, die kein Tródler audi fiir ein paar Cents kaufen

45



wiirde. Das waren keine Arbeiter mehr, keine 
Arbeitslosen, sondern scbon ganzlich Ausgesteuerte. 
Es war auch kein Lumpenproletariat in unserem 
Sinne, es waren ruhig verzweifelnde Menschen, die 
langsam sterben, indem sie den ProzeB hie und da 
durch einen Teller Suppe unterbrecben.

Schon gibt es, so sagte man mir, viele Tausende 
solcher Weggeworfenen in New York und audi in 
den anderen Stadten Amerikas. Sie werden von 
keiner offiziellen Statistik gezahlt, aber sie sind da 
und ihre Zahl wachst. Mit wadisender Krise werden 
audi diese Breadlines langer werden.

Es ist also nicht wahr, daB alle in Amerika Arbeit 
haben, wenn sie Arbeit haben wollen. Reich ist das 
Land, aber Millionen haben daran keinen Anteil. Es 
ist nicht anders in den Vereinigten Staaten ais in 
Europa oder in Asien. Die europaisdien Kapitalisten 
brauchen sidi vor ihren amerikanischen Genossen 
nicht zu schamen. Es muB konstatiert werden, daB 
sie, von gradweisen Unterschieden abgesehen, trotj 
Ford, General Motors und fast 4 Millionen Shares- 
umsag an einem einzigen Tage, die Wirtschaft nicht 
schlechter regulieren ais ihre Briider in Amerika.

Am 26. Marz 1929 konstatierten die Wallstreet- 
ticker 8 239 600 Aktienumsat) nach unten. Ein 
schwarzer Dienstag. Am Freitag, den 9. August 1929, 
war das AbwMrtswirbeln noch toller. Was ist also 
dieser Reichtum Nordamerikas? Papier, das im 
Sturm flattert.
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BARACKEN BEI
P IT T S B U R G H

4

Am 1. Mai 1928 kam ich nach Pittsburgh, ins 
Zentrum der Kohlen- und Eisenindustrie Penn- 
sylvaniens. Keine Maifeier, keine Lust zur Feier, 
Gedriicktheit nur und Verbitterung. Pittsburgher 
Proletarier sagten mir: „Wie sollen wir den vólker- 
befreienden Mai feiern, wenn wir seit mehr ais einem 
Jahre zu feiern gezwungen sind? Wir wissen nicht, 
ob wir morgen was zu essen haben. Das iat unsere 
bange Frage seit dem Vorfriihling 1927.“

Am 1. April 1927 hatte die United Miners, die 
Bergarbeiterorganisation der U. S. A., den Streik er- 
klart. Teilstreiks gab es schon seit 1924. Von 
350 000 organisierten Bergleuten in allen Kohlen- 
gebieten der Vereinigten Staaten waren bis zum Mai 
1928 etwa 200 000 der Streikparole gefolgt. Das ist 
eine Durchscbnittszabl. Heute wurde in einem Gebiet 
der Streik aufgegeben, morgen wurde in einem ande- 
ren frisch gestreikt. Die Lagę der streikenden Berg- 
leute war nicht giinstig. Die Unorganisierten leisteten 
Streikbrecherarbeit. Erst von Februar oder Marz 
1928 an hatten sich etwa 20 000 nichtorganisierte 
Bergleute der Bewegung angesdilossen. Konnten 
infolge des Streiks die nórdlichen Minen (Penn- 
sylvanien, Ohio usw.) nicht geniigend liefern, so
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kamen maasenbaft Kohlen aua den siidlichen Berg- 
werken, die mit sehr niedrigen Lóhnen fórderten 
und dadurch die hohen Transportkosten ausglichen. 
Die Folgę war ein heftiger Kampf des Nordkohlen- 
kapitals gegen das Siidkołilenkapital, worunter die 
Bergleute unter allen Umstanden leiden. Dazu 
kommt eine beschleunigte technisdie Rationalisierung 
vieler Gruben, wodurch immer mehr Minera weg- 
gestoBen werden. Kohlenkapitalisten sagten mir, 
dali 200 000 Bergleute iiberfliissig waren. So machen 
die Gruben die Arbeitersdiaft und sich selbst kaputt.

Auf beiden Seiten war das Problem: Solidaritat. 
Auf beiden Seiten fehlte aie. Die Minera Union war 
geapalten. Ihr Fiihrer, Lewis, ein Opportunitats- 
mann, war energielos. Der linkę Fliigel war, wenn 
audi wadisend, zur Zeit meines Besuches noch 
sdiwadi. Die Fiihrer dea linken Fliigels zweifelten 
jedenfalls an der Durchfiihrbarkeit eines General- 
streiks in der nordamerikanischen Kohlenindustrie. 
Andererseita bortę idi von Bergherren, daB die Ar- 
beitgeber mit einer schnellen Ausdehnung dea 
Streiks rechncten. Eins ist sidier: Da die Kohlen
industrie der U. S. A. trotj aller Rationalisierung eine 
8inkende Industrie ist, miissen die Kampfe heftiger 
werden. Die Folgę muB adilieBlich doch der General- 
streik sein. Angstlidi sieht der Kohlenbergbau auf 
seiuen furditbaren Konkurrenten: das Petroleum.

Die langdauernde Arbeitslosigkeit hatte viele 
Tausende vóllig verelendet. Sozialversicherung gibt 
es nidit. Die proletarisdie Selbsthilfe reidite im 
Friihling 1928 bei weitem nidit aua. Ala die ameri-
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Eine Freundin der streikenden 
Bergarbeiter



Gelangene Bergarbeiterfrauen, die gegen die 
Yeihaftung ihrer Manner protestiert hatten



kanisdien Gewerkschaften eine Hilfskampagne unter- 
nahmen, brachten die 3,5 Millionen organisierteu 
Arbeiter der U. S. A. ganze 370 000 Dollars fiir die 
streikenden Minera auf. Wie mir gesagt wurde, be- 
trug das Soli der regelmaBigen Unterstiitjung durdi 
die Minera Union l 1/  ̂ Dollar pro Familie und Woche. 
Die8e Unterstiitjung wurde aber keineawegs jede 
Woche gezahlt. Dabei konzedieren dieselben Minera 
dem Union-Priiaidenten Lewis 12 000 Dollar Gehalt 
und 12 000 Dollar Spesen jahrlich und anderen Ge- 
werkscłiaftsbeamten 30 bia 50 Dollar pro Tag. Was 
alle Gewerkschaften zusammen mit jener Kampagne 
erzielten, das bezahlte die „Lewis Machinę" in sechs 
Monaten an Gehaltern. So klagten mir erbitterte 
Minersfiihrer.

Die Minersgewerkschaft hatte den Streikenden 
Baracken gebaut, denn wer streikt, verliert seine 
Wohnung auf dem Zechengrund. Er wird vertrieben. 
Eine Armee Bergarbeiter war plóglich obdachlos. 
Wer nicht in andere Berufe kroch oder etwas hinter 
sich hatte, wuBte nicht, wohin mit sich, Frau und 
Kindera.

Ich habe solche Barackendórfer in Renton und 
Kensington bei Pittsburgh besucht. Von dem Elend 
macht man sich keinen Begriff. Familien mit 3, 4, 
6 Kindera, in Bretterbuden, durch die im Winter 
der Eiswind gegen Gliihófen jagt, die im Sommer 
Brutkasten sind. Fiir je eine Budenreihe ein Klosett 
ohne Spiilung. Wasser aus den primitivsten Brunnen, 
Geriimpel, Fauligkeiten. Trotjdem hielten diese 
Armen die „Wohnungen" sauber. Ich sah in der
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fiirthterlidisten Umgebung gepflegte Kinder, weiBe 
Fenstervorhange und weiBe Bettdecken. Doch in 
mancher dieser Kisten saB Entsetjen. Eine Mutter 
werde ich immer sehen: ausgemergelt, iiber den 
Augen Tranenschleier, hungrige, bekrustete Kinder 
um sich und auf sich, geschlagene Giite. Kathe 
Kollwitj, diese Mutter war, wie du uns Proletarier- 
miitter gezeigt hast.

In Kensington unterspiilte nadi dem Regen das 
Wasser die Barackenbóden. In allen diesen „Sied- 
lungen“ pestete Seuchengefahr. Mit groBem Eifer 
kampfte die Miners-Relief, die Arbeiterhilfe der 
Kohlenproletarier, gegen diesen Jammer. Aber sie 
war noch nidit stark genug. 50 000 Dollar im Marz 
1928 war die bisher hóchste Monatssumme. Ich sah 
gute Lebensmitteldepots, von dieser Organisation 
eingerichtet.

Dann brachte man mich an einen Zechenausgang, 
wo Streikposten „Picket-Line“ gestellt waren. Das 
heiBt nidit gestellt, denn sie durften keinen Augen- 
blick stehen bleiben. Zwisdien zwei Reihen Iron- und 
Coal-Polizisten muBten sie auf- und abwandern. Diese 
Bergpolizisten, vom Kohlenkapital bezahlt, mit den 
Rediten offentlicher Polizei ausgestattet, sind Men- 
sdien brutalster Uberdimension. Antistreikkolosse 
mit Gummikniippeln und einer Kampffreudigkeit, 
die dpn streikenden Arbeitern nicht mai gestattete, 
mit Stiller Bewegtheit um die streikbrechenden Brii- 
der zu werben. Uns bellten sie, mit den Kniippeln 
drohend, aus dem Picket-Line-Bezirk hinaus.

Nie kann ich das Bild vergessen: die lange Linie
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der Streikbrecber, die schwarz, von Arbeit und Stbam 
gebiickt, aus der Grube kamen, und die stillwerben- 
den Briider zwischen jenen Maschinen aus Fleisch. 
Ais ich m id i  von einem ladielnd leidenden Miner 
verabschiedete, meinte er: That’s our famous ameri- 
can prosperity.

Der Streik ist, wie ich hóre, versandet. Die 
Miners haben wieder die legalen Baracken auf den 
Zedienterrains bezogen. Die Bretter, mit denen man 
die Fenster der legalen Baracken vernagelt hatte, 
sind entfernt. Die Wohnungsgefangnisse sind also 
wieder innerhalb. Etwas liditer sind sie, etwas ge- 
sunder, aber teuer genug. Wehe jedoch, wenn 
die Miners mucksen, denn sie sind nicht mai hórig, 
da die Hórigen des Mittelalters Recht auf Boden 
hatten. Sie waren glebae adscripti, der Sdiolle zu- 
geschrieben. Diese hier sind nur geduldet, solange 
sie fur kleine Lóhne arbeiten wollen und solange 
die rasende Rationalisierung sie nicht wegstóBt. 
Spigenlóhne, Daueispitjenlóhne, Autos, Hauser, wie 
viele Proleten haben das in Amerika?
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auf Ol, gebrocłiene Herzen und Abschiedsinnigkeit 
miissen oben bleiben, hinter dem Gatter. Du gehst 
einsam die Eisentreppe hinunter, iiber den Bahnsteig, 
in diesen schweren Wagen, legst dich ins Bett und 
weiBt nicht, ob du noch in der Riesenhalle bist oder 
schon fahrst.

Noch cinmal sali ich New York. Im Jahre 1612 
baute der Amsterdamer Kaufmann Adrian Bloch am 
siidlichen Ende von Manhattan ein Scłiiff, dem er den 
Namen „Onrust“ gab. Damals allerdings war auf 
Manhattan, das heute ein steiniiberstiirmtes Hauscr- 
meer ist, noch liiehts von Rastlosigkeit zu merken. 
Nur cinige Blockhiitten. Der Broadway, die jagende 
Hauptader New Yorks, die langste StraBe der Welt, 
war damals Pattweg und noch nicht StraBe. Erst kurz 
vor dem amerikanischen Biirgerkrieg, um die Mitte 
des vorigen Jabrhunderts, begann die Entwicklung 
New Yorks zur GroBstadt. Von der Manhattan-Spitje 
drang das Geschaft vor, Meilen und Meilen weit, zer- 
hammerte die Wohnruhe, drangte Klubs und Villen 
aufwarts, iiber die zehnte StraBe, die siebenund- 
zwanzigste, die fiinfzigste, die hundertste StraBe hin- 
aus. Die satte Beschaulichkeit floh an den Central 
Park, an das Gartenufer des Hudson, nach Long Is- 
land. Heute bewegen sich Taxis, Busse, Privatautos, 
langsam wie auf flieBendem Band, durch die Haupt- 
straBen,* Vehikel hinter Vehikel. Die bunteste 
Menschenmischung, Hunderttausende durch den 
Broadway und die groBen Avenues, grau vereinheit- 
licht die Rassen durch ihre Massigkeit und durch den 
Stein. Nachts im Zentrum, iiberjubelt von der kreisen-
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den, spritjenden, jaditernden Lichtreklame, patschend 
dir dieses tausendfaltige Angebot in die Augen, ins 
Hirn, ein irrsiniger Geldkarneval. Der Timessquare, 
die Kirmes der Spekulation, iiberbriillt grell von 
Wanden, Dachem, Saulen, die Angst dieser Stadt um 
das Leben.

Ich sah das alles wieder im gleitenden Bett. Die 
faulen Matrat$en im Ghetto, goldene Tellcr mit den 
fetlen Negern dahinter, die massierten Frauen mit 
der spekulativen Kalte, die Doppelwohnung fur 
50 000 Dollar im Jahr, das dunkle Nest des Proleten 
fiir noch mehr, die Abschreibungen in Stein geld- 
platjender Bankcn und Versidierungsgesellsdiaften, 
den Roxypalast mit Doppelmarmor, biirgerseligen 
Kitschchóren, mit Religion im Frack, gepinselten 
Filmen, mit einer rotierenden clektrischen Palette. 
Ich sah midi wieder in der Metropolitan Opera, wo 
die Herrscber dieser Welt vor gekaufter Kunst 
traumen und du sie in der Pause neben dir sehen 
kannst, die den Krieg gewannen, die Kahn, Gould, 
Vanderbilt, Morgan, Astor, die Exklusivsten, die sich 
hier etwas Demokratie leisten.

Im Diamond Horse Shoe, in seinen Logcn und 
Kabinen, mazeniert die Gelddiktatur der Erdc. Sie 
kdnnen geben und genieBen. Sie haben’s. Fast 7 Mil- 
lionen Dollar hat nur die Laura Spelman Rockefeller- 
Stiftung im Jahre 1926 an Universitaten, Biichereien, 
Studentenfonds, Institute verteilt. Direkt geht das 
Kapitał an die Lehr- und Forsdiungsstatten heran. 
Direkt verbunden fiihlen sidi Lehrer und Forscher 
dem Kapitał. Die Wirtschaftswissenschaft liefert
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„Neutrale“ fiir die Schlichtung von Arbeitskonflikten, 
Gutachter fiir Abzahlungssysteme, Konjunktur- 
propheten fiir Spezialindustrien. Der Wirtschafts- 
theoretiker staubt abseits, fast schon komische Figur. 
MeBbar sollen Dinge und Seele aein. Es wird ge- 
rechnet und nicht mehr mit Ideen spekuliert. Dar- 
iiber wacht ein Board of Trustees. Seufzen unter 
Kleingehaltern, Bildung wissenschaftlicber Aristo- 
kratie, einer neuen Gardę, wie einst die Ritter, 
Glanzausstattung der Forschungshauser, der Stu- 
dentenklubs, Toleranz gegen Andersfarbige, wenn sie 
sich fiigen, ganze Bildungsstadte, wie die Columbia- 
Universitat in New York. Im diamantenen Hufeisen 
si^en die neuen Tribunen und ihre blitjenden Frauen. 
Sie lenken, und man sieht deutlich, daB audi das Hirn 
nur still opponieren kann, wenn der Magen nidit 
knurren soli. In stillen Ecken klagten sie mir: ab- 
hangig direkt vom Privatgeld oder indirekt durdi 
die politische Masdiine, unterworfene Krafte, die 
folgen miissen, auBerstande, voranzugehen mit dem 
Geist.

Aber ist das nicht ehrlidier, einfacher, klarer? 
Entspricht das nicht mehr der Situation ais das 
curopaische Genebel, das Unabhangigkeitsgetue 
der Wissenschaft, das Geschachere mit Titeln, das 
Pramiieren der Aktienmajorisierer, die Ehren- 
diplome an Leute, die von Geist und Kunst nichts 
mehr wissen wollen und das Diplom nur ais andere 
Form des Inserats benutzen? Dieses Gemache mit 
blódtónenden Satjen, mit Hymnen auf Taten, die 
keine sind, dieses faule Yerdecken des Zustandes, ais
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ob es nidit dasselbe ware, wie in den U. S. A. Und 
was geben sie schon dafiir? Den Zehnten? Nodi 
nidit einmal den Tausendsten, Prozentdien nur, mit 
denen die sterbende Wissensdiaft kaum scbleidien 
kann. Wenn schon Tendenz nach riickwarts, dann 
lobe idi mir die GroBgeber und die GroBnebmer, die 
sagen: Hier habt Ihr’s, so wollen wir’s und so werden 
wir’s machen. Jetjt haben sie ja im Volkerbund 
Geisteszellen solcher Art, ais ob’s da etwas anderes 
ware! Audi vor diesen Geisteszellen sigen sie in den 
Logen des Diamond Horse Shoe.

Wovon, fragte midi ein Arbeitsmann in New 
York, wovon denn eigentlidi sollen unsere Arbeits- 
losen Prosperitatsautomobile und Prosperitats- 
hausdien kaufen? Vielleidit 3 Millionen U. S. A.- 
Arbeiter verdienen 42 bis 60 bis 75 Dollar die 
Wodie, wenn sie die ganze Woche Arbeit baben. 
Dann bleiben immer nocb 28 Millionen Lohn- 
empfanger mit 25 bis 17 bis 15 Dollar die Wodie 
und weniger. Darunter Millionen Kurzarbeiter, 
Farmarbeiter mit 35 Dollar den Monat. Darunter 
Millionen Saisonarbeiter, Millionen am flicBenden 
Band, das jeden Monat beschleunigt wird, um zwei 
Minuten oder fiinf Minuten von der ewig flicBenden 
Stunde, immer schneller, schneller bei gleidiem Lohn. 
Das Band wartet nidit; wer es laufen laBt, ohne den 
Hammersdilag, das Anziehen der Sdiraube, die Ver- 
biegung des Blecbs in der Sekunde zu erledigen, 
muB gehen. Kennt ihr die Innenmethoden, die perio- 
disdien Entlassungen der Hóchstentlohnten, die 
Wiedereinstellungen zum Anfangslohn? Kennt ibr
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die wankenden Hauser hinter Kulen, hangende 
Telegraphendrahte davor, an HolperstraBen, ohne 
Blumen und Baume? Die Mechanisierung der Hirne, 
das Japsen um Arbeit, diese grauenhafte GroB- 
objektivierung des Prozesses, in dem es audi nicht 
die Spur mehr des beriihmten Individualismus gibt. 
Kennt ihr die Gefahren der Arbeit in den U. S. A., 
die Mascbinenmorde, die verpesteten Lungen, die 
furchtbaren Folgen der Kriegsiiberblahung, der 
rasenden technischen Oberflarblichkeit im Kriege? 
WiBt ihr, daB die Lebenskosten 40 bis 60 bis 75 bis 
100 Prozent hóher sind ais vor dem Kriege? Denkt 
ihr an die Hunderttausende von Kindern zwisdien 12 
und 15 Jahren, an die vielen Tausende unter 
12 Jahren, die auf dem Acker, in der Fabrik, in den 
Heimwerkstatten stohnen miissen, ohne Móglichkeit, 
sich audi nur etwas anzueigncn von den Sdiónheiten 
und Geistesgiitern drauBen? Kinder im Tabakstaub, 
in der Móbelbeize, in Papiermiasmen, im Gift der 
diemisdien Industrie, in der Atje der Appretur- 
masdiinen. Im Jahre 1920 fast 200 000 Maddien- 
kinder von 10 bis 13 Jahren. Das waren nur die 
offiziell gezahlten. Aber die angeordnete Statistik ist 
immer falsdi, immer voll Milde. Das Leben ist 
brutaler. Wollt ihr angesidits dieser Verkiimmerung, 
dieser Glied- und Herzverkriippelung, nodi von all- 
gemeines Prosperitat spredien? Fast 5 Milliarden 
Dollar Dividenden und Renten im Jahre 1927 bei 
rasender Konzentration, fallende Ackerpreise bei 
streigenden Lebenskosten, fallendes Landeinkommen, 
fallende Farmermengen, Landbankrotte in Unzahl,
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explosive Wanderungen, standigc Vermehrung 
des Fabrikproletariats ohne Produktionsgegenwert. 
250 Millionenverdiener, wenn man nur die „sta- 
tistisch ErfaBten“ beriicksichtigt, 2 Prozent von 
Eigentum in den Handcn der Stadt- und Landarbeiter, 
das heiBt ibr Produktivitat? Das nennt ihr Prospe- 
ritat?

Dies ist kein Zahlenbudi. Aber in jencr Nacht, 
beim Gleiten wie auf Ol, unter der Ecklampe iiberm 
Bett, las ich diese Nummern, aus denen Klagen 
stiegen, gepreBter noch und lauter ais in anderen 
Landem. Mchr ais Gradunterschiede gibt es nidit. 
Audi das starkste Kapitał kann nur differcnzieren 
und nidit gliitten, kann nur senken und nidit beben, 
kann nur produzieren lassen, aber nicht Produktivitiit 
sdiópfen.

Lautlos huschen die Neger vorbei. Idi selic sie 
durch den Gardinenspalt, aber ich hóre sie briillen, 
geteert und gefedert, angeziindct, gepeitsdit, briillend 
unter dem Ast, an dem sie gehangt werden. Neun- 
zehn Neger hat man noch im Jahre 1927 gelyndit. 
840 in den 30 Jahren von 1894 bis 1924. Wofiir? 
Mindestens drei Viertel von ihnen hatten nidits bc- 
gangen gegen die weiBe Haut. Sekten, Sekten iiber- 
all. Predigten in den Sendern, Heilsbotsdiaflen iibers 
ganze Land, aber 840 Mensdien gemordet, ohne daB 
man auch nur den Versuch der Beweisfiihrung ge- 
macht hatte.

Still lachelnd husdit wieder der Neger voriiber. 
Im weiBen Rock des Dienenden. Aber ich sehe ent- 
seftt, wie das gute Gesicht zur Fratje wird, aus dem

59



Mundloch Seele briillt, und die Erniedrigung von 
12 Millionen Menschen sich unter dem schlimmsten 
Vorturteil windet. Idi sehe zuriick nach Harlem, der 
Negerstadt New-Yorks, wo nachts im Cotton Club 
herrlich dunkle Manner die Glieder aus den Gelenken 
wippen, die Korper biegen wie Diinnstahl, auf kleinem 
Viereck tanzstiirmen, wahrend Schnaps und Geilheit 
gróhlen. Ringsum sitjen die weiBen Herren und 
Damen, ein Viertel Gesundheitsbier im Glas und drei 
Viertel Whisky. Ich sehe, wie ein siiBes Madei, ver- 
giftet vom Trunk, besinnungslos umfallt, Glasaugen 
sehe ich vor den Verrenkungen der schwarzen Korper 
und einen weiBen Tanz, wie briinstige Reptile, dereń 
blasses Geschlechtsblut angepeitscht ist.

Die Spesen des U. S. A.-Kapitała sind ungeheuer. 
Von der Zahnpastareklame fur fiinfviertel Millionen 
Dollar im Jahre, ein wirbelnder Schlund des Times 
Square, bis zum letjten Privatpolizisten, der die 
Baumfaller am Mississippi bewacht. Ein Riesen- 
apparat, der mit Nachrichten, Artikeln, Sodawassern, 
Kirchen, Abzahlungsgeschaften, Pionieraussiditen, 
Leihgehrócken, Gesetjen und vielen tausend offiziellen 
Verwaltungen iiberredet und droht. Du kannst alles 
haben, die Tanzerin kannst du mieten fiir 35 Cents, 
Champagner kannst du kaufen fiir 25 Dollar die 
Flasche. Du darfst gesiebten Geist in Abendkursen 
schliirfen, wenn du miide bist von der Arbeit. Es gibt 
die herrlichsten Bibliotheken, Musecn, Garten und 
Schlósser, fiinfzigtausend Móglichkeiten der Wirt- 
schaft, algebraisch korrekt errechnet, aber Geld muBt 
du haben, wenn du frei sein willst, wenn du das
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kaufen und nutjen willst. Es ist nicht anders driiben 
ais bei dir zu Hause. Ich sah die grandiose Bibliothek 
eines Okonomisten, Gresham, Thomas Morus, Marx, 
Engels, die Anarchisten, Leckerbissen, Erstausgaben, 
Manuskripte und Widmungen zum Hochgehen vor 
Begeisterung, aber nimm sie raus aus der Bibliothek, 
begeistere dich an ihnen, rufę dann deine Begeiste
rung aus, und du wirst sehen, was dir passiert.

Ihr zweifelt an der Internationalisierung der 
Menschen? Aber ich habe den Beweis gesehen. Kein 
Land mehr ohne Gummikniippel gegen jene Tbeorien, 
die du in Erstausgaben in diese Bibliothek stellen 
darfst. Da ruhen sie sanft wie die Autoren, die ge- 
kópft wurden, verhungerten oder sich sdinell zu 
Ende krankten. Luftig sind die Hallen des Wissens 
in aller Welt. Wenn du in der Columbia-Universitat 
Zeitungskunde treiben willst, so setjt du dich vor 
einen veritablen Redaktionstisch, neben dem der Tele- 
graph stebt, der dir ein anderes laufendes Band, jene 
Oberredungen und Drobungen, frisch in die Hand 
raschelt. Du bist also an der Quelle, man gibt dir die 
beste Technik, aber vom Wesen dieser Saehe erfahrst 
du nichts. Davon erfahrst du etwas aus dem Buch 
eines Abseitigen, dem ,,Siindenlohn“ des Kampfers 
Upton Sinclair, von guten Kameraden in den wenigen 
Freiheitsklubs, von guten Pressestreitern in den arm- 
licłien Redaktionen, von Arbeitslosen und hungernden 
Intellektuellen, erfahrst du etwas vom Wesen dieser 
Sache. Ist das also anders ais bei uns? Ich glaube 
nicht.

Von den Schrecknissen der Welt driiben erfahrst
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du in Besprechungen mit Olexperten, die dir Kampf 
und kommende Einigkeit der Giganten erklaren, die 
lacheln iiber deine Direktheit und die nach dem 
Forecastig-System Produktion und Leben berechnen. 
Heute diirft ihr in Mexiko essen, morgen in Texas 
oder in Venezuela.

Fruhmorgens trete ich in die Aprilhelle auf dem 
groBen Plag vor dem Hauptbahnhof Washington. 
Aus dem stillen Zug in die stille Stadt. Hier ist die 
Ruhe des Machtzenlrums, in den Gangen des Kapitols, 
in dem weiten Park ringsum, unter diesem jungen 
Wundergriin, vor den Heroen aus Stein, auf dem 
Samtrasen am WeiBen Haus, und selbst der Biirger- 
krieg blickt exklusiv und schweigend vom Postament. 
Aber es dróhnt auch hicr wieder, ais mir der kluge 
Senator aus Norddakota v#m Landjammer spricht, 
und der Sekretar der Farmerliga mir Kurven und 
Zahlen zeigt, die diesen Jammer beweisen. Wie schón 
ist diese Stadt, wenn der Vollmond Garten und Mar- 
mor hebt. Ich bin ganz iiberrieselt von Schauern in 
der Aztekengrotte des Pan-Amerikapalastes, wo die 
Legende die Wirklichkeit anklagt. Herzliche Menschen 
zeigen mir das alles, wir essen nachher die standardi- 
siertesten Prachterdbeeren, mit hóchstąualifizierter 
Einheitssahne. Wo die Sorgen bedacht werden von 
gesicherten Menschen, in den Sans-Soucis der Welt, da 
muBt du heli hinhóren, wenn du dasSchreien der Milli- 
onen vernehmen willst. Sonst bist du nur Besucher 
und nicht Erkenner. Die furchtbarste Ruhe, furcht- 
barer ais dieTodesruhe, ist die Ruhe der Staatsmacht.

Noch lag Schnee auf den Hiigeln, ais ich von
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Washington abfuhr. Schneetupfen an den Bahn- 
hangen, gelb, reiBend das Friihlingswasser des Sus- 
ąuebanna, aus Schneeschmutj Hochófen und Stahl- 
miihlen, iiberlange scblanke Briicken nach Harris- 
burgh hinein, vorbei an der Pennsylvania Dutch- 
Kolonie, dereń Leute ein Gemisch von Plattdeutsch 
und Amerikanisch sprechen, an Bergen Automobil- 
schrott, kleinen Kohlestadten am sausenden FluB, 
Holzhausern, Holzkirdien, hochbeinigen Wobnkisten 
init der amerikanischen Kolonialtreppe. Kohlenziige, 
Frachtziige von Kalifornien her, Fleisch- und Butter- 
ziige, Loren, Drahtgewirr, Eisendepots, die Montan- 
stadt von Pittsburgh. Diister wie alle Kohlenstadte, 
an einem riesigen Montantal gelegen, mit Ramsch- 
laden, Radaukinos, Ausverkaufen, RuB, Gedrange 
und Elend. Ich wohne in einer Art Goldgraberbotel. 
Es wird nicht viel gefackelt hier, aber viel gespuckt, 
und nur das lachelnde englische Zimmermadchen ist 
herzlich. Sie versteht, daB der Mensch Froheit 
braucbt, wenn er im Dustern leben muB. Pittsburgh 
ist wie die alten Ruhrkohlenstadte, larmvoll und 
schmutjig, auf billigen Massenkonsum eingerichtet. 
Ringsum die Bethlehem Steel Company und ihre 
lodernden und dunklen Schwestern, der schwarze Tag- 
bau und die tiefen Gruben, leidende Menschen und 
arme Hiitten. Drei Tage blieb ich hier, Tage des 
Bedriicktseins und der Hoffnung, Stunden des 
Schreckens und des Blicks in die bessere Welt der 
produktiven Menschen.

Wieder gleite ich wie auf Ol aus der Halle, schlafe 
fest nach den furchtbaren Wallungen der legten Tage,
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VO M  R IO  BRAVO ZUM
S U C H IA T E

6

Plóglidi bat alles aufgehórt, Nordamerika ist jen- 
seits geblieben, nur der Pullman erinnert nocb an die 
U. S. A. Trocken, traurig ist die Landschaft, Sand 
und Stauden, der GrenzfluB gahnt heiB. Du móchtest 
verzweifeln. Domen aus dem Sand, jammernde 
Kakteen, der Horizont umsdilieBt Wiiste und immer 
wieder Wiiste. Es ist die nordmexikanische Steppe, 
die unendliche Wandereinsamkeit, das Briiten vor 
dem Land. Gber dem FluBabgrund hangt das Zoll- 
haus, die Morgensonne beiBt furditbar, und ein 
Jammersdirei durdijagt mich.

Eine Frau klammert sich an den Hang, unten 
iichzt ihr Mann, Scbaum vor dem Mund. Ein epilepti- 
scher Anfall. Das Gesicht von Domen zerkragt, Sand, 
Blut und Blasse. Sie ziehen ihn nach oben, geben 
ihm Wasser, Trost und Ruhe, aber eine Deutsche ruft: 
„Das ist Mexiko, kaum sind wir an der Grenze, be- 
ginnt schon das Unheil! Das ist Mexiko, das ist 
Mexiko!“ Kurz vorher nocb hatte sie mir vom leichten 
Lebei\ in der mexikanischen Stadt erzahlt. Vom 
Wiederaufbau ihrer Existenz nach dem schweren Zu- 
sammenbruch in der Heimat, die sie besuchen konnte, 
weil Mexiko ihr Geld und Kraft gegeben hatte.

Armes Land. Da kam vom Norden ein mexikani-
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scher Fabrikant, der eine Maschine in Saint Louis ge- 
kauft hatte. Mit ihm kam ein Seifenamerikaner, 
frisdi optimiatisch, Lachzahne, rasiert, sprudelnd und 
duftend. Der Mexikaner schimpfte auf alles: die Re- 
volution, die Langsamkeit, den Sand, den Indio. Er 
inalte dem Feind vom Norden die Heimat, wie der sie 
gar nidit sehen wollte. Denn der Seifenmann wollte 
verkaufen, 200 000 Stiick taglidi, Creme und Puder 
dazu. Er lachte den Mexikaner aus, sah nidit den 
Sand, nidit die gesdiilderten HaBlidikeiten. Aber er 
benugte riicksichtslos den Servilen, machte ihn schon 
nacb hundert Kilometern zum Agenten, und hatte ein 
Geschaft in der Tasche, ehe noch die Berge begannen.

Neben ihm ein falschstolzer Misdiling, brutaler 
Olmann. Heftiges Zisdien iiber Steuern und Korrup- 
tionen, die er selbst verursadit hatte. Wie eine Werk- 
polizeidogge biB der Mann. Prali und schliirfend, zu 
jeder Metjelung bereit. Der Trallernde vom Norden, 
der Servile und der zischend Brutale, da hatte ich 
gleich das Trio der Feinde Mexikos. Der eine verkauft 
nur, weiter will er nichts, der zweite dient schwachlidi 
und keifend, der dritte beiBt wie eine Dogge.

Fehlte nur noch der Salbige, der Triefende, der 
mit Pathos, Weihrauch, Glocken und Verfiihrung seit 
1519 das braune Volk peinigt. Ich fuhr auf einem 
Iiauptweg der Reaktion, auf dem Waffen und Geld, 
jene Salbigkeit, blinder Ehrgeiz und Servilitat erst 
gestem wieder gegen das Herz des Landes zogen. 
Erst 1929 wieder zogen die Diener des Nordkapitals 
und des GroBackers unter falscher Flagge gegen die 
liauptstadt. Ehrgeizige Halbpolitiker und Generale,
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abgewendet schon durdi Besitj und Eitelkeiten von 
den Freiheitskampfen der Bauera und Arbeiter, 
mit Heroengesten iiber den schwachlichen Herzen, im 
Dienst der Angst vor jeder A(kerverteilung an die 
beraubten Indios.

Alg ich in der mexikanischen Eigenstadt Monterey 
war, der groBen Hoffnung und gchweren Bedrohung 
Mexikos, muBte ich wieder an dich denken, Diego 
Rivera. Auf einem deiner herrlichen Wandbilder 
flieBt dag rotę Eigen in die Grube, die SchweiB- 
gesichter sind von Zukunft iibergtrahlt, die Mugkeln 
der keuchenden Indios gind voll von Freiheitskraft. 
Du bigt die Wut, dag Herz, der Geist diegeg herrlichen 
Landes. So dacłite ich denn deiner und deiner kamp- 
fenden Fregken.

Ich bewundere dag Manetgche Bild: „Die Er- 
schieBung Maximilians“, weil eg den Kontrast Sonne 
und Grausamkeit, Tragódie und ewiges Licht, Stumpf- 
heit und Lebendigkeit, in singenden und weinenden 
Farben wiedergibt. Aber dag ist nicht Mexiko, ebenso- 
wenig wie die Siidseebilder Pechsteins wirkliche 
Tropen sind. Manet sah immer noch heroische Tra- 
dition, Pedistein fiililt Schwangersdiaft und Sattheit 
der Tropen. Aber der Glockenhiigel, auf dem 
Maximilian von Osterreich ersdiossen wurde, ist ein 
Racheberg des miBbrauchten und geknebelten Indio, 
und die Siidseeinseln sind Objekte einer Gier, die den 
braunen Mensdien sdion angefressen hat. Eg fehlen 
Elend und Aufbaumen in diesen Bildern, sie sind 
historiach, landschaftlich oder „mensehlidi“, aber da- 
mit wird nicht mehr gesagt, ais mit irgendeinem
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anderen „Sujet“ aug der Geschidite oder aus der 
Schónheit der Erdoberflache, von der die meisten 
Menschen ja gar nichts haben. Diese Kunst kampft 
nicht, sie kommt nicht aus Qual oder Zorn, sondern 
aug Betrachtung und Talent. Dag aber bedeutet Ge- 
trenntsein von der wirklichen Welt. Man ist nicht 
„am Busen der Natur“, wenn man auf der Wiese 
liegt und verziickt in den Blauhimmel starrt. Man ist 
kein Tragódienverfasser, wenn man Einzelscbicksal 
malt. Dieses Einzelscbicksal ist ja immer erst das Er- 
gebnis vieler Schicksale, die maBgebend sind und sich 
ausdriicken in der Darstellung eines Vorganges. Die 
ErschieBung eines Menschen, audi wenn sie von einem 
Genie dargestellt wird, kann midi nicht crschuttcrn. 
Der lassige Tropenleib, audi wenn Briiste und Augen 
noch 8o braun und samtig sind, wenn noch so ólig er- 
diditete Sdiwermut aus pupillenlosen Augen trieft, 
dieser Leib beweist noch nichts. Das ErsdiieBungs- 
bild Manets prunkt mit Farben, in ihm wird gefeuert, 
aber nicht angefeuert, und der vorhandene Kontrast 
von Tod und Leben, Kneditschaft und Freiheit, wird 
durch die Farben aufgehoben, so daB die Erschiitte- 
rung am Ende zum Rausch wird.

Wir siad daher gliicklich, wenn wir dargestellte 
Zusammenhange sehen, Gestalten, die nicht irgendwo 
sitjen oder stehen, Kontraste, die nidit beigelegt wer- 
den durch Rausch, Elend, dag nidit durch Tropen- 
fieber verhimmelt wird, Kampfe, die nicht durch 
Sonne spielerisdi gemacht werden, Geschidite, die 
nicht abgerissenes Einzelscbicksal ist. Zerbrochene 
und ersehnte Gemeinsamkeit, Yerhohnung des
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Jammers durcb die Landschaft, von Not erzwungene 
Trunkenheit, Grauenhaftigkeit inmitten einer fiihl- 
losen Natur, Fruchtbarkeit, vom verstumpften und 
erpreBten Sinn gefórdert, Ausblicke, die das Kampf- 
tempo steigern, das ist viel wertvoller, viel niitjlidier 
ais das Belugen und Beflimmern mit „Schonheit“ oder 
„Eigenart“. Die Form hat ja nur dann Sinn, wenn 
ihr Inhalt reizt, nicbt aber die Verdauung oder 
mondane Entziickungsscbreie ans der Kehle, sondern 
zu Mut und Edelkeit. Ich kann midi vom Purpurrot 
oder Marineblau begeistern lassen, ich sehe den 
Traumbadi lieber ais den Blutbach, aber darauf 
kommt es nicbt an. Wir haben die Pflicbt, zu sorgen, 
daB alle was zu essen haben, und es macht keinen 
Grunduntersdiied, ob wir das mit einer Gewerk- 
scbaftsorganisation, einem Leitartikel, einem Budi, 
einer Tribiinenrede, einem Monument, einer Statuę 
oder einem Bild tun. Mittel und Form sind ver- 
schieden, der Zweck ist derselbe. Mit anderen Worten: 
Will der Kiinstler dasselbe wie der Direktor eines 
Tanzpalastes oder der Chef einer feinen Kiidie, will 
er aho Menscben verziickt machen, die vom Blute 
anderer leben, so mag er das tun. Ob er will oder 
nidit, ob er iiberhaupt mit solchem BewuBtsein schaff t 
oder nicbt, er steht dann auf der einen Seite der 
Welt. Der Kiinstler muB sich also entsdieiden, ob er 
die Sonne schón oder charakteristisch malt, oder ob es 
notwendig ist, daB die Menscben essen und daB sie 
die schone Sonne mit vollem Magen bestaunen 
kónnen.

Er kann nidit Hauser, Statuen oder Bilder
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machen, ohne die Formungsmethoden der Feinkiichen- 
kiinstler gelernt zu haben. Immer bleibt aucb der 
Kiinstler auf der dunklen Lebensseite, die er erklaren 
und hoffnungsvoll kampferisdi machen soli, abhangig 
von der Tradition auf der anderen Seite. Immer muB 
er selbstverstandli(h Kiinstler sein, das heiBt ein 
Mensdi, nicht mit besonderen Gaben, sondern mit der 
besonderen Ausbildung der Gaben, die wir ja alle 
haben. Er ist ja nur der nach einer bestimmten Seite 
gesteigerte Alltagsmensch. Er iBt, trinkt, schlaft und 
liebt, genau so wie wir alle, und wenn er nichts zu 
essen und trinken hat, was ebenfalls vorkommen soli, 
dann leidet er Hunger und Durst. Er muB sich ab- 
gewóhnen, in sich etwas Besonderes zu sehen. Er ist 
genau wie alle, nur ausgestattet mit einem ge- 
steigerten Sinn. Der stumpfeste Unkiinstler kann 
einen Baum oder einen Menschen zeichnen, er wird 
sie jedoch nicht so kiinstlerisdi zeichnen wie der 
kiinstlerische Zeichner. Der Kiinstler soli wissen, wo 
er zu stehen hat, und wenn er das nicht weiB, bleibt 
er audi mit der starksten Intuition nur ein Kiinstler, 
und ist nicht ein Bruder, der den anderen helfen soli.

Diego Rivera ist ein briiderlicher Kiinstler. 
Briiderlich, das heiBt hier nicht sanft, kuttig, mit 
leidender Seelc nur, sondern wiitend vor dem Blut, 
gerecht auf einer Seite, Verteidiger und Angreifer, 
Sdiiifcer und Klager aus Zorn. Intellektuelle in 
Mexiko baten Rivera um einen Vortrag iiber Kunst. 
Selten hat ein Kiinstler eifriger betont, daB Kunst 
keine Betatigung in der Luft sei, keine Schweberei 
oder Icherei, sondern eine verdammt ernste Gemein-
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schaftsangelegenheit. Sie wachst von unten und muB 
sich von unten in Schónheit erheben, wenn sie mensch- 
lich sein soli. Sonst wird etwa ein Liebermannsches 
Pferd an irgendeinem Strand daraus. Pferd und 
Strand sind „gekonnt“, wer wollte das bestreiten? 
Wie linnenkiihl ist die Luft, wie wellig kiihn springt 
das Tier, und der Reiter, wie federt er herrschend 
auf dem Pferd. Aber 99 Prozent der Menschen haben 
damit nicht das geringste zu schaffen. Sie verstehen 
sich nicht auf Tónung. Spring den satten Schweben- 
den nur mit Liditrevolutionen ins Herz, versucb nur 
von der Farbę her die Welt zu stiirzen; laB nur Flam- 
men wirbeln aus deinem unbewuBt revolutionaren 
Hirn, schlag los ins Licht, daB es jauchzend kreist, 
greif sie also an, daB sie wanken, sie werden dich riih- 
men und hoch bezahlen erst, wenn du registriert bist.

In dieser Pause zwischen den Revolutionen gelingt 
es den Beneblern, dir weisziunachen: „Was hat die 
Kunst mit Essen, Trinken und Schlafen zu tun? 
Schónheit braucht der Mensch, er muB sie haben, ohne 
Riicksicht oder Vorsicht auf materielle Giiter.“ Das 
ist, mit oder ohne Verlaub, dummes Zeug. Denn 
Schónheit existiert fur den Hungrigen nur in seinen 
kranken Visionen. Und dann ist’s durcb Fieberwunsch 
verzerrte Schónheit, wie die „Bildnerei der Geistes- 
kranken“.

Furchtbar ist die Klage des geschlagenen Kiinst- 
lers, der'seine Verlassenheit genialisch darstellt, ein- 
sam die Qual formt, der aber nur in Schónheit stóhnt 
und nicht die Leidensbriider unten aufruft. Wie der 
gepeitschte Rembrandt sich aus einer Spiegelscheibe
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malt, in jedem HautriB verbissene Weisheit, tranende 
Resignation, auf dem Kopf die Narrheit eines Lebens, 
das, aus Volksboden gewacbsen, doch nicht von unten 
fiihlte, sondern an Markt, Milde und rauhe Glaubiger 
appellierte. Karikiertes Leben, das am Ende mehr 
Wimmern ais Schwert und Briillen war. Dieser Licht- 
gigant bettelt am Ende, zittert aus Scherbenschabig- 
keit um eine mitleidige Nacbwelt.

Ich schreibe auf einem gewaltigen Schnellschiff. 
Das Schiff entstand von unten nach oben, es lebt 
von unten nach oben, mit Menschen und Maschi- 
nen, Spanten und Bohlen. Es schwitjt unten und 
verfeint sich nach oben. Keine Niete unten darf 
fehlen, sonst kippt das Schiff, sauft sich voll Wasser, 
die Feinkiiche, die Salons, die vornehme Feindschaft, 
die ganze „Fiihrung“ sackt ab. Unten, unten, unten 
ist die Welt. Nur der verwurzelte Kiinstler kann 
kampfen, nur der kampfende Kiinstler ist Kiinstler, 
nur der Gemeinschaftskiinstler kampft. Das ist 
Diego Rivera.

Rivera durchlitt die ganze Pressung des Indio, 
seit Cortez ins Land kam. Er nennt sich eine Mischung 
aus Uriel Acosta und Indio, das heiBt also aus ge- 
quiilten Saften, aus Wissen um Leid und Trieb, den 
Druck abzuscłiwachen. Stimmt die Abnenschaft, so 
haben wir hier zwei gestriemte Edelkeiten: bestes 
Europa und bestes Amerika, Ahasver weiB und 
braun. Torąuemadas Peitsche auf die iberischen 
Juden und die Peitsche des Cortez auf den Indio. 
Verdrangung alter Hochkulturen und Baumen gegen 
die brutal geweihte Macht.
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Rivera ist der neue Indio, er ist Urgrund Latein- 
Amerikas, befrucłitet von Europa. Aber nicbt vom 
Cbergangseuropa oder vom Sterbeeuropa, sondern 
vom Zukunftseuropa. Er lebte siebenzehn Jalire in 
der „alten Welt“, dort, wo sie um Neues ringt, und es 
ist nur logisch, dali er Freund Picassos wurde. Denn 
der Indio in Rivera mulite Raum und Gesellschaft 
einfacher sehen ais die Problematiker. Berge und 
Hauser Mexikos, Hochplateau und das Gesamtland 
werden aus dem Kubuś begriffen. Sie sind nicbt ver- 
schwommen, nicbt gegeneinander, sondern ganz simpel 
folgend, steigend oder fallend. Erde aus Erde. 
Die alten Pyramiden sind Raumteiler, Vcrbinder 
von Erde und Gestirnen. Es ist ein algebraiscbes 
Land, auf einfachste Formeln zu bringen. Ri- 
veras Statur selbst ist kubisrh. Gewaltig, scbrótig 
und docb fein, so dali die Bilder wie eine kraft- 
gleiche und dodi hóchst kultivierte Fortsetjung 
von ihm sind. Kaum ein andcrer Mexikaner kennt 
so die Grundlinien der Indiogcscbichte Mexikos, das 
Tausendfaltige der einfachen und durcb Jahrhunderte 
fortgesegten Bedriickung. Er kennt alle Tiere, 
Friichte, Rassen, Laster, Sehnsiicbte, Fehler, Auftriebc 
des Landes. Seine lauernde Passivitat, die duldende 
Hoffnung, die wartende Weisheit, den unbedacbten 
Zorn, die verkrampfte Trunkenheit und die herrlich 
offene Niicbternheit dieses Volkes. Mit dem Blick des 
klaren Raumteilers sieht er die faulende und tren- 
nende Last oben, und die darbende und deshalb nur 
Prozente ihrer Fruchtbarkeit gebende Kraft unten.

So einfach ist ja die „Entwicklung“ Mexikos. Vor
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vieleu Jahrhunderten wanderteu Vólker vom Norden 
ein, kampften um neuen Nabrungsraum, stabilisierten 
sich selbst und dann aus ihrer Ackerkraft ihre Ober- 
kasten auf dem Acker, bis das dekadent gewaltsame 
Spanien ihre Konstruktion zerstórte, ihren Staat, die 
Gesege, die Tempel, und Last auf Last haufte. Also 
ein Druck, abgelóst vom anderen, noth schwereren. 
Aztekenherrscbaft, Spanierherrschaft, eine steigende 
Last. Unfruchtbarkeit auf Unfruchtbarkeit. Du 
brauchst nur eine Ackertafel Mexikos zu zeichnen. 
Eine ókonomische Transformationstafel, dann bast du 
die Entwicklung. Erst Aztekenacker, zwar hierarchisch 
verteilt, das heiBt mit Eigentumsstaffelung von unten 
nach oben, bis zum GroBgrundbesitjcr, der iiber alles 
und alle verfiigte, aber doch einigermaBen sozial 
gefestigt in sich dieses Gebilde. Dann der spanische 
Indioacker, viel zerrissener, heterogener, willkiir- 
licher verteilt zugunsten neuer Herren und Gotter. 
Auf dieser Wandlungskarte bleibt der Gesamtacker 
Mexikos ungefahr gleich, aber der Bauernacker wird 
von Jahr zu Jahr kleiner. Sc

Aztekenacker:

Gottkónig iiber allen 

Adel 

Kirche 

Krieger

Das produktive Volk

3 etwa:

Unproduk-
tivitat
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Un-
produk-
tivitat

Spanieracker:
Spanische Krone:

Vizekónig ais Kassiercr 
des Zehnten fur die spani
sche Krone und Grofi- 

grundbesitzer

Militar- und Zivilverwaltung 

Feudaler und kirchlicher Grundbesitz

Das produktive Volk

Der unproduktive Pyramidenteil wuchs durch
Jahrhunderte auf dem Indioriicken. Einmal theo- 
kratisch begriindete Kastę, dann im Namen des 
Papstes, der Jungfrau und der katholischen Kónige 
Spaniens ais Vollstrecker des Universalwillens, dann 
Kapitał ais gieriger Mobilisierer des vorher ver- 
ankerten Eigentums. Immer hatte der Indio fur 
dieses oder jenes Idol, auf Kosten seines Arbeits- 
wertes, Peitscheu iiber sidi.

Mexiko wurde nicht reicher durch die Jahr
hunderte. Mexiko wurde im Gegenteil sehr viel 
armer. Das einfache Auge Riveras sali bald die 
Ursache. Wenn von dem einzigen Wert, dem Ar- 
beitswert, immer mehr gefressen wird, was niitjen 
'dann mehr ais hundert Millionen kultivierbaren 
Ackers, oder der Ford - Traktor, oder das bestc 
Regenerationsverfahren in der Olindustrie? Audi 
feinste Methoden des Staats- und Privatkredits, die 
erkliigeltsten Zoile und Steuern, was niigen alle diese
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Finessen, wenn die Arbeitskraft auf dem Acker und 
an der Maschine sinkt? Ob Moctezuma mit fiinf- 
tausend Edlen, Priestern, Adelsrittern oben sigt oder 
der Vizekónig Mendóza mit einer Armee von Weih- 
wedlern und einer Flinten- und Kanonenarmee nebst 
der entsprechenden „Zivilverwaltung“, oder eine 
„moderne“ Regierung mit dem entsprechenden 
„Hauslialt“, getrennt zwar von der Kirche, aber ohne 
daB die Kirche aufgehórt bat, gewaltig zu kon- 
sumieren. Wenn sich das immer nur wiederholte 
und nicht anderte, was soli der Indio tun, der diese 
Riesenschicht ernahren muBte, muB und weiter soli? 
Er soli die Last runterwerfen, antwortet Riveras 
Pinsel, und er predigt in „Schónheit“ diese einfache 
Lehre tausendmal, historisch, aktuell, ethisch, aus 
der Arbeit, der Feier, dem Wahnsinn, der Weisheit 
des Indio.

Diego Rivera nennt sich „obrero“, Arbeiter. 
Nicht etwa mit gemachter Bescheidenheit, sondern 
weil er Sidr Arbeiter fiihlt. Seine Malerei hat nichts 
mit Atelier zu tun. Rivera malt Fresken. Wie ein 
Maurerpolier bereitet er alles selbst vor, gibt er die 
Mischung der „Speise“ an, priift er Steine und 
Mortel. Aber er fiihlt sich nicht „Handwerker", im 
Sinne etwa der Renaissancemeister, Diirers oder 
der Thomaschule, sondern Proletarier, Frontmensch, 
Mit- und Vorkampfer.

Kaum eines anderen groBen Kiinstlers Werke sind 
so heftig bespien worden. Rivera stellte sich eines 
Tages mit der Waffe in der Hancl vor seine Indio- 
fresken, bis ihm braune Genossen Schutj anboten und
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mit dem Gewehr Wachę standen vor ihrem gemalten 
Schicksal.

Ich sagte, daB Rivera von den Kubisten her- 
kommt. Aber, was groB sichtbar ist von ihm in 
Mexiko, ist wohl noch elementar kubisch, aber nicht 
mehr kubistisch. Wohl blieb die Neuteilung des 
Raumes, die Vereinfachung bis zur Wiirfel- und 
Pyramidenklarheit, aber mit stumpfer Abgrenzung 
hat das nichts zu tun. Es ist nun die zu hoher Kunst 
gesteigerte simple Linienfiihrung des Indiohand- 
werks, seiner Ornamente, Gótterstatuetten, Tiicher, 
Tópfereien und Matten, die nur dargestellte Ebenen, 
Berge, Hiigel sind, in denen das langsam kraftvolle 
Leben des Ackermenschen pulst. Stumpf mathema* 
tisch laBt sich das Indioleben nicht darstellen, denn 
der braune Menach ist oft im Alter noch jiinglings- 
weich, seine Bewegungen sind kraftvolles Wehren 
gegen die unfruchtbare Besdileunigung durch das 
Kapitał.

Bauer, Arbeiter, Soldat, die drei sind in Mexiko 
erdverbundener noch ais in Maschinenlandern. Wenn 
Rivera ihre revolutionare Dreiheit malt, so ist das 
viel weniger fordernde Parole ais in Europa. Ob- 
wohl Politik sie oft auseinander treibt, sind sie 
natiirliche Gemeinschaft nicht nur aus Grundgeseg- 
lichkeit, sondern aus noch nicht wesentlich zerstórten 
und noch nicht vergangenen Traditionen. Alle drei 
sind Bauern geblieben mit Sichel, Hammer und 
Flintę. In einigen Bildern sehen sie mit Ackerruhe 
auf krankhafte Biirgerintensitat, auf gepeitschte 
Mischlinge und WeiBe, die sich vernichten, Weil sie
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sich zu weit vom Acker entfernt haben. Du spiirst 
dann die natiirliche Kraft und weise Uberlegenheit 
ewiger Gewalten. Dann ist der Maler geopolitisch, 
aber nicht wie Leute, die uralte Wissenschaft mit 
Entdedtergesten klein auffrisieren, sondern aus Ge- 
fiihl und Wissen nm die dauernden Gewalten. Kos- 
miscb ist er dann nacb den Siegesgesetjen der Natur.

Es bleibt das hohe Verdienst des mexikanischen 
Erziehungsministers Jose Vasconzeles und des Acker- 
bauministers Ramon de Negri, dem Pinseltitanen 
die Mauera des Kultusministeriums in Mexiko-Stadt 
und der Ackerbauscbule in Chapingo gegeben zu 
haben. Auf diesen Flacben ist ganz GroBes voll- 
bracht worden. In Steigerungen, aber immer ur- 
kraftvoll einfadi. Ich sprach von dem Pinseltitanen 
Rivera. Das ist er scbon ais Quantitatsiiberwinder. 
Diese Leistung in wenigen Jahren ist fast unglaub- 
haft. Ais icb im Mai 1923 nacb Mexiko kam, hatte 
Rivera kaum mit der unteren Galerie des Hofes im 
Erziehungspalast begonnen. Es sind zwei groBe 
Hofe nacb spanisch-kolonialer Art mit je drei 
Galerien, getrennt durch eine Saulenwand. Ende 
1925, also nacb zweidreiviertel Jahren nur, drang 
der Kiinstler scbon machtig auf die Mauera des 
zweiten Hofes vor. Dabei blieb er bedacbtig, un- 
hastig, wenn auch fieberzart mit seinen Handen. So 
stand er fein-massiv auf dem Geriist, oft von mor- 
gens um fiinf bis in die Nacbt oder audi die Nacbt 
hindurcb, gejagt dieser Zyklop von einer wahrhaf- 
tigen Mission.

Die Gemalde der drei Galerien und des Treppen-
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hauses im Erziehungsministerium sind ein Fresken- 
band mit dem Tag des mexikanischen Indio, mit 
seinen Geniigsamkeiten, Wiinschen, Bedriickungen, 
Arbeitssymbolen, Martyrern des braunen Prole- 
tariata. Vielleicht sind die spater gemalten Fresken 
im Treppenhaus und in der Kapelle der Ackerbau- 
hocłiscłiule von Chapingo noch angreifender und 
hymnischer ais die Fresken in den Hófen des Kultus- 
ministeriums. Aber das ganze ist ein Sang der Arbeit 
ohnegleichen, geschildert, gedonnert und gejubelt, 
Alkohol und Seelenruhe, Fruchtbarkeit und 
bourgeoises Vertun der Arbeitsfriichte, kapitalisti- 
scher Krieg und proletarischer Friede, ausgepreBter 
Farmacker und geruhiges Bauernland, schmierige 
Kontrollierung der Arbeit und freie Verfiigung iiber 
sie. Hochplateau und Tropentiefe, das Grau der 
Tagesmiihe und die feuernde Helligkeit der Blumen, 
Leib, Frucht und Bliite eins, Kindersddaf des brau
nen Menschen, alle wachen Herrlichkeiten seiner 
Augen, Herzen und Hande, seines Lebens und 
Sterbens. Seine sanften Todesgenien, seine noch 
lebenden Erdgótter, seine saftige Stille, nichts fehlt, 
nichts fehlt, was ein liebender Arbeiter Positives an 
seinen Brudem und Schwestern entdecken kónnte.

Es ist heute die beste groBe Pinselkonzeption 
eines grundverstehenden Menschen, der die Himmel 
und Hellen der Erde mit den Augen des Kampfers 
fur die Arbeit sieht.

Scłimetternd, singend, sddagend und streichelnd 
sind die Farben Riveras, brennend in der Dar- 
stellung der GieBerei oder opferlodernd urn das
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„Der belauerte Schlaf des Indio” 
Frcsko von Diego Rivera im Mexikanischen 

Erziehungsministerium



Diego Rivera Detail aus einem Kresko Riveras



Wahlumzug in Mexiko



Obregón auf einer Wahlreise

Wahldemonstration fur den General Gasea



Kuppeln des Klosters in Cholula, Mexiko

Yerkauf von Spielzeug am mexikanischen Totensonntag



Madonna von Cuanajuato, Mexiko Teil des Portals der Kirche San Francisco 
Acatepec (Mexiko)



Haupt des erschossenen Fiihrers, oder wild weinend 
auf dem Begrabnis des Proleten. Aber auch ohne 
diese Farben, nur durch Komposition, Haltung der 
Leiber, Hande und Kópfe, durch die wissende Dul- 
dung in den von Inspektorensadismus gepeinigten 
Bauern, durch den Stolz der Einzellinie und den 
organischen Zusammenhang des Kollektivs, kommt 
dieser herrliche Sang auf die kosmische Gewalt der 
Arbeit und auf den Segen der Gemeinschaft schon 
pracbtYoll heraus.

Nicht ungerecht ist der Meister. Er ist im hóch- 
sten Sinne gerecht, indem er fur die Produktivitat 
malt. Er tut das nicht sinnlos flanimend, sondern 
mit Anerkennung der von arbeitsfeindlichen Machten 
finanzierten Technik. Er weiB, daB der Techniker 
bis heute mit dem Kapitalisten ging, aber er ruft 
ihn, wohin er gehórt. Kein anderer Maler, die 
„neuen Sachlichen“ in Europa eingeschlossen, ver- 
stehen Bau und Zweck der technischen Apparatur 
besser, Bobrtiirme, Traktoren, Kanale, Eisenbahnen, 
Automobile, Flugzeuge, Elektrizitat und Funkwellen. 
Rivera hat das alles mit zolascher Genauigkeit stu- 
diert. Er ist nicht weniger Handarbeiter ais die 
Milieuschilderer von gestem oder ein Marienmeister, 
oder der Maler eines Fensters im Kólner Dom. Er 
kennt das Materiał, das er malt, jeden Kolben, jede 
Speiche, Grund und Zweck der Maschine wie der 
Friichte, Beine, Busen, Augen.

Die Kontrastierungen sind nicht iiberschrien, sie 
sind in Farben und Stoffen ganz natiirlich, und die 
Gesiehter Rockefellera, Morgana, eines Manschpoeten
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oder einer Bourgeoishenne, sind Portrats und keine 
Karikaturen, audi wenn sie karikaturistisdie Bledi- 
symbole oder dergleichen auf dem Kopf haben. So 
sehen diese Menschen aus. So, nicbt anders. Sie 
sind nicht so „gesehen“, sie sind so. Das Degenerative 
dieser Fratjen im Vergleidi zum Konstruktiven des 
Proleten, ist so, mit und ohne Brille, mit Straffbusen 
oder Runzeln, SdimuBbart oder rasiertem Haimaul. 
Diese „Nacht der Bourgeoisie“, das ist kein be- 
soffener Einzelfail, sondern die ganze krampfhafte 
Destruktivitat einer Klasse, die sidi selbst allerdings 
nicht kennt, aber durch das Objektiv der Fruchtbar- 
keit sich so darbietet. Nicht verzerrt, nicht mai 
vergróBert, sondern jeden Tag so in Salons, Kasinos 
und auf der StraBe. Diese siimigen, diampagnerisier- 
ten Augen „Mondaner“ locken und bieten dar in 
jeder „Gesellschaft“, in Berlin, Paris oder sonstwo. 
Wie wenig Rivera auftragt, zeigt das Bild „Toten- 
fest in der Stadt“. So sonderbar der Stoff, die Auf- 
fassung vom Tode oder die „Mentalitat“ des Mexi- 
kaners vor dem Versdieiden oder den Verschiedenen, 
die Menschen sind so: ruhig, heiter, spielerisdi, ohne 
Furcht vor dem Tode. Audi die Todeshampelmanner 
auf diesem Bilde sind nicht grotesk, sie gehoren zum 
Leben mit dem Tode in Mexiko, zu der Lebendig- 
keit der starren Maskę in diesem Lande. Es ist 
keine Uberspitjung.

Habt ihr mai Geldgesichter gesehen? Zirkulative 
Gesichter, die seit dem SelbstbewuBtwerden dieser 
Hirne auf den Markt geriditet waren? Sie sind 
verkniffen, giitelos, wenn auch vielleidit voll „Bon-
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homie“. Es sind vertikale Handelsgesichter und nicht 
horizontale Produktivgesichter.

Tiere, Kinder, Miitter, Vergehende und Wach- 
sende, alle sind nur wiedergegeben. Das ist eben 
da9 Zeichen des groBen Kiinstlers. So klar sind 
Figuren und Dinge gesehen, dali sie aus den Kriim- 
mungen der Kapellenkuppel in Chapingo heraus- 
treten, weil Glieder oder Halme nicht Plag haben in 
den Biegungen des Plafonds. Ais ich auf dem Ge- 
riist unter diesen herausgeschleuderten Gliedern 
stand, erschrak ich so, dali ich beinahe abgestiirzt 
ware. So klar ist diese Menschenlinse.

Ich glaube, Tausende werden bald nach Mexiko 
wandern, diese hohe Einfachheit zu sehen. Denn 
der von Diego Rivera gemalte Indio ist das herrlich 
gestaltete Grundmotiv des Lebens, sein Rhythmus 
und sein Ziel:

Die Gemeinschaft durch Arbeit!

Immer wieder wird die Gemeinschaft zerrissen 
durch Falschung der Liebe, Niederkniittelung der 
Fruchtbarkeit, MiBbrauch der Sentimentalitat des 
braunen Menschen in Mexiko. Das sind nicht mehr 
die streitbaren Priester der Urchristenzeit, sondern 
die Verteidiger eines unmóglichen Sozialzustandes. 
Ubermorgen werden sie abgewirtschaftet haben, weil 
sie das Naturgesetj der Produktivitat yerlefcen.

Im Mai 1927 wurde auf der Hacienda „Esperanza", 
im mexikanischen Staate Colima, Enriąue Schóndube 
erschossen. Eine Gruppe von „Cristeros“, das heiBt 
von bewaffneten Religionskampfern jener Gegend,
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hatte Sprengstoff von ihm verlangt. Da er ihn nicht 
herausgehen wollte, griffen die Leute mit Waffen die 
Hacienda an. In diesem Kampfe wurde Enrique 
Schóndube aus dem Hinterhalt niedergestreckt.

Idi lernte den alten Schóndube vor Jahren in 
seinem Buro in Mexiko-Stadt kennen. Alle zitterten 
vor ihm. Es hieB, daB er rude ware, den Leuten 
piatach ins Gesicht sagte, was er von ihnen dachte, 
kurz, daB man mit ihm nicht gut Kirachen essen 
konnte. Er war sehr freundlidi mit mir, sprach mir 
sofort von seiner Reistheorie, iiber die er eine 
kleine Broschure gesdirieben hatte, und lud mich 
nach Esperanza ein.

Ich war zweimal dort. Es ist einer der wunder- 
vollsten Orte Mexikos. Die Zuckerfelder senken 
sich dem Berge Golima zu, Wald ist da, Wild, eine 
Jagdhiitte, und von allen Seiten kann man in die 
steigende Ewigkeit blicken.

Hier fiihlte sich dieser Mann wohl, vielleicht der 
einzige Deutsche in Mexiko, der mit groBer Energie 
versuchte, zu pflanzen und zu bauen. Zucker, Reis, 
Mais, Wege und Briicken, elektriache Werke und 
alles, was ihm vollendbar schien. Grundgiitig dabei, 
so viele ihn auch haBten. Auf einem Nachtritt durch 
die Felder erzahlte er mir aus seinem Leben. Es 
war sozusagen eine Trapperbeichte, die Beidite eines 
Menschen, der sich gereinigt fiihlte, nachdem er viele 
Jahre durch Alkohol und andere Leidensdiaften ge- 
sdiweift war. Er war einer der gliihendsten An- 
hanger vegetarischer Ernahrung geworden. Das 
hat, so sagte er mir auf jenem Ritt, mein Blut er-
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neuert, meine Seele geklart und mich ganz frisch 
erhalten, bis nahe an die Siebenzig. Denn so alt war 
er damals sdion. Aber, wenn seine Sóhne ihn viel- 
leicht zu Pferde iiberholten, zu FuB war er allen 
voran. GroB, hager, mit blauen Augen, schnell, 
lebendig, und bei aller Vielfaltigkeit von einer be- 
merkenswerten Direktheit. Er aB fast nur Rohkost: 
Kiirbisse, Melonen, Friichte, Sałatę. Rauchen war 
auf der Hacienda verboten. Er lieB nur die Natur 
zu, wie sie sich ungeschminkt, ungekodit und unge- 
pfeffert darbietet. Ich sah einmal, daB er ganz er- 
regt am friihen Morgen einer India den Rebozo 
(langer Schal) vom Kopf riB, polternd: „WeiBt du 
denn nicht, daB die klare Morgenluft gesiinder ist 
alg die dicke Luft unter deinem Tuch?“ Ganz er- 
regt war er, die India aber lief weinend und be- 
leidigt davon.

Sein letjtes konstruktives Werk war ein Riesen- 
aufzug, von der Talstation der Eisenbahn nach 
Manzanillo, bis zur Hóhe, wo die Felder der Hacienda 
beginnen. Mit groBem Stolz zeigte er uns die An- 
fangę, jagte uns nadi einem fiirchterlidien Platjregen 
durdi die pitschnassen Zuckerrohrfelder und traumte 
mit leidenschaftlichen Worten von wundervollen 
Verbindungen, von groBen Wasseranlagen, kurz, von 
einem technisierten Ackerparadies. Ein anderes Mai 
beobachtete ich ihn bei Erdarbeiten auf der 
Hacienda. Er strahlte, wenn er an die Frucht dachte 
und stampfte neben den Pferden wie die Bauern 
auf den Bildern der Miinchner „Jugend“ zu Anfang 
dieses Jahrhunderts. Er war ein gefiirchteter Herr,

85



aber ein Burger war er nicht. Ais ich ihm sagte: 
„Wo werde ich auf dieser Erde ein Platjchen finden, 
um ruhig meine Dinge niederzuscfareiben?“, ant- 
wortete er sof ort: „An der Kiiste habe ich Land, 
nehmen Sie soviel Sie wollen. Hiitten sind auch da, 
oder wir bauen ein Hauschen, und da konnen Sie 
arbeiten, bis alles fertig ist. Oder aber Sie wohnen 
meinetwegen jahrelang auf meinem Rosengut bei 
Mexiko-Stadt, wenn Sie durthaus Hausermassen 
sehen miissen. Aber idi will, daB Sie Ihre Dinge 
zu Ende bringen.“

Wieder auf einem Ritt politisierten wir iiber die 
mexikanische Revolution. Er war nicht damit ein- 
verstanden und wir gerieten aneinander. Dennoch 
liebte er den Indio heftig, schimpfte fiirchterlich 
auf alle, die ihn auspressen. Er selbst war Hacendado, 
aber er wollte es nicht wahr haben. Er war eigent- 
licłi noch der alte Siedler, unruhig und robust, nicht 
etwa Besi^er, wenn auch alle Wirkungen des Eigen- 
tums auf seinen Giitern und in seinen Fabriken zu 
spiiren waren. Ich habe ihn geschatjt, weil er 
wenigstens im Lande selbst zugriff und nicht ver- 
kaufend hinter dem Tresen stand, wie so viele meiner 
lieben Landsleute im Ausland. Weil er kein 
Provisionist war, sondern ein Verwaltender, und weil 
er einer der wenigen Deutschen drauBen war, ganz 
mit deę Natur verschmolzen. Er verschmolz so mit 
dem Boden und den Friichten, daB er, der selbst 
polierten Reis verkaufte, und zwar soviel, wie er 
nur verkaufen konnte, wiitend war, wenn er jemand 
diesen Reis essen sah. Er kannte das Yitamingesetj
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schon vor seiner wissenschaftlichen Entdeckung und 
er wuBte, woher die entsetjliche Beri-Beri-Krankheit 
unter den Eingeborenen kommt.

Enrique Schóndube hat, soviel ich weiB, niemała 
gegen die Kirche in Mexiko óffentlich gewettert. 
Aber er wurde von einem „Cristero“ erschossen. 
Am 16. Januar 1928, morgens um 6 Uhr, wurde die 
Hacienda wieder von zweihundert bewaffneten 
„Cristeros“ angegriffen. Der jungę Otto Schóndube 
verteidigte sie mit wenigcn Leuten. Dabei wurde 
ein Freund des jungen Schóndube getótet. Der An- 
griff erfolgte unter den Rufen: „Viva Cristo Rey, 
Viva la Madona de Guadalupe und Viva Martinez“, 
der den alten Schóndube getótet hat. Noch immer 
konnten sie nidit vergessen, daB der Mann ihnen nicht 
den Sprengstoff geben wollte, den sie forderten, um 
eine Eisenbahnbriicke in die Luft zu sprengen. Da- 
mals war die Cristero-Bewegung, angefacht von einem 
wiitenden Manifest des Erzbischofs Mora y del Rio, 
und weiter entflammt von anderen Priestern der 
katholischen Kirche, noch organisiert. Man sagte 
mir, daB sich der Bischof Diaz besonders eifrig ge- 
zeigt hatte, damit man in Rom die Lust zum Opfer 
bemerkte. Ich weiB nidit, ob das stimmt, sicher aber 
ist, daB Priester in den bewaffneten Aufstand ver- 
wickelt waren, der dann Banditentum wurde. Das 
ist jedoch ein besonderes Kapitel, das nodi ge- 
sdirieben werden soli. Diesmal wollte idi nur mein 
Bedauern iiber die Ermordung des alten Schóndube 
aussprechen, der sicher kein Antichrist im Sinne der 
Kirche gewesen ist, sondern ein christlicher Privat-
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eigentiimer, ein Kapitalist mit kapitalistisdien 
Wirkungen, der aber sterben muBte, weil er 
jenen Verteidigern Christi in Mexiko nicht den 
Sprengstoff zur Vernichtung von Menschenleben 
geben wollte.

Mexiko saugt dich an, du kannst nicht wider- 
stehen, du muBt zuriick! Steppe oder Berg, Enge oder 
Weite, Ruhe oder Sturm, dieses Land muBt du lieben. 
Schon wieder zitterte Kampf iiber Mexiko. GroB- 
grundbesit; gegen Indioacker, die Kirche mit dem 
GroBgrundbesitj, Bauernfiihrer und Arbeiterfiihrer 
entzweit, Maderisten gegen Zapatisten, im Norden 
die schwere Drohung, im Siiden noch keine Einigkeit, 
die Not groB, die Notwendigkeiten halbbegriffen, 
die tiefe Ackerrevolution unvermeidlich. Gesattigte 
Generale, kleinliche Postenjager, herrliche Herzen fiir 
den Indio, hohe Kunst und niedere FreBsucht, noch 
dampft das Land quirlend die Probleme. Aber du 
siehst, wie es wird, wie Neuverteilung beginnt. Dumpf 
achzt das Land noch unter Druck und Peinlichkeiten, 
Blut und altem Staub, unter Expansionsgier und 
Uberprovisionen. Die Glaubiger im Norden stehen 
bereit, Olkónige, Landspekulanten, Minenspieler, 
Hearst und HaB. Aber ich vertraue der Kraft, dem 
Beispiel, der Kiihnheit, der Zahigkeit dieses Volkes, 
dessen Erde, Luft, Wasser, Fabriken, Schienenwege, 
StraBen,jeden Tag mehr hergeben, kraftiger sich be- 
wegen in den Grenzen und iiber die Grenzen hinaus, 
trotj Zuckungen und Boykott, trotj kleinem Ehrgeiz 
der BetreBten, trotj geilen Provisionisten und all den 
anderen Biestern iiber seiner Fruchtbarkeit.
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Freund Celestino Gasca holte midi in sein schónes 
Haus, das nidit weit von der InsurgentenstralJe ge- 
legen ist, umgackert, umschnattert, umgriint, bunt 
umgiirtet und von alten Baumen angewedelt. Mexiko- 
Stadt greift aus, dem Bergring zu, breite StraBen 
werden ins Land gewalzt, nach Puebla, Acapulco, nacb 
allen Seiten faucht die Stadt ihre Automobile. In zehn 
Stunden bist du am Pazifischen Ozean.

Am 27. Mai beaudite idi den General Obregón. 
„Ich habe ja Land an die Indios verteilt, das war die 
Arbeit meiner ersten Prasidentschaft, das wird aucb 
meine Arbeit sein, wenn ich wieder Prasident werde.“ 
„Und die Kirche?“ fragte ich. „Sie kennen die Ver- 
fassung.“ In Iquique, an der chilenischen Kiiste, las 
ich die Nachricht von der Ermordung Obregóns. Der 
Kirchenfanatiker Toral, jung, siedend, verworren, das 
leicht lodernde Herz geschiirt von der Nonne Con- 
cepcion, dahinter die Manifeste des Clerus in Mexiko, 
seine Rufę und seine dauerhaft stille Arbeit, der 
blinde Mord mit hellen Leidenschaftsaugen der 
Jugend, hatten diesen starksten Mann Mexikos ge- 
fallt.

Der Einheitsblock, in jenem Augenblick nur unter 
Obregón denkbar, zerfiel, die Wankenden wurden 
Rebellen und die neue Revolution war da. Es war 
nur eine verdeckte Einheit gewesen. Sobald der Fuh- 
rer fehlte, waren die Gegensatje wieder offen.

Obregón war mehr Militar ais Staatsmann. Er war 
von auBerordentlichem Mut. In der Schlacht bei Ocot- 
lan gegen die Truppen de la Huertas konnten sie ihn 
nur mit Gewalt aus der Kugelzone bringen. Er wollte
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nicht hinten bleiben, wie europaische Heerfiihrer, die 
gar nicht fiihren, sondern nur aus der Ferne be- 
fehlen. Er hatte in einem der vielen Kampfe einen 
Arm verloren. Die leere Seite hatte ihn noch popu- 
larer gemacht.

Er machte bei jener Unterredung auf midi den 
Eindruck eines vollkraftigen Mannes. Das Gesicht 
blutvoll, die Augen klug und energiach. Er sdiien 
etwas von dem Charakter der kiihnen und zuriick- 
haltenden Yaąuis zu haben, dem kriegerischen Indio- 
stamm im Norden Mexikos, der ihm wahrend seiner 
Prasidentschaft die Leibwache und in den Kampfen 
gegen Huerta die Spezialtruppe gesteilt hatte. Er 
galt ais Fiihrer dieses Stammes, dessen Sprache er 
beherrschte, der ihm aber in den letjten Jahren nidit 
mehr so unbedingt folgte wie bisher, weil die acker- 
kommunistischen Yaąuis mit dem Grundbesiger 
Obregón nicht einverstanden waren. Die radikalen 
Manner der proletarischen Revolution Mexikos waren 
keineswegs zufrieden mit seiner Politik, aber sie 
unterstiitjten ihn, weil er in diesem Augenblick der 
einzige Agrarfiihrer war, der die Bewegung zu- 
sammenreiBen, militariach stiitjen und in gewissen 
Grenzen audi realisieren konnte.

Ais idi von Mexiko Abschied nahm, dachte ich 
nicht an dieses Ende Obregóns, obwohl ich wuBte, daB 
er vieje und bittere Feinde hatte, nicht nur im Lager 
der kapitalistischen und kirdilichen Reaktion. Die 
Feindsdiaft der Kirdie gegen ihn war allerdings viel 
weniger erbittert ais gegen den Prasidenten Calles. 
Die Kirdie sefcte sogar Friedenshoffnungen auf Obrę-
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gón. Sie muBte jedoch wissen, daB Obregón in der 
Kirchenfrage nicht gegen die Verfassung regieren 
wiirde. Immcrhin konnte sie, nach den Erfahrungen 
mit seiner ersten Prasidentschaft, wenn nicht auf 
gróBere Duldsamkcit, so doch auf ein Beiseitelassen 
des Kirchenproblems rechnen. Obregóns Hauptsorgen 
waren der Indioacker und die Nationalisierung der 
Bodenschatje, das heiBt die Unabhangigkeit der wirt- 
schaftlichen Reichtiimer Mexikos von dem Kapitał der 
Vereinigten Staaten. Das Wiederaufflamraen des 
Petroleumkonfliktes mit den U. S. A. ware meines 
Eracłitens unter einer neuen Prasidentschaft Obregón 
durchaus móglich gewesen.

Ich fuhr in der Nacht vom 29. zum 30. Mai nach 
der hiibschen Stadt Córdoba, die schon Tropenflor 
hat, Orangen, Bananen, Kaffee, Gardenien, Tubę- 
rosen, Mangos und Ananas. Der Morgen war noch 
kiihl, aber ais ich dann in dem Panamericano, dem 
Isthmuszug, nach Tierra Blanca kam, klatschte die 
Sonne wie mit nassen Lappen auf uns herunter. Das 
ist vielleicht einer der heiBesten Orte der Welt, und 
ich kam im prallsten mexikanischen Tropenjuni dort- 
hin. Es war noch heiBer an diesem Tag ais im Mai 
1924. Damals besuchte ich den General Gasca, der 
dort Regierungstruppen gegen den huertistischen 
Aufstand fiihrte. Einst kam ein Blanceser in die 
Holle, und bat sofort den Teufel, ihn doch bei der 
groBen Heizung zu beschaftigen, da er sonst die 
Hóllenkalte nicht aushalten konnte.

Die Fahrt durch den Isthmus und durch den mexi- 
kanischen Siidstaat Chiapas ist eine tagelange Reise
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in den Dschungeln, die nur ab und zu unterbrochen 
werden von Bananenpflanzungen, Stationen und un- 
bedeutenden Siedlungen. Dieses Gebiet ist unendlich 
frucbtbar, von einer Mannigfaltigkeit der Baume 
und Pflanzen ohnegleichen. Es ist ein Paradies der 
Vógel. Man will hier viele Hunderte von Vogelarten 
entdeckt haben. Es singt und zwitsdiert, krachzt und 
schnattert auf dem ganzen Weg, am Tage und in der 
Nacht, wenn die Strecke von Millionen Leuchtkaferu 
illuminiert ist.

Aber man muB diese Tropenpracht vom Zuge aus 
genieBen, und zwar vom fahrenden Zuge. Ich war 
leider gezwungen, viele Stunden in meinem Wagen 
zu bleiben, ohne daB ich auch nur einen Meter 
weiter kam. Denn vier Stunden von der Kaffee- 
stadt Tapachula entgleisten fiinf Giiterwagen, die 
gliicklicherweise vor unserem Passagierwagen liefen, 
sonst waren wir vollig zerąuetscht worden. Aber 
Entgleisen ist wobl nicht die richtige Bezeichnung. 
Die Wagen wurden nach beiden Seiten geschmissen, 
auf den Kopf gestellt, es war ein Haufen ineinander- 
geschobener, verbogener, zertriimmerter Bretter, 
Eisenteile, Planken. Aber, o Wunder, die Loko- 
motive war stehen geblieben und konnte nach dem 
ersten Schreck um Hilfe losdampfen. Sieben Stunden 
allerdings muBten wir noch warten, und in diesen 
sieben,Stunden habe ich eigentlich zum ersten Małe 
erfahren, was Moskitos sind. 500 000 Moskitos, die 
aus dem nassen Tropendschungel erst ihre summen- 
den und harmlosen Vorposten senden und dann mit 
dem Gros ankommen, sich nach einem Schlachtplan
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verteilen, und zwar so, daB auf jeden Passagier sidi 
etwa 10 000 stiirzen, gegen die du wehrlos bist, ob- 
wohl du zappelst und um dich schlagst, prustest, 
spuckst und aus beiden Mundwinkeln Zigarren 
dampfst. Der Viehwagen, in dem du abtransportiert 
wirst, rettet dich.

Dann raaten wir durch eine unsagbar klare Mond- 
nacht nach Tapadiula, dem Kaffeezentrum von Chi- 
apas, einer schónen Stadt im Spanierstil, in einem 
Tał gelegen und nach den Bergen aufsteigend, auf 
denen der Kaffee wachst, der gute Kaffee von 
Chiapas, den aber die Tapadiulenaer nicht bereiten 
kónnen. Sie briihen ihn nicht, aie kodien ihn und 
schlieBlich muBt du aus einer Flaadie eine Art Ex- 
trakt in die Tasae gieBen, eine kalte Tintigkeit, und 
du bist dann froh, daB du mit viel Mildi das dicke 
Zeug entkraften kannst. Am nadisten Abend fuhr 
ich nadi Suchiate, dem Grenzort und dem FluB glei- 
dien Namens, der Mexiko von Guatemala trennt.

Ich hatte Gliick, denn ich traf auf der Fahrt von 
Tapachula nach Suchiate den guateraaltecer General- 
konsul fiir Mexiko, der noch in derselben Nacht den 
GrenzfluB iiberqueren wollte. Sonst muB der Rei- 
sende eine Nacht in Suchiate und nodi eine Nacht auf 
der anderen Seite des Flusses, in Ayutla, verbringen. 
Hier móchte ich den Mexikanern und den Guate- 
maltecern einen Rat geben, der aus bitterer Erfah- 
rung kommt. Sowohl Mexiko wie Guatemala wollen 
regen Grenzverkehr. SchlieBlich ist hier ja das Tor 
nadi Mittel- und Nord-Amerika. Aber die Wartezeit
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vor diesem Tor, in der grauenhaften Tageshige und 
der bósen Tropenfeuchtigkeit der Nadite, ist kein 
Vergniigen. Weshalb laBt man die Passagiere nidit 
sofort nach der Ankunft iiber die Grenze, und wenn 
sie schon nicht sofort iiber die Grenze kónnen, wes
halb erricbtet man nicht auf jeder Seite ein Hotel, in 
dem der Mensch ausruhen kann? Mich nahm nach 
einigen naditlichen Formalitaten jener Generalkonsul 
mit iiber den FluB, so daB ich nur einige Stunden in 
dem sogenannten Hotel „Sevilla“ auf der Guatemala- 
seite verbringen muBte. Aber diese Stunden haben 
mir vollauf geniigt. WiBt ihr, was Tropenratten sind? 
Ihr wiBt es nidit. Eure europaisdien Ratten sind 
Mause gegen diese Ratten. Diese Ratten im Hotel 
„Sevilla“ sind flinke, stachelschwanzige Schweindien, 
fligbehende, von einer grauenhaften Sprunghaftig- 
keit. Du bist gar nidit entziickt, wenn sie iiber die 
Sdilafkammerwande springen, dir die Schwanzspi^e 
ins Gesicht hauen und wie riesige Knochennager am 
Bettholz knabbern. Am anderen Tage erzahlte mir
ein Reisender von der Unruhestatte auf der mexikani- 
sdien Seite. Das Hotel „Sevilla“ sei noch ein Frie- 
denspalast, ruhig, fast lieblich, gastfreundlich. Aber, 
was wiirde doch die Stadt Sevilla sagen, wenn sie 
ihren Namen auf diesem Rattenkasten lesen wiirde.

Du kommst nach einer sprunghaften Zollzere- 
monie und nadidem du im schwankenden Kanu iiber 
den sausenden, krokodilschwangeren FluB gefahren 
bist, nadidem du weiter durdi einen platschenden 
Tropenregen dich zum Arzt durdigetastet hast, in 
einen Kolonialwarenladen, dessen Unordnung schon
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mehr ais Anarchie ist, und der dir dann ais Gast- 
zimmer des Hotels „Sevilla“ angeboten wird.

Gierig trank ich den Zuckerschnaps und den 
schwarzen Sirupkaffee, in der Hoffnung, midi iiber 
das Grauen hinweg zu benebeln. Aber es gelang mir 
nicht. Der Himmel jagte durch das Dach, das Wirts- 
baus im Spessart wurde eine gute Stube dagegen, die 
Hiihnerleiter, auf der wir in das RattenverlieB klet- 
terten, denn ich bekam noch einen Schlafgenossen zu- 

gepackt, knarrte eine Schadenfreude nach der an- 
deren, aber schlieBlich habe ich doch geschlafen.

Diese Nacht werde ich nicht so leicht vergessen. 
Erst das mexikanische Militarkommando unter einem 
Zelt am FluB, gespenstisch wie aus einem Leder- 
strumpfbandchen, freundlich und behutsam der Offi- 
zier, der uns gute Fahrt wiinschte. Dann der Rutsch 
mit den schweren Koffern das steile Lehmufer hin- 
unter, hinein in den Einbaum, angestakt und an- 
gerudert gegen dieses reiBend geschwollene Wasser, 
auf dem ganze Inseln abgerissener Tropenbaume und 
Tropenwiesen schwammen. Es war alles wie er- 
funden: der Vollmond, das Gurgeln im Strom, das 
Aufschnappen der Krokodile, die grotesken Figuren 
der stehend schwimmenden Baume, alles war wie in 
der Tertianerphantasie. Doch ich will dankbar sein 
und den Konsul von Guatemala griiBen, daB er mich 
in dieser Nacht iiber den FluB gebracht hat. Denn 
erstens hatte ich sonst einen ganzen Tag verloren, 
und zweitens hatte ich den Suchiate bei langweiligem 
Tageslicht iiberąuert. Und das Schlimmste, ich hatte 
nicht drei Stunden, sondern acht Stunden im Sevilla-
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bett liegen miiaaen, iibersaust, iibertrampelt, iiber- 
raachelt von diesen Sportapringern, gegen die Nurmi 
ein Waisenknabe ist.

Aber alles geht voriiber, daa darf ich, der ge- 
impfteste Menach Amerikaa, ruhig verkiinden. Nie 
hatte ich geglaubt, daB eine amerikaniache Grenz- 
wache mich ungeimpft durchlasaen wiirde. Dreimal 
hat man mich in Veracruz geimpft, zweimal an Innen- 
grenzen Mexikos, einmal beim Ubergang im Norden, 
sediamal im ganzen. Aber wahrhaftig, ganz gegen die 
Gewohnheit, lieB mich der Arzt ungeimpft aus Su- 
chiate ziehen, und in der Nacht von Ayutla winkte 
der guatemaltecer Medico freundlich ab und ver- 
langte von mir nur einen Stempelbeitrag. Heute habe 
ich den Schein in der Taache, der mir wenigatens eine 
Impfung bestatigt, und ich freue mich achon auf 
meine Riickkehr nach Veracruz, Laredo oder Pro- 
greao, wo ich dann sofort den Zettel schwingen werde. 
An mich kommt da8 Schmalzmeaser nicht mehr ran.

Aber am Morgen nach dieaer Grenz-Tragikomodie 
stand die saubere Bergbahn an der Station Ayutla, 
einladend, iiberaus herzlich, gar nicht wild auf die 
Kletterpartie, mit freundlich plaudernden Menachen 
angefiillt. Dann kam wieder die Sonne, die ao kiihl 
in den eraten Morgenmomenten der Tropen weht, die 
Dschungel glanzten, Rhizinuablatter und Kaffee- 
atraudjer, und ich war froh und jung, wie in den 
Traumen, die einat aua meinen Jugendbiidiern 
atiegen, und die achuld aind, daB ich daa Reiaen nicht 
lasaen kann.

Mittelamerika alao. Die Briicke mit den bunten
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Briefmarken, den kiihnen Tieren und Vulkanen 
drauf. Wie oft hab ich mich nach dir getraumt, fettes 
Tropenland! Nordamerika lag hinter mir. Das Ge- 
biet, aber nicht die Gewalt, die Kraft, die Not, der 
Drang der U. S. A. und die Verteidigung der Freiheit 
durch Mexiko. Noch einmal hórte ich drei Manner 
sprechen, Vertreter des Expansionskapitals, der 
Kirche und des braunen arbeitenden Menschen.
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Kriege verhindern kónnen. Aber sie haben alles hin- 
gehen lassen, und schlielilich hatte Amerika so viel 
Geld ins Kriegsgeschaft gesteckt, dali die Regierung 
nicht mehr zuriick konnte. Jetjt holen die Deutschen 
wieder langsam auf.“

Dann sprachen wir von den Prasidentenwahlen 
und von der russischen Revolution. „Der demo- 
kratisch-katholische Kandidat Smith wird nidit durch- 
kommen. Aber endlich haben wir Katholiken in den 
U. S. A. einen geachteten Burger, der uns weithin 
reprasentiert und hebt. Wir waren American citi- 
zens, docli nur zweiten Grades. Smith bedeutet zwar 
noch nidit den Ausgleich fiir uns, aber endlich wird 
dodi wahr, was die amerikanische Verfassung pro- 
klamiert: Gleichheit der Religionen und Ideen. End- 
lich haben wir audi die verdiente Anerkennung fiir 
die Abwehr der sozialen Revolution durch die katho- 
lische Kirdie. Denn keine Madit in den U. S. A. hat 
der Regierung erfolgreicher geholfen, Sowjet- 
praktiken fernzuhalten, ais wir. Wir sind die er- 
haltende Kraft des Kapitals, das unentbehrlich ist. 
Gewili mehr Ausgleich von reidi und arm, aber 
oben und unten muli sein, das predige ich jede 
Woche den Arbeitern meiner Gemeinde, die schon 
vergiftet sind. Versudit es dodi mai ohne Kapitał, 
rufę ich ihnen zu, und sie wissen mir keine Antwort. 
Da babi ihr’s. Schwer ist unser Amt, aber der Segen 
Gottes ist mit uns.“

Im Mai hielt General Celestino Gasca, Leiter der 
mexikanischen Staatswerkstatten, einige Vortrage vor 
den Arbeitern der ihm unterstellten Fabriken iiber
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die ókonomischen Mangel des Arbeiter- und Ange- 
stelltenlebens in Mexiko. „Nachlassig seid ihr, bei- 
spielsweise mit den Farben in der Chemischen Fabrik. 
Wir miissen unsere technischen Kenntnisse ver- 
mehren. Wie haben keine Erfahrung und kein Geld. 
Wir schicken Leute ins Ausland, damit sie dort die 
technischen Methoden studieren, aber wenn sie zu- 
riickkommen, finden sie keine Industrie vor, um das 
Gelernte anzuwenden. So haben wir gute Techniker, 
die heute Stenotypisten sind. Unsere Arbeiter 
kennen die Maschine noch nicht, ibre Erfordernisse 
und Gefahren. Die Folgę ist Arbeitskrankheit und 
Degeneration. Die meisten Hospitalkranken sind 
Mitglieder von Arbeiterfamilien. Die Krankhciten 
bleiben nicht nur in uns, sie vererben sicb auch, wo- 
durch das Leben verteuert, das heiBt der Lohn ver- 
mindert wird. Audi die furchtbare Kindersterblich- 
keit kommt daher (augenblicklich 40 Proz. in 
Mexiko). Das sind Kosten, die den geringen Lohn 
sdiwer belasten und unsere Konkurrenzfahigkeit 
mindern.

Viele gehen nach den Vereinigten Staaten und 
entziehen so dem Landc die beste Kraft. Mexiko hat 
nur sieben Einwohner pro Quadratkilometer. Wir 
brauchen iiberall Techniker, damit die Menschen- 
dichte zunimmt. Wir brauchen theoretische Er- 
ziehung des Indio. Aber was niitjt sie, wenn der 
mexikanisdie Proletarier keine Biicher und Zeitun- 
gen erhalt?

Wie in den Hospitalern, sehen wir audi in den 
Gefangnissen nur Arbeiter und Bauern, hóchst selten
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einen Millionar. Die Arbeiter und Bauern bezahlen 
daher die vielen Advokaten in Mexiko, wodurch 
wiederum der Lohn vermindert wird. Unter solchen 
Umstanden erreicht der Mexikaner im Durchschnitt 
nur ein Alter von 40 Jahren. Die ersten fiinfzehn 
Jahre ist er nichts ais Konsument. Von 15 bis 35 
Jahren produziert er, aber nachher ist er krank. Der 
Mexikaner kann also nur zwanzig Jahre arbeiten. 
Wie kónnte unter solchen Umstanden die mcxikani- 
sche Wirtschaft akkumulieren? Denn die geringe 
Arbeitsdauer bedeutet ein sehr groBes Lohndefizit 
und damit Senkung der Produktivitat.

So leben wir auf VorschuB. Am Tage der Lohn- 
zahlung kónnen die Arbeiter kaum ihre Schulden be- 
streiten. Mit den Angestellten ist es dasselbe. Mit 
diesem Laster muB aufgeraumt werden.

Alle diese Ubel bewirken, daB wir kaum den 
zehnten Teil dessen produzieren, was wir verzehren. 
Zum Ersatj haben wir die spanische Wiirde, die wir 
verteidigen, auch wenn wir nicht wissen, weshalb. 
Wenn jemand uns vorschlagt, wir móchten die Fa
milie arbeiten lassen, sind wir beleidigt. Ein Fa- 
milienvater will stolz, mit drei Pesos taglich, Frau, 
Mutter, Tante und Greise ernahren. Die Frau soli 
ihre Eleganzia nicht aufgeben, aber sie soli produ
zieren. Denn in einem Lande, das FraueniiberschuB 
hat, miissen die Frauen arbeiten. Heute bat die Frau 
beim Tode des Mannes nichts. Sie kann die Kinder 
nicht erziehen, weil das Geld fiir die Biicher fehlt.

So sind wir unselbstandig geworden. Fiir alles 
brauchen wir Regierungshilfe. Seit achtzehn Jahren
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wiihlen wir in den eigenen Eingeweiden, und wir 
haben die schónsten Ideen proklamiert. Aber es ist 
die hóchste Zeit, daG wir diese Ideen anwenden, sonat 
bleiben wir ein Volk ohne Kultur. Dringend not- 
wendig ist es, die Revolution anzuwenden.“

Es ist wohl Naturgesetj, daG die Bedrangten und 
Kampfenden bessere Gedanken und gesundere Ein- 
sicht haben ais die Knebeler und ihre nur predi- 
genden Assistenten.
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M IT T E L A M E R IK A

In Guatemala-City gibt es eine in ganz Mittel- 
amerika beriihmte Landkarte aus Stein, an der audi 
der deutsche Geograph Karl Sapper mitgearbeitet 
hat. Diese Landkarte zeigt den physisdien Charakter 
Guatemalas mit auBerordentlicher Deutlichkeit. Es 
ist ein Bergland, das Resultat einer ungeheuren 
tellurischen Revolution, die noch lange nicht zur 
Ruhe gekommen ist. In der riesigen Bergkette, die 
Guatemala durchzieht, rumort es von Zeit zu Zeit. 
Ganz Mittelamerika ist nodi immer bebendes Gebiet. 
1835 explodierte der Cosegiiina in Nicaragua, An- 
fang dieses Jahrhunderts der Santa Maria in 
Guatemala, vor nicht langer Zeit der Poas und der 
Irazu in Costa-Rica. Leichte Beben, Vulkanaus- 
briicbe und Erdversdiiebungen sind kaum beacbtete 
Tagesereignisse in Zentralamerika. Man kann sagen, 
daB dieses Gebiet, ebenso wie weite Strecken Siid- 
amerikas, noch keineswegs endgiiltig geformt ist. 
Noch immer muB man mit Veranderungen der Taler, 
der Hóhen, mit Neubildung oder Verschiittung von 
Seen usw. rechnen. Prachtvoll ist diese Zackigkeit, 
diese Stiirzigkeit Zentralamerikas. Die Wege und 
Eisenbahnen steigen, wie audi in Mexiko, von beiden
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Ozeanen an, laufen durch unendlich fruchtbare Ge- 
biete, durch Dscbungel hinweg, in der Ebene an 
Wassern entlang, und hinauf an diesen Wassern, bis 
die Kuppen kahler und kahler werden oder aber bis 
die Sattigkeit der Tropen in eine fast europaische 
Landschaft iibergeht.

Man hatte mir gesagt, daB man auf dem Talweg 
von Ayutla, der Grenzstadt Guatemalas, bis zum 
eigentlichen Anstiegspunkt nach der Hauptstadt hin, 
das ist also der gróBte Teil des Weges, von Hige 
geschlagen wird. Aber ich łitt hier viel weniger ais 
auf der Fahrt iiber den Isthmus von Tehuantepec 
und durch den mexikanischen Kaffeestaat Chiapas. 
Ais wir, schon ein wenig ansteigend, in die 
guatemaltecer Kaffeepflanzungen kamen, die an 
dieser Seite iippig sind, reich an Bohnen und sich 
weithin streckend, war es nicht kiihl, aber audi nicht 
gliihend. Der Zug halt um die Mittagszeit an einer 
Hauptstation, wo die Reisenden zu Mittag essen. Es 
ist sauber hier, die Speisen sind nahrhaft und 
schmackhaft. Aber ich sah von der Terrasse des 
Restaurants ein Bild, daB mich erschrecken lieB. 
Einige Polizisten fiihrten eincn Menschen am Strick. 
Wahrhaftig, er wurde am Strick gefiihrt, an einem 
Seil, wie eine Kuh. Es war ein Seil von etwa 5 m 
Lange, das ein Polizist in der Hand hielt, und der 
Gefangene trabte voraus, ais wenn er in den Stall 
gefiihrt wiirde. Spater sah ich diese sonderbare und 
mittelalterliche Art, Menschen gefangen zu halten, 
des ófteren. Reiner kiimmerte sich um den kleinen 
Zug. Das ist nichts Besonderes in diesen Landem.
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Es war ein Indio, den man irgendwo im Busch oder 
auf den Bergen ergriffen hatte, und den man nun 
abfiihrte wie einen verlaufenen Stier.

Bald nach dieser Station beginnt der Anstieg, 
zwei Stunden etwa vor der Ankunft in Guatemala- 
City. Es ist das schon gewohnte Bild einer Berg- 
herrlichkeit mit unendłithen Blicken auf Kuppen 
und Wellungen, mit tropfenden und stiirzenden 
Wassern, mit nahen Verborgenheiten und fernen 
Ratseln, mit den entziickendsten Greifbarkeiten 
gleicb neben der Bahn, und den Traumen bis hinauf 
in die Nebel und dariiber hinaus. Wir fahren hart 
am Ufer des Amatitlansees entlang, iiber ein Stiick 
dieses blauen Bergwassers und sehen heiBe Quellen 
aus ihm brodeln, Quellen mit Heilkraft, dereń es 
hunderte und aber hunderte in Latein-Amerika gibt. 
Quellen, so heiB in der kalten Bergwasserumgebung, 
daB man in einigen Minuten Eier darin kochen kann. 
Einige Tage spater fuhren wir von Guatemala-City 
hinunter an diesen See, dessen Bergwande nun be- 
hangen waren von Wolkenschleiern. Es war Regen- 
zeit, jeden Tag schoB der Regen nieder, gofi und 
klatscbte, so daB die StraBen der Stadt voll waren 
von Pfiitjen, Tiimpeln und ganzen Seen, und man 
nur springend hiniiber konnte. Guatemala hat eine 
ganze Anzahl soldier Bergseen. Der gróBte ist der 
See Izabal, nicht weit von der atlantischen Kiiste des 
Landes, der schónste aber ist der Atitlansee, der 
vielleicht doppelt so groB ist wie der See von 
Amatitlan.

Wenn es dunkel wird, keucht die Lokomotive
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iiber hohe Briicken, durch Barrancas, Raschellaub 
und an sonderbar flackernden Laternen vorbei, die 
letjten Kilometer nach Guatemala-City empor. Das 
ist eine ąuadratische Spanierstadt, eingeteilt wie ein 
Schachbrett, eine Plateaustadt ohne Besonderheiten. 
Die Architektur ist spanisch, aber der Grund dieser 
Stadt ist doch noch immer indianisch, wie denn 
Guatemala eins der Hauptindiolander Mittelameri- 
kas ist.

Ais die Spanier vom Norden her Guatemala er- 
oberten, fanden sie hier eine dichte Bevólkerung, 
besonders in den Bergziigen der Vera Paz und auf 
den Hochebenen. Volker mit alter Kultur, ausge- 
stattet mit den hohen Eigenschaften der Maya und 
Quiche, dereń wundervolle Bauwerke jetjt in 
Yucatan ausgegraben, gedeutet und restauriert wer- 
den. Die alten Vólker Mittelamerikas standen mit 
den Volkern Mexikos in Verbindung. Man kann 
nicht von einer einheitlichen Stammesverteilung in 
jener Zeit sprechen, aber wohl von einem Kultur- 
austausch unter jenen Stammen. So viele Stamme 
und Reiche es waren, es bestand wahrscheinlich ein 
selir ausgebildeter Verkehr zwischen ihnen. Diese 
Zusammenhange beginnt man heute mit viel starkerer 
Intensitat und wohl audi Objektivitat zu studieren, 
ais es die Spanier taten, die zwar allerlei iiber 
die indianischen Reiche Amerikas geschrieben haben, 
aber mandies davon aus der Phantasie oder auf 
Grund leichter und prahlerischer Erzahlungen der 
Indios, die selbst nicht Entwicklung und Zusammen
hange des indianischen Lebens in jenen Gebieten
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kannten oder den Spaniem nicht bekannt geben 
wollten.

Wie in Mexiko, entstand bald in Guatemala eine 
Mischrasse auf dem indianischen Grund. Mestizen 
oder Ladinos, und in den atlantischen Gebieten, aus 
der Vermischung von Indianern und Negern, die 
sogenannten Zambos. Diese Mestizen wurden uberall 
in Amerika Handler und Inspektoren, das heiBt Aus- 
sauger der Indioarbeit. Die Ausnutjung der braunen 
Arbeitskraft wurde durch die Spanier mit Hilfe der 
Mestizenschaft in ein System gebracht, das uberall in 
Latein-Amerika dieselben Ursachen und denselben 
Zweck hat, aber in den verschiedenen Landem unter- 
schiedlicbe Formen. In Guatemala besteht fur den 
Kaffeebau eine Art Zutreibesystem. Agenten der 
Kaffeefarmen gehen in die Berge, mieten dort Indios 
fur die Erntezeit und fiihren sie dann sozusagen 
herdenweise den Fincas zu. Die Lóhne sind sehr 
niedrig. Diese Art der „Arbeiterwerbung“ ist noch 
durchaus mittelalterlich. Die Frondienste haben in 
Mittel- und Sudamerika noch keineswegs aufgehórt. 
Sie erscbeinen in Form von Zwangswirtschaft auf 
dem Acker, bei der Anlage dffentlicher Bauten, Wege- 
konstruktionen und so weiter. Ich habe selbst Indios 
bei solchen Fronarbeiten gesehen, und zwar in bru- 
taler Weise beaufsichtigt, ja gesdilagen, wenn es dem 
Aufseher nidit schnell genug ging.

Das Aztekenreich hatte sich vom mexikanischen 
Hochplateau bis tief nach Mittelamerika hinein aus- 
gedehnt. Die indianischen Stamme des heutigen 
Guatemala beispielsweise zahlten Tribute nach
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Mexiko, die durch eine Art Statthaltersystem einge- 
trieben wurden. Es gab einen Nachrichtendienst 
zwischen der aztekiscben Zentrale und den unter- 
worfenen Stammen Mittelamerikas, und es heiBt, 
daB die Wege gut und die Gegenden, die sie durch- 
schnitten, vielfach dichter besiedelt und besser kulti- 
viert waren ais heute.

Nachdem Hernan Cortez Mexiko erobert hatte, 
schickte er einige seiner Kriegsgefahrten nach Siiden, 
nach Oaxaca, Yucatan, Guatemala. Er selbst unter- 
nahm einen Eroberungszug nach Honduras. Der 
Eroberer Guatemalas war derselbe grausame Alvarado, 
der wahrend einer langeren Abwesenheit des Cortez 
von Mexiko ein furchtbares Blutbad unter den Indios 
der Hauptstadt angerichtet hatte.

Unter der spanischen Herrsdiaft wurde Zentral- 
arnerika in dem Generalkapitanat Guatemala zu- 
sammengefaBt. Auch Chiapas, heute einer der siid- 
lidien Grenzstaaten Mexikos, gehórte damals zu 
Guatemala. Im September 1821 wurde die Unab- 
hangigkeit Mittelamerikas von Spanien proklamiert. 
Seit dieser Zeit haben die Versuche, das Gebiet in 
einzelne Staaten zu zerlegen, mit Koalitionsversuchen 
abgewediselt. SdilieBlidi bildeten sidi die heutigen 
Staaten Mittelamerikas heraus: Guatemala, Salvadór, 
Honduras, Nicaragua, Costa-Rica und Panama.

Mittelamerika ist seit der Niederringung Spaniens 
aus den Revolutionen nidit herausgekommen. Diese 
Bewegungen hatten oft persónlidie Motive, oft waren 
es nur Kampfe um die Besetjung der hohen Staats- 
stellen, mandimal auch, und in neuerer Zeit immer
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haufiger, Erhebungen, die von auBen, speziell von 
den Vereinigten Staaten angeschurt und unterhalten 
wurden, aber immer war der Untergrund der Revo- 
lutionen okonomisch-sozial. Denn sie konnten ja 
nicht ohne die Hilfe der Indios gemacht werden, 
dereń Drang nach Acker und gróBerer Freiheit durch 
Politiker und Kapitalisten ausgenutjt wurde. In 
einigen Landem wurden diese Revolutionen eine 
Zeitlang durch Diktaturen niedergehalten. In Gua- 
temala durch die Diktatur des Prasidenten Manuel 
Estrada Cabrera, der 22 Jahre lang absoluter Herr- 
scher des Landes war. In Nicaragua hatten die Ver- 
einigten Staaten, die seit 1914 immer schneller Ein- 
fluB in Mittelamerika gewinnen, den Prasidenten 
Diaz eingesetjt, der dieselben Funktionen hatte wie 
Cabrera bis zum Jahre 1920 in Guatemala. Cabreras 
Prasidentschaft in Guatemala war eine wahre 
Schreckensdiktatur, und die Folgę war eine Anzahl 
von Attentaten auf ihn. Wie andere Diktatoren 
setjte sich Cabrera dauernd iiber die Konstitution 
hinweg. Die Wahlen waren Komódien. Sie wurden 
einfach kommandiert und unter Militaraufsicht ab- 
gehalten. Jede Freiheit in dem Lande war unter- 
driickt, Denunziationen und Feigheit herrschten. Nur 
die Ausnutjer dieses Systems fiihlten sich wohl. Es 
war der typische Zustand, den GroBgrundbesitj, aus- 
wartiges Kapitał, Kirehe und Mitlaufer heute zuriick- 
sehnen oder mit allen Mittcln unterstiitjen, wo er 
in Latein-Amerika noch existiert. Spionage, Speku- 
lationen mit phantastischeu Minenprojekten, Eisen- 
bahntiteln, erdichteten Farmen und dergleichen. Ver-
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breitung von „Zivilisation“ durdi Parfiim und ge- 
drucktes dummes Zeug, Niederhaltung jedes Bil- 
dung8strebens, Weihrauch und Strang, daa sind die 
Kultureffekte aolcher Diktaturen. Ein fiirchterlicher 
Konzeaaion8rummel, bis schlieBlich das Kapitał der 
Vereinigten Staaten die Konzessionierungen in 
Mittelamerika in ein festes System brachte, unter- 
stiięt von Washington, das die entsprechenden 
Generalvertrage, Schiedsgericht8verfahren, politisdien 
Monopole und Interventionsstiitjpunkte in wenigen 
Jahren schuf. Seit zu Beginn des Wełtkrieges der 
Panamakanal croffnet wurde, und seit die Absicht 
besteht, die Kanalkonzession in Nicaragua auszu- 
nutjen, wird dieses System rasch ausgebaut und be- 
festigt.

Immer wieder vergiBt man fur Stunden diese 
schlirnmen Zustande, diese Anhangigkeiten, Aus- 
beutungen und die Verramschung der auBerordent- 
lichen Naturreichtiimer, beim Anblick der unbe- 
s c h re ib lid i h e r r l id ie n  L a n d s d ia ft ,  d e r  w e iB en  B e rg -  

spitjen, raucłiender Vulkane, augenblauer Seen, 
dicker Walder, der schónen Reste vergangener 
Indiokulturen, bei den Gesangen brauner Menschen 
und bei ihren Tanzen aus alter Zeit, bei Kund- 
gebungen der Harmlosigkeit, bei den Erzahlungen 
vom Spuk alter Gótter und Geister, die noch in 
den Bergen herrschen.

Da liegt Antigua Guatemala, einst die Herrsdiafts- 
zentrale der Spanier, mit den Ruinen und Erhalten- 
heiten schoner Bauten, Kirchen, der Universitat, den 
Steinbogen, mit dem bunt wimmelnden Indiomarkt,
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mit einem Traumhotel, dahinter die Vulkane Fuego 
und Agua, Feuer und Wasser. Man vergiBt den 
Raubzug des Alvarado, der diese Herrschaft be- 
griindete, das schreckliche Ungliick, das in den 
Vierziger Jahren des 16. Jahrhunderts die erste Stadt 
Guatemala durch Wasserfluten, Beben und Feuer 
zerstórte. Alles das wurde von gebeugten Indios 
errichtet und wieder errichtet. Alt-Guatemala und 
vorher die nodi altere Stadt. Wie wohl miissen die 
Herrscher sich hier gefiihlt haben, geduckte Arbeits- 
kraft jederzeit frei zur Hand, mit den besten Waffen 
jener Zeit ausgestattet und mit Menschen, die ihnen 
absolutes Regiment erlaubten. Dazu mit einer 
Kirche, die fast alles verteidigte, was gegen den 
Indio geschah. Ordensbriider lieBen sich hier nieder, 
befahlen den Bau jener herrlichen Tempel und 
Kirchen, die den Indios Arbeitszeit und Acker 
kosteten.

Man vergiBt diese grausame Vergangenheit und 
die keuchende Gegenwart auf der Fahrt nach dem 
atlantischen Hafen Puerto Barrios, an dem wiihlenden 
FluB Montagua entlang, durch weniger fruchtbares 
Berggebiet ais auf der pazifischen Seite, aber wieder 
durch die Unsagbarkeiten der Berglandscbaft, bis 
man in das Riesenpflanzungsgebiet der United Fruit 
Company, der Bananen-Monopolistin Mittelamerikas 
gelangt. Millionen Bananenbaume, ausgerichtet, ganze 
ungeheure Bananenwalder, die Dolden schwer wie 
Eisen. In und unter diesen Waldern noch die Steine 
und Stelen der Mayazeit, wie die Wunderstelen bei 
der kleinen Station Kirigua, nicht weit mehr von der
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atlantischen Kiiste. Ein Bananenstaat mit eigener 
Bevólkerung, importierten Negern und dariiber 
nordamerikanischen Inspektoren, mit Drugstores, 
Bungalow-Sanatorien, Apotheken, billigen Ver- 
gniigungen, mit der beriihmten nordamerikanischen 
Sauberkeit, die das modernste Mittel des Imperialis- 
mus ist, mit eigener Wahrung, mit ungeheuren Ge- 
winnen, die vernichtend sich weiter fressen. Es 
ist ein breiter Keil hinein in das Land, und schon 
gibt es Grenzkomplikationen mit Honduras, die dann 
von Washington „geschlichtet“ werden, das heiBt 
entschieden zugunsten des starksten Trusts. Hier 
allerdings gibt es keine Aufstande, hier ist Sicher- 
heit, Ruhe und Ordnung. Aber die Unruhe dringt 
von hier ins Land Guatemala hinein.

Dann steigen wir aus in der siedend heiBen 
Hafenstadt Puerto Barrios, wo der SchweiB mir 
sprungweise aus der Haut bricht und ich zwei Stun- 
den Unbeweglichkeit auf der schónen Holzgalerie 
des Hotels brauche, damit die Augen trocken werden 
und ich das Meer sehen kann. Tierra Blanca auf 
dem Isthmus von Tehuantepec und Puerto Barrios 
an der atlantischen Seite Guatemalas, das waren 
meine Higekrisen auf dieser Reise. Eine Hitje, gegen 
die deutsche Hundstage Eiskeller sind. Die Glieder 
sind durcheinander gemanscht, das Hirn heiB- 
schmutjig durchrieselt, die Augen sind von einem 
Brennschleier iibergossen, der ganze Mensch nur 
noch Sehnsucht nach Eislimonade.

Das ist Indiowelt, aber nicht mehr mexikanische 
Indiowelt. Schon das Grenzgebiet des mexikanischen
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Siidstaates Chiapas gehórt seinem Charakter nach 
eigentlidi nicht mehr zu Mexiko. Dem Reisenden 
passiert hier dasselbe wie etwa beim Ubergang von 
Campeche nach Yucatan. Auch Yucatan unterscheidet 
sich wesentlich von dem iibrigen Mexiko. Yucatan, 
Chiapas und Guatemala sind die Stammlander der 
Maya-Quiche, einer Indiofamilie, die viel weidier ist 
ais die Indios der mexikanischen Halbtropen und des 
Hochplateaus von Mexiko. Die wirtschaftspolitischen 
Probleme sind in diesen Gebieten dieselben wie im 
Norden, aber die Intensitat der Menschen ist um 
einen Grad vermindert. Sie sind weniger explosiv. 
Obwohl die Entwicklung Yucatans, Chiapas und Guate- 
malas bis in die letjte Zeit reich an Revolutionen war, 
sind dodi die Indios in den Ubergangsgebieten nach 
Zentralamerika nicht so leicht beweglich wie die 
Stamme nórdlich von ihnen. Was jedoch das Indio- 
Problem bedeutet, kann man audi in Zentralamerika 
sofort erkennen, wenn man etwa Costa Rica mit 
Guatemala, Salvadór oder Nicaragua vergleidit. In 
Costa Rica, das eigentlidi niemals Indioland gewesen 
ist, gibt es nur einige tausend Indios. Infolgedessen 
existiert in Costa Rica keine akute Landfrage. Wo 
in Latein-Amerika die Indianer nodi zahlreich sind, 
wird um den Acker gekampft. Das ist in Mexiko wie 
in Zentralamerika das Hauptproblem der Politik 
und wird es noch lange bleiben. Wahrend Costa 
Rica hauptsachlidi weiBe Bevólkerung mit Mittel- 
und Kleinfarmen neben wenigen groBen Kaffee- 
plantagen hat, iiberwiegt in den anderen Landem 
der GroBgrundbesitj, gegen den die Indios mit mehr
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oder weniger Heftigkeit und Bestandigkeit an- 
kampfen.

Die Rentabilitat der Landwirtschaft Zentral- 
amerikas, besonders des Kaffeebaus, der mittel- 
amerikanischen Hauptkultur, hangt demnach, abge- 
sehen von Costa Rica, nicht nur von den Kaffeepreisen 
auf dem Weltmarkte, sondern sehr wesentlich audi 
von der Haltung der eingeborenen Arbeiter ab.

Trotj den vielen Innenkampfen audi in diesen 
Landem, die noch kompliziert wurden und werden 
durch Grenzstreitigkeiten der zentralamerikanisdien 
Staaten, wie augenblicklidi zwiscben Honduras und 
Guatemala, ist die mittelamerikanisdie Wirtsdiaft in 
den leg ten Jahrzehnten erheblidi vorwartsgekommen. 
Man muB sich hiiten, die Unruhen Latein-Amerikas 
wirtsdiaftlicbem oder kulturellem Riicksdiritt gleich- 
zusegen. Man kann im Gegenteil sagen, daB die wirt- 
sdiaftspolitischen Bewegungen in Latein-Amerika, mit 
ihrer Mobilisierung der Geister und ihrer Steigerung 
der Bediirfnisse, die wirtsdiaftlidie AufsdilieBung der 
Lander besdileunigt haben, wenn audi in den Zeiten 
der Konflikte selbst das Wirtsdiaftsleben stagniert.

Man braudit ja nur die Produktionsstatistik der 
zentralamerikanisdien Lander zu lesen, dann wird der 
Fortsdiritt sof ort deutlich. Im Jahre 1890 hatte bei- 
spielsweise Guatemala einen Kaffee-Ertrag von 
508 000 Quintales (ein Quintal =  46 Kilo). Im Jahre 
1900 erreidite die Ernte 649 000 Quintales, und 
in den legten Jahren war der Erntedurdisdinitt 
800 000 bis 1 Million Quintales. Allerdings haben die
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Ertrage in diesem langen Zeitraum sehr geschwankt. 
Beispielsweise war das Jahr 1907 ein Rekordjahr, 
wahrend im darauffolgenden Jahr etwa 330 000 Quin- 
tales weniger geerntet wurden. 1926 war fur Guate- 
mala wieder ein auBerordentlich giinstiges Kaffeejahr, 
und so ist es bis heute geblieben, mit verhaltnismaBig 
kleinen Schwankungen. Allerdings ist diese soge- 
nannte Kaffee-Bonanza, an der ganz Zentralamerika 
teil hat, nicbt ungefahrlich, wie gerade das Beispiel 
Guatemalas zeigt. Denn in guten Kaffeejahren, das 
heiBt in Jahren umfangreichen Kaffee - Exports, 
steigt audi die Einfuhr entsprechend. Bei einem 
Riickgang der Kaffee-Ernte oder der Kaffeepreise, 
die bisher durcb die brasilianische Kaffeevalori- 
sation hochgehalten wurden, sitjen dann die Im- 
porteure auf ihren Waren. Die zentralamerikanisdien 
Lander hangen dermaBen von der internationalen 
Kaffeekonjunktur und von ihren eigenen Kaffee- 
Ernten ab, daB jede wesentlicbe Sdiwankung die Wirt- 
sehaft schwer in Bedrangnis bringt. Ein erheblidier 
Riickgang der Kaffee-Ernte, der Kaffeepreise, oder 
eine Uberfiillung mit Importwaren, beriihrt audi die 
an sidi sdion schwadien Finanzen dieser Lander sehr 
ungiinstig.

Uberall in Zentralamerika traf idi auf das Be- 
streben der Regierungen, die Verwaltungsausgaben zu 
erhóhep. Aber das ist nur móglidi, wenn der Export, 
speziell der Kaffee-Export, einigermaBen gleichmaBig 
wadist und wenn dementsprechend die Einfuhr von 
Jahr zu Jahr hóher wird. Die óffentlidien Finanzen 
Zentralamerikas leben fast ganzlich von den Abgaben
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des AuBenliandels. Die Folgę dieser Abhangigkeit ist 
hohe Staatsschuld in allen fiinf Landem, die beispiels- 
weise in Nicaragua nach der in Salvadór erscheinen- 
den „Revista Economica“ fast 14 Dollar pro Kopf 
betragt, und in Honduras sogar 18,21 Dollar. Hon
duras und Nicaragua sind aber noch sehr arme 
Lander. Honduras insbesondere ist zum groBen Teil 
unerschlossen, so daB die óffentliche Schuld schwer 
auf dieses Land driickt. Die Zolleinnahmen von Hon
duras betrugen im Jahre 1927 nur etwa 1,9 Millionen 
Dollar gegen 7,6 Millionen Zolleinnahmen Guate- 
malas, dessen Bevólkerung allerdings mehr ais drei- 
mal so zahlreich ist wie die Bevólkerung von Hon
duras. Die Gesamtbevólkerung Zentralamerikas be
tragt nidbt viel mehr ais 6 Millionen Seelen, die sehr 
ungleich verteilt sind. Die Hauptsiedlungen sind an 
den Hafen und auf den Hochplateaus, das Innere der 
Lander ist diinn besiedelt. Die starkste Bevólke- 
rungsdichte, 77 pro Quadratkilometer, hat El Sal- 
vadór, die geringste Nicaragua mit 4,5 pro Qua- 
dratkilometer. Auch das ist eines der Hauptprobleme 
Zentralamerikas. Man geht jetjt daran, durch Er- 
leichterung der Einwanderung, durch Wegebau, 
durch Errichtung von Uberlandzentralen und Zweig- 
bahnen, Bevólkerungsverteilung, allgemeine Bevól- 
kerungsdichte und damit wirtschaftliehe Er- 
schlieBung der Lander zu fórdern. Aber das ist eine 
langwierige Aufgabe, dereń Lósung hauptsachlich von 
dem Zustrom auswartiger Kredite abhangt. In dieser 
Beziehung scheint Costa Rica am giinstigsten da- 
zustehen, das zwar nicht die hóchste auswartige Schuld
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der zentralamerikanischen Staaten hat, aber gerade 
nach den Kreditangeboten der letjten Zeit fiir be
sonders sicher gehalten wird. Man sagte mir in Costa 
Rica, daB die Regierung jederzeit Geld vom Auslande 
haben kónnte, und zwar zu verhaltnismaBig giinstigen 
Bedingungen.

Ich móchte hier noch, im Zusammenhang mit dem 
zentralamerikanischen Kaffeegeschaft, eine sehr inter- 
essante und eigenartige Wirtschaftserscheinung er- 
wahnen, von der man mir in Chiapas und in Guate- 
mala erzahlt hat. Obwohl die Wareneinfuhr, und da- 
mit a u d i  das Kleingesdiaft im Innern, sidi bei giinsti- 
gem Kaffee-Export beleben, geht es dodi vielen Kauf- 
leuten besser, wenn der Export nadilaBt. Denn die 
Eigentiimer der Kaffeeplantagen, besonders die aus- 
landischen Plantagenbesitjer, legen in guten Kaffee- 
Exportjahren einen erheblichen Teil ihrer Gberschiisse 
in den Importlandern an, in Maschinen, Luxusgegen- 
standen usw. In schlechten Kaffee-Exportjahren 
decken sie ihre Bediirfnisse bei den Kaufleuten im 
Innern. Die spanisdien Farmer allerdings investieren 
nur wenig Geld in tedinisdien Verbesserungen. Wenn 
sie groBe Gberschiisse erzielen, so kaufen sie Auto
mobile und Schmuckstiidie. Sie kommen daher in 
ungiinstigen Jahren leidit in kritische Situationen. 
Viele von ihnen haben ihre Plantagen an europaische 
Farmer oder europaische Bankhauser verloren. Ein 
Teil des Bankgeschafts Zentralamerikas ist auf diese 
Weise entstanden. Europaische Plantageneigentiimer 
haben Spaniem oder Mestizen in schlechten Kaffee- 
zeiten Geld vorgeschossen und sind so Hypotheken-
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geber fur den Kaffeebau und spater Bankiera ge- 
worden. Ihre Kaffee-Export- und Plantagen-Inter- 
essen haben sie allerdings beibehalten.

Seit etwa zwanzig Jahren ist zu der Kaffeekultur 
Zentralamerikas die Bananenkultur gekommen. Im 
Jahre 1899 wurde die United Fruit Company ge- 
griindet, die bald einen groBen Teil der mittleren und 
kleinen Bananenpflanzungen aufkaufte. Die Gesell- 
schaft ist heute herrschend in der Bananenkultur 
Mittelamerikas. Selbst so wichtige Unternehmungen 
wie Vaccaro Broth. und die Cuyamel Comp. in Hon
duras sowie die Atlantic Fruit und Steamship Comp. 
in Baltimore muBten sich dem Trust unterwerfen, 
Die United Fruit Company, iiber dereń Kapitał in 
Zentralamerika geradezu marchenhafte Versionen 
umgehen, hat sich zu einer der Hauptgeldgeberinnen 
dieser Lander gemacht. Sie hat beispielsweise in 
Guatemala und Costa Rica die wichtigsten Eisen- 
bahnen finanziert und hat heute die Hauptrechte daran 
in der Hand. Sie besit}t eine eigene groBe Flotte mit 
einem sehr regen Dienst zwischen New York, den 
groBen Antillen, Mittelamerika und Columbien. Sie 
hat eigene Funkstationen und ihre Plantagen reichen 
viele Meilen weit von den wichtigsten Hafen in die 
Lander hinein. Man kann sagen, daB diese Hafen von 
der Gesellschaft beherrscht werden und daB die 
Politik Zentralamerikas immer abhangiger von den 
Interessen des Unternehmens wird. Die Gesellschaft 
hat sozusagen eigene abgegrenzte Hoheitsgebiete in 
Mittelamerika mit importierter Negerbevólkerung. 
Sie hat ihren eigenen Baustil, ja sogar ihre eigene
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Wahrung. Sie bestimmt die Dollar-Lohnpolitik, den 
Wert des Geldes in ihren Gebieten und nach ihrem 
Ermessen. Wahrend sie in diesen Hoheitsgebieten 
selbstandig schaltet, teilt sich die von ihr importierte 
Wirtschaftsintensitat immer fiihlbarer der Bevólke- 
rung aulierhalb der United-Fruit-Zonen mit. Die Folgę 
ist wadisender Widerstand der Aulienzonen gegen 
diese Gesellsdhaft. So hat sich kiirzlich in Costa Rica 
eine Verteidigungsliga gegen die United Fruit Com
pany gebildet, und die progressistiscbe Partei in der 
kleinen costaricenser Kammer richtet sich gegen das 
auswartige Kapitał in Costa Rica, besonders also 
gegen die United Fruit Company, die die kleinen 
Bananenbesitjer des Landes aufschluckt oder durdi 
Erntevertrage abhangig macht.

Der Bananenbau ist fiir Zentralamerika so wichtig 
geworden, dali er heute schon an zweiter Stelle der 
landwirtschaftlichen Kulturen steht. Allerdings noch 
weit hinter dem Kaffee, aber die Bananenkultur 
greift verhaltnismaliig schneller um sich ais der 
Kaffeebau. Im Jahre 1880 epxortierte Costa Rica 
ganze 360 Bananentrauben, heute sind 35 000 ha des 
Landes mit Bananen bepflanzt. Guatemala exportierte 
im Jahre 1926 fiir 2,8 Millionen Dollar Bananen, die 
alle nach den Vereinigten Staaten gingen. Der Ba- 
nanenexport ist heute bedeutender oder wird doch 
schnell wichtiger ais der Export von Zucker, Kakao 
und anderen Friichten. Mit einer ungeheuren In- 
tensitat geht der Trust vor, und es ist vorauszusehen, 
dali er die wirtschaftliche Unabhangigkeitsbewegung 
Latein-Amerikas, die durch die U. S. A.-Intervention
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in Nicaragua kraftigen Impuls erhalt, rasch ver- 
scharfen wird.

Das amerikanische Kapitał dringt, auch abgesehen 
von der United Fruit Company, von Tag zu Tag 
kraftiger in Zentralamerika ein. Nordamerika ist 
nidit nur Hauptgeldgeber fiir die mittelamerikani- 
schen Regierungen, auch ein groBer Teil der indu- 
striellen Anlagen wird direkt oder indirekt vom 
nordamerikanischen Kapitał finanziert. Die euro
paische Technik fiihlt sich sdion heute schwer be- 
drangt in Mittelamerika. Teilweise fiihrt sie die Kon- 
struktionen im Auftrage amerikanischer Kapitalisten 
aus. Wenn europaische Fabriken heute noch be- 
deutende Auftrage erhalten, so ist das entweder Sadle 
des Zufalls oder persónlicher kaufmannischer Ge- 
schicklichkeit, oder aber sie arbeiten sozusagen im 
Lohn der Amerikaner. Diese Entwicklung ist zwangs- 
laufig, denn wer die Anleihen iibernimmt, erhalt auch 
die industriellen Auftrage. Die deutschen Firmen, die 
in Latein-Amerika Wege oder Elektrizitatsanlagen 
bauen, werden schon in naher Zeit keinen leichten 
Stand haben. Diese Situation muB sich noch erheb- 
łich verscharfen, wenn Nordamerika erst einmal den 
Nicaragua-Kanal gebaut haben wird. Denn dann wird 
das Herzstiick Zentralamerikas von den beiden 
WasserstraBen, dem Panama-Kanal und dem Nica
ragua-Kanal direkt begrenzt sein. Damit muB sich die 
Herrschaft des nordamerikanischen Kapitals in Zen
tralamerika vollenden.

Auf dem Schiff packt mich das Fieber. Nicht das 
gelbe Fieber, sondern das Erkaltungsfieber. Fiirchter-
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liche Qual in dieser Hi&e. Ich schlucke Aspirin- 
haufen, Chinin, trinke oder jagę vielmehr Eiswasser- 
bache in den Magen, aber nichts hilft dagegen. Frie- 
rend und schwiljend liege ich an Deck, wahrend wir 
an der von Regen iibergrauten, óden Kiiste Nicara- 
guas vorbeifahren. Es ist Mitte Juni. Sandino ist 
in den Bergen, hinter der Regenwand. Die ameri- 
kanischen Marinetruppen jagen in Managua FuB- 
balle, aber der Name Sandinos pulst in den Menschen. 
Die Kinder spielen Sandino und ein Jungę fragt 
mich: „Was halten Sie von Sandino?“ Und ais ich 
sagę: „Das ist ein Freiheitsheld Latein-Amerikas, 
Sandino ist ein junges Gewitter in den Bergen 
Nicaraguas mit Sturmkraft weithin“, da freut sich 
der Jungę, und ist mein Freund geworden. Sie 
beben in Mexiko, wenn sie von Sandino sprechen. 
Audi in den Vereinigten Staaten fand idi brausende 
Begeisterung fiir Sandino. Seit Carlton Beals fur 
die New-Yorker Zeitschrift „The Nation“ nach 
Nicaragua gefahren, mit Sandino und seinen Truppen 
gelebt und zehn Artikel iiber den Mann, seine Art, 
seine Kameraden und seine Ziele veróffentlicht hat, 
hat auch die prosandinistische Bewegung, das heiBt 
antiimperialistische Bewegung, in den U. S. A. zuge- 
nommen. Wahrend sich nordamerikanische Pro- 
fessoren ihre juristischen Kópfe iiber die Berechti- 
gung .oder Niditbereditigung der Intervention zer- 
brechen, haben die Vólker Latein-Amerikas, nicht 
ihre Ausbeuter und Ausbeuter-Agenten, die Inter- 
ventionsfrage langst entschieden. Ich fand in 
Guatemala, in Costa Rica, in Panama, in Peru, in
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Bolivien, iiberall in Latein-Amerika, Menschen von 
hoher Kultur, einfache und einfachste Menschen, 
Gedanken- und Instinktmenschen, die zaudernd frag- 
ten: Wird Saudino durchhalten? Einige begriiBten 
die Wahlkonstellation in den Vereinigten Staaten, 
die die Demokratische Partei nicht aus Freiheits- 
begeisterung, sondern aus Taktik zur Verteidigung 
Sandinos, das heiBt zur Bekampfung der Inter- 
vention trieb.

In jenen Dauerregentagen an der Kiiste Nicara- 
guas, beim Studium der Kartę, der Geschichte und 
der je|jigen Situation Mittelamerikas wurde ich 
keinen Augenblick diese Gestalt los, diesen Indio, 
der mit zaher Klugheit ein groBes Ideał gegen Kraftc 
verfocht, die nicht besser, nur methodisierler sind 
ais die Krafte William Walkera, der um die Mitte 
des vorigen Jahrhunderts mit mehreren hundert 
Abenteurern aus Nordamerika nach Nicaragua 
steuerte, das Land vergewaltigte und vom Norden 
her gesdiiitjt wurde. Aber bei der Landung in 
Puerto Limón, dem atlantischen Hafen Costa Ricas, 
verebben diese Wallungen. Nun ist alles ver- 
andert. Sofort hast du das Gefiihl begrenzter Lieb- 
lichkeit. Die kleine Stadt ist fróhlich audi unter 
der heiBen Sonne, die bunten Holzhauser ladieln 
und der kleine Salonwagen Iadt dich zu einer lustigen 
Fahrt. Die Herrlichkeit ist unbeschreiblich. Immer 
wieder iiber dem wirklich brausenden Bergstrom 
Reventazón, der gelb und wiitend an dem Urwald 
reiBt. Auf beiden Seiten dieses Flusses, iiber Seiten- 
kaskaden, an freundlichen Stiirzen vorbei, den Blick
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in heimliche Scbluchten, auf Vulkane und wahrhaftig 
auf Matten wie in den Alpen. Bananen, Brotfrucht, 
Kakao, Gummi, Orchideen und Schweizer Wiesen- 
blumen. Zuckerrohr, Caoba, Ceder und Vanille, 
Mais, Bohnen und Kartoffeln, Orangen, Aguacate, 
Mango und Erbsen. Unten schnellt die See fast heran 
an die Schienen, auf mittlerer Hóhe will der Urwald 
furchtbar sein, und oben sind Weiden. Serpentinen- 
iiberraschungen immer wieder auf der Fahrt, aber 
keine Unendlichkeit, kein Weitegrauen, alles ist be- 
grenzt und łieblich.

So ist das ganze Land, seine Menscben, seine Ge- 
schichte, seine Vergangenheit, seine Gegenwart und 
seine Piane. GroB klingt der Name Cartago, aber 
es ist nur ein flaches Alpenstadtchen. Im Jahre 
1910 warf ein Erdbeben die Hauser um. Sie wurden 
schnell wieder aufgebaut, und heute liegt das Stadt- 
chen da, etwa wie Brixen oder Bożen aus der Spiel- 
zeugschachtel. Die Hauptstadt San Jose, so spanisch 
sie sich gibt, ist ohne Grandezza. Klein, klein, noch 
kleiner ist alles hier. Die offentlichen Gebaude, die 
Empfangsraume in den Ministerien, die schónen 
Plat$e und das Theater, hergeholt aus einer kleinen 
Residenz Mitteldeutschlands. Dann erzahlen sie dir: 
nicht viel haben wir, aber was wir haben, ist sauber. 
Wir haben nur 470 000 Einwohner, aber Armut haben 
wir nicht. Jeder hat seinen Kram bei uns, sein 
Kaffee- oder Bananenackerchen, sein Stiick Kakao- 
oder Gummifeld. Wir sind ohne wilde Anspriiche, 
ausgeglichen fast, und wo wir herrschen, sind wir 
Patriarcben und keine Herren. Wir haben zwar

124



Wehrpflicłit, aber nur 600 Soldaten, und nicht mehr 
Gendarmen, wir haben ein liebevolles Irrenhaus und 
ein herziges Gefangnis. Wir haben wenig Geld, aber 
auch die geringste Zahl Analphabeten in Latein- 
Amerika. 500 Schulen haben wir und 2000 Lehrer, 
fiinf Zeitungen allein in der Hauptstadt mit ihren 
45 000 Einwohnern. Wir haben die katholische 
Kirche, aber wir sind tolerant. Wir sind ein demo- 
kratisches Landle. Rasseprobleme kennen wir nicht, 
denn es leben nur einige tausend Indianer in Costa 
Rica, und die Neger, Chinesen und Zigeuner drin- 
gen nicht bis zur Hauptstadt vor. Bei uns wird 
selten geschossen, und unsere Revolutionen und 
Grenzstreitigkeiten mit Panama oder anderen Nach- 
barn waren zwar heroiscb, aber docb niedlidi. Wir 
haben unsere Helden, die wir in den Sdiulbiidiern 
besingen, aber mit MaB. Unser Erzbischof ist ein 
Mann von Kunstgeschmack, wir haben die obligato- 
rische Feuerversicherung und eine staatliche Hypo- 
thekenbank. So sind wir ein friedliches Volk im 
wilden Mittelamerika und wollen es bleiben. Unsere 
Frauen sind hiibsch und sorgenlos, wir machen die 
siiBesten Fruchtbonbons und auf unserem Boden 
wachst der gute Kaffee von Costa Rica. Wir sind zu- 
frieden. Die Geldgeber drangen sich, uns die Kassen 
zu fiillen, wir wollen gar nicht mehr.

Da aber kam jene bose United Fruit Company, 
die Bananenpflanzerin aus den Vereinigten Staaten, 
die sich nicht zufrieden gibt mit liunderttausend Co- 
lones, sondern das Vierfache in Dollarmillionen ver- 
dienen will. Sie kaufte und pachtete Bananenacker-
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chen und Acker, sie pflanzte Bananenwalder, sie 
wollte und will viel mehr haben ais sie gibt. Es kam 
die Panamerican Airways und schon ist das kleine 
Land durchdrungen, umringt und iiberflogen von der 
unerwiinschten Gewalt. Damit hat die Unruhe in 
Costa Rica begonnen. Die Menscben móchten be- 
scbeiden und unabhangig leben, aber es scheint, dali 
solch geruhiges Dasein dem Landle nicht yergónnt 
bleiben soli. Audi hierhinein frilJt sicb das Kapitał 
vom Norden, klafft Gegensatje auf, und will nicht 
Ruhe geben. Auch Costa Rica ist nicht aus der Welt 
und speziell aus Zentral-Amerika zu trennen. Auch 
dieses Landle muB spiiren, was „Panamerika“ be- 
deutet. Costa Rica, mein Landle, Schwaben in Ame- 
rika, mein Brixen in den Tropen, mein Orchideen- 
land, mein Wiesenland, Bananen, Kaffee und Kar- 
toffeln.
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F A H R T  D U R C H  D EN
P A N A M A -K A N A L

9

Ich hatte Angst vor der Fahrt durch den 
Panama-Kanal. Aber man soli nicht glauben, was 
die Leute iiber Temperaturen und Landschaften er- 
zahlen. Bis jetjt war’s immer anders. Nord-Amerika, 
Mexiko, Zentral-Amerika habe ich verschieden von 
den Schilderungen in Biichern oder aus Reisenden- 
mund gefunden. Saftig, voll von Abwechslungen, 
im allgemeinen sauber, die Menschen giitig. Man 
hatte mir von mexikaniscben Riesenwiisten, von 
Dreck in Zentral-Amerika, von permanenten Raube- 
reien erzahlt. Die Wirklichkeit ist grundverschieden. 
In Costa Rica noch hatte man mir gesagt: auf der 
Fahrt durch den Panama-Kanal werden Sie vor Hitje 
umkommen. Es war nicht kiihl, aber ich habe weniger 
SchweiB vergossen ais in dem guatemalteker Hafen 
Puerto Barrios oder in einer der iiberheizten New- 
Yorker Wohnungen. Die Kanallandschaft ist wahr- 
haftig lieblich. Der Panama-Kanal ist uberhaupt kein 
Kanał nach der iiblichen Vorstellung. Er ist fast wie 
die Havel, mit Seen, entziickenden Windungen, 
Hiigeln und Wiesen an den Ufern, auf denen Vieh 
grast, Palmen und Bambus wachsen und saubere 
Bungalow-Hauschen stehen. Nur die Kanalschleusen
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sind schnurstracks, alles andere ist FluB-, See- und 
Uferfreundlichkeit.

Kurz nadh Sonnenaufgang, der den Hafen von 
Cristóbal und die Wasser der Bucht von Limón herr- 
lich verklarte, fuhr der kleine Grace-Line-Dampfer 
„Santa Elisa“ dem atlantischen Kanaleingang zu. 
Das ist kein Tor, keine Gewaltigkeit, sondern eine 
Einfahrt wie in den Kaiser-Kanal bei Stettin. Aber 
ausgestattet mit allen technischen Schikanen und mit 
den furchtbarsten Verteidigungsmitteln meilenweit. 
Der Kanał ist hier aufs beste geschiitjt gegen Sturm- 
wellen aus der Bucht von Limón, und seine Ein- 
nahme mit Waffengewałt scheint fast unmóglich. Die 
„Santa EIisa“ jedoch gleitet durch diese Drohungen 
lachelnd weiter, den Riesenschleusen von Gatun zu, 
begleitet von Fregattenvógeln und fróhlich springen- 
den Fischen, und gefolgt von vier Dampfern, die an 
diesem Morgen den Kanał passieren wollen. Ich 
móchte hier ein Wort iiber dieses Schiff sagen. Es 
ist kein „Schwimmendes Hotel“, kein Palast auf dem 
Wasser, aber die Menschen auf ihm waren freundlich 
mit uns, harmlos die Spiele, und kein politisches Wort 
wurde gesprochen, wie auf anderen Schiffen, auf 
denen es schleimige Denunzianten, iible Vergifter und 
dumme Ambitionen gibt. Das ist ein peinliches 
Kapitel, diese Schiffspest ist immer noch nicht aus- 
geraudiert, immer noch miissen diese Leute ihr Vater- 
land retten, obwohl kein Mensch sie dazu berufen hat.

Ais wir uns dem Wunderwerk von Gatun nahern, 
jagen uns iiber ungeheure Betonbuckel elektrische 
Lokomotiven, die Schleusenmaultiere von heute, mit
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vielem Gerausch entgegen. Ein groBer roter Zeiger 
am Eingang der Schleuse fallt zum Zeichen, daB man 
bereit ist, das Sehiff 85 FuB hoch auf das Niveau 
des Gatunsees zu heben, der durch Eindammung 
des Flusses Chagres gebildet wurde. Die Lokomotiven 
werden vor und hinter das Sehiff gespannt, sie ziehen 
und halten es, bis wir vor dem Zyklopentor am Aus- 
gang liegen. Ein zweiter Dampfer wird hinter uns 
eingeschleppt. Dann schlieBt sich die Einfahrt und 
der Schleusenspiegel hebt sieb schnell. Alles geschieht 
ohne Geschrei, selbstverstandlich und automatiseb. 
Wir fabren in die nacbste Schleuse und aus ihr in eine 
dritte, bis wir, an ungebeuren, in den Kanał einlaB- 
baren Reparaturgestellen vorbei, den Spiegel des 
Gatunsees erreicht haben.

Das ist der gróBte kiinstlicbe See der Welt, mit 
etwa 184 Millionen KubikfuB Wasser. Wir fahren, 
an vielen kleinen Inseln voriiber, in den sogenannten 
Culebra-Cut oder aucb Gaillard Cut genannt, nach 
dem Ingenieur David G. Gaillard, der die Durch- 
schneidung und Durchsprengung der Anden an dieser 
Stelle geleitet bat. Von hier aus folgt der Kanał dem 
Tal des Rio Grandę. Am Ende des Culebra-Cut liegen 
die Pedro-Miguel-Schleusen, in denen das Scbiff ge- 
senkt wird. Dann sinken wir in den Miraflores-Locks 
bis auf das Niveau des Pazifiscben Ozeans, und legen 
in Balbóa, dem Hafen der Stadt Panama, am pazi- 
fischen Ausgang des Kanals an, um Passagiere und 
Fracht nacb Siid-Amerika einzunehmen. Der Spiegel 
des Pacific liegt etwas hóher ais der Spiegel des At- 
lantischen Ozeans.
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Adit Stunden etwa hat die Fahrt gedauert. Es 
sind 44,08 nautische Meilen. Das Ganze ist vielleicht 
das gróBte technische Werk auf der Erde, ausge- 
stattet mit allen Bequemlichkeiten fur die internatio- 
nale Schiffahrt und mit allen Waffensdirecknissen fur 
den Kriegsfall, bis weit hinaus auf den Inseln vor der 
pazifischen Kanaleinfahrt. Der Kanał hat Kohlen- 
depots von 700 000 Tonnen Kapazitat mit Bunker- 
einricłitungen fur 1500 Tonnen in der Stunde. Die 
Oltanks fassen 3,5 Millionen Barrels. Es gibt groBe 
SiiBwasseranlagen, die solidesten Pierś, Hospitaler, 
Luxushotels, Spezialvieh fiir die Angestellten, dazu 
Trockendocks, Rettungsdampfer, kurz alles, dessen 
die moderne Schiffahrt bedarf. Das „Washington- 
Hotel“ an der atlantischen Seite ist das schónste und 
beąuemste Hotel in den amerikanischen Tropen. Vor 
seiner Wasserfront steht ein Denkmal des Kolumbus, 
an dessen hoher Gestalt ein kleiner Indianer in die 
Ferne sucht.

Die nord-amerikanischen Dampfergesellschaften 
veranstalten regelmaBige Vergniigungsfahrten von 
New York durdi den PanamA-Kanal nach San Fran- 
zisco und umgekebrt. Bei der Durchfahrt durdi den 
Kanał wird das Mittagessen an Bord serviert und alles 
getan, um diese Fahrt zu einer eindrucksvollen Ver- 
gniigungstour zu madien. Man versucht so, den 
Reiz des Panama-Kanals zu heben und den Passa- 
gierverkehr zu steigern. In dem Kanaljabr 1926/27 
wurden fast 40,5 Millionen Dollars vereinnahmt und 
der Nettogewinn betrug ungefabr 16,5 Millionen 
Dollars. Davon war alierdings noch nidit die Ver-
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zinsung abgezogen, aber auch nach Abzug der 
Jahreszinsen blieb noch ein Reingewinn von 8,25 Mil- 
lionen Dollars. Allein in die militarischen Befestigun- 
gen des Kanals hatten die Vereinigten Staaten bis 
Ende Juni 1927 113 Millionen Dollars gesteckt und 
in den Ban und wirtschaftlichen Dienst etwa 275 Mil
lionen Dollars, insgesamt also 388 Millionen Dollars. 
Dieses riesige Anlagekapital wird mit drei Prozent 
jahrlicłi verzinst.

Durdi den Panama-Kanal sind die Wege fiir die 
Schiffahrt ganz auBerordentlich abgekiirzt worden. 
Friiher muBten die Schiffe von New York nach San 
Franzisco 13135 Meilen laufen. Der Kanał hat 
diese ungeheure Distanz auf 5262 Meilen verkiirzt. 
Das bedeutet also eine Ersparnis von 7873 Meilen. 
Entsprechend kiirzer sind auch die Wege fiir die euro- 
paisdien Schiffe, die durdi den Kanał nadi San 
Franzisco oder nach Valparaiso, dem Haupthafen 
Chiles fahren. Uber 26 Millionen Fradittonnen jahr- 
lich werden durch den Panama-Kanal befórdert. In 
den vier Jahren bis Ende 1927 haben 5143 Schiffe 
diese StraBe befahren. Schiffe von 27 Nationen, mehr 
ais 50 Prozent davon Amerikaner. 39 Prozent der 
Gesamtfracht ging auf amerikanische Rechnung.

So scheint alles heiter, es ist eine Vergniigungs- 
fahrt, und die Amerikaner kommen in der „Season“ 
nach Colon oder Panama, um dort Tennis oder Golf 
zu spielen, bei Pferderennen zu wetten, Trips in die 
Indioumgegend zu machen, frische Kokosmildi zu 
trinken und in den Swimming-pools elegante Fami- 
lienbad-Meetings zu veranstalten. Der Kanał ist
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Miicken siud versdiwunden, die Panamakanalzone ist 
heute wie ein Luftkurort. Aber nachts jagen die 
Marinescheinwerfer von Colón und Panama ihre 
Lichtstrahlen gegen den Himmel, um amerikanisdie 
Flieger zu suchen, die dort auf den Ernstfall hin 
manóvrieren. Ich sah ein solches Flugzeug im 
Scłinittpunkt von vier Strahlen, beglanzt, wie ein 
ungeheurer Leuchtkafer, unrettbar vom Licht gefan- 
gen. Da oben war die wahre Bedeutung des Panama- 
kanals, der nach beiden Ozeanen den heute gewaltig- 
sten Imperialismus ermóglicht und sdiiitjt.
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WINTERREISE DURCH PERU

10

Ich sollte mich nicht mehr lange nach der Herbst- 
und Winterkiihle Deutschlands sehnen. Bald sollte ich 
die ganze Gewalt des Winters spiiren, und zwar nicht 
weit vom Aquator. Auf den Hohen Perus fegt im 
Monat Juli der Eiswind den Staub auf. Die Kordil- 
lerenkamme und -spitjen sind beschneit, und man ist 
froh, nach Sonnenuntergang ins warmc Bett zu kom- 
men. An der peruanischen Kiiste flieBt der Hum- 
boldtstrom, genannt nach dem groBen deutschen 
Pioniergelehrten, der ihn zum erstenmal wissen- 
schaftlich untersucht hat. Die Kiiste ist kahl, sandig 
und bergig. Hier steigt die Vorkordillere an, die in 
Hóhenwiisten endet, Pampas genannt, hinter denen 
sich das Hochgebirge erhebt. Die Kiiste ist, von so- 
genannten Oasen abgesehen, die an Fliissen liegen 
oder mit Hilfe von Irrigationskanalen gebildet 
wurden, unfruchtbar, gelb oder grau im Winter, 
Zwischen ihr und den Inseln streichen endlose Vogel- 
ziige. Es sind das die Guanos, die Viktor von Scheffel 
besungen hat, ais er dem Philosophen Hegel eins aus- 
wischen wollte. (Nun, Hegel hat’s nicht gespiirt, nicht 
mai Kuno Fischer.) Oft ist der Himmel ganz Schwarz 
von diesen Tieren, die nach einer bestimmten Ord- 
nung fliegen, sich auf die Inselfelsen setjen und dort
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ihren fruchtbaren Mist abladen. (Vieł fruchtbarer ais 
der Scheffelsche.) An den peruanischen Hafen sieht 
und riecht man diesen Mist aus vielen Tausenden von 
Sacken. Es ist noch immer ein gutes Geschaft, obwohl 
seit langem der kiinstliche Diinger fabriziert wird. 
Aber Peruaner und Chilenen, die vom Guano- und 
Salpetergeschaft abhangen, hoffen, daB eines Tages 
das Interesse fiir den kiinstlichen Diinger fallen wird, 
weil dieser Diinger nicbt die Vitamine hat, die Guano 
und Salpeter kraftig machen.

In dem nordperuanischen Hafen Talara sah ich die 
Macht der Standard Oil Company, die dort in kurzer 
Zeit einen Wald von Bohrtiirmen aufgericbtet hat und 
dereń Petroleumtanks die kleine Hafenstadt be- 
herrscben. Unser Dampfer „Santa Elisa“ gehórt der 
Grace-Line, die mit den Rockefellera in Verbindung 
stehen soli. Petroleum, Kupfer und Schiffahrt in 
diesen Gegenden kommen immer mehr in eine Hand. 
Mit ungeheurer Macht und Schnelligkeit dringt das 
nordamerikanische Kapitał in Peru, Bolivien und 
Chile vor.

Kurz darauf legten wir in dem Hafen Salaverry 
an. Nicht weit davon, nur eine Automobilstunde, 
liegt die schóne altspanische Stadt Trujillo, eine der 
bedeutendsten Stadte Perus. Bei Trujillo stehen nocb 
die Reste einer prainkaischen Stadt. Ihr Name war 
Cban-.Chan. Hier, in einem kunstvoll bewasserten 
Tal, hat vor vielen Jabrtausenden, lange vor dem 
Einbruch der Inkas, eine hohe Kultur, die Kultur der 
Mochicas, gelebt. Davon zeugen die Ornamente des 
sogenannten „Palastes der gesiegelten Wande“, und

136



die herrlichen Tópfereien, die ich spater im archa- 
ologischen Museum von Lima sah. Manche dieser 
Tópfereien, die ebenso fein und ausdrucksvoll sind, 
wie etwa die Figuren auf etruskischen Vasen, sind so 
grotesk und krankhaft, daB man annehmen muB, auch 
diese Kultur sei schon im Zustand der Dekadenz ge- 
wesen. Eine ganz neue Wissenschaft geht von diesen 
Funden aus. AuBerordentlich interessante archaologi- 
sche, ethnographi8che und soziologische Untersuchun- 
gen. In der Nahe von Trujillo steht eine der sonder- 
baren Inka-Pyramiden. Vielleicht ist sie auch prain- 
kaischer Herkunft, denn es scheint mehr und mehr, 
daB die Inkas keine urspriingliche Kultur hervor- 
gebracht baben.

Von Mollendo, einem der Haupthafen Perus, an 
der siidlichen Kiiste des Landes, steigt eine englische 
Bahn iiber Areąuipa nach Puno am Titicacasee. Kurz 
vor Puno zweigt sie ab nach dem alten Inkazentrum 
Cuzco. Ich hatte in Lima, der Hauptstadt Perus, 
auBerhalb des Museums, vergeblich Inkareste oder 
Reste prainkaischer Kultur gesucht. Lima ist eine 
regulare Stadt mit spanisch-architektonischem Charak
ter, aber ohne Besonderheiten. Sie liegt nahe bei dem 
wichtigsten Hafen Perus, Callao. Ich sah in Lima sehr 
schóne spanische Bauten, von denen ich den Palast 
Torre Tagle erwahnen móchte mit seinen reichen 
Holzschnitjereien, kiihlen Hófen und freundlichen 
Galerien. Heute ist der Palast Sitj des Auswartigen 
Amtes der peruanischen Regierung. Aber mich 
drangte es nach der Hóhe, nach den Indio-Plateaus 
und Indio-Bergen Perus. Deshalb verlieB ich in Mol-
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lendo das Schiff. Die Landung geht dort nicht so 
glatt vor sich wie in anderen Hafen. Das Meer 
brandet heftig. Auf eincm Zimmerstuhl, der von 
einem Kran gesenkt und gehoben wird, landest du. 
Manchmal hangen und sitjen an diesem Stubl zehn 
oder zwólf Menschen mit ihren Handkoffern und mit 
einer komischen Angst. Aber man wird hochgezogen, 
abgesetjt und kann nun den Zug nach Arequipa 
nehmen.

Stundenlang bleibt das Meer sichtbar, die Kiiste 
dehnt sich weiter und weiter, bis alles im Nebel ver- 
sdiwindet. Es war die sonderbarste Auffahrt, die ich 
jemals gemacht habe. Schwemmland, Steinfelder, 
Sandschluchten, Lehmbarrancas, nur hier und da Kak- 
teen oder Diirrgestrauch. Die Stationen kahl, von 
armlichem Griinzeug bestanden. Gewaltige Riicken 
ziehen sich nach oben, wie die Riicken von Riesen- 
elefanten, die sich mit den Kópfen zusammendrangen, 
um das Hochplateau zu stiitjen. Die Bahn windet 
sich mit auBerordentlicher Kiihnheit steil aufwarts, 
durch Engen, in denen nichts gedeiht. Das ist Sili- 
ziumsand, der beizend in den Waggon weht. Auf bei- 
den Seiten der Bahn sieht man halbmondfórmige 
Hiigel und erfahrt, daB es Wanderdiinen sind, die 
vom Wind wie aufgehende Monde geformt werden. 
Sie wandern eigentlich nicht, sondern rutschen weiter 
mit jłem abflieBenden Sand. Eigentiimlich ist der 
Effekt, wenn die Abendsonne auf diesen Sicheln liegt 
und sie scheinbar bewegt. Der Sonnenuntergang hier 
ist eines der grandiosesten Schauspiele. Die weiBen 
Kordillerengipfel und Kordillerengrate rot beglanzt,
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auf Pampa und Bergen gegeniiber der rotę Abglanz, 
immer satter und dunkler, dazu das Gesicht und Ge- 
fiihl der Weite, die uns noch nicht verlassen bat, seit 
die See verschwamm. Das alles in unendliche Ein- 
sainkeit getaucht.

Dann wird es Schwarz, bis wir die Lichter von 
Areąuipa sehen. Ais wir aus dem Zuge steigen, 
sdilagt uns die Hóhenkalte Perus entgegen. Wir 
eilen ins Hotel und gehen zahneklappernd zu Bett.

Am anderen Morgen aber, ais ich auf die Holz- 
galerie hinausgehe, prunkt mir eine gigantische Berg- 
herrlichkeit entgegen. Es sind drei Gipfel: der Misti, 
der die bekannte vulkanische Kegelform hat, und der 
an diesem Tage nicht beschneit war, und auf beiden 
Seiten neben ihm der Cha-Chani und der Pichu- 
Pichu. Der ewige Schnee war kristallweiB unter einern 
ewig blauen Himmel. Uppiger blau ais der Sommer- 
himmel Italiens und ais der glasklare Himmel 
Mexikos. Am Fulie dieses Bergzuges liegt ein 
fruchtbares Tal, bewassert mit Hilfe des Terrassen- 
systems, das schon die alten Vólker Perus anwandten, 
und dessen Reste heute noch benutjt werden. Hier 
wachsen Mais, Weizen, Kartoffeln und man will 
groBe Baumwollkulturen anlegen. Der Boden ist 
teuer, aber die Ernten sind fast iiberreicb. Im Juli, 
also im peruaniscłien Winter, war das Griin des Tales 
zwar abgeblaBt, aber immer noch gab es Blumeu und 
helle Krauter weithin.

Ich habe midi seiten so wohl gefiihlt wie in der 
peruanischen Stadt Arequipa in einer Hóhe von 
2300 Metern. Die Luft ist ganz heli und sauber, die
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yoraussetjt. In diesem Tal gibt es noch viele Comuni- 
dades, das sind Ackergemeinschaften. Es ist kein 
kommunistischer Acker, aber es bleibt unverkauflich 
und die Arbeiten auf ihm werden nach Ge- 
meinschaftsgesetjen vorgenommen. Doch sind wir 
hier in einer reichen Gegend. Ich hórte von Indios, 
die vor Armut kaum atmen kónnen, und dann 
wieder von Riesengiitern, hundert und mehr Kilo- 
meter lang, ganze Furstentiimer, wie Spezialstaaten 
innerhalb Penis.

Auf dieser Reise erzahlte man mir auch von den 
Nóten des Volkes, den Wirtschaftskrisen, die Peru 
seit Reginn des Krieges durdigemacht hat, dem Ein- 
dringen des auswartigen Kapitals in die Kupfer- und 
Petroleumindustrie des Landes, in den Zucker- und 
Baumwollbau, von den Aufstanden der Indios gegen 
den wadisenden Druck, von der Verteidigung der 
braunen Bauern gegen die einstiirmende Technik, die 
die braune Arbeitskraft sdinell und unorganiscb 
intensifiziert. Man erzahlte mir von den noch in- 
kaisdien und prainkaischen Methoden der Indioacker- 
kultur, von den Nomaden, dereń es noch immer viele 
im Lande gibt, von Tropenindios im Quellgebiet des 
Amazonenstromes, die fast noch wie in der Steinzeit 
leben, von Evangelisten die still und schlau gegen das 
Bettelsystem des katholischen Klerus kampfen.

Sehwer hat dieses Land gelitten, seit die Spanier 
unter Pizarro grausam eingebrodien sind. Es litt 
unter Morden, Entmiindigungen, Ausquetschungen 
der Arbeitskraft, Wegtragen seiner Naturreichtiimer, 
und hat bis lieute noch nicht ausgelitten. Wie viele
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latein-amerikanische Lander, hatte audi Peru von der 
Kriegskonjunktur profltiert, und ais der Riickschlag 
kam, versucht, durch Disziplinierung vou oben die 
Bauern und Arbeiter zu ziigeln, mit Hilfe einer kiinst- 
lichen Stabilisierung des Geldes und Kreditinjektionen 
die Wirtsdiaftsbradie zu beleben. Auch in Peru 
haben die Menschen nidit gesehen, daB man nidit in 
einem Jahr 25 bis 30 Soles fiir einen Quintal Baum- 
wolle und bald darauf 200 Soles fiir dieselbe Quan- 
titat fordem kann, obne die Produktivitat sdiwer zu 
gefahrden. Heute sucht man durch Senkung der 
realen Lohne, durch allerlei Monopole und Wahrungs- 
doktoreien, die Rente des Kapitals zu konservieren 
und dem Staat die wachsenden Ausgaben zu ermóg- 
lichen. Aber der Staat braudit immer mehr Kredite 
vom Ausland, er erbalt das Gekl nur gegen wertvolle 
Konzessionen, besonders im Metallbergbau und in der 
Petroleumindustrie, und kluge Menschen in Peru 
glauben nidit, daB diese Situation noch lange dauern 
kann.

Wahrend ein glutvoller und um das Wołil seines 
Landes besorgter Peruaner mir diese Dinge dringend 
erzahlt, fahren wir weiter durch das herrliche Tal, 
an hohen Inkaruinen und Indios mit sonderbaren 
Baldadiinhiiten vorbei, dem Sehnsuditsziel Cuzco zu. 
Wir steigen bis 4313 Meter, bis zu der Station La 
Raya, die den Namen der hinter ihr sich streckenden 
Kordillere tragt. Nahe bei der Station steht eine 
kleine Lagunę, die ihr Wasser aus dem sdimelzenden 
Schnee erhalt. Das Wasser scheint zu stagnieren. 
Aber langsam sickern zwei Bache in einen Graben, der
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sich nach beiden Seiten senkt. Es ist die Wasser- 
scłieide. Von hier aus flieBen die Wasser dem Titi- 
cacasee und dem Amazonenstrom zu, schneller flieBen 
sie und schneller, erhalten bald neue Nahrung, und 
nach einigen hundert Kilometern ist der Strahl schon 
zum FluB geworden. Ich nehme die Kartę vor, suche 
die Quellfliisse des Riesenstromes ab, und es wird mir 
klar, daB alle Grenzen kiinstlich sind, politisch aber 
unnatiirlich. Nirgends wird das so klar wie in Siid- 
amerika, beim Anblick der Wassernetje des Magda- 
lenenstromes, des Orinoco, des Amazonas und des 
Parana.

Welche Geheimnisse und Krafte birgt der jungę 
Boden dieser Vulkangbiete! In seiner Hóhe von iiber 
4000 Metern sprudeln heiBe Wasser. Gase schieBen 
auf. Man kann in einer Entfernung von drei bis 
vier Metern kaum stehenbleiben, so stark ist die Hitje. 
In der Nahe sind Bache mit eisenhaltigem Wasser. 
Hier kónnten Menschen Genesung finden, wie es 
denn in diesen Bergen viele Quellen und Seen gibt, die 
Heilkraft besigen. Aber das Geheimnisvollste bleibt 
doch die Formkunst des Menschen, die das Gefiihl fur 
den organischen WerdeprozeB in der Natur und ein 
kritisches BewuBtsein voraussetjt.

Wir hatten kurz vor Sonnenaufgang die gewalti- 
gen Ruinen der sogenannten Inkafestung Sacsayhua- 
ma» erreicht. Dann warf sich die Bergsonne Perus 
auf die Gigantenblócke, auf die groBe Tempelstadt 
mit ihrem Thron, ihren Gangen, ihren Brunnen, 
Nischen fiir die Gótter, mit den polierten Felsen zum 
Spiel an Festtagen, abgemessen nach mathematischen
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A ymarafischer im Schilfboot auf dein Titicacasee



Guanovogeł an der peruanischen Kiistc

Inkakind am Ilafen von Talara, tropisch „gekleidet;‘, obwold die 
peruanische Kiiste vom Humboldtstrom reclit kiihl angehaucht wird



Petroleumbohrturme der International-Petroleum Company 
(Standard Oil) in Talara

Petroleumtanks der Standard Oil in Talara



Die Chakitaylla, 
der peruanische Spaten

Peruanischer Bergindio mit Miitze zum 
Schutz gegen Kalte und mit Poncho



Indias in Siidostperu Bad der \justa (Inkaprinzessin) 
in Ollantaitanibo



Ilundertjahrige India aus Ciizco (Peru)



Gesetjen, in sich genau geregelt trotj scheinbarer 
Wirrnis. Dahinter die Vulkanberge, aus denen die 
Rohblócke fiir den Bau von Sacsayhuaman mit Feuer 
und Wasser gebrochen wurden. Die Sonne warf 
ihren ersten Schein rostrot auf die feinbehauenen und 
fest ineinandergefiigten Riesensteine, die dreifach, in 
gebogener Linie, iibereinandergestellt sind, mit dem 
Blick gegen einen furditbaren Feind. Die Stadt Cuzco 
unten war gelb beglanzt, dieses wunderbare Gewirr 
von spanischen Kolonialhausern, InkastraBen, Kirchen 
und Tempeln aus zwei imperialistischen Epochen, mit 
amutigen Sehweizer Holzbalkonen und dem reizvollen 
Auf und Ab der StraBen, eine der schónsten Stadte, 
die ich auf meinen Wanderungen gesehen habe.

Spater erklarte uns Dr. Valcarcel, der Leiter des 
Archaologischen Museums in Cuzco, die Bedeutung 
Sacsayhuamans, die Sonne, das Wasser, die Er de der 
Inka und der prainkaischen Vólker, die kosmischen 
Verbundenheiten und die lebendige Rolle auch des 
kleinsten Steinstiickchens in dem Gesamtgefiige dieser 
Welt aus Himmel und Er de. Wir konnten die 
Bildung der Macht sehen, die konstruierende und 
stoBende Kraft von oben, das pyramidale Wesen 
dieser Stadt, wir hórten das adizende Produktive 
unten, sahen den kunstvoll berieselten Acker, dessen 
Wasser den Weg der Macht nahmen, ein klassisches 
Bild der Theokratie. Wir diskutierten die Intensitats- 
unterschiede von gestem und heute, und sprachen von 
der vergangenen Homogenitat und der Sozialzerrissen- 
heit, an der wir heute leiden.

Auf dem schónen Spiralweg von Sacsayhuaman
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nach Cuzco, eifrig bei der Fortsetjung des Ge- 
sprachs, muBten wir vor einer Gruppe gebeugter und 
stóhnender Indios halten. Das Automobil konnte 
nicbt weiter, denn hier wurden Riesenblócke auf Last- 
karren geschoben und gehoben. Die braunen 
Menschen sahen uns nicbt, sie blieben gespannt und 
gebiickt an einem Błock, den sie vergeblich auf das 
Lastautomobil zu bringen suchten. Sie hórten nur 
den wilden Zuruf des Capataz, des Aufsehers bei 
dieser Zwangsarbeit, die eine Art Arbeitssteuer ist. 
Man sah, wie die Muskeln bebten an diesen keuchen- 
den Menschen, wie alles an ihnen, stumpfe Seele und 
Fleisch, auf Beschleunigung drangte. Aber der 
Riesenstein riihrte sich nicbt, er lag da wie die 
Piedra Cansada vor der Festung Ollantaitambo, dem 
anderen Inkabau, nicbt weit von Cuzco. Diesen Stein 
batten die Indios liegen lassen, ais die Spanier 
drohend gegen die Festung zogen. Hunderte hatten 
keucbend versucht, den Stein zu heben und weiter- 
zutragen. Aber die Kraft reichte niclit, die Zurufe 
halfen nicbt, die Spanier stiegen iiber den Stein und 
eroberten Ollantaitambo und das ganze Inkareich bis 
weit nach Siidamerika hinein.

Aber schliefilich bewegte sich der Stein am Spiral- 
weg von Sacsayhuaman nach Cuzco. Der Capataz 
gliihte vor Wut, er fiihlte sich blamiert vor uns Auto- 
menschen, und wahrhaftig, er nahm eine Knute und 
schlug auf die keuchenden Indios. Keiner von ihnen 
erhob sich von dem Stein, sie keuchten weiter, die 
Muskeln spannten sich noch mehr, der Atem rang 
furchtbar, und der Stein bewegte sich. Gleich darauf
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lag er auf dem Karren, der Weg war frei, und wir 
fuhren davon. Stolz blickte der Capataz, aber die 
Augen der Indios waren unbeweglich, nicht duldend, 
sondern von dieser schwarzen Gleichgiiltigkeit, die 
nichts erkennen laBt, nicht Zorn und nicht Liebe. Es 
waren Aymaras, das heiBt Angehórige des groBen 
Bergstammes um den Titicacasee, Menschen voll 
Kraft und nicht mehr so dumpf wie die Quechuas 
Perus, die weichlicher sind und nicht den Bergen an- 
gepaBt wie die Aymaras. Eine Sekunde glaubte ich 
Blitje aus den Augen der Geschlagenen zu sehen, oder 
war es eine Vision, die aus meiner Wut hochschoB, 
Freiheit, herangezogen von meinem Durst nach Frei- 
heit dieser Menschen, dereń Grund noch immer gut 
und stark ist und die meine Hoffnung fiir diese 
Lander sind. „Lassen Sie,“ sagte der Freund aus 
Cuzco, „da ist nichts zu machen. Aber die Menschen 
sind nur dumpf an ihrer Oberflache, ihr Inneres ist 
noch immer heli, es ist noch immer das beste Blut 
unseres Landes. Lassen Sie nur, Sie kónnen hier 
nichts machen. Aber seien Sie gewiB, dieses braune 
Blut ist nicht dick, es braust noch immer und es wird 
eines Tages aufbrausen, bis es frei flieBen kann.“

Vor einigen Jahren erhoben sich die Aymaras in 
der peruanischen Provinz Puno am Titicacasee. Der 
Aufstand wurde gebrochen. Fiinfhundert Aymaras 
wurden, so sagte man mir, von Maschinengewehren 
niedergemaht. Sie haben dann die Waffen fort- 
geworfen und sind zu einer ghandistischen Taktik 
iibergegangen, das heiBt, sie weigerten sich, zu ar- 
beiten, blieben auf ihren kleinen Ackern und lieBen
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sich nicht mehr zur Arbeit auf den GroBackern be- 
wegen. Sie seben die gesteigerte Intensitat in den 
Waffen der anderen, in dereń Automobilen, Flug- 
zeugen und Lokomotiven.

Wahrend sie langsam hinter den Llamas gehen, 
den wunderschónen Lasttragern der Indianer Penis 
und Boliviens, diesen wolligen Pferden mit den er- 
staunten Augen und dem kiihnen Schritt wie Hirache, 
wahrend sie an den Steilhangen iiber den Kordilleren- 
talern ihre Kartoffeln pflanzen und ihr Quantchen 
Mais oder Weizen, wahrend sie fast noch Wirtschaft 
in sich sind, Produzenten und Konsumenten in einer 
Linie, reiBt es schon an ihnen, riittelt sie schon die 
neue Technik und macht sie nervos und kampf- 
begierig.

Aymara, das ist der Name fur einen Indiostamm 
in Latein-Amerika. Aber, auch unter anderen 
Namen, gibt es Aymaras iiberall auf dem Kontinent, 
mit Ausnahme der Vereinigten Staaten, Costa Ricas 
und Uruguays. Aymaras gibt es in Mexiko, dort 
heiBen sie Yaąuis oder Otomis. In Mittelamerika 
heiBen sie Qui<hes, in Panama Cuna-Cuna, in Chile 
Araucanos. Alle Augenblicke hórt man von Erhebun- 
gen dieser Stamme, von ihrem Kampf gegen die neue 
technische Intensitat, die sie sich aneignen miissen, 
um zu steigen und sich zu behaupten. Im Jahre 1924 
kampften die Cuna-Cuna in der Republik Panama 
gegen die Zentralregierung. Sie wollten keine Be- 
steuerung und iiberhaupt keine Lenkung von oben. 
Ich sah ihre Fahnen mit dem Hakenkreuz im Archa- 
ologischen Museum der Stadt Panama. Das Haken-
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kreuz ist ein Freiheitszeichen dieser Stamme und zu- 
gleich ein kosmisches Zeichen, und hat nichts zu 
tun mit den Rassedummheiten und den ungermani- 
schen Verneblungen unserer Hakenkreuzler. Fiir 
diesen freiheitsdurstigen Stamm ist es noch immer 
das Symbol der Verbindung von Sonne und Erde, 
des Feuersegens nach unten, auf den Acker. Sie 
wollen den Acker zuriickgewinnen, den Segen des 
Fcuers auf ihrem eigenen Grund. Noch haben sie die 
Reste der alten Gemeinschaften vor sicb, assoziative 
Acker in der Yaqui-Sierra im Norden Mexikos, auf 
der Panamenser Briicke, in den Schluchttalern des 
Silberflusses auf dem Hochplateau Boliviens. Sie 
leben selbst noch in den Gomunidades Perus, sie 
sehen noch die Gemeinschaften am Amazonenstrom, 
die homogene Vergangenheit ist noch nicht tot fiir 
sie. Das ist das Hauptproblem aller latein-amerikani- 
schen Lander mit Indiobevólkerung: Freiheit auf 
freiem Acker. Von hier aus ist auch die Bewegung 
gegen den Imperialismus der Vereinigten Staaten 
zu verstehen. Der Antiimperialismus Latein-Amerikas 
und das Ackerproblem haben dieselben Wurzeln. 
Desbalb sind auch alle freiheitsdurstigen Intellek- 
tuellen Latein-Amerikas Kampfer fiir den Indioacker 
und fiir die Indiofreiheit auf dem Acker. Sie kampfen 
mit dem Indio und fiir den Indio gegen alle Dikta- 
turen, die den Acker knebeln, die Reichtiimer auf 
und unter der Oberflache. Sie wollen wieder ein 
Aymara-Amerika, nicht ein Amerika alter Primiti- 
vitat, aber ein gemeinsames Amerika, ausgestattet 
mit allen modernen Mitteln und Methoden, die un-
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geheuren Reichtiimer dieses Kontinents zu heben, in 
der Gemeinschaft zu verteilen und der Welt nut}bar 
zu machen. Sie wollen, daB aus freiem braunen 
Grund sich ein besseres Amerika erhebe, nicht ein 
ausgebeutetes Amerika, sondern ein frei wirtschaft- 
liches und frei soziales Amerika, ais Teil einer freien 
Welt.

Wie reich ist Peru! In einer Hóhe von 2300 Metern 
gedeihen Weizen, Mais, Kartoffeln und Klee. Es 
gibt oft zwei Ernten. 4300 kg Weizen pro Hektar 
werden mit einer Ernte erzielt, 5100 kg Mais. Die 
Regierung plant auf der Hóhe den Anbau von Baum- 
wolle, die sonst hauptsachlich an der Kiiste gepflanzt 
wird, und hat zu diesem Zweck vor einiger Zeit eine 
Irrigationskonzession auf 300 000 Acres erteilt.

Baumwolle, Zucker, Weizen, Mais, Reis, Kaffee, 
Tabak, Chinin, Kokain, das aus den Kokabaum- 
blattern gewonnen wird, Friichte und Wein, sind die 
Hauptprodukte der peruanischen Pflanzenwirtschaft. 
Auf den Berghangen und den Wiesen der langen 
Taler zwischen den Kordilleren grast die Llama, das 
Lasttier der peruanischen und bolivianischen Indios, 
das Wahrzeichen Perus, weiden die Alpacas und die 
Vincunas mit ihren Edelwollpelzen. Bei der leęten 
Zahlung wurden etwa 500 000 Llamas und mehr ais 
1^2 Millionen Alpacas registriert. AuBer diesen, so- 
zusagen eingeborenen Last- und Wolltieren, hat 
Peru ungefahr 12 Millionen Schafe. Die Regierung 
fiihrt aus Nordamerika und Europa Merinoschafe zur 
Verbes8erung der Zucht ein. Ich sah eine solche 
Zuchtfarm an der Eisenbahn nach Cuzco. Etwa
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l 1/2 Millionen Kiihe, Pferde, Maultiere und 
Schweine in groBer Zahl gibt es in Peru. Damit sind 
die Zuchtinóglichkeiten noch lange nidht ersdiópft, 
und es ist anzunehmen, daB diese Herden schnell zu- 
nehmen werden, so dali audi Peru nadi 10 oder 
20 Jahren zu den viehreidien Landern Sudamerikas 
gezahlt werden kann.

Aber der Geldwert der peruaniscłien Landwirt
schaft, die heute eine Gesamtausdebnung von nur etwa 
3 Millionen Acres hat, ist gering im Vergleich zu 
dem Geldwert der Ol- und Metallindustrie des 
Landes. Ende 1927 wurde die Gesamtinvestierung in 
der Landwirtschaft auf etwa 60 Millionen Pfund 
Sterling berechnet, wahrend allein das nordameri- 
kanisdbe Kapitał in der Petroleumproduktion, in 
Minen, Eisenbahnen und Wegen, auf 50 Millionen 
Pfund Sterling geschatjt wurde. Wahrscheinlich ist 
der Betrag viel groBer, da besonders das U. S. A.- 
Petroleum-Kapital, daB heiBt die Standard Oil Com
pany, sich in letjter Zeit sehr schnell in Peru aus- 
gedehnt hat. Das britische Kapitał soli Ende 1927 
etwas weniger ais 30 Millionen Pfund Sterling be- 
tragen haben. Mehr ais 40% aller Importwaren 
stammen aus den Vereinigten Staaten, etwa 15% 
aus GroBbritannien und ungefahr 9% aus Deutsch- 
land. Audi der Hauptexport, etwa 35%, geht nach 
den U. S. A. Schon diese Bruttogegeniiberstellung 
von nordamerikanischem Import und Export zeigt, 
daB die U. S. A. kein schlechtes Geschaft mit Peru 
machen. Guggenheim sitjt tief in der peruaniscłien 
Kupferindustrie. Mit anderen nordamerikanischen
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Metallgeldern zusammen diirften etwa 100 Millionen 
Dollars nordamerikanischen Kapitals allein in 
der peruanisdien Metallindustrie, speziell in der 
Kupfer- und Silberindustrie, investiert sein. 
Die Goldindustrie Penis ist im Verhaltnis zu dieser 
Produktion nicht sehr bedeutend. Sie betragt etwa 
3000 bis 4000 kg pro Jahr.

Der Streit um die Kapitalsvorherrschaft in Peru 
ist heute zugunsten der Vereinigten Staaten ent- 
schieden. Zwar wird das peruanische Pfund nach dem 
engliscben Pfund sozusagen ausgeridhtet, aber der 
Dollar dominiert. Die peruanische Regierung hat 
etwa 1,4 Millionen Pfund Gold in London deponiert, 
800 000 Pfund hat sie in einer Art Reservebank in 
Lima hinterlegt. Sie will damit die Wahrung stabili- 
sieren. Aber die Wahrung schwankt und hatte 1928 
zum englischen Pfund ein Disagio von ca. 
20%, das zum Ausgleich einfach auf óffentliche 
Zahlungen aufgeschlagen wurde. Selbstverstandlich ist 
auf solche Art die Paritat mit dem englischen Pfund 
nicht zu erreichen. Peru erzielt damit weiter nichts 
ais eine Senkung seiner Kaufkraft.

Urspriinglich hatte die peruanische Regierung 
einen groBen Betrag nach New York gelegt, aber der 
jetjige Prasident, Augusto B. Leguia, hat vor einer 
Reihe von Jahren die tlberlegenheit des Dollars iiber 
das Pfund durch Verlegung jenes Betrages nach Lon
don ausgenutjt. Er wollte durch diese Transaktion die 
damals stagnierende peruanische Wirtschaft wieder in 
Gang bringen, was ihm jedoch nur fiir einige Monate 
gelang.
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Immer wieder erzahlten mir kluge Analytiker von 
diesen Dingen. Aus ihren Mitteilungen sprach 
auBerordentliche Verbitterung. Sie sagten mir etwa: 
„Uns gehórt so gut wie gar nichts mehr. Unser Kup- 
fer ist Eigentum der Vereinigten Staaten und Eng- 
lands, das Petroleum hat die Standard Oil Com
pany, den Zucker die deutsche Firma Gildemeister, in 
die Baumwollkulturen dringt schon japanisches 
Kapitał ein. Wir haben das biBchen Wolle und 
andere Landesprodukte. Von den groBen Reich- 
tiimern Perus bleiben uns die Lohne, die das aus- 
wartige Kapitał unseren Arbeitern zahlt, und die 
Steuern an die Regierung. Der wirkliche Nutjen geht 
auBer Landes. Unsere Regierung will im Eilmarsch 
StraBen bauen (es sind jetjt etwa 14 000 km), sanitare 
und andere Reformen durdifiihren. Das kostet Geld, 
das wir von den Vereinigten Staaten leihen. Unsere 
Handelsbilanz ist aktiv, aber unsere Zahlungsbilanz 
passiv. Die Diktatur Leguias sucht sidh durch Mono
pole zu helfen, und zwar durch Monopole, in denen 
auch wieder auswartiges Kapitał sitjt, wie das Streich- 
holz-Monopol, von dem der schwedische Streichholz- 
trust zusammen mit den U. S. A. Nutjen hat. Sie 
ist bis zum Salzmonopol gegangen, daB heiBt, zu der 
Monopolisierung eines Produktes, dessen schwere Be- 
lastung einer der Hauptgriinde der franzósischen Re- 
volution war.“

„1914“, so sagte man mir weiter, „unter der Re
gierung des Generała Benavides, hatten wir eine 
schwere Krise, speziell eine Wahrungskrise. Die 
Bankbilletts wurden nicht mehr akzeptiert. Die
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Landwirtschaft thesaurierte Hartgeld. Darauf wurde 
Jose Pardo, der schon einmal, im Jahre 1904, Pra- 
sident gewesen war, zur Sanierung der Verhaltnisse 
aus Europa nach Peru gerufen. Die Situation anderte 
sich mit dem Einsetjen der groBen Kriegskonjunktur. 
Die peruanischen Kapitalisten verdienten damals, was 
sie wollten. In den Jahren 1918 und 1919 raste der 
Preis eines Quintals (46 kg) Baumwolle von 38 bis 
40 Soles auf 200 Soles oder 20 peruanische Pfund. 
Die Lohne stiegen, und alles richtete sich auf einen 
dauernden Aufschwung ein. Die GroBgrundbesitjer 
bauten prachtige Privathauser, kauften Automobile 
und Schmuck. Das peruanische Pfund stieg auf 38% 
iiber das englische weg, und bis auf 30% iiber den 
Dollar. Das Ausland kaufte zu jedem Preis: Baum
wolle, Wolle, Zucker, Metalle. Diese Hochkonjunktur 
dauerte bis etwa 1920. Dann kam der Sturz. Nicht- 
bezahlung der Gehalter, Senkung der Lohne, Ausfall 
der Hypothekenzinsen, der Mieten. 1919 gelangte 
Leguia durch einen Staatstreich an die Regierung. 
Einige Jahre darauf, nachdem das Land durch die 
Krisis fast verheert war, suchte er mit Hilfe der ge- 
schilderten Wahrungstransaktion der Wirtschaft 
wieder Blut zuzufiihren. Bald darauf gab es neue 
Krisis. Das peruanische Pfund sank auf ungefahr 
4 Dollar. Seit 1926 ist die Weltmarktsituation fur 
Peru wieder etwas besser, aber nun ist der ganze 
Bau kiinstlich. Wir haben sozusagen eine kreditierte 
AuBenbilanz, die Regierung verlaBt sich auf die An- 
leihen vom Nor den und vergibt fiir wenig Geld wert- 
volle Konzessionen. Wir glauben nicht, daB diese
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Situation noch lange anhalten kann, ohne daB die 
schon bestehende MiBstimmung sich verscharft.“

Das sind die wichtigsten aktuellen Wirtschafts- 
probleme Perus. Dazu komrat das bedeutungsvolle 
Problem der Arbeitsintensitat. Die Arbeitskraft der 
Indianer Perus ist nicht gleichwertig. In den Pro- 
vinzen am Titicacasee ist sie gróBer ais an der Kiiste 
und nach den Tropen zu. Je gróBer sie ist, desto 
starker der Widerstand gegen die Senkung der Lóhne, 
mit der die Regierung Leguia die Lagę zu retten 
sueht. Es wird nicht móglich sein, durch Arbeitszeit- 
dekrete und offiziell festgesetjte Lohntarife die Un- 
zufriedenheit zu dampfen.

Vorkriegskrise, Kriegskrise, Kriegshochkonjunk- 
tur, Nachkriegskrise, Diktatur, Verschuldung, Lohn- 
und Gehaltsdruck, Monopole, Landarmut und Riesen- 
giiter, das ist der Wirtschafts- und Sozialverlauf seit 
etwa 1913. Das Land ist unendlich reich, aber ohne 
Ausgleich in sich und mit dem Auslande. Es ist 
meines Erachtens dieselbe Entwicklung, die Mexiko 
durchgemacht hat und noch durchmacht, vielleicht mit 
einem minderen Intensitatsgrad, aber im Prinzip 
nicht unterschieden von jener.

Wieder stehe ich staunend, kurz vor Sonnenauf- 
gang, auf dem hohen Platj bei Cuzco, den die 
Festungsruinen von Sacsayhuaman umgeben. Ais die 
Sonne aufgeht und sich wie helles Kupfer auf den 
Bergen bettet, dann die geformten Steine iibergieBt 
und herabfallt auf diese herrliche Stadt, eine der 
herrlichsten Stadte der Erde, da wird die Einigkeit 
klar von Urkraft und Hirnkraft. Denn der Stein, der
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vor Tausenden von Jahren von prainkaischen Men- 
schen gebrochen und beschlagen wurde, wirkt mit 
aller Feinheit seiner Form doch wie aus dem Boden 
gewachsen. Drei steigende Mauern, parallel, jeder 
Stein von besonderer Form, fiir einen besonderen 
Zweck geschnitten und geglattet, Kolosse darunter, 
die kein Zyklop schwingen kónnte und doch von 
auBerordentlicher Zierlichkeit. Torę und Angeln aus 
Steinen, alles so fest gegeneinander gefiigt, daB audi 
nicłit die Nadel eindringen konnte, mit der ich die 
Exaktheit der Fiigung nachpriifte. Ein Verteidi- 
gungssystem mit genauer Kalkulation der Licht- 
wirkungen, der Móglichkeiten des Eindringens, eine 
Festung, wie sie das europaisdie Mittelalter kaum 
kannte. Auf der anderen Seite steigt das Gelande 
zum glattgeschnittenen Inkathron empor, hinter dem 
die Ruinen der Graberstadt stehen, mit den 
Duschrohren, Waschbecken, Nischen fiir die Gótter- 
statuetten, mit den Banken fiir die Trauernden. Eine 
groBe Stadt hier auf der Hóhe vor Cuzco, eine 
Festungs- und Feierstadt. Wir sehen gewólbte Riesen- 
steine, ausgeglitten von den Tausenden, die jauchzend 
hinuntersausten.

Am anderen Tage fuhr i di mit einem sogenannten 
Autocarril auf dem regularen Bahnweg nach Ollan- 
taitambo, der anderen sogenannten Inkastadt bei 
Cuzco. Das ist fast eine Gralsburg, die Felsen um- 
mauert, Kasernen angeklebt und Hauser, Garten fiir 
den Inka und fiir die Fiirstin. Man fahrt durch 
eine lange Schlucht, einen Canon, bis sich ein Felstal 
óffnet, das beherrscht wird von diesem Festungsbau,
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ebenso genau und kunstvoll gefiigt wie der Bau 
von Sacsayhuaman. Unten sieht man die Irrigations- 
terrassen fiir die Landwirtsckaft, denn das Tal war 
fruchtbar gemacht, jeder Quadratzoll war ausgenutjt, 
alles mit auBerster Zahigkeit und auBerordentlichem 
Sinn fiir die Móglichkeiten beackert und bebaut. 
Ollantaitambo ist ein Stein- und Ackerwunder, ein 
groBes Zeichen hóchster Kultur. Wir fahren gegen 
Abend zuriick, in die rotę Sonne hinein, bis wir, den 
Spiralweg hinunterschieBend, die Lichter von Cuzco 
sehen. Am nachsten Morgen dem Titicacasee zu. Ais 
wir bei sinkendem Tage an der Sonneninsel vorbei- 
fahren, auf der, nacb der Sagę, der Inka, der Sonnen- 
gott, geboren wurde, sehen wir, beglitjert und be- 
schossen von den Abendstrahlen, die weiBen Berge 
Boliviens.
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T O D  A T A H U A L P A S

11

Ais Atahualpa, so berichtet Genaro Garcia, mit 
fiinf- oder sechstausend unbewaffneten Indios auf 
den groBen Piat} gekommen war, wo die Spanier 
ihn erwarteten, und Pizarro, wie er angekiindigt 
hatte, in Freundschaft mit ihm verweilen wollte, 
naherte sich ihm der Dominikaner Vicente de Val- 
verde, Kreuz und Brevier in den Handen. Valverde 
forderte den Inka auf, Christ zu werden und dem 
Papst und dem Kónig von Spanien, Kaiser der 
Romer, Herrsdier der Welt, zu gehorchen. Der 
Inka antwortete sehr beleidigt, daB er sich nicht 
unterwerfen wollte, da er frei ware, und daB es 
keinen Herrn iiber ihm gabe. Dem Papst kónnte er 
nicht gehorchen und nicht jemandem, den er nie
mała sah, das Reich seines Vaters iibergeben. Was 
aber die Religion anginge, so ware die seinige vor- 
trefflich, und er hatte keine Lust, iiber eine solch 
alte und bewahrte Institution zu streiten. Wenn 
Christus gestorben ware, Sonne und Mond kónnten 
niemals sterben. Woher wiiBte der christliche 
Priester, daB sein Gott die Welt geschaffen hatte? 
Valverde sagte, daB die Tatsache in dem Brevier 
mitgeteilt wiirde und gab ihm das Buch. Der Inka 
óffnete das Buch, betrachtete es, nahm das Buch ans
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Ohr und meinte dann, dieses Buch sprache nidit zu 
ihm und sagte ihm nichts von den Behauptungen 
des Priesters. Dann lieB er das Brevier zu Boden 
fallen. Darauf geriet Valverde in furchtbaren Zorn. 
Er hob das Brevier von der Erde auf und rief den 
Spaniem zu: „Die Evangelien am Boden! Radie, 
Christen! Auf sie, auf sie, die nidit unsere Freund- 
schaft noch unser Geset} wollen! Totet diese Hunde, 
die das Geset} Gottes verachten! Los, ich werde euch 
absolvieren . . . “

Damit begann der Angriff der Spanier, die sich 
gegen das Versprechen bewaffnet hatten. Einige 
tausend Indios wurden getótet. Kein Spanier fiel, 
und nur Francisco Pizarro wurde an der Hand ver- 
letjt. Atahualpa wurde gefangen genommen. Da
mit war die Eroberung Perus besiegelt.

Der Inka bot Pizarro ein ungeheures Lósegeld, 
das der Spanier sofort annahm. Es wurde Gold und 
Silber im Werte von vielen Tausenden Pesos bezahlt. 
An einigen Tagen zwanzigtausend, an anderen dreiBig-, 
fiinfzig- oder sechzigtausend Pesos. Das Edelmetall 
wurde in groBen Kriigen, in Kórben und anderen 
Behałtern herangeschafft. Inzwischen war ein Trupp 
der Spanier nadi Ciizco gezogen und hatte dort viel 
Gold und Silber, mehr ais 300 Kriige voll, geraubt. 
Kurze Zeit darauf schickte der Inka dem spanisdien 
Eroberer wieder siebzehn Lasten Gold und sieben 
Lasten Silber, und schlieBlich, am 13. Juni 1533, 
260 Lasten Gold und 25 Lasten Silber. Es waren 
zum groBen Teil herrliche Schmuckstiicke, die man 
aus den Tempelwanden gelóst hatte. Audi ein Stuhl
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aus purem Gold, der achtzehntausend Pesos wog, 
sowie ein Springbrunnen aus Gold mit wundervollen 
Figuren.

Die Kunstwerke wurden eingeschmolzen, auBei 
einigen Stiicken fiir den Konig von Spanien. Aber 
der Konig ordnete am 21. Januar 1534 ebenfalls 
die Einschmelzung an, ohne daB er die Stiicke ge- 
sehen hatte. Nach der Einschmelzung hatte dieser 
beriihmte Schatj Atahualpas ein Gewicht von 
1528 500 Goldpesos. Davon erhielt die spanische 
Krone 262 250 Goldpesos. Dazu kam noch der Wert 
des eingeschmolzenen Silberschatjes. Bei der Ver- 
teilung entstand viel Streit unter den Spaniem.

Nachdem das Lósegeld bezahlt war, muBte Pi- 
zarro, nach dem Vertrag, den Inka freilassen. Aber 
Pizarro brauchte nun den Inka nicht mebr und hielt 
ihn gefangen. Er beschloB, Atahualpa zu toten, da 
nur auf diese Weise die spanische Herrschaft be- 
festigt werden kónnte. Der Herrscher von Peru 
wurde, wie vorher schon der letjte Herrscher von 
Mexiko, der Verschwórung gegen die Christen an- 
geklagt.

Ais der Inka die Nachricht von dem Urteil er
hielt, fragte er in seinen Ketten, was er denn ver- 
brochen hatte, und was sie fiirchteten, das er, der 
Gefesselte, verbrechen kónnte. Wenn sie nur Gold 
und Silber wollten, so kónnte er ihnen noch das 
Doppelte dessen geben, was er schon bezahlt hatte. 
Aber die Spanier glaubten ihm nicht. Ais Atahualpa 
zum Scheiterhaufen gefiihrt wurde, fragte er, ob sie 
ihn auch verbrennen wurden, wenn er sich taufen
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lieBe. Pizarro antwortete, daB er in diesem Falle 
nicht auf dem Scheiterhaufen sterben miiBte. Dar- 
auf lieB Atahualpa sich taufen, in dem Glauben, sein 
Leben zu retten. Aber Pizarro befahl nun, ihn zwar 
nicht zu verbrennen, aber ihn zu erwiirgen, gefesselt 
an einen Pfahl inmitten des Platjes. So starb der 
leljte Inka am 28. August 1533.

Nach dem Tode Atahualpas unternahm Pizarro 
selbst einen Angriff auf die reiche Stadt Cuzco, das 
Zentrum der alten Inkamadit. Cuzco wurde erobert. 
Die Spanier rissen das Gold und Silber von den 
Tempelwanden, die Totenvasen mit Gold aus den 
Grabem, nahmen die goldenen Gótterstatuettcn 
und beraubten die Hauser und die Festung. Sie er. 
beuteten noch mehr Gold und Silber ais in Caxa- 
malca, wo sie den Inka gefangen genommen und 
getótet hatten. Im Marz 1534 iibernabm Pizarro 
die Stadt offiziell mit vieler Feierlichkeit und gab 
ihr den Namen einer „sehr edlen und groBen Stadt 
Cuzco“.

Die Spanier zerstórten Hunderte von Indio- 
ortschaften, ohne auf Tradition und Schónheit zu 
achten. Pedro Cieza de León erzahlt, daB sie das 
Tal von Motupe, in dem die Inkas wundervolle Pa- 
laste und Graber besaBen, vóllig verniditet und aus- 
geraubt hatten. Die Indios aber, so berichtet er 
weiter, muBten von nun an in armlidben Hiitten 
leben.
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G E S A N G E  D E R  Q U E C H U A  
P E R U S

12

Der Dienstherr
Vater, mach deine Schafe nicht fett,
Der Patron nimmt sie dir doch.
Vater, kiimmere dicłi nicht nm die Ernte, 
Der Patron nimmt sie dir doch.

Der Fremde
Siehst du, daB ein Fremder mit dir weint, 
Hab’ acht: in seiner Trane lacht es,
Hutę deine Herde.

Der Tau 
Wassertropfen,
Die auf den Blumen perlen,
Sind Tranen des Mondes,
In der Nacht geweint.

Die Feiglinge 
Wenn die arme Taube 
Fur ihre zarten Kinder

• Ein Weizenkorn raubt,
Ohne Mitleid tóten wir sie.

Wenn der schlimme Puma, 
Satt, mit haBlichem Geliist,
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Ein Kalb mordet,
Wie laufen wir alle,
Uns zu verbergen.

Die Heuchlerin
Du sprichst von deiner Reinheit,
Du sprichst von deiner Giite,
Die Menschen glauben dir.
Lali die Sonne sinken,
LaB die Nacht kommen,
Dann will ich dir sagen,
Was du bist.

Die Quelle
Aus Millionen Tranen 
Ward eine Quelle,
Der Saft aus meinen Schmerzen 
Stillt anderen den Durst.

Will sehen, vielleicht . . .
Schóne Frau,
Den Mond im Antlitj,
Bist du Jungfrau, komm mit mir,
Bist du Frau, geh’ weiter,
Bist du Witwe,
Will sehen, vielleicht. .  .

Gesang der N’justas beim Tode des Inka Atahualpa 
Weint, weint mit uns!
Rotę Tranen weinen wir,
Schreiend weinen wir,
Yerzweifelt,
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Denn fur immer nahm die Sonne 
Das Licht aus seinen Augen,
Nicht mehr sehen wir seine Stirn,
Nicht mehr hóren wir seine Stimme,
Nicht mehr schweift sein lieber Blick 
t)ber das Volk.

Kriegsruf des Quechua an der Leiche Atahualpas 
WeiBer Rauber, Fuchs, Schildkróte,
Feige wie beide.
Du streitest mit bedecktem Leib,
EntblóBe deine Brust,
Und wir vollen sehen,
Wessen Seele die Sonne starker machte. 
Wenn der Inka kam,
Uns das Geset} zu lehren.
Gaben und Liebe brachte er mit.
Nur die Irren starben.
Du sagst, dein Gott sei gut,
Aber du mordest uns,
Du sagst, dein Gott sei voll Mitleid,
Aber du raubst unser Gut.
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DAS LAND SIMON 5OLIVARS

Es war Winter und sehr kalt, ais wir abends in 
Puno aus dem Zug stiegen und zum Dampfer hin- 
iiberzitterten. Kalt wie in einer kalten Januar- 
nacht in Deutschland. Ich erinnerte mich an eine 
Winterfahrt von Oslo nach Drontheim iiber ein Eis- 
feld, aus dem viele Meilen weit der Tod hauchte. 
So kalt war es auf dem Titicacasee in dieser Winter- 
nacht. Aber am nachsten Morgen, ais der kleine 
„Inka“ den Hafen von Puno verlaBt, wird es doch 
ertraglich. 12 Stunden brauchen wir bis Guaqui, der 
bolivianischen Hafenstation. Ja, wir brauchten noch 
etwas mehr, weil der „Inka“ vier Stunden mit der 
Bergung eines Wracks verlor. Dann aber dampfte 
er ganz stolz und schnell durch die schmale Schilf- 
rinne ins breite Wasser, und ais die Sonne sank, 
sahen wir die Soratakuppen von Wolken umhiillt, 
in denen Blitje kreisten, wie in Riesenampeln.

Ich móchte hier nochmals eine Seltsamkeit er- 
wahnen, von der ich schon sprach und von der man 
mir in Peru erzahlt hatte. An den Ufern des 
Titicacasees gibt es einige weiBe Hauser. Es sind die 
Hauser von Adventisten, die mit groBer Energie, 
fast lautlos, in Peru und Bolivien vordringen. Ich 
hórte auch von Indios viel Lob iiber sie. Sie betteln
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nicht, sie geben den Indios Hausunterridit, sie kulti- 
vieren Land mit modernen Methoden, sie sind sauber 
und lehren Sauberkeit durch Beispiel, sie sind so 
eine kleine, aber schon gefahrliche Schar gegen die 
katholische Kirche, die ja in diesen Landem noch 
Staatskirche ist und das Sozialmonopol fiir sich be- 
ansprucht. Das ist eine ganz eigenartige Erscheinung, 
die Erzahlungen von diesen Adventisten erinnern 
fast an Urchristenzeiten, und es sdieint, daB die 
katholische Kirche hier einen Feind bekommen hat, 
mit dem nicht leicht zu fechten sein wird.

tlber La Paz, auf den sogenannten Altos, steht 
ein riesiger segnender Christus. Auf dem Anden- 
gipfel, an der Transandinenbahn, steht ein solcher 
Christus. Uber der Stadt Santiago de Chile steht 
eine ungeheure weiBe Muttergottes. Aber ich glaube, 
daB diese Vólker nicht lange mehr sich von oben 
segnen lassen wollen. Ais ich in La Paz war, wurde 
von der Jugend heftig die Trennung von Kirche und 
Staat verlangt. In Peru, in Mittelamerika, in Chile 
verliert man den Sinn fiir Diktaturen und móchte 
sich wieder, und in besserer Form ais friiher, selbst 
regieren. So werden wir wohl bald beobachten, wie 
der Segen von oben verschwindet und der Segen 
von unten zu sprieBen beginnt. Der kluge Gesandte 
eines sudamerikanischen Staates sagte mir in Buenos 
Aires: Da leben sie nun hin, verplempern ihr Geld 
und auch noch das Geld der anderen, helfen sich mit 
Kreditinstitutionen, aber nur kurze Zeit, und mógen 
nichts davon wissen, daB an der Peripherie ihrer 
Schlemmerei nicht nur die Armut siecht, sondern
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die Rebellenseele sidh regt. Wieviel Rebellen habe 
ich auf meiner Reise gesprochen: Fast keinen zu- 
friedenen Menschen. Selbst linde Tropengemiiter 
fand ich in Aufruhr. tlberall lugt die Kraft, das 
Hirn, die Muskein nach dem Augenblick der Frei- 
heit. Sie wollen frei produzieren mit Hirn und Hand, 
und diese Sehnsucht muB ja hochkommen in ihnen, 
wenn sie sehen, daB der „Segen von oben“ nicht 
gerade fruchtbar und reichlich ist.

Aber der Blick von jener Platte iiber La Paz, 
600 Meter hóher ais die Hauptstadt Boliviens, da- 
hinter der prallweiBe Illimani, dann das Abwarts- 
spiralen mit einer elektrischen Lokomotive, die 
tausend halbflachen Dacher, silbergraue Wellen, 
naher und naher, die Berge hóher und hóher, und 
schlieBlich diese Stadt selbst, das ist denn doch eine 
ungeheure Pracht.
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T IH U A N  A C U

14

Nicht weit von La Paz, auf dem Wege von 
Guaqui am Titicacasee nach der Hauptstadt, stehen 
die Reste des groBen Tempels Tihuanacu. Arthur Pos- 
nansky, der vor 30 Jahren ais Ingenieur nach Bra- 
silien kam, bei FluBvermessungen die groBen Móg- 
lichkeiten archaologischer und ethnographischer For- 
schungen in Lateinamerika erkannte und spater Neu- 
begriinder der bolivianischen Archaologie und 
Ethnographie wurde, dieser kiihne Kombinierer und 
Forscber, von dem Strome neuen Wissens ausgehen, 
hat den Sonnentempel von Tihuanacu ausgemessen, 
bestimmt, seine Motive ergriindet und seinen Zweck 
erklart. Der Palacio Tihuanacu, ein sdiónes Ge- 
baude inkaischen Stils, mit wertvollen Sammlungen, 
ist sein Werk. Er hat viel Dank dafiir geerntet, aber 
auch viel Undank, und es gibt noch immer Leute, 
die diesen Weitgreifer bespótteln. Er bleibt nicht 
bei der Nurornamentik, bei der kleinen Entzifferung, 
bei dem empirischen Schwitjen an den Hieroglyphen, 
an den Tópferfarben, den Nasenbeinen und den 
Scbadeldimensionen. Er sucht ihre sozialen Bindun- 
gen, ihre Weltverbundenheiten, die Durchdringung 
des Kontinents, mit Hilfe der steinernen und 
knochernen Merkmale. So entsteht ein neues altes
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Amerika. Wie von Teotihuacan in Mexiko sieht man 
die Homogenitaten und Dekadenzen, Werden und 
Zerfałlen, man spiirt die Notwendigkeit einer vólligen 
Abkehr von der alten Menschheitsstufung, die be- 
queme Wissensdiaft uns lange Zeit ais letjte Er- 
kenntnis prasentierte. Bescheiden wirst du vor 
diesen Deutungen, vor den Kultureinheitlichkeiten 
der Vólker, die vor zehntausend Jahren und mehr 
Steinsymmetrien und Gesellschaftssymmetrien ge- 
schaffen haben, vor der erdplanierenden Gewalt der 
groBen Naturerschiitterungen, der Gletschergiisse 
und Beben, die nichts mehr iibrig lieBen von jenen 
Homogenitaten und Dekadenzen, auBer den Resten, 
die wir heute miihsam deuten miissen, um allmahlicłi 
zu erkennen, daB wir es zu nichts gebracht haben. 
Der alte Bau wankt. Es ist nicht mehr die beąueme 
Folgę von Steinzeit, Bronzezeit, Eisenzeit mit un- 
serem Homo sapientissimus am Ende, unserer Leftt- 
lichkeit und dem ganzen GróBenwahnsinn einer hete- 
rogenen und raubenden Kultur. Hintereinander und 
nebeneinander haben Kulturen verschiedenster 
Grade existiert, nicht in jener Reihenfolge, sondern 
aufgekommen, verschollen, mit Stein und Bronze, 
mit direktem Geist und mit kranken Indirektheiten, 
nach ganz anderen Gesetjen, ais unsere Weisheiten 
sie nicht aus den beriihmten Tatsachen, sondern aus 
mythischen Kombinationen zogen.

In Kalasasaya, dem Sonnentempel von Tihuanacu, 
erlebst du eine geregeltere Welt ais die heutige. Die 
Priester damals hatten noch etwas anderes zu tun, 
ais Suren zu murmeln, mit dem Satan zu schrecken
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un<ł unter den Beltdecken zu schniiffeln. Die muBten 
nach Sternpunkten die Ackerzeiten und die Ernte- 
zeiten bestimmen, das heiBt keine theologische Astro
nomie treiben, um das klassifizierte Jammertal hier 
unten zu entschuldigen und zu verteidigen, sondern 
den Bauern muBten sie Weisungen geben, wann sie 
den Acker fur den Regen bereithalten sollten, wann 
fur den Pflug und wann fiir das Messer. Sie ver- 
teidigten auch damals die herrschende Gewalt, wahr- 
sdieinlich aucb die entsebliche Krankhaftigkeit dieser 
Herrscher, die wir heute noch an den erotischen 
Schadeldeformationen erkennen, Luxus auch und 
Druck nach unten, aber das alles war doch ruhiger 
in sich, und selbst die schlimmsten sexuellen Wirbe- 
leien, Lusterregungen peinlichster Art und Ver- 
kriippelungen des Hirns, waren doch noch eingefiigt 
in eine abgemessenere Welt.

Was hat seit der spanischen Eroberung der Klerus 
in Amerika geleistet? Hat er auch nur Homogenitat 
gefordert, hat er nicht fiir die schrecklichsten Pressun- 
gen mit Wort, Verbrennung, Schwert und Pulver ge- 
fochten? Steht er nicht heute noch hilflos und un- 
willig vor der faktischen Sklaverei, vor einer Geld- 
invasion mit furchtbaren Konsequenzen fiir die 
direkteren Menschen? Versucht er nicht heute noch, 
jede Kritik niederzuhalten, die die Trennungen 
iiberwinden und jene Einheitlichkeit mit modern-tech- 
nischen Mitteln wieder herstellen will?

Wo ist die gróBere Globalitat: In der Wanderung 
iiber verschollene Kontinente vor fiinfzehntausend 
Jahren und mehr, in jener milderen Intensitatsver-
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breitung iiber die Er de, dereń groBere Fruchtbarkeit 
wir noch an Tihuanacu und Teotihuacan erkennen, 
oder in der gepeitschten Wanderung der Menschen 
und des Kapitals von heute, die von der Kirche ge- 
segnet wird, obwohl doch der schlimmste Teufel drin 
sitjt? Nur solche Symbolverteidiger kónnen dauern, 
die nicht Zerstórungen des fruchtbaren Grundes ver- 
fechten, sondern den Zusammenhang des Grundes, 
das heiBt, die Gemeinschaft der produktiven 
Menschen.

Selbst die Krankheiten wurden einst nach einem 
Ziel dirigiert. Heute sind Deformation und Perver- 
sitaten wohl verursacbt von der Gesellschaft, aber ab- 
gestoBen auch, daB heiBt, aus dem Ring vertrieben, 
in dem alles Piat} haben muB, wenn die Gesellschaft 
existieren und gesunden soli. Die alte India war 
schamhaft in der Lust, die degenerierte Chola ist pro- 
stituiert. Man muB nur einmal diese wundervollen 
Frauen auf den StraBen von La Paz an einem Fest- 
tage gesehen haben. Helle Farben um sich, die 
Striimpfe durchwebt von Ornamenten, die Figuren, 
der Scbritt, das Mongolenlacheln fraulich. Ausge- 
schlossen von den Festziigen der Herrschenden, an- 
gewiesen auf ihre eigenen Tanze und Lieder, sind sie 
doch, oder gerade deshalb, der gesunde Fruchtgrund 
des Landes. „Die Kirche hat sie nur ausgenuęt41, 
sagte mir ein kluger Bolivianer, „sie hat nichts fur 
ihre Erziehung, fur die Hebung ihres Lebensstandes 
getan. Sie hat ihnen ihre Feste gelassen, weil sie 
glaubte, sie so eher zu gewinnen. Aber damit hat sie 
ihnen auch die Kraft gelassen, und das ist unsere Zu-
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versicht.“ So wirkt Tihuanacu noch immer, obwohl 
seine Steine heute Objekte der Archaologie sind. 
Noch immer ist Direktheit in diesem Menschen, dereń 
astronomisch praktische Kirche langst untergegangen, 
dereń praktischer Sinn aber durch die katholische 
Kirche noch nicht zerstórt ist, weil diese Kirche keinen 
Gesellschaftskontakt mit ihnen hat.

Nicht von unten wird in diesen Landem die Ge- 
sellschaft organisiert, von oben stromt ein Unsegen 
in den Grund. Erst war es das Spaniertum, heute ist 
es das Kapitał vom Norden. Man muB nur einmal 
den Trust-Kontrakt lesen, den Bolivien 1922 mit der 
Equitable Trust Company of New York geschlossen 
hat. In dem Artikel 4 dieses Anleihevertrages, dessen 
Summę nichts ist gegen die Reichtiimer Boliviens an 
Menschenkraft und Erdfruchtbarkeit, wird ein groBer 
Teil des bolivianischen Einkommens an die Equitable 
Trust Company verpfandet. Die indirekten und 
direkten Steuern, die AuBenhandelszólle, was nur 
irgend faBbar ist, wurde Sicherheit fiir den harten 
Glaubiger. Die Last steigt rasch iiber dem Lande, das 
vor wenigen Jahren noch schuldenfrei war, aber in- 
folge der „AufschlieBung“ von Tag zu Tag gedriick- 
ter lebt. Wie England seine Textilindustrie mit dem 
Blute des Ackers nahrte, wie die Vereinigten Staaten 
von Amerika ihren Acker durch die rasende Maschine 
zerstoren, so blickt auch schon die Llama in den boli- 
vianischen Bergen angstiich nach der neuen Intensitat, 
die sie verscheucht. Die Menschen an den Alpacas, 
den herrlichen Wolltieren der Indios, werden schon 
nervós. Die Equitable Trust Company, Chandler,
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Speyer & Company, die National City Bank, die 
Guggenlieims, der Zinnkónig Patino, die papstliche 
Principessa de Glorieta, die Verwaltung, die Gegen- 
wart und noch mehr die Zukunft, alles das arbeitet an 
der Heterogenitat Boliviens. Der Illimani, der weiBe 
Wunderberg hinter La Paz, ist nicht mehr der Ver- 
binder zu den Sternen wie einst, sondern der Gold- 
berg fur die Kalkulation. Der Berg daneben mit 
seinem Silber lockt die stoBende Spekulation. Rocke
feller, englische Waffenwerke und nordamerikanische 
Drug-Stores dringen vor gegen Tihuanacu. Noch ist 
dieser ProzeB erst im Anfang, aber ich glaube nicht, 
daB er den Grund zerstóren kann. Er wird die Pro- 
dukte Boliviens verhundertfachen, aber die gesunde 
Seele des Landes wird er nicht vernichten, denn diese 
Seele bleibt stark in sich heute, wie durch Jahr- 
hunderte gegen den Druck der spanischen Theo- 
kratie. Sie ist audi nicht allein in Amerika. Wie sie 
verbunden war mit dem ganzen Kontinent, so wird 
sie sich wieder verbinden mit ihm, wenn der neue 
Angriff auf sie unertraglich geworden ist.
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BOLIVIANISCHE WIRTSCHAFTS- 
SORGEN

15

Zu den Hauptdaten des bolivianischen Geschichts- 
kalenders gehórt die Ankunft der Kemmererkommis
sion in Bolivien. Sie war gewiB nicht so wichtig wie 
der entscheidende Sieg iiber Spanien bei Ayacucho 
und Junin oder wie die Prasidentschaft Bolivars, An- 
fang des vorigen Jahrhunderts. Aber auch die 
Kemmererkommission bedeudet einen bemerkens- 
werten Abschnitt in der Entwicklung Boliviens. Die 
Kommission ist nordamerikanischer Herkunft. Es ist 
sozusagen eine Sanierung im Umherziehen, denn diese 
Kommission reist von Land zu Land, um die Finan- 
zen Latein-Amerikas in Ordnung zu bringen. Ihre 
Arbeit entspricht durchaus nordamerikanischen 
Interessen. Sie bereitet sozusagen den Vertrauens- 
boden fiir das nordamerikanische Kapitał vor. Indem 
sie versucht, das Fundament zu reinigen und fester 
zu machen, dient sie zugleich der nordamerikanischen 
Hypothekisierung in Latein-Amerika.

Diese Kemmererkommission kam im Jahre 1927 
nach La Paz, ais die fianzielle Situation Boliviens, 
das noch vor verhaltnismaBig kurzer Zeit sehulden- 
frei war, durch Verwaltungsexzesse, durch Versagen 
des in Bolivien tatigen GroBkapitals, durch MiB- 
organisation und durch rasche Erbóhung der Yer-
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pflichtungen schon sehr ungiinstig geworden war. 
Gerade ais die Kemmererkommission anlangte, muBte 
Bolivien in den Vereinigten Staaten eine neue An- 
leihe von 14 Millionen Dollar aufnehmen. Am 
30. Juni 1926 hatte die bolivianische Gesamtschuld 
etwas iiber 131 Millionen Bolivianos erreicht, bei 
einem Totalexport von etwa 123 Millionen Bolivianos.

Die offizielle Schuld an das Ausland ist jedoch 
nur ein Symptom der bolivianischen Krise. Ebenso 
bedeutungsvoll, wenn nicht wichtiger, ist die Kon- 
zessionierung der Hauptreichtiimer des Landes, Zinn, 
Kupfer und Petroleum, an das auswartige Kapi
tał. Schon Ende 1924 gehórten von den etwa 
324 Millionen Bolivianos, die in der Minenindustrie 
investiert waren, zwei Drittel auslandischen, insbe- 
sondere nordamerikanischen Unternehmungen. Pa
tino, Besitjer einer der gróBten Zinnminen der Welt, 
der Salvadora Minę, hatte sich im Jahre 1924 dem 
nordamerikanischen Metallkapital angeschlossen, 
hauptsachlich den Guggenheims. Damit war in dieser 
fiir Bolivien so iiberaus wichtigen Industrie der 
englische EinfluB iiberholt. Heute sind die gróBten 
Zinnminen Boliviens unter amerikanischer Kontrolle, 
an erster Stelle der Patino Mines and Enterprises 
Consolidated.

Was die Konzessionierung bolivianischer 01- 
interessen angeht, so wachst auch hier die Kontrolle 
durch das amerikanische Kapitał von Tag zu Tag. 
Z war hat die bolivianische Regierung im Jahre 1920 
ein Petroleumgeset} erlassen, das nach mexi- 
kanischem Beispiel die Ausbeutung der Petroleum-
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in einer Schrift an die Kemmererkommission dar- 
gelegt, daB der Anteil Boliviens an den Hauptproduk- 
ten des Landes um so geringer wurde, je mehr aus- 
wartiges Kapitał nach Bolivien kam. Danach betrug 
der Gesamtwert des auswartigen Handels von 1895 
bis 1924 3,215 Millionen Bolivianos, wovon jedoch 
nicht mehr ais eine Miłliarde dem Lande selbst zu- 
gute kam. „Die tausende Millionen von Potosi, Uncia, 
Llallagua, Oruru und Huancliaca, den wichtigsten 
Metallgebieten Boliviens, haben uns nicht mehr er- 
bradit ais den Ruf, daB Bolivien ein Land auBer- 
ordentlicher Reichtumer sei. Aber diese Reichtiimer 
sind nur nominell, sie gehen nach Europa und Nord- 
amerika. Denn der Aktivsaldo unseres Exports ist 
tot fiir unsere Wirtschaft und zirkuliert nicht inner- 
halb unserer Nation. Wie die Dinge augenblicklich 
sind, wirft der gróBte Teil der bolivianischen Minen- 
industrie nicht den geringsten Nutjen fiir unser Land 
ab.“ Alborta fiihrt ais weiteres Beispiel die Gummi- 
industrie an, dereń Resultat fiir Bolivien bis heute 
gleich Nuli gewesen sei. Ruinen und Elend hatte die 
Pflanzung des „Goldbaumes“ verursacht.

Die bolivianische Wahrung, die in den siebziger 
Jahren des vorigen Jahrhunderts noch vóllig gesund 
war, hat sich seither immer mehr entwertet. Im 
Jahre 1874 galt der Boliviano 45 englische Pence. 
Damals war die Industrie noch vóllig unentwickelt. 
Auch nach der pazifischen Krise, zu Anfang der acht- 
ziger Jahre, hielt sich der Boliviano noch auf einer 
Hóhe von 36 bis 365/8 Pence, ein Zeichen, daB die 
ókonomische Stabilitat noch nicht erschuttert war.
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Gegen Ende des vorigen Jahrhunderts, mit Beginn 
der Industrialisierung des Landes, ling die Entwertung 
der bolivianischen Wahrung an. 1900 galt der Boli- 
viano noch 2111/16 Pence, 1910 war er schon auf 
19°/32 gesunken und 1924 auf 171ls Pence. Im Jahre 
1927 war der offizielle Normalstand 18 Pence. Man 
kann, von einigen Ausnahmen abgesehen, den Zu- 
sammenhang zwischen sinkendem AuBenhandelssaldo 
und sinkender Wahrung Bolivens genau verfolgen. 
Je weniger AuBenhandel Bolivien hatte, um so 
giinstiger war die wirtscbaftliche Situation des Landes, 
beziehungsweise sein Prozentsafc am eigenen Produkt. 
Von 45 Pence auf 18 Pence ist seit den siebziger 
Jahren die bolivianische WShrung gesunken. Das 
mit bolivianischen Produkten gewonnene Geld blieb 
zum gróBten Teil im Auslande. Bolivien litt unter 
Mangel an Wechselangebot. Die auslandischen Unter- 
nehmungen haben groBes Interesse an der Niedrig- 
haltung der Wahrung, weil sie ja an dem Disagio 
verdienen, daB heiBt die Produkte, die sie mit „bil- 
ligem Geld“ im Lande herstellen, gegen Gold im Aus
lande verkaufen. Zwar hatte die Bank von Bolivien 
schon am 30. Juni 1926 17,6 Millionen Bolivianos 
Gold aufgestapelt, daB heiBt 48 Prozent des Noten- 
umlaufs, aber das war und ist nur ein Symptom der 
Geldknappheit im Lande und der auBerordentlichen 
Hólie der Leihgeldzinsen. Der Wert des boliviani- 
schen^Geldes entspricht keineswegs diesem Deckungs- 
verhaltnis. Man kann sagen: Je mehr Gold die Bank 
von Bolivien stapelte, um so tiefer sank die Wahrung. 
Der ProzeB laBt sich auch an der Entwicklung der
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Zinnpreise in Europa ablesen. Der bołivianische Peso 
galt um so mehr, je niedriger die Zinnpreise in Lon
don waren. Die Wechselangebote der Exporteure an 
den Nationalschat) machten mit dem Steigen des 
Zinnpreises einen immer geringeren Prozentsatj des 
Gesamtwertes des Zinnexports aus.

Die Kemmererkommission hat nun in der schon 
iiblichen Weise Vereinfacbung der Finanzverwaltung, 
Vereinheitlichung der Steuern, Reform der Zahlungs- 
technik, der Finanzkontrolle und so weiter vorge- 
schlagen. Die Vorschlage sind von der bolivianischen 
Kammer angenommen worden. Es sind, wie oben ge- 
sagt, HypothekisierungsmaBnahmen zur Sicherung 
der inneren Finanzen im Interesse des auslandischen 
Kapitals, speziell des nordamerikanischen Kapitale. 
Es fehlt jedoch vóllig die Kontrolle der Verwendung 
auslandiscber Gelder, oder mindestens der faktische 
EinfluB darauf. So sind die reichsten Petroleum- 
gebiete Boliviens an die Standard Oil Company und 
an andere auswartige Petroleumunternehmungen 
zwar vergeben, aber in vielen Gebieten wird nur Pe
troleum gesucht und wenn Petroleumgrund gefunden 
ist, werden die Bohrungen verdeckt. Es sind Reser- 
ven, besonders der Standard Oil Company, und die 
wirkliche ErschlieBung hangt ganz von den Produk- 
tionsinteressen dieser Gesellschaft ab, die augenblick- 
lich, ebenso wie die Produktionsinteressen des 
englisch-hollandischen Petroleumkapitals in Latein- 
Amerika, auf móglichste Einschrankung der Fórde- 
rung bei móglichster Monopolisierung der Vorkommen 
gerichtet sind.
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Die Kemmerer-Sanierung ist eine Oberflachen- 
sanierung. Die Gesundung der bolivianischen Finan
zen, wie der Finanzen Lateinamerikas iiberhaupt, 
hangt von ganz anderen Faktoren ab, ais von der 
mehr oder weniger straffen Organisation der Finanz- 
verwaltung.

Bolivien hat ungeheure Reiditiimer an Zinn, 
Kupfer, Blei, Zink, Petroleum, an Vieh, Friiditen 
und Fruchtmóglichkeiten. Studiert man die Er- 
schlieBungskarte dieses Landes, so sieht man, wie 
wenig bisher herausgeholt wurde und wieviel weniger 
noch zugunsten Boliviens selbst. Audi die politi- 
schen Spannungen behindern die organische Ent- 
wicklung der bolivianischen Wirtschaft, sdion durdi 
das starkę Kreditbediirfnis, das sie verursacben. 
Kiirzlidi erst hat Bolivien wegen seines Konflikts 
mit Paraguay um den GroBen Chaco einen bedeu- 
tenden Waffenauftrag nach London gegeben. Es 
handelte sich um 50 Millionen Bolivianos. Das sind 
Ausgaben, die der nur prozentweise ersdilossene 
Boden nidit tragen kann. Ferner fehlt dem Lande 
ein Ausgang zum Meer. Bolivien ist auf diilenisdie 
Hafen angewiesen, die Schiffahrt auf dem Amazonas 
ist auf dem bolivischen Teil des Stromes durch 
Sandbanke und die sogenannten „Palisadas“ sdiwer 
behindert. Dem Lande fehlen die Lungen. Der 
AuBenhandel miiBte mindestens durch geeignete 
Vertrage mit Peru und Chile entlastet werden. Bo- 
liviens Wirtschaftszukunft ist groB, wie die Wirt- 
8<haftszukunft aller Lander Lateinamerikas. Aber 
auswartiges Kapitał unter solch harten Bedingungen
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kann den Wohlstand des Landes nicht heben. Wie 
kann eine Saugmaschine das Blut aufpumpen und 
kraftigen? Simon Bolivar, der dem Lande Unab- 
hangigkeit von Spanien und den Namen gab, konnte 
den Grund noch nicht befreien. Der Kampf um die 
Freiheit der Produktivitat Boliviens, wie ganz 
Lateinamerikas, beginnt erst jetjt.
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S A L P E T E R L A N D

Freundlicbe Menschen begleiteten m id i  zum 
Bahnhof La Paz. Es atmet sich nicht Ieicht in dieser 
Stadt, in dieser ungeheuren Hóhe. Schnaufend und 
langsam nahm ich die Treppen, aber ich tat es gern, 
denn herzłich ist die Stadt, heli und lachelnd, mit 
schónen Bauten und bunten Menschen. Der Markt, 
der groBe Palmenplatj, die herrliche Kathedrale, die 
Berge gleich vor den Toren, die abwarts schieBende 
StraBe nach dem SilberfluB. Feiertanzende Indios sah 
ich, hingegeben, mitten auf dem Weg, uralten 
Ekstasen, primitiv briinstigen Wirbelungen, Lockun- 
gen und Schlingungen, unter Masken und Flittern 
das aus Vergangenheit brausende Blut und die fur 
einige Stunden nur von eigner Lust gepeitschten 
Glieder.

Bolivien, Kondorland, Land Tihuanacus, der ge- 
messenen Sonne, der ewigen Herrlichkeiten hochauf, 
und grauenhafter Armseligkeiten bis zum Verkauf 
von Menschen. Schwer, wie ich in dir, atmest auch 
du, nachdem man dir die Lunge weggeschnitten, den 
Weg zum Meer versperrt und dich dem pressenden 
Druck fremder Unfreunde unterworfen hat. Falsch 
bewaffnet gegen Briider, torkelnd noch in Pro- 
zessionen, aber mit allen Móglichkeiten in deiner
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klaren Luft, deinen satten Yungas, in deinen Riesen- 
bergen und auf den weiten Pampas.

Ais ich am andern Morgen aus dem Wagen- 
fenster sah, stand, Schwefel und Blut, die Sonne 
iiber dem Chaos. Lehm und Brocken, Brocken und 
Lehm, Blócke und armes Gestriipp, hohlhauchende 
Unfruchtbarkeit aus ersten Talern, grandios und 
freudlos diese sich noch gebarende Erde. Dann ver- 
ąuillen wieder Nebel und Wasser, bis die pazifisdhe 
See daliegt, silbergekrauselt vor der Kupferkiiste.

Wir sind in Arica, dem Streit- und Salpeter- 
hafen Chiles, und si^en unter einer uralten Bougain- 
villea, unter einem ungeheuren Liladach, das fast den 
ganzen Platj iibertraumt. Norden im Siiden auch 
hier. Hotels und Bankfilialen aus U.S.A., iiberall an 
den Herzstellen des Innern und der Kiiste. Salpeter- 
hafen, Kupferhafen, die Fracht kriecht in die Berge, 
schleicht sich an den gelbbraunen Wanden hinauf, 
durch Tunnels, iiber Serpentinen, tausend Meter, 
zweitausend Meter und hóher zu den hungrigen Berg- 
leuten hin. Wie Spielzeuge gleiten die Ziige mit den 
Platten und Sacken herunter bis ans Meer, wo der 
Dampfer halt, die saubere „Santa-Maria“. Da gibt es 
Tanz und Schanke. Es ist das Ereignis, das halbe Nest 
beschlaucht sich auf dem Schiff, vom Trockenzustand 
auf diesen U.S.A.-Bohlen ist nicht das geringste zu 
merken. Dann liegt, an einem blauen Morgen, Yalpa- 
raiso um uns, die griine Hiigelstadt, die bebende 
Stadt mit dem nie gesehenen Sonnenuntergang.

2700 Meilen lang ist diese Ruckgratkiiste. Chile 
ist ein bergiger Kiistenstreifen, auf dem noch immer,
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wenn auch dezimiert, 80—100 000 Araucanos 
wohnen, heroisdie Siidamerika-Indios, angeweht von 
einer groGen Tradition und zahe bis heute, wenn 
audi gezwungen von den Dollar-Kupfermagnaten und 
ihren Instrumenten, von den Salpeterkapitalisten, 
den Grundherren, dem mussolinistischen Verwal- 
tungsapparat, der die Unfrucbtbarkeit auf Kosten 
der arbeitenden Mensdien rasch vermebrt.

Das sicbtbarste Zeidien eines energischen U.S.A.- 
Vordringen8 nadi Chile war das Erscbeinen jener 
Kemmerer-Kommission, auf die eigentlidi, ebenso 
wie in Bolivien, die ganze neue Organisation der 
Finanzen, des Kreditapparates fur Industrie und 
Landwirtschaft, der Wissenschaftskontrolle usw. zu- 
riickzufiihren ist. Mrs. Kemmerer fixierte das Pfund 
Sterling in Chile auf 40 PeSos, das heiGt also, ein 
nordamerikanisdier Experte und Gberbringer der 
U.S.A.-Finanzmethoden setjte das Verhaltnis der 
chilenisdien Wahrung zur englisdien fest. Die 
Banken wurden unter eine Art Aufsicht gestellt, da- 
mit Zusammenbruche, wie des Banco Espanol de 
Chile im Jahre 1925, vermieden wurden. Die Zen- 
tralisationsmaGnahmen der Diktatur Ibanez sind, 
auf finanziellem und wissenschaftlichem Gebiet, 
eigentlidi nur die Fortsetjung oder audi Erweiterung 
der Kemmerer-Organisation, so daB also die jetjige 
Verwaltung des Landes direkt von Norden her in- 
spiriert und geformt ist. Ihre Kredite sudit sie ja 
auch hauptsadilich in den Vereinigten Staaten, die 
in den letjten Jahren bedeutende Summen an die 
diilenische Regierung gegeben haben.
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Die Kemmerer-Kommission kam nach Chile, ais 
die Salpeterkrise noch keineswegs beendet war. Sie 
hat sozusagen die Sanierung auf den Ruinen der 
Salpeterindustrie vorgenommen. Die Salpeterkrise 
war audi der ókonomische Hauptanlafi zur Dik- 
tatur, 80 daB man einen organischen Zusammenhang 
zwischen Salpeterkrise, Kemmerer-Kommission und 
Einstrómen amerikanischen Kapitals konstatieren 
kann. Dieses Verhaltnis ist charakteristisch fiir die 
heutige Wirtschaftsentwicklung ganz Siidamerikas. 
Uberall dringt mit dem nordamerikanischen Kapitał 
auch der EinfluB auf die siidamerikanische Verwal- 
tung ein. SchlieBlich ist die Politik der Personal- 
ersparnis, der Einfiihrung direkter Steuern, der 
Sauberung von Korruption, der Kontrolle staatlicher 
Finanzen und WirtsdiaftsmaBnahmen durch mehr 
oder weniger auBerhalb der Staatsverwaltung 
stebende Zentralen, nur eine Art Sicherstellung des 
nordamerikaniscben Kapitals, von der auch die Ka- 
pitalien anderer Lander profitieren.

Man hatte glauben sollen, daB Nordamerika bei 
diesen Investitionen in Chile die Salpeterindustrie 
iibergehen wiirde. Diese Industrie war durch die 
deutsche Produktion kiinstlichen Stickstoffs beinahe 
zugrunde gerichtet worden. Von 152 Salpeterwerken 
arbeiteten im Juni 1927 noch 33. Dazu drohte 
die Gefahr eines Weltmonopols fiir kiinstlichen 
Stidsstoff unter Fiihrung der I. G. Farben und der 
englischen Imperial Chemical Industries. Aber 
gerade im Augenblick dieses scharfen Niederganges 
setjte die nordamerikanische Geldhilfe energisch ein.
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Vielleicht hangt das mit der Hofinung der chileni- 
schen Salpeterindustrie auf eine baldige Renaissance 
zusammen, die sieli sozusagen aus dem Vitamin- 
gesetj herleitet. Uberall in Chile hórte ich von der 
natiirlichen Uberlegenheit des chilenischen Stickstoffs 
iiber den synthetischen Stickstoff. Es ist nicht aus- 
geschlossen, daB das amerikanische Kapitał sich aus 
diesem Grunde fiir die chilenische Salpeterindustrie 
interessiert. Damit wiirde sich eine ganz neue welt- 
chemische Perspektive eróffnen. Die Riesenkonzen- 
tration der chemischen Industrie Europas steht ja in 
engem Zusammenhang mit der Produktion syn
thetischen Stickstoffs. Wiirde die Behauptung, daB 
der natiirliche Chile-Salpeter dem Stickstoff aus der 
Luft iiberlegen sei, zutreffen, so wiirde umgekehrt die 
europaische chemische GroBindustrie in Zukunft einen 
starken Konkurrenten auf dem Weltmarkt erhalten, 
der mit Unterstiitjung der riesigen Geldmittel Nord- 
amerikas rechnen kónnte. Selbst wenn der Salpeter- 
gesamtkonsum auf 4 bis 5 Millionen Tonnen jahrlich 
steigen wiirde, kónnten, nach Feststellung des Lon- 
doner Salpeterdelegaten Sir Arthur Goldfish, die chi
lenischen Salpeterdepots noch mindestens ein Jahr- 
hundert vorhalten. Ich gebe hier nur wieder, was 
mir in Chile mitgeteilt wurde, ohne ein Urteil zu 
fallen. Das iiberlasse ich den Fachleuten. Im Sommer 
1928 war trotj Kreditunterstiitjung seitens der Regie- 
rung Ibanez, trotj PreismaBnahmen und gewissen 
Exporterleichterungen, und obwohl bis Juni 1928 
22 Salpeterunternehmungen wieder zu arbeiten he- 
gannen, die Krise noch keineswegs behoben, wie denn
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iiberhaupt die ganzen Wirtschafts- und FinanzmaB- 
nahraen Chiles, so sehr sie von gewissen Stellen be- 
griiBt werden, noch durchaus unerprobt sind. Kiirz- 
lich hat das chilenische Salpetersyndikat mit der 
europaischen GroBgemeinschaft einen Demarkations- 
vertrag abgeschlossen.

Was nun wieder das Vordringen des amerikani- 
schen Kapitaleinflusses in Chile angeht, so sprach ich 
schon von der Deckung des chilenischen óffentlichen 
Geldbedarfs durch die Vereinigten Staaten. Im 
Oktober 1926 hat die chilenische Regierung bei Kissl, 
Kinnicut & Co. und Hallgarten & Co. in New York 
eine Anleihe von 42,5 Millionen Dollar aufgenommen, 
zwecks Bau von Hafenanlagen und Verminderung des 
Budgetdefizits. Im Februar 1927 27,5 Millionen Dol
lar bei denselben Geldgebern. Im Jahr vorher haben 
H. L. Tanner & Co., Kuhn Loeb & Co. und die 
Guaranty Trust Co. of New York teilweise recht er- 
hebliche Summen gegeben. Wahrend im Jahre 1900 
die gesamte nordamerikanische Kapitalsanlage in 
Chile nur etwa 20 Millionen Dollar betrug, hatte sie 
im Jahre 1927 500 Millionen Dollar schon iiber- 
schritten. Die Anlage der United States Investment 
Trust Corporations in chilenischen Industrietitełn ist 
ziffernmaBig nicht nachzuweisen. Sie soli aber sehr 
erheblich sein. Auch am chilenischen Versicherungs- 
geschaft ist das amerikanisdie Kapitał schon stark 
interessiert. Die Investment Trust Corporations ar- 
beiten nach einem neuen mathematischen System, das 
augenblicklich von bekannten Wirtschaftswissen- 
schaftlern der Yereinigten Staaten auf seine Zuver-
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lassigkeit untersucht wird, wie denn ja iiberhaupt 
die U. S. A.-Nationalókonomen mehr und mehr die 
Methoden der Kalkulation, der Sicherheit und so 
weiter der groBen U. S. A. - Unternehmungen stu- 
dieren. Ein Beispiel ist das zweibandige Werk Pro- 
fessor Seligmang iiber das Abzahlungssystem der Ge
neral Motors. Sicherlich ist audi die neue Bewegung 
an den Bórsen in Valparaiso und Santiago auf diese 
nordamerikanischen Bestrebungęn zuruckzufiihren. 
Die englischen Kapitalsanlagen sind zwar in den letj- 
ten Jahren nidit erheblich zuriickgegangen, minde- 
stens ist aber eine Stagnation zu verzeichnen. Das 
wird von der offiziell-englischen Vertretung in San
tiago de Chile selbst zugegeben. Das englisdie Kapitał 
hat ja die groBe chilenische Krise mit durdimachen 
miissen. So haben die englischen Eisenbahnen in Chile, 
in denen ein sehr erheblicher Teil der englischen 
Gelder investiert ist, unter der Salpeterdepression 
jahrelang gelitten. Das englische Eisenbahnkapital 
hatte besonders in den Salpetergegenden Chiles neue 
Linien mit sehr hohen Kosten angelegt.

Audi an der Entwicklung des diilenisdien AuBen- 
liandels ist die steigende Bedeutung Nordamerikas in 
Chile deutlich zu erkennen. Im Jahre 1913 betrug 
der Anteil der Vereinigten Staaten am diilenisdien 
Export 21%, wahrend der englische Anteil noch 
38% war. Im Jahre 1926 war der U. S. A.-Anteil 
schon 50%, wogegen der englische Handel nur mit 
25% beteiligt war. Der Export nadi Deutsdiland 
war in dieser Zeit von 21% auf 6% gesunken, hat 
sich aber in letjter Zeit wieder gehoben. Was den
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Import angeht, so betrug er im Jahre 1923 fiir Eng- 
land 35%, fiir die Vereinigten Staaten 17%, im Jahre 
1926 aber 23% beziehungsweise 33%. Deutschlands 
Anteil am Import nach Chile war bis auf 5% im 
Jahre 1925 gesunken (die Kriegsperiode soli hier nicht 
in Rechnung gestellt werden), erreichte aber im 
Jahre 1926 wieder 13% und ist seither weiter ge- 
stiegen. In der Hauptindustrie Chiles, der Salpeter- 
industrie, belief sich Ende Juni 1927 der direkte eng- 
lische Anteil an der Produktion auf nur 3,51 %, der 
nordamerikanische aber auf 13,23%, der deutsche 
auf 10,87%. Was jedoch den englischen Anteil an
geht, so ist zu beriicksichtigen, da8 das englische 
Kapitał teilweise mit chilenischem Kapitał zusammen- 
geht. Insoweit das der Fali ist, ist der Prozentsatj 
des Anteiłs nur sehr schwer zu berechnen.

Audi sonst wird Nordamerika in Chile immer 
mehr Trumpf. Die Presse, nicht selten mit ameri- 
kanisdiem Kapitał gespeist, vertritt immer offener 
nordamerikanische Interessen. Filmabsatj und Film- 
vorfiihrungen sind in Nordhanden, so daB man von 
einer nordamerikanischen Phase der diilenischen 
Wirtsdiaft sprechen kann. Die Folgę ist eine 
Schwenkung der chilenischen auBeren Politik zu- 
gunsten der Sicherheit des nordamerikanischen Kapi- 
tals. Fraglos ist dieser ProzeB noch keineswegs zum 
AbschluB gekommen, wie denn iiberhaupt die Stan- 
dardisierung Latein-Amerikas durdi U. S. A. erst be- 
gonnen hat, allerdings mit einer fast unglaublichen 
Energie und Wirkung.
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A N  D E N  F A H R T

17

Kauft Stiefel in Iquique, in Antofagasta, Valpa- 
raiso, in Santiago de Chile. Chilenen-Stiefel miiBt 
ihr dort kaufen, bunte Frauenschuhe, feste Manner- 
schuhe, sie sind wohlfeil und solide. Der Chilepeso 
ist nicht kraftig, nur ein Drittel des Argentinerpesos. 
Die Schuhfabriken sind Nationalfabriken. Chile will 
eine eigene Schuhindustrie, kampft also gegen den 
nordamerikanischen und den franzósischen Schuh. Ich 
erstand in Antofagasta Pracbtschuhe fur 2^2 Dollar, 
das sind 10V£ Mark. Und wenn ihr noch Theoretiker 
seid, so kónnt ihr gleich hier vom Leder ziehen — 
und vom Schuh aus mit der Analyse der chilenischen 
Wirtschaft beginnen. Wenn ihr aber Arbitragerauber 
seid, so kónnt ihr in Chile oder wo anders in Latein- 
Amerika ein Geschaft aufmachen, um die Wahrungs- 
unterschiede Dollar, Peso, Quetjal, Colon, Boliviano 
und so fort auszuniitjen. Ich bin kein Arbitrage
rauber, begniigte mich mit dem einen Paar Schuhe 
fiir 2% Dollar und ergótjte mich theoretisch an dem 
Wahrungswirrwarr, der charakteristisch ist fiir die 
AbschlieBungen und Bedriickungen Latein-Amerikas.

Im Hafen von Antofagasta Iagen englische Kriegs- 
schiffe zum Verkauf. Sie werden geputjt und fahren 
dann an der pazifischen Kiiste rauf und runter. Sie
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sind Kriegsmarkt im Umherziehen. Es ist der explo- 
sive Bowel des europaischen Imperialismus, das Alt- 
eisengeschaft der Uberseepolitik. Vom Schuh fur 
2% Dollar bis zu den auf neu polierten Kriegs- 
schiffen ist eine gerade Gedankenlinie. Man nennt 
das Pazifische See, das ist friedliches Meer. Uber den 
Kiistenbergen schnellen Inspektionsflugzeuge mit 
preuBisdien Offizieren aus der alten Armee, ich sah 
Pickelhelme in La Paz, Paradehosen mit dem lang- 
entbehrten Steg, blonde Vaterlandsverteidiger, denen 
es auf ein Vaterland mehr oder weniger nicht an- 
kommt. Die alten Landsknechte.

Du muBt, wenn Du’s irgend moglich machen 
kannst, nur kurze Zeit in den groBen Stadten bleiben. 
Heute sind sie fast alle gleich in der Welt, standardi- 
siert die Hotels, die StraBen, die Bankpalaste, die 
Bahnhofsballen, die Platje und die Avenuen. Palmen 
oder Eichen, es ist dasselbe, mit den Monumenten, 
Kaufhausern und Automobilen, den Fiinfuhrtees, 
dem Luxus und dem Elend. Die verpriigelten Reste 
alter Kulturen und dariiber die „Zivilisation“.

Santiago de Chile ist auch nicht anders ais eine 
europaische Stadt. Riesenverkehr im Zentrum, Kinos, 
Museen, Kirchen und die iiblichen Parks. Aber da- 
hinter steht ein Hiigel, der Ende Juli gelb bebluml 
ist, und auf dem du ein herrliches Tal und die wuch- 
tigen Anden trinken kannst. In der Stadt feierte 
der Diktator mit Uniformen, Dekreten und Extra- 
blattern das erste Jahr der neuen Straffheit, aber 
Riesental und Himmelsberge sogen den Eindruck weg 
und behaupteten die Unwiderlegbarkeit organischer
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Halen von Yalparaiso

Ilauptstrafie in Yalparaiso



Der Vulkan Maipó

Chilfinisehe Hochkordillere



Eisnadeln und Gletschertisch

Blumen der Kordillere



Verbinden, die sie Im Gegenteil im Interesse klemef 
Gruppen trennen.

Eine Fahrt iiber die Anden an dieser Stelle wirst 
du sobald nicht vergessen. Erst Orangen, Wiesen, 
Quellen, Bache. Griine Lieblichkeit auch im Winter. 
Dann Schroffen und tief die schieBenden Bergfliisse. 
Es sind Alpen. Plótjlich, an einer Biegung der kiihnen 
Bahn, ersdieint ein Riesenbaumwollfeld. Hundert- 
tausend Striiucher mit der weiBen Watte, wie in den 
Lagunenstaaten Mexikos. Es sind Schneetupfen. Der 
Bergwind hat sie geformt. Dann wehen die ersten 
wirbelnden Schleier. Niemals, audi nicht im dicksten 
russisdien Winter, erlebte ich solch wiitendes Trei- 
ben. Der Schnee preBt sich an den Waggon, dringt 
durch Fenster- und Tiirritjen. Die Scheiben sind 
schnell vereist. Was man durch eingehaudite Lócher 
sieht, ist grauenhaft herrlich. Sdineeabsdiiisse, 
hunderte Meter tief, gewaltige Schneeklumpen, wie- 
gende Schneezacken, Flocken, groB wie Fauste, 
Schneehimmel und Schneehóllen, weiBkochende 
Brunst, weiBes Gebaren, eisiges, rasendes Chaos.

Schon heiBt es: „Wir werden stecken bleiben, die 
Schu^bleche iiber den Gleisen halten nicht.“ Der 
Schnee haut Blócke auf sie. Eine kleine Armee 
Bergindios arbeitet mit Schippen und Hacken gegen 
die weiBe Wut. Auf der PaBstation, wo die Eiszapfen 
dick wie Stalaktiten sind, wagę ich m id i  einen Moment 
ins Freie. Gleich steht der Atem still. Der Wind 
klatsdit mir Eisplatten in Gesicht.

Aber wir kommen durch. Die Bahn spiralt sidi 
rasch abwarts und bald sind wir wieder an den
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kalten Baumwollfeldern. Wieder, nur auf der andern 
Seite des Berges, stiirzen Fliisse durch eisenrote 
Schroffen, und wieder griiBen Orangen und Wiesen. 
Auf der Hóhe segnet ein Riesenchristus den Weg. 
Ais die Sonne sinkt, gleiten wir schon durch Wein- 
felder. Die Bergprovinz Mendoza schwillt von Wein. 
Dieser argentinische Andenwein gedeiht in solchen 
Mengen, daB nidit selten ganze Weinstróme weg- 
gegossen werden, um den Preis zu halten. t)ber- 
schwang der Sonne, schlieBende Frucht, wahrend die 
Arbeit unter Truckschabigkeiten und Jammerlóhnen 
stóhnt. Mitten in den fettesten Getreidefeldern hun- 
gern Menscben.

Wahrend die Waggons der schmalspurigen Anden- 
babn unbeąueme Quetschkasten sind, sind die Wagen 
der argentiniscben Pazifikstrecke breit und luftig. 
Es sind Pampawagen, sie laufen durch die unendliche 
Ebene Argentiniens. Baum iibergenug. Der frische 
Pampaduft weht ins Abteil, schwanger von Fettgras 
und Viehdunst. Aber erst zehn Prozent der Riesen- 
flache Argentiniens werden landwirtschaftlich be- 
nutjt. Es ist Plag fur mehr ais hundert Millionen 
Menscben. Wann wird die Welt ein Wirtschaftssystem 
haben, das die gesunde Verteilung der unorganisch 
geballten Millionen erlaubt?
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G A U C H O  U N D  T R A K T O R

18

In einem alten Lexikon finde ich folgende Cha- 
rakterisierung des siidamerikanischen Gaucho: 
„Gauchos sind Misdilinge vou Spaniem und Indiane- 
rinnen in den Pampas von Siidamerika, die sich mit 
dem Hiiten und Einfangen der Kinder und Pferde be- 
scbaftigen und ais ausgezeichnete Reiter bekannt 
sind. Sie wohnen in niedrigen Lehmhiitten (Ranchos). 
Ihre Kleidung besteht in groben Jacken und weiten 
Hosen (Bombachas), dem wollenen Poncho, einem 
breitkrempigen Strohhut und weitschaftigen Stiefeln 
mit riesigen Sporen. Ihre geschickt gebandhabten 
Waffen sind Lasso und Bolas. Dazu kommt ein langes 
Mes3er in einer ledernen Scheide am Giirtel, und eine 
Pistole. Die Gauchos sind teils selbst Besiger von 
Viehherden, teils stehen sie in Diensten gróGerer 
Viehhófe (Estancias). Sie stehen auf tiefer Bildungs- 
stufe und sind nur der Form nach Katholiken, aber 
oft auGerst zuverlassig und treu. Abgehartet und 
jedem ruhigen Leben abgeneigt, haben sie in den 
Revolutionskriegen eine ausgezeichnete Reiterei ge- 
bildet; jetjt verschwindet der alte Guachotypus mehr 
und mehr.“

Also damals scbon, vor 25 Jahren, starb der 
Gaucho aus. Wenn man heute einen Argentinier nach
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ihm fragt, bo lachelt er. Es gibt noch Gauchos, gewiB. 
Ich selbst sah einen auf der groBen landwirtschaft- 
lichen Ausstellung in Buenos Aires im August vorigen 
Jahres. Es war ein echter Gaucho, wie mir sein Herr 
mit Stolz erzahlte. Er war gekleidet wie ein Gaucho, 
er hatte den Gauchobart, er ritt, so wurde versichert, 
yerwachsen mit dem Pferd. Aber es war ein harm- 
loser Mensch, nichts an ihm zeigte den Gaucho der 
Legende oder des Films, jenen Douglas-Fairbanks- 
Gaucho, der mit Messer und Peitsche wie ein Zirkus- 
mann operiert, den Feinden wie der Teufel nachjagt, 
den wildesten Tango tanzt, dem Herzensglut sozu- 
sagen aus allen Poren schlagt, der also ein Wild- 
westmann im Siiden Amerikas ist.

Im August yorigen Jahres hatte ein argentinischer 
Gauchomaler Bilder in Buenos Aires ausgestellt. Auf 
ihnen erschien der Gaucho noch in seiner ganzen 
landlichen Wildheit. Aber es war der yergangene 
Gaucho, der wirkliche Pferdegaucho und Kampf- 
gaucho. Auf einem Bilde stand er, den abgeschnitte- 
nen Feindeskopf in der einen Hand, das rottriefende 
Messer in der anderen. Entsetjliche Erinnerung aus 
der Biirgerkriegszeit Argentiniens. Neben dem schon 
geschlachteten Opfer kniete ein noch lebendes Men- 
schentier, mit einem furchtbaren Angstschrei im kreis- 
runden Mund, wahrend schon das frische Messer 
bereitgehalten wurde.

Es war der Gaucho, der um die Mitte des yorigen 
Jahrhunderts lebte, aber auch damals waren keines- 
wegs alle Gauchos so blutriinstig wie dieser. Sie waren 
mutige und freiheitsdurstige Kleinbauern oder Yieh-
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und Pferdeknechte, denen der weite Raum Argenti
niens, die fast horizontlose Pampa, das brausende 
Tempo gegeben batte.

Die Geschichte Argentiniens ist reich an Kampfen, 
in denen der Gaucho eine bedeutungsvolle Rolle 
spielte. Allerdings muBte er erst einmal werden. 
Er ist ein Produkt der spanischen Eroberung ge- 
wesen, ebenso wie die mexikanischen Mestizen oder 
die mittelamerikanischen Ladinos. Im Jahre 1515 
entdedcte Solis das „SiiBe Meer“, den Rio de la Plata, 
dessen Miindung groB ist wie eine Seebucht. 1526 
segelte Gaboto den Parana und den Paraguay hin- 
auf, und im Jahre 1536 legte Pedro de Mendoza 
am Rio de la Plata einen befestigten Plag an, den er 
„Nuestra Sefiora del Buen Aire“, das heiBt „Unsere 
Jungfrau der guten Winde“ nannte nach der Schutj- 
patronin seiner Matrosen. Das war die Griindung 
von Buenos Aires, heute die volkreichste Stadt Latein- 
Amerikas mit mebr ais zwei Millionen Einwohnern. 
Buenos Aires wurde der Mittelpunkt der La Plata- 
Provinz, zu der nicht nur das heutige Argentinien, 
sondern audi Paraguay, Bolivien, Uruguay und ein 
Stiick von Brasilien gehorten, ein ungeheures Kolo- 
nialreicb, das bei den damaligen schlechen Verkehrs- 
und Nachrichtenverhaltnissen von einer Zentrale aus 
gar nicht regiert werden konnte, und das deshalb An- 
fang des 17. Jabrbunderts geteilt wurde. Aber immer 
noch wurden von Buenos Aires aus Argentinien, 
Hocb-Peru (das heutige Bolivien), Paraguay und 
Uruguay „verwaltet“.

Der Niedergang Spaniens hatte auch die
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Schwacfaung der spanischen Kolonialregierung zur 
Folgę, die nicht mai mehr imstande war, das Land 
gegen die sdinell aufkommende Seemacht Englands zu 
verteidigen. Im Mai 1810, ais audi das iibrige Siid- 
amerika, Mittelamerika und Mexiko, sdion in die 
Unabhangigkeitskampfe gegen Spanien eintraten, 
erhob sich die argentiniscbe Revolution, die zur Be- 
freiung von Spanien fiihrte. Durch diese Revolution 
wurden die Krafte zur Abwehr neuer europaischer 
KolonisierungsmaBnahmen zusammengefaBt.

Im Jahre 1824, in der Entscbeidungssdiladit von 
Ayacucho in Peru, wurden audi die Andenlander, 
Peru, Bolivien und Chile, endgiiltig von Spanien be- 
freit. In den nun folgenden Kampfen um die Form 
Argentiniens finden wir immer wieder den Gaucho. 
Er kampft fiir und gegen die Diktatur, fur und gegen 
die Unabhangigkeit der Provinzen. Nach der Zentra- 
lisierung der Verwaltung verschwand audi der 
Gaucho mehr und mehr. Denn diese Zentra- 
lisierung bedeutete den Anfang der argentinischen 
GroBlandwirtschaft und GroBviehzucht. Der Gaucho 
wurde abgelost vom Viehhirten, der Kleinbauer vom 
Pachter, der Pflug vom Traktor.

Heute erlebt Argentinien von allen Landem Siid- 
amerikas die schnellste Wirtschaftsentwicklung. Die 
Bevólkerung steigt nodi immer auBerordentlich rasch. 
Wahrend sie im Jahre 1914 nach dem offiziellen 
CensuS’ etwa 7,9 Millionen Seelen zahlte, waren es 
Anfang 1928 schatjungsweise schon 11 Millionen. 
Mexiko und Brasilien haben mehr Einwohner ais 
Argentinien, aber der Bevólkerungsauftrieb Argen-
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tiniens scheint starker ais der genannten Lander. Von 
1920 bis 1924 war die Bevolkerungszunahme Argen- 
tiniens 18,1%- Ubertroffen wurde sie nur von der 
Bevólkerungszunahme Guatemalas, der Inseln Faror, 
des Staates Rio Grandę do Sul in Brasilien, Bulga- 
riens, der Dominikanischen Republik und einiger 
anderer Gebiete. Die Einwanderung, die selbstver- 
standlich in der Kriegszeit erheblich zuriickgegangen 
war, hatte im Jahre 1927 zwar noch nicht wieder die 
Hóhe der Vorkriegseinwanderung erreicht, blieb aber 
mit ungefahr 389 000 Einwanderern nicbt viel da- 
hinter zuriick. Von der ungeheuren nugbaren Flachę 
sind erst etwa 10% ausgeniitjt. Man schatjt die be- 
baubare Flachę auf ungefahr 279 Millionen Hektar, 
davon 80 Millionen fiir den Getreidebau geeignet, 
und riesenhafte Gebiete fiir die Viehzucht. Nicht viel 
mehr ais 24 Millionen Hektar sind bis heute kulti- 
viert. Aus dieser Flachę wurden im Erntejahr 1927/28
5.2 Millionen Tonnen Weizen, 8,1 Millionen Tonnen 
Mais, iiber 1 Million Tonnen Roggen und so 
weiter gewonnen. Auf den riesigen Weiden Argen- 
tiniens grasen mehr ais 37 Millionen Rindvieh, rund
36.2 Millionen Wolltiere, 9,4 Millionen Pferde, 
4,8 Millionen Ziegen. Dazu kommen einige Millionen 
Schweine, Maultiere und Esel.

Der AuBenhandel Argentiniens betragt mehr ais 
50% des gesamten AuBenhandels der zehn siidameri- 
kanischen Republiken. Es ist allerdings fraglich, ob 
dieses Verhaltnis anhalten wird, denn im iibrigen 
Latein-Amerika geht die exportfahige Produktion 
rasdh vorwarts. Im Jahre 1910 hatte Argentinien eine
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Ausfuhr im Werte von 389 Millionen Goldpesos und 
eine Einfuhr von 379,3 Millionen Goldpesos, im 
Jahre 1927 betrug die Ausfuhr iiber eine Milliarde 
Goldpesos und die Einfuhr etwa 846,6 Millionen 
Goldpesos, wobei jedoch Preisveranderungen zu be- 
riicksichtigen sind. Von 1910 bis 1927 wurde das 
Eisenbahnnetj um mehr ais 10 000 Kilometer ver- 
gróBert. In dem Jahrzehnt von 1917 bis 1927 stieg 
die Jahrestonnenzahl der Argentinien anlaufenden 
Schiffe von 9 Millionen auf 20,3 Millionen.

Deutlich geht aus diesen Zahlen die auBerordent- 
licbe Mengensteigerung der argentinischen Produk- 
tion hervor. Schon ist man in den Vereinigten Staaten 
auf den neuen Weltmarktkonkurrenten mit einiger 
Besorgnis aufmerksam geworden. Der Prasident 
Jones der Handelskommission des U. S. A.-Senats 
sagte nacb einer Studienreise durch Argentinien: 
„Niemand, der Argentinien durchreist hat, bleibt 
ohne tiefen Eindruck von den fast unbegrenzten 
landwirtschaftlichen Produktionsmóglichkeiten und 
der Bevolkerung, die wohl imstande ist, sie auszu- 
niitjen. Das wird in kurzer Zeit ein Problem fiir die 
Ackerbauer der Vereinigten Staaten sein, wenn nam- 
lich Argentinien beginnen wird, groBe Landflachen an 
die kleinen Ackerbauer zu verteilen, was eine inten- 
sivere und ertragreichere Landwirtschaftskultur zur 
Folgę haben muB. Die argentinische Landwirtschaft 
wird mehr und mehr die Vereinigten Staaten auf dem 
Weltmarkt bekampfen, ja sie ist durchaus befahigt, 
in die Markte der U. S. A. selbst einzudringen. Sie 
hat den reichsten Boden, verhaltnismaBig wohlfeile
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Arbeitskrafte und ihre Landereien słnd ideał ver- 
teilt.“ In der Tat sind die Kulturflachen Argentiniens 
bo verteilt, daB man fast von einer idealen Wirt- 
schaftsgeographie sprechen kann. Zuckerbau, Wein- 
bau, Walder, und besonders die Regionen um das 
FluBsystem des Parana, die breiten Getreide- und 
Viehgebiete, bilden eine Wirtschaftshomogenitat, wie 
wir sie nur selten in der Welt wiederfinden. Alles 
strómt sozusagen der atlantischen Kiiste zu, wo der La 
Plata die Produkte weiterfiihrt in die See, ein groB- 
artiges Ausfalltor der Wirtschaft und eine ebenso 
grandiose Pforte fur den Eintritt der Waren, die das 
noch industriearme Land zu seiner Entwicklung be- 
notigt.

Es ist nicht uberfliissig, noch eine andere nord- 
amerikanische Stimme zu diesem schnellen Auftrieb 
der argentini8chen Wirtschaft zu horen. Denn es 
bereitet sich hier ein Kampf vor, an dem auch Europa 
sehr wesentlich interessiert ist. Ais vor einiger Zeit 
ein von den Vereinigten Staaten nach Argentinien 
entsandter Agronom seine Studien beendet hatte, 
meinte er: „Viele Lander kónnten Getreide billiger 
produzieren ais Argentinien, aber kein anderes Land 
kann so wohlfeil und so mengenhaft gutes Fleisch 
produzieren wie dies Weidenland. Der Alfalfa- 
(Klee-) anbau hat die Kapazitat des Weidenlandes auf 
das 25fache gebracht, und damit ist die Entwicklung 
der Fleischindustrie gesichert. Schon ist die Nahr- 
kraft in verhaltnismaBig sterile Bóden eingedrungen.44 
Die Fleischproduzenten der Vereinigten Staaten 
haben in einer Yersammlung im Jahre 1913 den
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Weitstock an Rindvieh auf 454 Millionen Stiick ge- 
scłiatjt. In acht Jahren erhohte sich die Zahl um 
11^2%. Aber in derselben Zeit stieg die Zahl der 
fleischessenden Erdbewohner von 1,329 Millionen auf 
1,666 Millionen, das heiBt um 25%. Angesidits 
dieser Entwicklung kam die Versammlung zu folgen- 
dem SchluB: „Die europaischen Lander sind keine 
Fleischexporteure, und in Zukunft werden es audi die 
Vereinigten Staaten nicht sein, die im Gegenteil ge- 
zwungen sein werden, Fleisch fur ihren eigenen Kon- 
sum einzufiihren. Die FIeischexportlander werden 
Argentinien, Kanada, Australien und Neu-Seeland 
sein, und von diesen vier kann Argentinien den 
gróBten Fleischvorrat auf dem Weltmarkt anbieten, 
wenn sich seine Viehzucht so weiter entwickelt wie 
bisher.“ So sehen U. S. A. - Augen die Entwicklung 
des Weltmarkts fiir Getreide und Fleisch, das heiBt 
also, fiir zwei Grundelemente der menschlichen Er- 
nahrung. Im Zusammenhang damit sei audi auf das 
fast stiirmische Eindringen nordamerikanischen 
Kapitals in die argentinischen Fleischfabriken hinge- 
wiesen. Die Frigorificos Argentiniens, besonders die 
vertikal konstruierten, sind mit der modernsten 
Technik ausgestattet und bedeuten das letjte an Ra- 
tionalisierung. Nichts geht verloren, kein Haar, keine 
Unze Blut. Diese Fabriken beliefern alle moglichen 
Markte, den Diingemittelmarkt, den Markt fiir medi- 
zinisdte Produkte usw. Wie in anderen Industrien 
audi, lohnt sich in der argentinischen Fleisdiindustrie 
besonders die Gewinnung von Nebenerzeugnissen. 
Still und rasch hat sich das nordamerikanische Kapitał
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wichtiger Teile dieser aussichtsreichen und gefahr- 
lichen Konkurrenz bemachtigt.

Die Viehzucht ist in Argentinien zu einer Art Kult 
geworden. Ich sprach schon von der groBen land- 
wirtscłiaftlichen Ausstellung im August vorigen Jahres 
in Buenos Aires. Sie wurde von der „Sociedad 
Rural“, der wichtigsten landwirtschaftlichen Vereini- 
gung Latein-Amerikas, veranstaltet. Ich glaube, groB- 
artigere Viehexemplare ziichtet keine andere Land- 
wirtschaft. Wenn im Jahre 1925 fur einen Zucht- 
stier 152 000 Papierpesos gezahlt wurden, und im 
Jahre 1928 der hóchste Preis 100 000 Pesos erheblich 
uberschritt, so bedeutet das die gróBtmóglićhe An- 
strengung, zu einer Spitjenleistung in der Viehzucht 
zu gelangen. Allerdings beginnt hier aucb die Ge- 
fahr oder mindestens eine der Gefahren fiir die Land- 
wirtschaft Argentiniens. Einer der bekanntesten und 
energiscbsten landwirtschaftlichen Organisatoren Ar
gentiniens, der Prasident Piacensa der „Federacion 
Agraria“ in Rosario sagte mir, „la vaca pesa sobre 
el campo“. Er meinte, daB die Zucht nur fiir den 
Markt dem Acker die beste Kraft entziehe. Das Vieh 
sei nicht nur Fleisch fiir den Verkauf, sondern audi 
Milchtier und Spenderin neuer Ackerkraft in Form 
von Naturdiinger. Der aus dem tierisdien Korper 
gewonnene kiinstliche Diinger konne die Produktiv- 
kraft des natiirlichen Diingers nicht ersetjen, ganz 
abgesehen von den lokalen Verschiebungen der 
Diingung, die die Fleischfabrikation zur Folgę hat, 
von dem Einschlafen des landwirtschaftlichen Geistes 
usw. Dieser Gedanke trifft sich mit der Idee des
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amerikanischen Fachmanns, der ja auch von einer 
Aufteilung des Ackers zugunsten der landwirtschaft- 
lichen Intensifizierung spradi. Deshalb will die „Fe- 
deracion Agraria“ den Ubergang vom Pachter zum 
Eigenbauern beschleunigen. Sie ist also eine Bauera- 
organisation gegen das extensive Latifundium, das 
Markt bedeutet und nicht Ackerbau. Dieses Latifun
dium belastet den Pachter mit auBerordentlich hohen 
Renten, die nicht selten die Halfte und noch mehr 
des Bruttoergebnisses wegfressen. In dem MaBe, wie 
durdi solche MiBwirtscbaft dem Bauera und dem 
Acker Kraft entzogen wurde, wuchs die Anhanger- 
scbaft der Bauernorganisation. Ein System un- 
mafiiger Verpachtungen schadet ja dem Acker immer, 
wie die Ackergescbichte Englands und aucb die 
neuere landwirtschaftliche Entwicklung der Vereinig- 
ten Staaten lehrt. Eine Folgę dieser Entkraftung 
des Ackers ist die rascbe Zunahme der landwirtschaft- 
lichen Darlehen. In Argentinien wie auch in anderen 
Landern Latein-Amerikas ist ein erheblicher Teil der 
Latifundisten schon derart verschuldet, daB auch ihre 
politische Macht bald ins Wanken kommen muB. Die 
politische Geschichte Latein-Amerikas in den letjten 
50 Jahren ist nicht unwesentlich von dieser steigen- 
den Unproduktivitat des GroBackers bestimmt wor- 
den. Unter solchen Umstanden kónnen auch reich- 
lich gewahrte Hypothekendarlehen wohl die Menge 
der P/odukte erhóhen, aber die wirkliche Produk- 
tivitat nicht giinstig beeinflussen.

Die Folgę dieser Belastung des Hauptproduzen- 
ten Argentiniens muB bei der Notwendigkeit wach-
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sender Verwaltungsausgaben eine immer groBere 
Verschuldung der Nation sein. Ein sehr hoher Pro- 
zentsatj der Zentraleinnahmen fliefit aus Zollen. Von 
etwa 673,4 Millionen Pesos im Jahre 1926 wurden 
aua Zollen etwas mehr ais 238 Millionen Pesos er- 
zielt. Bei der Abhangigkeit dieses Exportlandes von 
der Weltmarktkonjunktur und bei den daraus folgen- 
den Gefahren fiir seine Kaufkraft ist dieser Faktor 
keineswegs sicher. Ein modernes Steuersystem stiitjt 
sich hauptsachlich auf das Land selbst. Dazu bedarf 
es jedoch einer gesunden und moglichst wenig be- 
lasteten Produktionsbasis. Fiir das Jahr 1927 habe 
ich den Prozentsatj der Zolleinnahmen von den Ge- 
samteinnahmen der Nation noch nicht zur Hand. Das 
Verhaltnis kann sich jedoch nicht wesentlich ver- 
schoben haben, und zur Illustration geniigen die an- 
gegebenen Zahlen.

Was nun die nationale Schuld Argentiniens an- 
geht, die ja im engen Zusammenhang mit der hier 
geschilderten Entwicklung steht, so betrug sie am 
31. Januar 1926 etwa 1,84 Milliarden Pesos. Dazu 
kamen noch bis zum 30. April 1927 396 Millionen 
Pesos nicht konsolidierter Schulden. Fiir den Dienst 
der auswartigen Schuld benotigt Argentinien ungefahr 
79 Millionen Pesos, fiir den Dienst der inneren Schuld 
77,5 Millionen Pesos, fiir den Dienst der Gesamt- 
schuld 195,6 Millionen Pesos jahrlich. Das ist ein 
sehr starker Prozentsatj der Einnahmen Argentiniens, 
wobei auf die Schulden der Einzelstaaten, Territorien 
und Munizipien noch nicht Riicksicht genommen ist. 
Gemessen an dem Yerhaltnis von Einnahmen und

205



Sdiulden der Nation ist also die Finanzlage Argen
tiniens keineswegs ideał. Audi muB bei der Be- 
urteilung der Wirtsdiafts- und Finanzlage des Landes 
die Entwicklung der Kaufkraft des Geldes beriick- 
sichtigt werden. Setjt man die Kaufkraft von 
100 Pesos im Jahre 1913 gleich 100, so ergibt sich 
fur 1926 75,51. Allerdings war 1926 die Kaufkraft 
im Vergleich zu den drei vorhergehenden Jabren, be- 
sonders aber im Vergleich zu den Jahren 1917/1920, 
gestiegen. Aber sie blieb doch im Jahre 1926 nodi 
um etwa 24% % gegen 1913 zuriick. Es heiBt, daB sie 
sich in den Jahren 1927 und 1928 weiter gebessert 
habe. Jedenfalls ist der errechnete Durchschnitt der 
Lebenskosten ein wenig gesunken. Die Stabilitat der 
Wahrung ist also gegen die Vorkriegszeit nennens- 
wert gemindert, wenn auch nach Vulgarbegriffen die 
Wahrung stabil geblieben ist. Der Goldbestand 
Argentiniens wurde fur 1927 auf 560 Millionen Pesos 
errecbnet, gegen 253,4 Pesos im Jahe 1910. In der- 
selben Zeit ist die Summę der zirkulierenden Noten 
von rund 716 Millionen Pesos auf rund 3,8 Milliarden 
Pesos gestiegen.

Wenn ich in Argentinien hórte, daB die Lebens
kosten im Durchschnitt gesunken waren, so móchte ich 
doch auf eine Erscheinung hinweisen, die damit nicht 
iibereinstimmt. Im ersten Vierteljahr 1928 betrug 
namlich der argentinische Export 314,2 Millionen 
Goldpesos gegen 290,4 Millionen Goldpesos in der- 
selben Zeit 1927, das ist eine Steigerung um 8,2%. 
Dagegen sank die Tonnenzahl des Exports um 10%. 
Die Preise der exportierten Produkte waren also ge-
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stiegen. Daraus miiBte man auf eine Erhóhung der 
Lebenskosten und auf ein weiteres Sinken der Kauf- 
kraft des Geldes schlieBen. Es ware audi sonderbar, 
wenn Argentinien eine Ausnahme von der fast allge- 
meinen Entwicklung machen wiirde. Das Land ist groB 
und reich, aber es macht trotj seiner schnellen Produk- 
tionsfortschritte oder gerade deshalb dieselben 
Sdiwierigkeiten durch wie das ganze iibrige Latein- 
Amerika.

Aber iramer wieder vergi8t du die Wirtschafts- 
nóte und Sozialsdimerzen beim Anblick der unbe- 
schreiblidi herrlichen Landschaft Latein-Amerikas, 
der satten Tropen, der stiirmenden Cordilleren, der 
fettduftenden Pampa, der Seen und Strome. Magda- 
lenenstrom, Orinoco, Amazonas und Parana flieBen 
durch Zaubergebiete, voll von Bliitenwundern, be- 
standen von groBartigen Urwaldern, belebt von 
Tieren aller Arten, von Affen, Krokodilen, den herr- 
lichsten Schmetterlingen und Vógeln, von Panthern 
und StrauBen. In der tropischen Hitje dieser Gegen- 
den, aus ihren Siimpfen und ihren saftigen Baumen, 
gedeihen die sonderbarsten Naturbildungen, Grad- 
heiten und Verschlungenheiten, wie sie kein Gar ten 
Europas zeigen kann.

Nicht immer ruhig flieBen die groBen Strome Siid- 
amerikas. Nicht weit von ihren Quellgebieten und 
auch in ihrem Unterlauf gibt es Wasserfalle, besser 
Kataraktę, Stiirze, von denen einige so gewaltig sind, 
wie die Niagarafalle oder die Victoriafalle. Einer der 
schonsten und gewaltigsten Wasserfalle ist der Fali 
von Iguazu, in dem Territorium Misiones, in der
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Buenos-Aires, das New York Sudamerikas

Teil des Jguazu-Falls — „Die zwei Briider”



diese Blutrunst ais die sekundendenkende ,,Tete 
Coupee“ auf dem Grauenbild des Malers Wiertj in 
Briissel. Kein Kubin erreicht die GraBlichkeit dieser 
Metjgerei und keiner von allen, die je Menschenleid 
gebildet haben, empfand den Mord in seinen Adern, 
den Einzelmord, den Millionenmord, den Mord jede 
Minutę in der ganzen Welt.

Die mordende Stadt, die das Gift der Unproduk- 
tivitat in den Atker jagt, ein fressender Knoten an 
der gesunden Kraft des Landes, gepreBt die 
StraBen, gehetjt und verdorben die Frauen, die Kin
der entseelt, eine wirbelnde Liige.

Schon ist Buenos Aires iiberschossen von Speku- 
lationstiirmen, schon hat die gierige Aufstockung be- 
gonnen, die Manhattanisierung des bedriickten 
Grundes. Wahrend noch Riesenfetjen spanisdien 
Kolonialackers diese gróBte Stadt Latein-Amerikas 
verhóhnen, lauft schneller und schneller der Handel 
durch die StraBen, werden die Dampferbassins zu 
eng, miissen neue Hafen angelegt werden und konnen 
die Automobile sich kaum noch durch die Feder- 
kastenstraBen pressen.

Ais der hollandische Frachter mit guten Menschen 
den La Plata hinunterfuhr, schwanden diese Dinge 
nicbt, sie wurden plastischer in der Entfernung. Aber 
audi die Freunde sah ich deutlicher noch, die ringend 
um eine bessere Zeit in diesem weiten Land Ver- 
kiinder sind. Ich sah deutlicher noch den alten Kam- 
pen Georg Friedrich Nicolai, den Deutschland ver- 
gessen hat. Diesen Eigenen, der dem Krieg mit der 
Wissenschaft zu Leibe ging, einen der starksten Herz-
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kenner, der nicłit gerufen wird, indessen mittlere 
Tendenzarzte auf Lehrstiihlen thronen.

Mein lieber Steuermann, halt’ Kieł auf Santos!
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19
B R A S IL IE N

Das Land ist fast ein Kontinent. 8% Millionen 
Quadratkilometer. Durchąuert im Norden von dem 
riesigen Amazonas, dessen Vergabelungen tief hin- 
reichen nadi Siiden, aufsteigend im Norden bis an das 
Netj des Orinóco, im Westen und Siidwesten in die 
Berge Columbiens, Ecuadórs, Perus, Boliviens. Fort- 
gese^t dieses ungeheure Wassergerippe von dem 
System des Paraguay —  Parana —  Uruguay. Eine 
gewaltige Tafel, von den Cordilleren bis an den 
Atlantisdien Ozean, mit fruchtbaren Landzacken noch 
iiber den Aąuator nach Norden reichend, und im 
Siiden unter den 30. Grad, fast bis an den Finger 
Sudamerikas. Das Gesicht Sudamerikas, vom letjten 
Stirnteil iiber das Inselauge in der Amazonenbucht, 
mit der enormen Stupsnase, dem Kinn mit dem 
Wundergriibcben Rio de Janeiro, mit Kropf und 
Hals, weiter Barkę, Baumhaaren an Ohren und 
Kopfstellen, mit reichstem Geader, und einem Mund, 
klein wie bei einem jungen Maddien.

Die Riesenhaftigkeit dieses Gebietes wurde an- 
fangs nur geahnt, es war nur ein Nippen an den 
Grenzen, und auch heute noch ist ein groBer Teil 
des Landes unerforscht und ein groBerer uner- 
schlossen. Im Jahre 1499 lief Vicente Pinzon die 
Kiiste an, ein Jahr spater landete Pedro Alvarez
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Cabral in der Nahe von Bahia, und wieder ein Jahr 
spater ging Americo Vespucci mit einer Kolonial- 
expedition nach Brasilien. Man liefi s id i in Bahia 
nieder, und ich muB sagen, es war nicht der schlech- 
teste Ort, den diese Abenteurer gewahlt hatten.

Aber die Ersten saBen nicht lange ruhig da. 
Einige Jahrzehnte spater kamen schon die Konkur- 
renten mit allerlei Aufwand und Begehren: William 
Hawkins, Thomas Pudsey aus Southampton; dann 
kamen die Franzosen, die sich audi keinen schlech- 
ten Ort wahlten, namlich Rio de Janeiro, etwas 
weiter im Siiden. Und nun erleben wir die bekannte 
Kolonialpriigelei. Die Franzosen werden von den 
Portugiesen rausgeschmettert, die Englander jedoch 
gehen nicht weg, die Hollandisch-Westindien-Gesell- 
schaft erobert einen Teil von Nordbrasilien, und 
ais nun gar Gold gefunden wurde, da kam auBer 
dem brutalsten Negerimport und den nun schon 
iiblidien Schlachtereien audi noch das gelbe Fieber 
zur Begliidkung der Eingeborenen. Diamanten fand 
man audi, es war also Grund genug vorhanden, ein 
Kónigreich aufzumachen. Ein portugiesischer Hof 
wurde unter englischem Schutj nach Rio de Janeiro 
gebradit, ein Portugiese wurde zum Kónig prokla- 
miert, kurz darauf in Rio de Janeiro die Borse er- 
óffnet. Im Jahre 1822 geniigte auch die Kónigskrone 
schon nicht mehr, Dom Pedro wurde Kaiser. Um 
diese -Zeit begannen die Vereinigten Staaten, den 
guten Braten zu riechen. Monroe verkiindigte seine 
Doktrin, die Brasilien akzeptierte. Das bedeutete 
die Unabhangigkeit Brasiliens von Portugal unter
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freundlicher klingender Bcgleitmusik Englands und 
mit dem sich erhebenden Schatten im Norden; und 
im Jakre 1850 eróffnete die Royal Mail den ersten 
regelmaBigen Schiffahrtsdienst mit Brasilien. Die 
Eisenbahn, von engliscbem Kapitał getrieben, die 
Kabel und die Abschaffung der Sklaverei zwecks 
besserer Mobilisierung der Arbeitskraft bei gleich- 
zeitiger Erweiterung des Kaffeebaues, die Republik, 
die Kaffeekrise, die Kaffeevalorisation, der Wah- 
rungsfall, der Vólkerbund, das Sozialistengeset}, der 
Kampf Pfund—Dollar, die Kircbe im Bundę mit 
beiden und mit natiirlicher Neigung zum starkeren, 
es ging alles wie am Schniircben.

Hunderte von Millionen kónnten auf dieser 
Ebene leben, an diesen Fliissen, in diesen Waldern 
und an den unendlichen Kiisten des Landes. Aber 
Brasilien hat bis heute nur etwa 35 Millionen Ein- 
wohner. Es ist also eins der gróBten Einwanderer- 
lander der Erde, es liegt wartend da, daB die Bedin- 
gungen fur die Verteilung der Menschenkraft auf 
diesem Globus besser werden. Kaum ein anderes 
Land hat solch giinstige Voraussetjungen fiir die An- 
lage von Stadten. Denn die riesenhaften FluBnetje 
6ind gegebene Bevólkerungsverteiler. Schon hat man 
eine Stadt am Amazonas, 1000 Meilen von der Miin- 
dung, angelegt. Es ist die Gummistadt Manaos, in 
vier Tagen mit dem Schiff von Para, der am See- 
becken des Amazonas gelegenen Hafenstadt, zu er- 
reichen. Eine Stadt mit breiten StraBen und Platjen, 
einem groBen Opernhaus, StraBenbahn und Auto- 
verkehr.
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Vor einigen Jahren hat eine amerikanische Expe- 
dition den Amazonas und eine Reihe seiner Neben- 
fliisse vom Hydroplan aus zu erforschen versucht. 
Aber noch bleiben Geheimnisse genug um den 
gróBten Stroni der Welt, der durch Seen, iiber 
Schnellen, durch Walder, Siimpfe und Gebirge, von 
Quellen in Venezuela, Columbien, Ecuadór und 
Bolivien her, den ganzen Norden Brasiliens 
durchzieht.

Nach den Berichten jener Expedition, die von 
Captain Albert W. Stevens gefiihrt wurde, und nach 
den Photographien, die spater veróffentlicht wurden, 
ist das Amazonassystem eine der fruchtbarsten Re- 
gionen der Welt. Man findet hier noch alle Ur- 
wunder, noch jede Dimension und jede Pflanzungs- 
móglichkeit. Fische und Wild in riesigen Mengen, 
Gigantenschildkróten, Enaktapire, Jaguare, groB wie 
jungę Elefanten, Fische von sechs FuB Lange und 
200 Pfund Gewicht, alle nur denkbaren Hólzer, un- 
bekannte Blumen und Vógel. An diesem Strom und 
an seinen Nebenfliissen leben einfache Menschen, oft 
wunderschóne Manner und Frauen mit primitiven 
Gera ten und simplen Bediirfnissen.

Ich sprach schon von der Amozonenstadt Ma- 
naos. Die architektonischen Schónheiten dieser Stadt 
stammen aus der Zeit des Rubberbooms, ais die 
Gummihandler und die Gummiplantagenbesitjer 
jeden Preis fordem konnten. Damals allerdings, und 
auch heute noch vielfach, wurde der Gummi auf 
recht primitive Art gewonnen. Es war oft eine 
auBerordentlich miihsame Arbeit. D ie  G u m m i-
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Indios erhielten ihre Nahrung vou weither, auf dem 
Transport starben Menschen und Tiere, und man 
wuBte nicht, ob das Experiment gelingen wiirde. 
Von Ostbolivien, von Peru und Ecuadór wanderten 
die Karawanen in die Gummiwalder, wo die Indios 
den Saft um Stabe tropfen lieBen, bis eine braune, 
schwarze Kugel daraus wurde. Der Gummi war 
vorziiglich, er hatte nocb die Vitamine, er war besser 
ais der geziicbtete Gummi. Die Geschichte dieser 
Gummigewinnung ist voll von Abenteuern, von 
Grausamkeiten und von grotesken Geschehnissen, 
wie sie kein noch so phantasieyoller europaischer 
Indianerbudiscbreiber ersiuneu kónnte. Aber sie ist 
auch voll von Materiał fiir den Wirtschaftswissen- 
schaftler und Soziologen, der hier zur Analyse 
der Ausbeutungsmethoden sehr wertvollen, wenn 
auch bedriickenden Stoff findet.

Nunmehr aber wird der Amazonas von der 
modernen Technik angegriffen. Jene nordamerika- 
nische Expedition diente ja nicht nur wissenschaft- 
Iichen Zwecken. Sie wollte auch die Móglichkeit 
wirtschaftlicher „ErschIieBung“ untersuchen. Von 
Bolivien, von Peru, von allen nur gangbaren Seiten, 
werden Wege nach dem Amazonas zu geplant oder 
schon konstruiert, Projekte zur Verbesserung des 
Wasserweges, speziell zur Beseitigung der gefahr- 
lichen, im Amazonas schwimmenden Baumstamme, 
der Palisadas, werden gemacht, und so wird wohl 
der Hauptstrom mit seinen wichtigsten Neben- 
strómen nicht mehr Jahrzehnte lang das romantische 
Gebiet bleiben, von dem so viele Ammenmarchen
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erzahlt wurden. Nicht lange mehr wird man von 
den Amazonas-„Wilden“ erzahlen, von den Men- 
scłienfressern, die es gar nicht gibt, von der soge- 
nannten Steinzeit und sonstigen Erfindungen der 
Sensationsjager.

Aber ob die Menschen am Amazonas mit der 
modernen Technik gliicklicher sein werden, das ist 
eine andere Frage. Sicher wird Henry Ford, der 
ebenfalls eine Forschungsexpedition nach dem Ama
zonas geschickt hat, und zwar speziell in die Gummi- 
gebiete am NebenfluB Tapajos, sein Konzessions- 
gebiet hygienisieren. Die Moskitos werden vertrie- 
ben, es werden Hospitaler errichtet, Schulen, Drug- 
stores und Apotheken mit U. S. A.-Medikamenten. 
Die Fordsche Gummikommission hat namlich fest- 
gestellt, daB in dem Konzessionsgebiet hunderte von 
Millionen Gummibaume stehen. Auf die Gewinnung 
des Gummis dieser Baume und auf die mit dem 
Gummi erleichterte und verscharfte Konkurrenz 
gegen die General Motors, die Hauptfeindin Fords, 
ist die ganze Technik gerichtet.

Die Konzession umfaBt 10 000 Quadratkilometer, 
also ein ganzes Reich, und der Herrscher dieses 
Reiches, auf Grund eines mit der Regierung des 
Gummistaates Para abgeschlossenen und von der 
brasilianischen Bundeszentrale genehmigten Ver- 
trages, ist der Kónig von Detroit. Er hat mehr 
Rechte dort ais etwa ein konstitutioneller Monarch, 
der wenigstens formell an Verfassung und Parla
ment gebunden ist. Ford kann in diesem Gebiete 
machen, was ihm beliebt. Nicht nur Gummibaume
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ausbeuten und Gummibaume pflanzen. Es gehóren 
ihm audi alle Mineralschatje dieses ueuen Staates, 
speziell auch das Petroleum mit seiuem Benzin- 
gehalt, ebenfalls ein wichtiges Element der Auto- 
mobilindustrie und des Automobilverkehrs. Ford 
geniefit Einfuhrfreiheit, Freiheit zur Anlage von 
Sendestationen, von Eisenbahnen, Schulen. Er ist 
seine eigene Behórde, er kann ungehindert Schiff- 
fahrt den Amazonenstrom und den Tapajos hinauf 
treiben, er kann enteignen und hinzukaufen, und er 
hat das Recht, eine Polizeitruppe aufzustellen. Ford 
ist dort viel mehr Kónig ais etwa der „Kónig Stumm“ 
zu Bismarcks Zeiten Kónig war. Damit beginnt der 
Amazonas sozusagen ein riesiger Panamakanal in 
Siidamerika zu werden.

Der Versucb, Brasilien durch auswartiges Kapi
tał, insbesondere durch Dollarkapital, zu erschlieBen, 
bedeutet zugleich eine schnelle Steigerung der Sdiul- 
den des Landes. Konzession auf Konzession wird 
vergeben, und die Folgę davon ist das Entstehen 
einer Gegenbewegung, die sich deutlich in den geisti- 
gen Strómungen des Landes widerspiegelt. t)ber 
diese Strómungen ist in Europa bis heute wenig be- 
kannt geworden, und ich will daher versuchen, sie 
hier zu charakterisieren.

Wahrend die groBe Masse der Bevólkerung La- 
tein-Amerikas noch unter dem EinfluB der rómisch- 
katholischen Kirche steht, dereń Charakter und Wir- 
kung auf diesen Kontinent sich allerdings wesentlich 
von dem Katholizismus Europas unterscheidet, sind 
doch iiberall schon neue Bewegungen zu spiiren, die
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teilweise ihre Quellen in der alten Welt haben, teil- 
weise aber auch eigener Herkunft und eigenen 
Lebens sind. Doch entwickeln sich augenblicklich 
diese Strómungen nicbt ungehindert. Von Mexiko 
abgesehen sowie von Uruguay, vielleicht audi von 
Argentinien, lastet iiber dem geistigen Leben Latein- 
Amerikas ein schwerer Druck. Die Kirche versucbt, 
verlorengegangene Positionen vor dem Einstrómen 
neuer Ideen zu schiitjen, und das Anwachsen des 
auswartigen Kapitals in Latein-Amerika, spezielł des 
U. S. A.-Kapitals, verursadit eine ganz eigenartige 
Mentalitat, die dem Eindringen moderner Theorien 
und Formen nur wenig oder gar nicht geneigt ist. 
Ein neues Geistesleben kann sicb daher nur in hef- 
tiger Opposition gegen jene Machte gestalten. Oft 
findet man die besten Geister und Gedanken halb 
oder ganz im Verborgenen, oft auBerst sich der 
Drang nadi geistiger Freiheit in einer retrospektiven 
Bewegung, die leicht iibertrieben nationalistisdi 
wirkt. Die folkloristische Behandlung der Geschichte 
des alten Amerikas, so sehr sie aus der Bedrangnis 
Latein - Amerikas durch auswartige Gewalten 
zu verstehen ist, entspricht doch nicht den 
geistigen Bediirfnissen. Die gehen auf Erhellung 
ókonomischer, sozialer und seelischer Probleme mit 
modernen Methoden und Gedanken. Mit anderen 
Worten: Latein-Amerika will nicht auBerhalb des 
groBen Geistesstroms bleiben, der jetjt iiber den 
alten Kontinent flutet. Es will diesen Strom hiniiber- 
leiten auf den eigenen Kontinent, aber es will audi 
seine Eigenheiten in diesęm Strom nicht ertrinkep
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lassen. Die besten Elemente Latein-Amerikas be- 
griiBen jede groBe Idee, die in Europa geboren wird, 
jede Erfindung, jeden Versuch einer Neuformung, 
aber sie wollen sich nicht' widerstandslos hingeben. 
Sie wollen, daB, bei aller Internationalitat der Ge- 
danken, Mexiko — Mexiko bleibt, Bolivien — Boli- 
vien, Brasilien — Brasilien. Wohlverstanden, es 
handelt sich keineswegs nur um eine Nutjbarmachung 
Europas fiir die einzelnen latein-amerikanischen Na- 
tionen, keineswegs um eine Verteidigung gegen Eu
ropa, sondern um eine Bewahrung der gesunden und 
brauchbaren Elemente, besonders des alten Ame- 
rikas. Wenn man von einer falschen Heroisierung 
des Indio absieht, dereń kranke Motive leicht zu er- 
kennen sind, bleibt ein gesunder Grund, eine durcb- 
aus bereditigte Wahrnehmung noch existierender 
Krafte, die innerhalb einer groBen geistigen Inter
nationale Latein - Amerika nidit nur ein spezielles 
Kolorit geben, sondern audi den anderen Konti- 
nenten geistige Nahrstoffe von hohem Wert zufiih- 
ren kónnen.

Auf Brasilien trifft das bier Gesagte in ganz be- 
sonderem MaBe zu. Nur noch ein oder zwei Lander 
Latein-Amerikas sind derart von der Kirche und 
von Riicksichtnahmen auf das auswartige Kapitał, 
heute besonders auf das nordamerikanisdie Kapitał, 
beherrscht, wie dieses Land ungeheuerster Dimen- 
sionen und riesenhafter Reichtumer. Es ergibt sich 
der sonderbare Zustand, daB die katholische Kircbe, 
die doch gerade jetjt wieder in den Vereinigten 
Staaten im heftigen Kampf mit dem Puritanertum
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steht, ihre Macht in Brasilien mindestens iudirekt 
aus dem Gelde eines ihrer argsten Feinde herleitet. 
Das ist allerdings nicht nur in Brasilien der Fali, 
sondern, mit einigen Ausnahmen, mehr oder weni- 
ger in ganz Latein-Amerika. In keinem anderen 
Lande des Kontinents habe ich diese sonderbare 
Tatsache jedocb so klar gespiirt wie in Brasilien. 
Die Kirche laBt, wie das ja audi schon in der Phase 
der engliscben Kapitalsherrsdiaft geschehen ist, den 
Geldzustrom in die Lander flieBen, wehrt sicb aber, 
gerade mit Hilfe dieser Gelder, gegen eine andere 
Geistigkeit ais die von ihr proklamierte. Allerdings 
arbeitet sie auch mit groBen eigenen Mitteln, besitjt 
Zeitungen, Banken, Eisenbahnen, und befriedigt 
audi hier und da Kreditbedarf óffentlicher Korper- 
schaften.

Es ist klar, daB gegen dieses Biindnis materieller 
und religióser Machte liberale und sozialistisdie 
Ideen nur schwer aufkommen konnen. Audi besteht 
die Gefahr, daB die durstigen Elemente nun alles 
aufnehmen, was ihnen von Europa an geistigen Neu- 
heiten geboten wird. Sie macben sozusagen erst die 
europaisdie Modę mit, ehe sie sicb auf ihre eigenen 
Werte zuriickfinden. Der Krieg hat auch in dieser 
Beziehung starken EinfluB auf Brasilien ausgeiibt. 
Man kann sagen, daB die neue Bewegung in der 
brasilianischen Literatur mit dem Kriege begonnen 
hat. Die subjektivistisdie Vorkriegstendenz, mochte 
sie sicb nun in futuristischen Versudien, speziell 
unter dem EinfluB Marinettis, auBern, oder in im- 
pressionistisdien Bestrebungen, ist einer mehr objek-
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tivistischen Tendenz gewichen. Allerdings empfehlen 
diese Schreiber weniger den modernen Kollektivis- 
mus, ais die primitive Gemeinschaft unter den ur- 
spriinglichen Rassen Brasiłiens. Man kann das Pri- 
mitivismus nennen. Er kniipft, wie schon ange- 
deutet, an die Vergangenheit an. Die Folgę ist eine 
zahlreiche folkloristische Literatur, teils in Wieder- 
belebung der Eingeborenengesange, teils in sozial- 
literarischen Sdiriften, die das Aufkommen der Ein- 
geborenen verlangen oder mindestens die Benutjung 
der urspriinglichen Werte zwecks Aufbesserung und 
Gesundung des Brasilianertums. Wie weit diese 
Tendenzen gehen, zeigt das Budr Mario de An- 
drades „Macuhaima“, das ins Extreme geht. Es ist 
die Verherrlicbung bis zur Grausamkeit der Einge- 
borenenwildheit. Es ist kein Zufall, daB dieses Buch 
von einem Sao Paulenser gesdirieben wurde. Sao 
Paulo, das Kaffeezentrum Brasiłiens, ist heute die 
industrialisierteste Stadt des Landes, viel industriali- 
sierter ais Rio de Janeiro. Das Buch Andrades ist 
somit ais extreme Reaktion auf die von auBen nach 
Brasilien hineingetragene moderne tedinische Inten- 
sitat zu verstehen. Es ist mit groBer Sprachgewandt- 
heit und entschiedenem Gestaltungstalent gesdirie
ben. Ein anderer Primitivist, Oswald de Andrade, 
lebt, wie idi hórte, augenblicklich in Europa. In die 
Reihe dieser Sdiriftsteller gehórt Ronald Carvalho, 
Objektivist, wie man in Brasilien sagt. Er war an- 
fangs von Marinetti beeinfluBt, spater von Walt 
Whitman, seine Poesien werden aber mehr und 
mehr unabhangig vom Auslande.
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Die Hauptfigur des modernen literarischen 
Lebens ist oder war doch bis vor kurzem Graęa 
Aranha. Er brachte mit seinen beiden Biichern 
„Espirito Moderno41 und „Esthetica da Vida“ die 
neuen Grundsatje in die brasilianische Literatur. 
Heute ist er, der erst 1921 mit den neuen Ideen von 
Europa kam, schon scharfen Angriffen seitens der 
Radikaleren ausgesetjt. Aus der Gruppe um Aranha 
gingen die ersten brasilianischen Romanę, d. h. 
Romanę mit Landesstoffen und brasilianischer Ten- 
denz, hervor. Einige dieser Romanę spielen am Rio 
Doce, in den Siedlungen der Deutschen. Einer der 
bekanntesten dieser Romanę heifit „Chanaan44.

Was nun die folkloristische Literatur angeht, so 
ist sie schon so zahlreidh, daB man an dieser Stelle 
die einzelnen Schriften, Gesange usw. kaum auf- 
zahlen kónnte. Sie wurde eingeleitet von diktatischen 
und soziologischen Werken, wie „Porque me ufano 
do meu paiz44 von Affonso Celso Junior, „Minha 
terra e minha gente44 von Afranio Peixoto, „Popu- 
laęoes meridionaes do Brasil44 von 01iveira Vianna, 
und anderen. Es gibt Foklore vom Amazonas, von 
Para, von Maranhao, von Ceara, von Pemambuco, 
Parana, Rio Grandę do Sul, von allen Gebieten Bra- 
siliens. Wer sich naher iiber diese Literatur infor- 
mieren will, lese das im vorigen Jahre erschienene 
Werk „O Folk-Lore no Brasil44 von Basilio de Magal- 
haes dder auch das Buch „Folklore Brasileiro44 von 
Daniel Gouveita. Ein guter Fiihrer durch die bra
silianische Literatur bis Anfang der zwanziger Jahre 
ist Sylvio Rangel del Castro „Literatura e Arte Bra-
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sileira“. SchlieBlich sei nodi in diesem Zusammen- 
hang auf die Karneyalsgesange hingewiesen, die sehr 
charakteristisch fur die wirkliche brasilianische Volks- 
stimmung sind. Der Karneval in Rio de Janeiro ist 
yielleicht der fróhlichste und der bunteste aller Kar- 
nevale. Fiir ihn und aus seiner Fróhlichkeit werden 
die Gesange in ihrer sonderbaren Musik gedichtet. 
Es sind spontane Lieder, wie etwa die mexikanischen 
Sones oder wie auch manche Kólner Karnevalslieder. 
In ibnen lebt Negergemiit, und die Neger geben denn 
aucb dem brasilianischen Karneval Ausgelassenheit 
und Kindlichkeit. Einige jungę brasilianische Poeten, 
wie Julio Paternostro, kniipfen an diese Karneyals
gesange an. Paternostro veróffentlichte kiirzlich einen 
Band solcher Verse unter dem Titel „Olha o cafe“.

Wie in Mexiko mit dem „Murcielago“, so wurde 
aucb in Brasilien mit dem „Teatro de brinquedo“ der 
Versu(b einer eigenen Biihne gemacht. Man will los- 
kommen von den Auslandsstiicken und den Auslands- 
truppen, die iiberall in Latein-Amerika zu finden 
sind. Die Schauspieler sind Dichter, Musiker, Maler 
unter der Direktion des brasilianischen Schriftstellers 
und Poeten Alvaro Moreyra. Es handelt sich um ein 
Kleintheater nach dem Muster der Chauve-Souris, 
Pantominen, lebende Karikaturen usw. Moreyra 
ist auBerdem Herausgeber von fiinf Zeitschriften, 
darunter „Entre Nosotros“, eine illustrierte Revue in 
kritisch-moderner Art.

Wie auch im iibrigen Latein-Amerika, gehort ein 
bedeutender Teil der brasilianischen Schriftsteller zu 
dem Kreise um die Uniyersitaten. Die Studenten-
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schaft hat in Latein-Amerika einen viel starkeren 
geistigen und politiscłien EinfluB ais in Europa. Das 
beweist unter anderem die riicksichtslose Unter- 
driickung jeder liberalen Uniyersitatsbewegung in 
Venezuela durch die Diktatur Juan Vicente Gomez. 
Das beweist ferner die Politik Leguias in Peru gegen 
die freiheitlichen Strómungen an den Uniyersitaten 
von Lima, Arequipa und Cuzco. Da die Durch- 
schnittsbildung der latein - amerikanischen Vólker 
noch niedrig ist, haben die Uniyersitaten ganz 
logiach eine gróBere Fiihrerbedeutung in Latein- 
Amerika ais in Europa. Jedoch ist augenblicklich die 
Uniyersitatsbewegung nicht so rege wie noch vor 
einigen Jahren. In Brasilien ist sie zwar, wie ja die 
literarischen Strómungen zeigen, nicht zum Stillstand 
gekommen, aber die liberalen Elemente unter den 
Studenten und Professoren haben mit sehr starken 
Widerstanden, besonders seitens des Klerus, zu 
kampfen. Man muB nur einmal einige Nummern 
der „Folha Academica“, der Studentenzeitschrift von 
Rio de Janeiro, lesen, um zu sehen, mit welcher Vor- 
sicht moderne Ideen vorgebracht werden. Immerhin 
konnte gelegentlich der Ermordung Obregons die 
Studentenschaft eine Protest- und Sympathiedemon- 
stration organisieren, auf der Professoren zugunsten 
Mexikos sprachen, was in Brasilien schon allerlei be- 
deuten will. Denn Mexiko ist fur das offizielle Bra
silien rotes Tuch, und man macht sich keinen Begriff 
von den Verzerrungen und Beschimpfungen gegen 
den Bruder im Norden.

Die Uniyersitat Rio de Janeiro ist noch sehr
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Der Zuckerhut iiber der Bucht von Rio



jungen Datums. Sie wurde erst im Jahre 1918 ge- 
griindet. AuBer in Rio gibt es Universitaten in Minas 
Geraes, in Parana und in Rio Grandę do Sul. 
Ferner mehrere Einzelfakultaten. Diese Fakul- 
taten sind noch nicht zusammengefaBt, aber auch die 
Zusammenfassungen durch Universitatsdekret in Rio 
usw. haben bis heute noch kaum praktischen Wert 
erlangt. Studenten und Professoren in Rio sagten 
mir, daB ihre Universitat an allen Defekten der 
alten franzósischen Universitat leide. Sie wollen eine 
Universitat nach deutschem Organisationsmuster, und 
zwar mit didaktischer und ókonomischer Auto
nomie. Die Universitat Rio de Janeiro hangt vom 
Justizministerium ab. Ein Unterrichtsministerium be- 
steht nicht, sondern nur ein Erziehungsdepartement, 
dessen Chef Luiz de Castro ist, der Rrasilien im 
Vólkerbund vertreten hat. Wahrend meines Auf- 
enthaltes in Rio de Janeiro wurde das Departement 
von dem Rektor Dr. Cicero Pellegrini verwaltet, der 
Professor an der Rechtsfakultat ist. In Wirklichkeit 
gibt es auch in Rio de Janeiro nur abgetrennte Fa- 
kultaten. Eine geschlossene Universitatsorganisation 
der Studentenschaft oder der Professorenschaft 
existiert nicht. Sie ist nur formal vorhanden. Die 
Studenten kampfen um Vertretung in der Universi- 
tatsverwaltung. Das ist, wie auch in anderen Lan
dem Latein-Amerikas, eins ihrer Hauptziele. Sie 
wollen damit besonders EinfluB auf den Lehrplan 
gewinnen, der ihnen heute veraltet erscheint. In 
Minas Geraes sind die Verhaltnisse etwas anders. 
Dort besteht eine Studentenreprasentation in der
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Verwaltung. Der Gouverneur von Minas Geraes sym- 
pathisiert mit den Unabhangigkeitsbestrebungen der 
Studentenschaft, wie er iiberhaupt der Universitat 
erhebliches Interesse widmet. So hat er vor einiger 
Zeit 8000 Gontos gleich 4 Millionen Mark fur Uni- 
versitatszwecke bewilligt.

Die Universitat in Rio de Janeiro wird von 
4000 Studenten besucht. Etwa 2000 studieren an der 
medizinischen Fakultat, 500 an der Rechtsfakultat 
und der Rest an der Ingenieurfakultat. Die medizi- 
nische Fakultat wurde mir sehr gelobt, speziell die 
Arbeit an ihren Instituten, von denen das „Instituto 
Oswaldo Cruz“ fur Bakteriologie und Physiologie 
das bedeutendste ist. Fast an allen latein-amerika- 
nischen Universitaten stehen die medizinischen und 
naturwissenschaftlichen Fakultaten an erster Stelle. 
Viele Professoren haben in Europa bei hervorragen- 
den Lehrern studiert und die europaischen For- 
schungs- und Lehrmethoden auf die medizinischen 
Fakultaten Latein-Amerikas iibertragen.

Jedenfalls fand ich unter den Studenten und Pro
fessoren der Universitat Rio de Janeiro, soweit ich 
sie kennengelernt und vor ihnen gesprochen habe, 
viele begeisterte Elemente, die bei einer modernen 
Systemierung und Vergeistigung der Wissenschaft 
sich schnell zu wissenschaftlicher Selbstandigkeit ent- 
wickeln wiirden. Der Boden ist auBerordentlich 
fruchtbar und das Verstandnis fiir die wichtigsten 
Probleme unserer Epoche iiberraschend groB. Wie 
aber die Dinge heute liegen, miissen die Elemente 
sich jeden Schritt vorwarts erkampfen.
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Die Nachtperlenstadt Rio de Janeiro, an einer 
diamantenen Bucht gelegen, iiberragt von seltsamen, 
schwarzen Felsen, durchhaucht von allen Diiften der 
Tropen, schon etwas veragiert, d. h. iibergrandios, 
eine Stadt, schwiil wie liisterne Traume in ihren 
Talern, frisch und kiihn auf ihren Hóhen, erregt das 
fiebernde Entziicken aller Touristen. Aber Rio ist 
nicht nur Tropenstrand, Palmen, Weihnachtsblumen, 
schwerer Nachtduft und siiBer Morgenwind, schluch- 
zende Gliibketten am Abend, das Zuckerbrot mit 
dem Marchenblick und der Corcovado mit seinen 
Windungen durcb Orchideengebusch, Riesenveilchen 
und iibergrausige Schluchten. Rio ist nicht nur die 
Stadt wiegender Mulattinnen und kranker Liebe, auf 
die sich der Fremde stiirzt, die Stadt des Negerkarne- 
vals, herrlichster Eislimonaden und der halbfeuchten 
Brasilzigarren, des Dick-Kaffees und der unbeschreib- 
lichen Terrassenbanketts auf den Hiigeln iiber der 
Bucbt. Wie jede GroBstadt hat Rio sein Elend, seine 
Verrufenbeiten, seine schmutjigen Nacktheiten, sein 
Menschengewiirm, seine Jammerąuartiere hinter den 
marmornen Protjigkeiten der Korso-Praja von Co- 
pacabana und Botofago.

Eines Abends, von der Terrasse eines entziicken- 
den Gartenhauses auf dem kiihlen Tropenberg Santa 
Tereza, sahen wir inmitten der Perlenpracht dieser 
vielleicht schonsten Stadt einen dunklen Fleck. Helle 
StraBen zogen sich um ihn in die Villenviertel hin- 
ein, aber aus ihm kam kein Licht, nur ab und zu ein 
leiser Gitarrenklang oder ein dunkler, gesungener 
Kehllaut, Der Hauswirt sagte uns: das ist der Pro-
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letarierhiigel in Rio. Die Burger nennen ihn den 
Verbrecherhiigel, die Polizei scheut dieses Quartier. 
Es sind an die Hangę geklebte Hiitten, die fast wie 
Erdlócher wirken. Die Menschen miissen das Wasser 
keuchend von unten schleppen, denn bis hierher ist 
die Wasserleitung noch nicht vorgedrungen. Kanali- 
sation gibt es nicht auf diesem Hiigel. Jede Hygiene 
fehlt, jede Fiirsorge, abgesehen von der Sorge des 
Hiigeleigentiimers um seine Mieten, die auch fiir 
diese Jammerwohnungen verlangt werden. Wenn ich, 
fuhr der Freund fort, Klimpern und Sang bis tief 
in die Nacht hóre, steigt auch aus dieser Menschen- 
dunkelheit Zukunft, heller ais die Perlenketten um 
die schimmernde Bucht von Rio. Aber, so erzahlte 
er weiter, der Kampf gegen das Licht, das der 
dunkle Hiigel verlangt, ist gerade in letjter Zeit 
immer scharfer geworden. Im Juli 1928 wurde ein 
Gese ĵ von der Kammer angenommen, das die Be- 
wohner dieses Hiigels Und anderer Armutsquartiere 
„La ley infame“ nennen. Mit 118 gegen 27 Stimmen 
wurde der Entwurf zum Gesetj gemacht. Es ist eine 
Erweiterung und Verscharfung des sogenannten Ge- 
setjes gegen den Anarchismus. Nach der neuen 
Fassung ist der ein Verbrecher, der Arbeiter oder 
Angestellte durch Drohung und Uberredung den 
Unternehmern abspenstig macht. Ein Verbrecher ist, 
wer durch Drohung oder Gewalt Arbeitseinstellung 
erzwingt oder erzwingen will. Wer auf diese Weise 
Lohnerhbhung oder Arbeitsverkiirzung anstrebt, ist 
ein Verbrecher.

Nach dem Geseg kann die Regierung die
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SchlieBung von Vereinen, Gewerkschaften oder Ar- 
beitnehmerzentren jeder Art auf eine bestimmte Zeit 
anordnen, wenn diese Organisationen sich gegen die 
befohlene Ordnung, die Morał oder die óffentliche 
Sicberheit vergehen. Die Regierung kann die Ver- 
breitung von Schriften verbieten, die Publikations- 
organe der Organisationen, in denen die genannten 
„Verbre<hen“ propagiert werden, suspendieren. Sie 
hat ferner das Recht, an Stelle der Einsperrung in 
Korrektionsansalten, Zellenkerker iiber Bettler, 
Spieler und Agitatoren zu verhangen.

Dieses Projekt wurde von dem kathołischen De- 
putierten Annibal de Toledo prasentiert. Begriindet 
wurde es mit einem alarmierenden Fortschreiten der 
kommunistischen Agitation. Teledo bebauptete, daB 
Dokumente vorhanden waren, daB Agenten der Ko- 
mintern in Brasilien lebten, daB der Rubel rollte, 
daB Moskau die Gesandtschaft in Montevideo er- 
richtet hatte, um von bier aus Propaganda nadh Bra
silien zu treiben, daB die Londoner Handelsdele- 
gation die Verbindung mit Siidamerika hergestellt 
hatte, daB auf dem Briisseler KongreB der Antiimpe- 
rialistischen Liga Latein-Amerikaner sich auf dieses 
Werk der Zersetjung vorbereitet hatten, und anderes 
mehr. Er nannte sogar Summen, groBe Dollarkredite, 
fur eine Aktion, die nahe bevorstiinde.

Ais man die Publikation der Dokumente ver- 
langte, antwortete das iibliche Schweigen. Kein 
Mensch glaubte den Behauptungen. Der einzige 
scharf-oppositionelle Abgeordnete im brasilianischen 
Bundesparlament, der Arzt Cevedo Lima, griff
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Toledo heftig an. Er wieś auf den auBerordentlichen 
politischen EinfluB der englisdi-kanadischen (heute 
vielleicht schon nordamerikanischen) Ligth and 
Power Company in Brasilien, besdhuldigte England 
der Urheberschaft an diesem Manóver. Aber es half 
nichts, und auch der Protest des sehr gemaBigt libe- 
ralen Deputierten Mauricio Medeiros verklang ohne 
jede Wirkung. Medeiros berief sich auf die brasilia- 
nische Verfassung, die die Freiheit der geistigen 
Kultur garantiere. Man konne selbst dann eine 
geistige Bewegung nicht verbieten, wenn sie die Gott- 
heit angreift. Vergebens. Das Gesetj wirkte und 
wirkt weiter.

Von „subver8iven Ideen“ ist in Brasilien bis 
heute nur wenig zu merken, die Opposition ist klein 
und vorsiditig, und es kann kein Zweifel sein, daB 
Kirdhe und Dollar und audi das Pfund Sterling in 
dem Lande berrschen. Der Papst yerteilt an hervor- 
ragende Getreue Grafentitel, schon hat, trotj Tren- 
nung von Kirdie und Staat durch die Verfassung, ein 
brasilianischer Staat den obligatorischen Religions- 
unterricht wieder eingefiihrt, und Washington kann 
sehr spiirbar in die Politik eingreifen, wenn es ihm 
notwendig sdieint.

Viel gefahrlicher ais jene teils erdichtete, teils 
leise Bewegung, die vielleidit einige Bewunderer, 
aber keine Organisation hat, und der auch die wissen- 
schaftliche Quelle fehlt, ist das Einstrómen der 
Dollarmillionen fiir Brasilien. Die Selbstandigkeit 
des Landes ist viel mehr vom auswartigen Kapitał 
ais von der wenig bedeutenden politischen Oppo-
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sition bedroht, die im Gegenteil gerade fiir die wirt- 
schaftliche und politische Unabhangigkeit Brasiliens 
eintritt. Sie wendet sich gegen den Anspruch eines 
engliscben Finanzagenten, die Innenpolitik des 
Landes gegen Pfunddarlehen zu dirigieren und mehr 
noch gegen die Vergebung ungeheurer Reichtiimer 
an das nordamerikanisehe Kapitał.

Wahrend Nordamerika es sich so bequem macht 
in Brasilien, beginnt es den Hauptreichtum des 
Landes, namlich den Kaffeebau, durch eigene groBe 
Konkurrenzkulturen zu bekampfen. Gelingt ihm 
das, so ist mit einer schweren brasilianischen Kaffee- 
krise, d. h. mit einer brasilianischen Wirtschaftskrise 
iiberhaupt zu rechnen, und der łiebe Gott, der Bra- 
silianer sein soli, wird dann New-Yorker werden.

Rom und Wallstreet werden Brasilien gewiB Frei- 
heit und Ausgeglicbenheit nicht bringen. Auf dem 
dunklen Hiigel in Rio ist mehr Licbt und Zukunft 
ais in den amerikanischen Portemonnaies und in 
den romischen Kirchen.

Aber ewig schón und unantastbar bleiben die 
Herrlichkeiten des Landes. Ich sprach schon von 
den Waldern, Wassern, den Baumen, Blumen und 
Friichten Brasiliens. Fahrt man von dem Kaffee- 
hafen Santos nach Sao Paulo hinauf, das mit seiner 
Million Menschen eine durchaus moderne Stadt ist, 
so bleibt man lange Zeit trunken von diesen Hiigel- 
und Talwundern, den saugenden Weiten und dem 
leuchtenden Licht iiber der Marchenlandschaft. Die 
Einfahrt in den Hafen von Rio de Janeiro ist fast 
iiberschón, zwischen den vielen blaukahlen Inseln
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hindurch in die bleiweiBe Bucht, an der diese Stadt 
mit ihren Traumbergen, ihrem duftenden Strand, 
den farbenfróhlichsten Menschen und der sonder- 
barsten Geschaftigkeit liegt. Oder die Einfahrt in 
den kieinen Hafen von Victoria, die wie eine Lili- 
putnachahmung der Einfahrt nach Rio de Janeiro 
ist, mit den griiBenden, griinen Zacken und den 
steilen Hiitten unter Facherpalmen. Nicht weit mehr 
von uns liegt dieses Wunderland. In zwólf Tagen 
schon ist es von Deutschland zu erreichen. Wer ein- 
mal dort war, wird immer wieder zuriickgezogen 
von der schweren, unirdischen Luft, den tropischen 
Dunkelheiten, den hellen Freudigkeiten und den 
schweren Bedriickungen Brasiliens.

232



20

D IE  V E R T E ID IG U N G

Der groBe Freiheitskampf Latein-Amerikas An- 
fang des vorigen Jahrhunderts ist nicht umsonst ge- 
wesen. Aber Spanien war damals schon steril. Der 
merkantilistische Mouopolismus hatte keine Kraft 
mehr, der spanische lebte seit fast zwei Jahr- 
hunderten von Brutalitat und Zwischengeschaften. 
Dem jungen Kapitał konnte er nicht standhalten. 
E m  wurden die Mauern durchlochert, dann umge- 
worfen. Aber iiber die freieren Grenzen strómten 
nun die Kapitale von allen Seiten ein. Die Ko- 
lonialknechtschaft war iiberwunden, nun wurden 
die Lander Investierungsgebiete. Die Form der Ab
hangigkeit war geandert, die Abhangigkeit war ge- 
blieben. Erst spat wurde die neue Gefahr erkannt. 
Solange kein Kapitał Sieger war in Latein-Amerika, 
das heiBt, solange U. S. A., England, Frankreich, 
Deutschland, Spanien und Portugal mit ihren Feudal- 
resten, Japan leise und tastend, ein Durcheinander 
also von Kapitalen herrschte, konnte die Verteidi- 
gung nicht iiber Proteste und gelegentliche Aktio- 
nen hinauskommen. Selbst die imperialistische 
Zweiteilung des Kontinents, in nordamerikanische 
und englische Sphare, bewirkte noch keine Gesamt- 
bewegung.

Heute, da im Kampf der Imperialismen das 
nordamerikanische GroBkapital sichtbarer Sieger ist

233



in allen Landem Latein-Amerikas, ist Interessen- 
gemeinschaft zu spiiren. Noch keine Einheit, noch 
lange nicht, aber doch eine homogenere Propaganda 
und auch schon Organisationsverquickung. Schon 
gibt es Verbande, die iiberall dort sich ein- 
pflanzen, wo die politisdben Verhaltnisse Ver- 
teidigung zulassen. Also Organisationen mit Ten- 
denz iiber den ganzen Kontinent und auch mit 
Wurzeln in den Vereinigten Staaten selbst. Viel- 
leicht ist die Bewegung allzu eindeutig gegen den 
Yanąuismus gerichtet, denn auch die anderen Ka
pitale leben noch. Das englische Kapitał besonders, 
in Venezuela, in Kolumbien, Peru, Chile, Argen- 
tinien und Brasilien. Es weicht, aber es ist noch nicht 
gewillt, sich zuriickzuziehen.

Noch sind die Liinder getrennt voneinander. Der 
Wirtschaftsyerkehr Latein-Amerikas in sich ist bis 
heute unbedeutend, die faktische Interessengemein- 
schaft daher lose oder gar nicht vorhanden. Die 
Proletariate auf demAcker und in den Fabriken sind 
noch ohne feste Fiihlung. Sie sind aber die natiir- 
liche Basis eines wirksamen Verteidigungssystem8. 
In einzelnen Landem haben die Organisationen sich 
antiimperialistiscłlen Verbanden angeschlossen, be
sonders in Mexiko, wo wichtige Gemeinschaften des 
Proletariats zur Antiimperialistischen Liga gehoren. 
Sie habeji die Verbundenheit der proletarischen Be
wegung mit dem nationalen und kontinentalen Un- 
abhangigkeitskampf begriffen. Audi in Peru, 
Argentinien und Uruguay sind solche Zusammen- 
klange zu merken. Solange jedoch Acker- und
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Fabrikproletariate Latein-Amerikas getrennt blei- 
ben, ist an eine antiimperialistische Gemeinschaft 
der produktiven Elemente iiber den ganzen Kon- 
tinent gar nicht zu denken. Wirkliche proletarische 
Organisationen gibt es in Mexiko, Argentinien und 
Uruguay. Uberall ist proletarische Bewegung zu 
spiiren, aber in Mittelamerika und in den meisten 
Landem Siidamerikas blieb sie bisher Gefiihlsbewe- 
gung und wurde noch nicht Bewegung aus bewuBter 
Zugehórigkeit zur Klasse. Wo faktische proleta
rische Organisationen bestehen, ist der Antiimperia- 
lismus gewichtiger ais in den Landem, in denen 
noch von den Armen, den Bedriickten, den Nie- 
drigen, und nicht von Proletariern im Sinne der 
alleinwertigen Produktivitat gesprochen wird.

Die Fiihrerschaft im neuen Unabhangigkeits- 
kampf fiel daher bis heute den Intellektuellen zu. 
Die sind aber zu einem erheblichen Teil Nachfolger 
der Unabhangigkeitsheroen des 19. Jahrhunderts. 
Sie leben noch in der franzósischen Revolution. Sie 
sind oft Patrioten, daB heiBt Forderer einer natio- 
nalen Unabhangigkeit, und sei es auch auf Kosten 
der Lander, die ebenso bedriickt werden wie ihre 
eigenen. Sie wollen die Freiheit ganz Latein- 
Amerikas, aber sie sehen nur die politische Freiheit 
und nicht die Unfreiheit, die organisch aus dem in- 
vestierten Kapitał entsteht. Das Problem fur sie ist 
also nicht: Besiegung des Imperialismus durch Be- 
siegung des Kapitals iiberhaupt, sondern Beseitigung 
der Interventionen aller Arten, Lósung fesselnder 
Yertrage und dergleichen. Es ist der bekannte
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Widerstreit in allen vom imperialistischen GroB- 
kapital heimgesuchten Laudera. Leicht schlagt dann 
der Nationalismus in Diktatur um, die doch nichts 
anderes sein kann ais zentralc Vertretung der Inter- 
esgen des Imperialismus. In diesem Buch ist davon 
des ofteren die Rede gewesen.

Die proletarisch-antiimperialistischen Tendenzen 
sind zusammengefaBt in der Antiimperialistischen 
Liga Amerikas. Diese Liga schlieBt die national- 
antiimperialistischen Tendenzen nicht aus, aber ihre 
Fiihrer wissen, daB eine Verteidigung gegen den Im
perialismus nicht moglich ist ohne Zusammenfassung 
der Krafte, die vom Imperialismus direkt und hef- 
tiger ais alle anderen getroffen werden. Die Organi- 
sation hat ihre Hauptstiitzpunkte in Mexiko und 
Argentinien, also im Norden und Siiden Latein- 
Amerikas.

Dann die kontinentale Alianca Popular Revolu- 
cionaria Americana (Apra) verbunden mit den Par- 
tido Unionista y Antiimperialista Latino Americano 
und der Union Latino Americana. Diese Organi- 
sationen sind nicht ohne Verbindung zu proletari- 
schen Verbanden, beispielsweise zur Federacion 
obrera y campesina del Peru und zu den apristi- 
schen Syndikaten in Costa-Rica und in Bolivien. 
Hierzu gehóren auch das vor einiger Zeit gegriindete 
Centro de estudios economicos del Apra in Costa- 
Rica. Eine Gemeinschaft der Antiimperialistischen 
Liga Amerikas, die eine Sektion der internationalen 
Antiimperialistischen Liga ist, mit den apristischen 
Gruppen war bisher nicht herzustellen, obwohl her-
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vorragende Mitglieder, beispielsweise der Union 
Latino Americana (Verband antiimperialistischer 
Intellektueller), an den Arbeiten der internationalen 
Organisation teilgenommen haben und teilnehmen. 
Eigentlich ist, von den Gekauften und den 
sonat mit Leben und Gut am Imperialismus 
interessierten Latein-Amerikanern abgesehen, ganz 
Latein-Amerika antiimperialistisdi. Mit Stufungen, 
aber iiberall ist der Zorn zu spiiren. Die 
Opfer schiiren ihn. Verbannte und Er- 
mordete wie der Kubaner Mella, den eine reak- 
tionare Kugel in Mexiko niederstreckte. Augusto 
Sandino, mit kleiner Macht und bedrangt von dem 
riesigen technischen Apparat der U. S. A., Haya de 
la Torre, irrend durch viele Lander, immer wieder 
ausgestoBen unter Verletzung garantierter Souve- 
ranitat. Tausende und aber Tausende, die in Europa, 
in Asien und in latein-amerikanischen Asyllandern 
kummerlich leben. Aber die Schar wachst: Intellek- 
tuelle, Arbeiter und Bauern. Diego Rivera, Lom- 
bardo Toledano, Vasconcelos, de Negri, Tausende 
von Geistarbeitern und hunderttausende Hand- 
arbeiter in Mexiko, Orosman Viamontez und En- 
rique Jose Varona in Cuba, Jolibois Fils in Haiti, 
Alberto Masferrer in Salvador, der Venezolaner 
Jacinto Lopez. Baldomero Sanin Cano in Columbien, 
Oscar Ceruto in Bolivien, Alfredo E. Palacios, Ola- 
zabal Quintana in Argentinien, Juana De Ibarbouro 
und Emilio Frugoni in Montevideo, Bruno Lobo und 
der Dr. Lima in Brasilien. Das sind nur einige 
Namen. Dazu die Studentenfederationen, die in
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Latein-Amerika mehr Gewalt haben ais in Europa und 
Nordamerika. Dazu Zeitungsleute, wie Maximo 
Soto Hall von der Prensa in Buenos Aires. Dutzende 
und aber Dutjende von Zeitungen und Zeischriften: 
Libertador, Machete, Indo - Amerika, Renovacion, 
Repertorio Americano und eine groBe Literatur von 
der Unabhiingigkeitssoziologie des vor einigen 
Jahren verstorbenen Argentiniers Jose Ingenieros 
bis zu den der Offentlichkeit iibergebenen diploma- 
tischen Akten Mexikos und anderer Lander. Gesange 
und Dramen, viele tausend Reden jeden Tag, Schreien 
und Bitten. Alle diese Lander brodeln. So stark 
der Imperialismus in den U. S. A., er ist doch nicht 
mehr unbekampft von den Antiimperialisten im 
eigenen Gebiet. Auch dort wird die Verteidigung 
starker. Sie wird bewuBter, die Zahl ihrer Kampfer 
wird gróBer mit jedem Tag. Die Einigung Latein- 
Amerikas wird kommen, 90 Millionen Menschen 
sind nicht wehrlos.
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MENSCHEN IN LATEIN-AMERIKA

21

Tausend Menschen kenne ich in Amerika, 
Bauern und Arbeiter, Prasidenten, Minister, Pro* 
fessoren, Musiker und Dichter, Herrscher und 
Geschlagene, Sehende und Blinde, Menschen von 
allen Kontinenten, aber giitig waren sie alle 
mit mir. Sogar der australische Boxer, mit dem 
siiBen weizenblonden Kind, den der Neger aus 
U. S. A. so besinnungslos gescblagen hatte, daB 
der liebe Manager ruhig mit der Kasse abzielien 
konnte. Die Boxerei, meinte seine Frau, ist ein 
zweifelhaftes Geschaft. Wenn du stehen bleibst, 
kannst du die Kasse im Auge behalten, wenn du aber 
daliegst, mit dem Riicken nacb oben und nicht mehr 
japsen kannst, weg sind sie mit der Kasse. Dieser 
Faustmensdi saB vor mir, heulend, innig giitig, nicht 
barter ais das siiBe weizenblonde Madchen, fur das er 
um die Kasse geboxt hatte.

Wo soli ich anfangen, wen soli ich nennen? Den 
Kollegen von der Columbia-Universitat in New York, 
der ein Kurvenklassiker ist, sanft iiber die Blatter 
mit Formeln strich, ais ich ihn in seiner schmalen 
Bibliothek besucbte? In der StraBe mit kleiner Num- 
mer, das Haus mit der hohen Treppe, ais ob es heute 
noch gegen gewaltige Hudsonwasser sich schiięen
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wollte. Oder den Zyclespatriarchen, dreifiigtausend 
Bandę in den hohen Regalen, von denen er sdiwar- 
mend sprach? Wild wurde ich beim Anblick dieser 
Schriften, aus denen stóhnend der irrende Wirtsdiafts- 
geist klagt oder Utopisten exakteste Konstruktionen 
jubeln. Immer lacheln sie, selbst die von Wirtschafts- 
not und Privatpolizei Gepriigelten, lacheln noch, wenn 
sie halb zertriimmert sind.

Oder den schwarzen Professor, der nur fur Har- 
lem lehrt, immer Flamme, Kórper und Seele wie ein 
Kriegstanz um die Recbte der Rasse? Oder den 
Maler, in dessen Atelier am Zentralpark goldschwere 
Getreideherren, Vamps, die siiBesten Millionen vor 
der Staffelei sitjen, fiinftausend Dollar die Ewigkeit? 
Den Liftboy mit der Wetteransage jeden Morgen, die 
leerlachelnde Maid bei Childs, jenen Riesenpullman- 
neger in WeiB, mit den Kontrollkugelaugen auf 
meinem Filetbeefsteak? Den Broker mit gerollten 
Dollarscheinen und der Kursprognose wie ein Spieler 
in Monte Carlo? Den hageren Farmkampfer in 
Washington, den Proleten mit Kaffeepulle und 
Verzweiflung, den Studenten, der am Tage 
Zigarren verkauft und Professor werden will, 
das Madchen im Warenhaus, mit sieben Verehrern in 
der Woche, aber nur bis zur Haustiir? Den Sektierer 
mit dem neuen Reich schon morgen und der geschaft- 
lichen Seligkeit? Den Deutschen, der an der Heimats- 
flasche festhalt, den Priester, der Geld predigt und 
Gott hinzuruft? Den Ollenker mit der Barmberzig- 
keit bei hunderttausend siecbenden Arbeitern, den 
Gewerkschaftsfiihrer mit der U. S. A.-Flagge und der
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Kaffeestapel auf einer brasilianischen Farm

Die Schlangenfarm Butantan bei Sao Paulo



India am Amazonas



Goldkette iiberm Bauch? Den Ramscher, den Er- 
finder, den Traumer von flieBenden Bandem um den 
ganzen Globus? Wen soli ich zuerst nennen: Den 
Gagenhelden, den Umsatjphantasten, den Nochglau- 
benden an die Pionierschaft Amerikas, die Stillen 
©der die Briillenden, die Protjenden oder die Selbst- 
verstandlichen, die Sehenden oder die Getriebenen? 
LaBt uns meinen Freund Flores Hilario Caporal in 
Santa Anita bei Mexiko-Stadt besuchen.

Wieder wolltest du nach Deutschland, blinder 
Dichter. „In Deutschland44, sagtest du mir, „wird 
man mir den Star stechen, ich werde sehen, wenn ich 
zuriickkomme wird der blaue Mexikohimmel nicht 
mehr dunkel sein.44 Du sprichst das beste Aztekisch, 
so spanisch deine Verse klingen. Du bist ein groBer 
Geschichtsschreiber deines Stammes und deine leeren 
Augen sind voll Giite und Wissen. So kamst du in 
mein Haus, der kleine Indio fiihrte dich. Gaben 
brachtest du wie vor tausend Jahren und fragtest 
immer wieder, wann kann ich nach Deutschland 
fahren? Dann wurdest du sogar Biirgermeister deines 
Dorfes, aber du bist kein Verwalter, du bist ein 
weises Kind, und wenn du lachst, Hilario, dann 
glanzen deine Augen von hellem Licht. Dein schónes 
Ver8buch hast du mir gewidmet, dein Land móge frei 
sein, wiinsche ich dir dafiir.

Auf dem Dach des Nationalmuseums in Mexiko 
hat mein Freund Mendizabal seine Werkstatte. Ich 
fand ihn iiber Karten, und sofort begann er mir zu 
erklaren: „Sehen Sie hin, wo Salz gefunden wurde, 
da setjte sich der Mensch. Ich will ergriinden, was die

16 Coldschmidt 241



Sdiweifenden veranlaBte, sich niederzulassen. Salz 
und Madit, die Verquickung will ich nachweisen.44 Er 
hat’s getan auf dem ebenen Dach des National- 
museums und es ist daraus ein wertvolles Buch ge- 
worden. Glaubt nicht, daB die Versonnenen nur in 
Deutschland sitjen. Auch in Amerika sehen Leute in 
die Sterne, tasten sie sich nach Gesetjen und finden 
sie bedeutsame Wege. Mendizabal ist nur einer, aber 
ich kenne Stuben- und Adcermensdien, braune und 
weiBe in diesen Landern, die kiihn iiber Horizonte 
schreiten. Schon knien sie nidit mehr vor unserer 
Wissenschaft. Sie fiihlen, daB die einst Erhabene ten- 
denzkleinlich wurde. Vor Beengten soli man sich 
nidit beugen. Ihr wiBt ja nicht in Deutsdiland, wie 
schnell ihr unsdieinbar werdet. Bald werdet ihr 
alle Hirne voll zu tun haben, um audi nur mit- 
zukommen.

Ladielnd weisen sie eure Uberklugheit ab. Immer 
hoflidi, aber deshalb nicht weniger wuchtig. Ich 
denke an dich, Bruder de Negri, dem Mexiko 
Schmerz bereitet, weil er es innig liebt. Du hast dich 
nidit abgetrennt, seid du Minister wurdest. Du bist 
im fruchtbaren Boden geblieben. Wie hast du 
Deutschland erkannt, herausgenommen, was es Gutes 
bat und mitgebracht den kampfenden Bauern driiben. 
Idi suche nodi in meinem Land einen Staatsmann wie 
dich, "der still bleibt, bereit ist zu sterben, wenn die 
Not der Produktiven das verlangt. Du bist wahrhaft 
verantwortlich. Ihr kdnnt ja driiben nidit „zuriick- 
treten44 wie unsere Pensionisten, der Acker verlangt 
euer Leben und euer Blut. Wie klein sind die
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Tribiinengchnauzen gegen dich, die aus jeder Influenza 
eine Theaterreklame machen und genau wissen, dafl 
sie im Federbett sterben werden. Du fragst: Lohnt 
es jetjt schon, fiir die Sache unterzugehen? Wer fragt 
das bei uns? Selbst, wenn ihr zum Rosa abblaflt, 
immer steht ihr da mit offener Brust. Feigheit ist 
das Wesen der europaischen Politik, die nicht nur 
Diaten will, sondern Versicherungen bis zur Witwe im 
zwólften Glied. Ich traf euch iiberall auf dem Kon- 
tinent, mexikanische Briider. Den Maja-Dichter in 
Costa Rica, den herzlichen Grenzlandwachter in 
Guatemala, eure sanften Frauen und flótenden 
Kinder. Ihr lehrtet mich das iibrige Latein-Amerika 
und brachtet mich zu den Menschen, die Haupt- 
bewegungen reprasentieren.

Auf der Plattform des Isthmuswagens steht der 
braune Soldat. Kein Wort sagt er den ganzen Tag. 
Er steht da, geduldig, gibt Auskunft mit weicher 
Stimme. Er raucht, er traumt mit den Kreisaugen in 
das Dschungelgewirr. Wohl nickt er mai ein, aber er 
wacht gleichmaflig ohne Wallungen, den Tod fiirchtet 
er nicht. Er hat Frau und Kinder zu Hause, braune 
Kinderchen, gleichmaflig, keine Purzelchen, still sitjen 
sie da mit den Kreisaugen und den braunen Rund- 
backchen, ruhige Zukunft des Landes. Ein Ruck, der 
Wagen stóflt und hiilt. Der erste SchuB, mein brauner 
Freund sinkt auf die Plattform. Nichts hat sich ver- 
andert an ihm. Die Kreisaugen blicken still, das 
Gewehr liegt im Arm, iiber das gelbe Tuch rinnt Blut. 
Ais das Gefecht vorbei, kommen die Kameraden, 
nehmen ihn still an Armen und Beinen. Die braunen
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Gesichter unbewegt, die Kreisaugen ruhig, morgen 
miiggen wir gterben, wiggen gie ohne Furcht.

Tanztee in Guatemala-City. Im „Ergten Hotel 
Mittelamerika“. Die Marimba togt. Ganze Schlachten 
rasseln driiber weg, ungeheure Glockensuiten. Sie 
hauen aufg Herz, aufg Hirn und du meinst, nun 
miiBten die Beine rasen. Aber kein Bein ragt, sturm- 
los wie der Coktailapiegel im Glas gind diege Men- 
8chen. Seifentango. Hier ist noch Spanien. Nur 
nicht au8 dem Olrhythmus, nur den Herzachlag nicht 
aehen lassen. Aber am anderen Tag nehmen ung — 
wir haben eine kleine Pannę — zwei Franzoaen von 
den Bergen mit in die Stadt. Alg wenn gie ihre Wut 
iiber die Langaamkeit des Volkeg ausrasen wollten. 
Tempo auf dem Schlangenweg, zum SchweiBaus- 
brechen. Aber ais ich ihnen sagte: Barbusse igt ein 
groBer Dichter, meint der Zappligere: Ein Kom- 
munist igt er. Dag Tempo algo igt nicht echt. Die 
Maachine rast, die Nerven zappeln, aber der Geist 
geht langgamer ais die Seele des Maja am Kaffee- 
strauch, die still auf die Freiheit marschiert.

Ich sitje vor dem Rektor der Universitat Guate- 
mala. Er hat ein dickes Tuch um den Hals. Erkaltung 
in der Regenzeit. Aber er ist aufgestanden, hat den 
Gast im Tor empfangen und ihn in dag luftige Studio 
gefiihrt. Geheimrat, mit viel innigerer Hóflichkeit 
alg eubopaische Wiirderotke. Mit Glut bei der Uni- 
vergitatsreform. Er selbst hat den Plan entworfen. 
„Noch klein gind wir, aber wir wollen vorwarts. Sie 
kónnen berichten, daB wir vorangehen hier in Mittel- 
amerika.“ Ein deutscher Biicherhandler, yersponnen,
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mit guten Biichern, die auch er liest, schwarmt von 
diesem Mann. Ich komme nicht los aus der Biicher- 
stube und von dem Mensdien, der hier oben Geister- 
stiirme saen mochte. Aber noch ist’s nicht móglich. 
Gestem hatte mich ein anderer Deutscher gefragt: 
„Kommen Sie von der Regierung?“ Wir hier sind 
national. Wir wollen die alte Flagge. Kommen Sie 
von der Regierung?“ Ich beruhigte ihn, ich konnte 
ihm nicht mai die Namen der Regierung nennen. Es 
war einer der Enklavenstarrlinge, die auch mit dem 
alten Geist fett werden in Ubersee. Er hielt mich fiir 
einen Spitjel der Republik. Sonderbare Dinge gehen 
vor in der Welt. Ich beruhigte ihn. Ich kenne euch 
ja so gut, alle kenne ich euch: Die von den weiBen 
Korps, die offiziellen Demokraten drauBen mit dem 
Monokel von einst, die Germanen ohne Risiko, die 
Kegelklubler mit Sehnsucht nach Pinne, das biBchen 
Erinnerung und das Dicketun mit ihm, was macht das 
aus auf der brausenden Erde.

Ich muB euch danken, liebe Leute in Mittel- 
amerika. Ich will nicht an Politik denken, sondern 
jetjt nur an eure Hóflichkeit. Ich danke dem Indio, 
der mich stiitjte am Abhang, dem Prasidenten von 
Gosta Rica, der mich in seinem Eisenbahnwagen zum 
Hafen geleiten lieB, dem leuchtenden Garcia Monje, 
Direktor der Nationalbibliothek in San Jose de Costa 
Rica, der mir die jahrhundertschweren Schweinsleder- 
nen zeigte und einen heftigen Vorwartsgeist bewies. 
Dem Finanzexperten im kleinen Land, der freundlich 
mir bewies, was ich nicht glaubte. Selbst euch, den 
Hotelnegern in Colon, will ich danken, die einen Trink-
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geldtrust errichtet hatten, undurchdringlicher ais der 
Oltrust im Norden. Denn es lachte der erste, der 
fragte: „Was wiinschen Sie, Herr.“ Er lachte, bis die 
10 Cents in seiner Tasche verschwunden waren. Es 
lachte der zweite, der den Eistrank brachte, bis die 
10 Cents in seiner Tasche verschwunden waren. Es 
lachte der dritte, der das leere Glas abholte, bis die 
10 Cents in seiner Tasche verschwunden waren. Es 
lachte der vierte, der dann fragte: „Ist alles in Ord- 
nung, Herr?“ bis die 10 Cents in der Tasche ver- 
schwunden waren. Ein freundlicher schwarzer Trust, 
unbesieglich, versuch’ mai was gegen dieses lachelnde 
Monopol!

Aber ein anderer Neger war ernst. Es war der 
Rektor des Nationalinstituts in Panama. Kein Krib- 
belneger, kein Tanzelneger, kein Lachelneger, ein 
ernster Bildungsmann, vor dem sich alle beugten, 
kleine WeiBe und Schwarze, groBe WeiBe und 
Schwarze. Ein Mann mit Willen und Programm, mit 
Kónnen und Wissen, ein tiichtiger Gegenwartsneger, 
der fiir die Zukunft der Scbwarzen zeugt. In einem 
berrlichen Haus, Palmenparks unten, der Pazific ganz 
nahe. Wenn die Schiiler auf der Freitreppe zwit- 
schern, sind sie wie Tropenvogel im geregelten Ur- 
wald.

Diese Neger, immer ist was Wichtiges dabei. In 
der Gepackhalle zu Colon rasen sie auf den kleinen 
Elektropferden wie die Feldherren. Du muBt den 
Mann beobachten, am Rand des Lagerraums, wie er 
den Kaffeeballen, der von selbst kommt, ranlockt mit 
dem scbwarzen Finger, ihn, ais wenn er den Riicken
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klopfte, besanftigt, bis er unten liegt. Wichtig die 
Glubschaugen, angestrengt und lachelnd, wahrend der 
Bruder unten im Kaffeepram ebenso wichtig dem 
entschwindenden Ballen nachsieht, mit einem GruB, 
ais ob er alles gemacht hatte, den Kaffee, den Sack, 
den Kran, alles. Ais wir schon weit von Panama 
fuhren, sah ich noch an der Abendecke in Colon den 
jungen Neger mit der Gitarre tanzend auf dem 
Fleck, die Knie schwenkend, in den Gelenken die 
Glieder drehend, eine sturmstehende Gliederpuppe. 
Die schwarzen Madchen und die schwarzen Freunde 
gurrten dazu und schwenkten, leiser nur, die Glieder 
auf dem Fleck.

Das war ein sonderbares Klubzimmer in der peru- 
anischen Stadt. Ein Kollege von der Universitat hatte 
mich hingebeten. Sie wollten Zuckerschnaps mit mir 
trinken und dabei iiber Wirtschaft sprechen. An den 
Wanden hingen hundert Bilder und ich sah gleich: 
Du bist am rechten Ort. Der Klubwirt bot mit 
schlauem Lacheln den Schnaps. Feuerwasser. Dann 
fragten sie, und dann waren wir mitten drin. Vor- 
sichtig erst fragten sie nach Europa, nach BuBland. 
Dann verglichen sie, analysierten sie. Einer, bager, 
jung und stoBend, klagte mit scharfen Satjen und be- 
wieś die Unmóglichkeit dieser Diktatur. Ein Zucker- 
schnapskollegium, voll Feuerwasser, in dieser stillen 
Stube in der stillen Stadt. Bergprofessoren, die reine 
Luft atmen und die Stickigkeit in Lima nicht ver- 
tragen konnten. Die oben bleiben wollen, wie der 
Student, der auf dem Schiff gleich midi ansprach, 
mich stieB, aus mir herausholte, was nur drinnen war,
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der bebte und alles wissen wollte. VonHaya de laTorre, 
der um Peru kreist, vertrieben aus zehn Landem 
und den die Jugend auf den Prasidentenstuhl beben 
will. Von RuBland, das in der Presse Latein-Amerikas 
taglidi verzerrt wird, von den Freiheitskampfern in 
den U. S. A. und in Europa. Der zitternd scbwur: 
fiinf Jahre noch, nicht mehr ais fiinf Jahre, dann sind 
auch wir frei. Der mir den Indio zeigte, die Sehnen, 
den Blick, die Hóhennase und den starken Schritt. 
Jugend Latein-Amerikas, du willst mit frischen Geist 
in deine Bannmeilen stoBen.

Wenn ich von den Bergen Amerikas nach Europa 
sehe, neben mir kiihne Menschen, wahre Eroberer, 
nicht PlempenraBler, sondern Schweifende mit dem 
Geist, dann lachę ich iiber eure schiefstolzen Deka- 
denzen und blóden Tendenzchen, mit denen ihr ja 
doch nichts erreicht. Auch driiben nicht, und wenn ihr 
die Trockenhirne noch so wild stankern laBt. Wenn 
sie wieder weg sind aus den Bergen, die wahren Er
oberer lachen doch iiber sie. Muffig seid ihr ge- 
worden. Was wollt ihr denn mit der Uberwertung der 
Sitjhaut? Das sind eure KabinettspaBe. Kein Menach 
verwehrt euch, Skaleń zu machen, auf denen ihr klet- 
tert, genau nach dem Alter der Popos. Ihr seid 
Lokalziigler, mit der Welt haben nur wenige von euch 
zu tun. Lacht doch iiber Arthur Posnansky, Tello 
oder Valcarcel, sie sind Begriinder und ihr seid 
Stanker. Der Kondor am Kamin im Hause Posnan- 
skys in La Paz fliegt weiter ais eure Wichtigtuerei, 
die den Hórsaal will und nicht das Universum. Klag- 
lich ist euer Stempelhochmut. Wenn ihr nicht Welt-
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augen habt, dann wird eure ganze Wissenschaft lahm 
sein eines Tages. Mir sind die jungen Flieger lieber, 
auch wenn sie mai flattern und nicht so regelmaBig 
dahinziehen wie eine Druckmaschine. Ich habe nodi 
Nachte vergangen in siidamerikanisdien Universitats- 
stadten mit geraumigen Diskussionen. So miissen die 
Peripatetiker zur Zeit Wielands gewesen sein, nicht 
ums Brot schreitend, sondern fiir die Umspannung 
der Welt. Wie lange noch, dann wird sidi eure ganze 
zerrissene Kleinlichkeit allen driiben offenbart haben. 
Wo ist heute bei euch das geistige Band?

Da stehen noch auf Einzelposten mutige Manner, 
allein gegen wiitende Verleumdung und Kugeln. Still 
saB in Rio de Janeiro der Dr. Lima neben mir, ein 
braver Arzt und nicht nur Mediziner. Der einzige in 
der Kammer, der mit stolz und zornig erhobenem 
Finger auf die Schwaren zeigte und fiir alle Zukunft 
dieses urreichen Landes die Niedertracht an den 
Pranger heftete. Ein Stiller Mann, der in den Hiitten 
und Hóhlen hilft, doch ein Lówe gegen jammerliche 
Bedriicker. Um ihn die kleine Gruppe von Studenten, 
wallend vor Sehnsucbt nach groBem Sozialwissen und 
bereit, eine neue Zeit in Brasilien zu hammern.

Ihr Jungen in Mexiko, in Peru, in Argentinien, in 
Uruguay, in Brasilien, in allen Landem Amerikas, 
euch gilt mein GruB aus echter Erąuickung. Tausend 
Menschen kenne ich in Amerika, Bauera, Fabrik- 
proleten, Kiinstler, Gelehrte, Prasidenten und Mi
nister, Chauffeure und Motorbootfiihrer, Matrosen 
und Hirten, Jager und Geschlagene, tausend Menschen 
und mehr. Alte sind Jungę. Jungę wollen jiinger sein.
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Amerika ist nicht jiinger ais jeder andere Kontinent, 
aber die Menschen dort sind heute jiinger ais die 
Menschen hier.

Eine groBe Revolution beginnt in jenen Menschen. 
Wer, mit einem Herzen sehnsiichtig nach Freiheit, 
wird diese Jugend nicht lieben?
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ratschlAge fur latein-
A M E R IK A -R E IS E N D E

22

Wenn du nach Amerika fahrst, glaub’ immer 
die Halfte von dem, wag die Leute auf dem Schiff 
erzahlen. Es ist immer alles anderg, wenn du hin- 
kommst. Die Landschaft ist anders, die Leute sind 
anders, die Sitten, die Speisen, alles ist anders. 
Wenn sie dir sagen: Sie werden vor Hitze um- 
kommen, dann frierst du vielleicht und umgekehrt. 
Sagen sie dir: In Latein-Amerika kannst du nirgend- 
wo sicher reisen, glaube ihnen nicht. Es ist alles 
anders ais die Leute sagen.

Willst du vom Norden nach dem Siiden oder 
vom Siiden nach dem Norden durch den Kontinent 
reisen, so nimm deine Europa-Kleidung mit. Deine 
Winterkleidung und deine Sommerkleidung, du 
brauchst beide. Auf der Hóhe in Mexiko frierst 
du an manchen Abenden der Monate November bis 
Januar. Im Juni und Juli frierst du in Siidamerika. 
Es sind oft bitterkalte Nachte, besonders auf den 
Hohen. Latein-Amerika ist Vulkangebiet, durch- 
zogen von himmelhohen Bergketten, auf denen es 
im Winter ebenso kalt ist wie in Deutsdhland. Ich 
habe Schneefalle erlebt, Eis und Windę, wovon mir 
die Zahne klapperten. In Mittelamerika ist es aller- 
dings das ganze Jahr warm. Nur auf einigen Pla-
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teaus und Gipfeln weht Frische. Du brauchst im 
mittelamerikanischen Friihling und Sommer ganz 
leichte Kleidung, und im Winter, wenn man vom 
Winter sprecłien kann, deine europaischen StraBen- 
kleider ohne Mantel. In der Regenzeit brauchst du 
einen Impermeable, denn es gieBt wie aus Tonnen. 
Ich war im Juni bis Anfang Juli in Mittelamerika. 
Solche Regengiisse hatte ich nicht fur móglich ge- 
halten. Es waren schon keine Giisse mehr, sondern 
Strome, ganze Regenwande kamen herunter, die 
StraBen waren nach zehn Minuten unter Wasser.

Bist du fieberanfallig, nimm fur die Tropen 
Chinin mit oder ein anderes Mittel. Vorsorge gegen 
Fieber ist die Hauptsache. Einen Tag, bevor ich in 
die Tropen kam, begann ich Chinin zu schlucken. 
Ich hatte niemals Fieber in diesen heiBen Gebieten, 
abgesehen von einer Erkaltung, die ich mir im 
Regen Guatemalas zugezogen hatte. Auch davor 
muBt du dich hiiten. Erkaltungen in dieser manch- 
mal grauenhaften Hitze sind fiircliterlich. Die Blut- 
temperatur steigt schnell, du verlierst die Be- 
sinnung, oder qualst dich in der Hitze, in der Linde- 
rung kaum móglich ist. Ganzlich geschwacht stehst 
du auf.

Kauf’ dir, lange bevor du abfahrst, gute Biicher 
iiber die Lander, die du besuchen willst. Es gibt nicht 
viele brauchbare Schriften. Kauf’, was brauchbar ist. 
Lass’ dich eingehend beraten. Dann bereite dich 
emsig vor. Studier’ die Geographie, die klimatischen 
Verhaltnisse, die wirtschaftlichen Bedingungen der 
Lander, die Yerkehrswege, die Tarife usw., soweit

252



das aus Biichern moglich ist. Du kannst gar nicht 
genug wissen. Verlass’ dich, wie gesagt, nicht auf 
Ratsdilage Mitreisender. Das sind meistens Ammen- 
marchen. Verlass’ dich nur auf dich selbst. Frage 
du, aber schon auf Grund erworbener Kenntnisse. 
Auch dann wird noch vieles anders sein, ais die 
Biicher dir sagten, aber du bist doch schon sicherer.

Lerne Spanisch. Denn ohne Kenntnis der spa- 
nischen Sprache ist die Reise doppelt und dreifach 
schwer. Du kannst von den Bewohnern Latein- 
Amerikas nicht verlangen, dali sie deine Sprache 
verstehen. (In Brasilien muBt du portugiesisch 
sprechen.) Nur sehr wenige sprechen deutsch. Wenn 
du aber nicht enttauscht werden willst, wenn du 
den echten Wunsch hast, Land und Leute kennen- 
zulernen, mu(3t du die Sprache verstehen. Sonst 
bist du hilflos, mulit dich auf Menschen verlassen, 
von denen du nicht weiBt, ob sie dir wohlwollen, 
und oft stehst du vor der Unmóglichkeit, deine 
Reiseabsichten zu verwirklichen. Die Sprache ist ja 
die Formulierung der Seele eines Volkes, ist ihr 
Ausdruck und ihre Lebendigkeit. Du wirst sie nicht 
beherrsdien, wenn du in die Lander kommst, auch 
wenn du vorher eifrig studiert hast. Aber du wirst 
sie dann bald verstehen, und zwar nicht nur die 
Worte, sondern, was viel wichtiger ist, den Ton und 
das Fluidum der Sprache. Sprache ist Kenntnis und 
Geld in fremden Landem.

Wenn du so alles vorbereitet hast, so gut es eben 
von fern moglich ist, dann nimm mehr Geld mit, ais 
du veranschlagt hattest. Denn es ist alles teurer
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ais du rechnetest. Hundert unerwartete Zahlungen 
schrecken dich, machen friihzeitig deine Kassen lahm 
und bringen dich zur Verzweiflung. Das ist wohl 
auf allen Reisen so. Man soli eine Gruudsumme an- 
setjen und dann, nach meinen Erfahrungen, sie ver- 
doppeln. Das Reisen in Latein-Amerika ist sehr 
teuer. Wenn du nach einem latein-amerikanischen 
Lande auswandern willst, geh nidit ohne Vertrage 
oder ohne einen Fonds, es sei denn, daB du ein 
mutiger junger Mensch bist, der jede Schwierigkeit 
bestehen kann. Willst du auswandern, so muBt du 
doppelt vorsichtig sein. Die Menschen sind gut in 
Latein-Amerika, aber sie leben unter schwankenden 
Verhaltnissen, so daB du dich von dir aus sichern 
muBt, soweit das móglich ist. Du findest ja schlieB- 
lich Arbeit oder auch Acker oder sonst eine Móglich- 
keit, aber es kann langere und lange Zeit dauern, 
bist du soweit bist. Vertrage, Fonds oder uniiber- 
windlicher Mut sind die Vorausset(ung. Fiihlst du 
dich Pionier, auch dann sei vorsichtig. In Latein- 
Amerika liegt keineswegs das Geld auf der StraBe. 
Du muBt dort arbeiten wie in Deutschland, dazu 
noch unter anderen klimatischen Umstanden und in- 
mitten eines Volkes, daB dir zunachst fremd ist. 
Idi sagę nochmals: Die Menschen sind gut in diesen 
Landem, aber sie haben auch ihren Lebenskampf 
zu bestehen. Du kommst ais Konkurrent, so ist das 
mai heute in der Welt. Die Eingeborenen sind, 
wenn man sie versteht und zu behandeln weiB, herz- 
lich und treufreundschaftlich. Aber kampfen muBt 
du, es wird dir nichts geschenkt. Auch Deine Lands-

254



leute sehen dich nicht immer gern im fremden Land. 
Aucb sie sehen oft in dir den Konkurrenten. Das 
mufit du in Rechnung se$en.

Sei nicht aufdringlich, nicht iiberheblich. Ver- 
gleiche nicht die Zustande Latein-Amerikas mit den 
Zustanden in deiner Heimat. Sie sind anders, aber 
nicht schlechter. Latein-Amerika hat andere Wirt- 
schafts- und Sozialvoraussetjungen ais Deutschland, 
wenn auch der Grund derselbe ist. Vor allen Dingen 
hóhne nicht, sei abwartend und freundlich. Du hast 
nicht das geringste Recht, von oben runterzusehen, 
denn du bist nicht besser und weiser ais die Men- 
schen Latein-Amerikas. Du bist auf sie angewiesen, 
sie kennen ihre Lander, sie sind viel starker ais du. 
Du brauchst sie infolgedessen. Komm unbefangen, 
mit Lernbegier, mit Herzlichkeit, offen und vor- 
sichtig, dann wirst du schon marschieren. Nur so 
kannst du in diesen Landem reisen, oder gute 
Arbeit finden. Oft haben mir Latein-Amerikaner 
geklagt, daB Reisende oder Einwanderer barsch und 
bóhnisch waren. Das ist zwecklos, im Gegenteil, das 
entfremdet und macht das Leben scblieBlich uner- 
traglich. Deine „Zivilisation“ verwechsle nicht mit 
Kultur. Sonat wirst du den Menscben driiben ekel- 
haft.

Amiisiere dich auch nicht laut iiber gewisse per- 
sónliche und politische Dinge in diesen Landem. Der 
Kontinent ist jung, aber in schneller Entwicklung 
begriffen. Alles ist zu verstehen, wenn man nur 
lange genug mit offenen Augen hingesehen bat. 
Mach’ nicht mit, was du nicht mitmachen willst, aber
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mach’ mit, was du mitmachen muBt, wenn du nicht 
gegen das Wesen dieser Vólker verstoBen willst. 
Du brauchst dich nicht zu verlieren, aber du sollst 
didi auch nicht feindlich fiihlen. Die Menschen sind 
langsamer ais bei uns, aber das hat seine verstand- 
lichen Entwicklungsgrunde. Latein-Amerika ist noch 
Ackergebiet, und der Ackermenscb und alles, was 
damit zusammenhangt, ist immer langsamer ais Ma- 
schinenintensitat. Du kommst nicht weiter mit 
deiner Habbligkeit, du machst im Gegenteil die 
Menschen nur passiver gegen dich. Willst du so 
leicht wie móglicb durch Latein-Amerika fahren 
oder in einem latein-amerikanischen Lande Ieben, 
so brauchst du nicht dein Tempo aufzugeben, aber 
du sollst nicht mit deinem gesteigerten Tempo 
gegen eine gróBere Langsamkeit anrennen. Geduld 
ist Parole, und wenn die Nerven zu bersten drohen. 
Geduld, Geduld und nocbmals Geduld!

Wenn mai ein Bett oder ein Tisch nicht so sauber 
ist, wie in deiner Wohnung in Deutschland, schimpfe 
nicht. Im allgemeinen ist Latein-Amerika sauber. 
Du kannst dort ohne Ekel essen und trinken. Es 
ist Unsinn, Latein-Amerika schmu^ig zu schimpfen. 
Riimpfe auch nicht die Lippen vor Speisen, die du 
noch nicht kennst. Die Speisen sind nahrhaft und 
oft mit groBer Sorgfalt zubereitet. Es ist nicht 
immer. Hamburger Beefsteak, Salzgurke, Harzer 
Kasę. Du wirst dich bald daran gewóhnen und dich 
mit der Nahrung so kraftig fiihlen wie zu Hause.

Trink’ nicht kaltes Wasser eimerweise. Sei vor- 
sichtig beim Trinken in den amerikanischen Tropen.
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16 wenig in heiBen Gegenden. Geh auf den Hohen 
so wenig wie móglich. Erst muBt du dich akklimati- 
sieren, und aueh dann noch kannst du nidit wie ein 
Wandervogel rennen. Auch in den Tropen muBt du 
langsam schreiten, sonat bricht dir der SchweiB bach- 
weise aus dem Leib. Alle Augenblick wechseln auf 
der Fahrt durch Latein-Amerika Hohen und Tempe- 
raturen. Darauf muBt du Riicksicht nehmen, wenn 
du nicbt krank werden willst. Idi war heute auf 
den hócbsten Hohen, morgen wieder in Tropenglut, 
und bin doch nicht krank geworden.

Fiihre ein Tagebudi. Notiere alles, was dir irgend 
wichtig scheint. LieB es immer wieder nadi. Du 
braudist es. Reisen ist permanentes Studium, und 
man vergiBt sdmell. Kenntnisse sind wertvoll fiir 
die Heimat. Du sollst sie nicht fiir dich behalten, 
denn je mehr von anderen Landem gesprochen und 
geschrieben wird, um so schneller nahern sidi die 
Vólker.

Sei also besonnen, mutig, unbefangen, sprach- 
kundig, kenntnisreich sdion vor der Abfahrt, kal- 
kuliere verniinftig, sei nicht falsch stolz, sei vor- 
sichtig auf Hohen und in Tiefen, sei offen und zu- 
gleich abwartend, herzlich aber nicht aufdringlich, 
dann wird dir die Fahrt wohl gedeihen. Nichts 
Schoneres gibt es auf der Welt ais diese Lander und 
audi nichts Besseres und Gastlicheres ais diese Men- 
schen. Du muBt deine Reise in Bruderlander machen.
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