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Der Oeimatdienst

Die Reichskabinette im neuen Deutschlan
Kabinett Scheidemann

Amtsdauer: 13. Februar 1919 bis 20. Juni 1919

Ministerpräsidentt Scheide-
mann (SPD)

Stellvertreter: Schiffer
(Dem.) bis 19. April 1919; ab
30. April 1919 Dr.Dernburg
(Dem.)
Auswärtiges: Graf Brock-

dorff-Rantzau
Jnneres: Dr. Preuß (Dem.)
Finanzen: Schiffer (Dem.);

vom 19. April 1919 an Dr.

Dernburg (Dem.)

Wirtschaft: Wissell (SPD)
Arbeit: Bauer (SPD)
Justiz: Landsberg (SPD)

Wehr: Noske (SPD)

Post: Giesberts (8entr.)

Verkehr: Dr. Bell (8entr.)

Ernährung: Robert Schmidt

(SPD)
Kolonien: Dr. Bell (8entr.)

Schatz: ab Z.April 1919 Gothein
(Dem.)

Ohne Portefeuille: Dr.

David (SPD); Erzberger
(8entr.); Gothein (Dem.) bis

Z. April 1919

Staatssetretär d.Minister-
präsidenten: Baake (SPD)

Pressechef: Ulrich Nauscher

(SPD)

Kabinett Bauer
Amtsdaueo 21.Juni 1919 bis 26. März 1920

»Ministerpräsident (vom
14. August 1919 ab Reichs-
kanzler): Bauer (SPD)

Stellvertreter: Erzberger
(8entr.); vom Z. Oktober 1919

an Schiffer (Dem.)
Auswärtiges: Hermann
Müller (SPD)

Jnneres: Dr.·OaVid (SPD);
vom Z. Oktober 1919 an:Koch
(Dem.)

Finanzen: Erzberger (8entr.)
bis 12. März 1920 -

Wirtschaft: Wissell (SPD);
vom 15. Juli 1919ab:Nobert

Schmidt (SPD)
Arbeit: Schlicke (SPD)
Justiz: nicht besetzt; vom Z. Okt.

1919 an: Schiffer (Dem.)
Wehr: Noske (SPD) bis

22. März 1920 —

Post: Giesberts (8entr.)
Verkehr: Dr. Bell (8entr.)
Ernährung: Robert Schmidt

(SPD) bis 15. Sept. 1919

(Bereinigung des Ernährungs-
mit dem Wirtschafts-Min.)

Kolonien: Dr. Bell (8entr.) bis

7. Nov. 1919; dann aufgelöst

S cha tz: Dr. Mayer-Kaufbeuren
(8entr.) bis 30. Jan. 1920;
dann unbesetzt

Wiederaufbau: Dr. Geszler
(Dem.) vom 25. Ott. 1919 ab

Ohne Portefeuille: vom

Z. Oktober 1919 an Dr.David

(SPD)
Staatssetretär der Reichs-

kanzlei: Albert

Pressechef: Nauscher (SPD)

Erstes Kabinett Hermann Müller
Amtsdauer: 27. März 1920 bis s. Juni 1920; geschäftsfiihrend bis 25. Juni 1920

Reichskanzler: Hermann
Müller (SPD)

Bizekanzler: Koch (Dem.)

Auswärtiges: Dr. Köster

(SPD)

Jnneres: Koch (Dem.)

F i n an z e n: Dr; Wirth (8entr.)

Wirtschaft: Robert Schmidt
(SPD)

Arbeit: Schlicke (SPD)

Justiz: Dr. Blunck (Dem.)

Wehr: Dr. Geszler (Dem.)

Post: Giesberts (8entr.)

Verkehr: Dr. Bell (8entr.);
vom 1. Mai 1920 ab Bauer

(SPD)

Ernährung (neu errichtet am

Zo. März 1920): Dr.Hermes
(8entr.)

S eha tzt Bauer (SPD) bis 1. Mai

1920; dann Geschäftevom Ber-

iehrsmin. aus wahrgenommen

Wiederaufbau: unbesetzt

Ohne Portefeuille: Dr.

David (SPD)

Staatssekretär der Reichs-

kanzlei: Albert

Pressechef: Nauscher (SPD)

Kabinett Fehrenbach
Amtsdauer: 25. Juni 1920 bis 4. Mai 1921; geschäftsführend bis 10. Mai 1921

Ne i chskanzl er: Fehrenbach

(8entr.)

Bizekanzler: Dr. Heinze

(DVP)

Auswärtigest Dr. Simons

Jnneres: Koch (Dem.)

Finanze n: Dr· Wirth (8entr.)

Wirtschaft: Dr. Scholz (DVP)

A r be it: Dr. Brauns (8entr.)

Justiz: Dr. Heinze (DBP)
W e h r: Dr. Geßler (Dem.)

P o st: Giesberts (8entr.)

Verkehr: Groener

Ernährung: Dr. Hermes

(8entr.)

Schatz: von Naumer (DBP)

Wiederaufbau: unbesetzt

Staatssekretär der Reichs-

kanzlei: Albert

Pressechef: Heilbronn
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Reichskanzler: Dr. Wirth

(8entr.)

Vizekanzler: Bauer (SPD)

Auswärtiges: Dr.RoseU
Jnne re s: Dr. Gradnauer

(SPD)
F i n a n z e n : beauftragt Reichs-

kanzler Dr. Wirth

x

X

Reichskanzler:Dr. Wirth
(8entr.) «

Vlzekanzler: Bauer (SPD)
Auswärtiges:bis Z1« Januar

1922 beauftragt Reichskanzler
Dr. Wirth; vom Z1. Jan. bis
24. Juni 1922 Dr. Rathelmu
(Dem.); vom 26. Juni 1922

beauftragt Reichskanzler Dr-

Wirth
Jnneres: Dr. Köster (SPD)

X

Erstes Kabinett Wirth
Amte-bauen 10. Mai 1921 bis 22. Oktober 1921; geschäftsführend bis 26. Oktober 1921

Wirtschaft: Robert Schmidt

(SPD)

Arbeit: Dr. Brauns (8entr.)

Justiz: Schiffer (Dem.)

Wehr: Dr. Geszler (Dem.)

Post: Giesberts (8entr.)

Verkehr: Groener

Zweites Kabinett Wirth
Jst-Mer- 26. Oktober 1921 bis 14. November 1922; geschäftsführend bis 22. November 1922

Finanze n: Dr.Hermes (8entr.)

zunächst beauftragt, vom 10.

März 1922 ab als Minister

Wirtschaft: Robert Schmidt

(SPD)
Arbeit: Dr. Brauns (8entr.)

Justiz: Dr. Radbrueh (SPD)

Wehr: Dr. Geszler (Dem.)

Post: Giesberts (8entr.)

Verkehr: Groener

Ernährung: Dr. Hermes

(8entr.)

Schatz: Bauer (SPD)

Wiederaufhau:Dr-Rathenau

(Dem.)

Staatssekretär der Reichs-

kanzlei: Hemmer (8entr.)

Pressechef: Oskar Müller

Ernährung: Dr.«Hermes

(8entr.) bis 10. März 1922;

ab 31. März 1922 Fehr (Va2)r.

Volksp.)

Schatz: Bauer (SPD)

Wiederaufham unbesetzt

Staatssekretär der Reichs-

kanzlei: Hemmer (8entr.)

Pressechef: Oskar Müller

X

Kclbinett Cuno

Reichskanzler: Dr. Cuno

·Bize’kanzler:unbesetzt

Auswärtiges:Dr.vonRosen-
berg

Jnneres: Oeser (Dem«)

Finanzen: Dr. Hermes

(8entr.)

Wirtschaft: Dr. Bester-Hefer
(DVP)

Amtsdauer: 22. November 1922 bis 12. August 1923

Arbeit: Dr. Brauns (8entr.)«

Justiz: Dr. Heinze (DVP)

Wehr: Dr. Geßler (Dem.)

Post: Stingl (Vayr. Volks-

partei)

Verkehr: Groener

Ernährung: Dr· Luther

S cha tz: Albert bis 29. März 1923

(das Ministerium wurde mit

dem 1. April 1923 aufgehoben)

Wiederaufbau: unbesetzt:

vom 29. März 1923 ab Albert

Staatsjsekretär der Reichs-

kanzlei: Hamm (Dem.)

Pressechef: Heilbromt

L

Reichskanzler: Dr. Strese-
mann (DVP)

Vizekanzlen Robert Schmidt
(SPD)

Aus w ärtig e s: beauftragt DI-

Stresemann

F nn e r e s: Sollmann (SPD)

Fin anze n: Dr. FHilfSVDkUS
(SPD)

y

Erstes Kabinett Stresemann
Amksdauerx 13. August 1923 bis 4. Oktober 192Z; geschäftsführend

Wirtschaft: von Raumer

(DVP)

Arbeit: Dr. Brauns (8entr.)

Justiz: Dr. Radbruch (SPD)

Wehr: Dr. Geßler (Dem.)

cPost: Dr. Höfle (8entr.)

Verkehr: Oeser (Dem.)

Ernährung: Dr. Luther

bis S. Oktober 1923

Vesetzte Gebiete (am
24. August 1923 neu errichtet):

Fuchs (8entr.)
Wiederaufbau: Robert

Schmidt (SPD) bis Z. Ro-
"

vember 1923

Staatssekretär der Reichs-
kanzlei: Frhr. von Rhein-

baben (DVP)

Pressechef: Kalle
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Zweites Kabinett Strefemann
Amtsdauer: S. Oktober 1923 bis 23. November 1923; gefchäftsführend bis Zo. November 1923

Reichskanzler: Dr. Strefes
mann (DVP)

Vizetanzler: unbesetzt

Ausw ärtig es: beauftragt
Dr. Strefem ann

J nn e re s: Sollmann (SPD)
bis Z. November 1923 ; ab

11. November 192Z:Dr.Jarres

Finanzen: Dr. Luther

Wirtschaft: Dr. h. c. Koeth

Arbeit: Dr. Brauns (8entr.)

Justiz: Dr. Nadbruch (SPD)
bis Z. November 1923

Wehr: Dr.Geleer (Dem.)

Post: Dr. Höer (8entr.)

Verkehr: Oefer (Dem.)

E rn ä h ru ng: Graf AyxvonKanitz

Befetzte Gebiete: Fuchs

(8entr.)

Wiederaufbau: Robert

Schmidt (SPD) bis Z. No-

vember 1923

Staatsfekretär der Reichs-

kanzlei: Kempkes (DVP)

Preffechef: Kalle

Erftes Kabinett Marx
Amtdauert Zo. November 1923 bis 26. Mai 1924; gefchäftsführend bis Z. Juni 1924

Reichskanzler: Dr. h. o. Marx

(8entr.)

Vizekanzleri Dr. Jarres

Auswärtiges: Dr.Strefemann

(DVP)

Jnneres: Dr. Jarres

Finanzen: Dr. Luther

Wirtschaft: Hamm (Dem.)

A r b e it: Dr. Brauns (8entr.)

J u st i z: Emminger (Va!)rifche

Volkspartei) bis 15.April 1924,

danach beauftragt Staatsfekres

tär Joel

Wehr: Dr. Geßler .(Dem.)
Post: Dr.Höer (8entr.)

Verkehr: Oefer (Dem)

Ernährung: Graf von Kanitz

Vefetzte Ge biete: beauftragt

Neichspostminifter Dro Höer

Wied e rauf b au: unbesetzt; mit

dem 12. Mai 1924 aufgehoben

Staatsfekretär der Reichs-

kanzlei: Bracht (Dem.)

P re f se che f: Spiecker (8entr.)

Zweites Kabinett Marx
Amtsdauert Z. Juni 1924 bis IF. Dezember 1924; gefchäftsführend bis 15. Januar 1925

Reichskanzler: Dr. h. o. Marx

(8entr.)

Vizekanzler: Dr. Jarres

Auswärtiges: Dr.Strefemann
(DVP)

Jnnere«s: Dr. Jarres

Finanzen: Dr. Luther

Wirtschaft: Hamm (Dem.)

A r b e it : Dr. Brauns (8entr.)

J u st i z: beauftragt Staatssekretär
Joel

W e h r:fD·r.Geßler (Dem.)

Post: Dr.Höfle (8entr.)

Verkehr: Oefer (Dem.) bis

11. Oktober 1924; danach

beauftragt Dr. Krohne (DVP)

Ernährung: Graf von Kanitz

Befetzte Ge biete: beauftragt

Neichspostminister Dr. Höer

Staatsfekretär der Reichs-

kanzlei: Bracht (Dem.)

Preffechef: Spiecker (8entr.)

Erstes Kabinett Luther
Amtsdauert 15. Januar 1925 bis 5. Dezember 1925; gefchäftsfiihrend bis 20. Januar 1926

’

Reichskanzler: Dr. Luther

Vizekanzler: unbesetzt

Auswärtiges: Dr. Strefe·
mann (DVP)

J n n e r e s: Schiele (DNVP) bis

26. Oktober 1925, dann beauf-
tragt Dre Geßler

Finanzen: von Schlieben
(DNVP) bis 26. Oktober 1925,
dann beauftragt Dr. Luther

Wirtschaft: Dr.s Neuhaus
(DNVP) bis 26. Oktober 1925,
dann beauftragt Dr. Krohne

Arbeit: Dr. Brauns (8entr.)

Justiz: Dr. Frenken (8entr..)
bis 21. November 1925, dann

beauftragt Dr. Luther

Wehr: Dr. Geßler (Dem.)

Post: Dr. Stingl (Bayrifche
Volkspartei)

Verkehr: Dr· Krohne (DVP)

Ernährung: Graf von Kanitz

Befetzte Gebiete: beauftragt

Dr. Frenken bis 21. Novem-

ber 1925, dann beauftragt

Dr. Brauns

Staatsfetretär der Reichs-

kanzlei: Dr.Kempner

Preffechef: Dr. Kiep
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Zweites Kabinett Luther
Amtsdauer: 20. Januar 1926 bis 12. Mai 1926; geschäftsfübrendbis 1 s. Mai 1926

Reichskanzler: Dr. Luther

szekanzlen unbesetzt; Dr.

Geßler (Dem.) vom 12. Mai

bis 16. Mai

Auswärtiges: Dr. Strese-
mann (DVP)

Jnneres: Külz (Dem.)

Finanzen: Neinhold (Dem.)

L-—

W i rtf chaft: Dr. Curtius

(DVP)

Arbeit: Dr. Brauns (8entr.)

Justiz: Dr. h. c. Marx (8entr.)

Wehr: Dr. Geßler (Dem.)

Poftxk Stingl (Bayr. Volks-

partei)

Be r k e h r: Dr. Krohne (DVP)

E rn ä h r u ng : Haslinde (8entr.)

Vesetzte Gebiete: beauftragt

Dr. h. c. Marx (8entr.)

Staatssekretär der Reichs-

kanzlei: Dr.Kempner

Preffechef: Kiep

Reichskanzlen Dr. h. c. Marx

(8entr.)

Vizekanzler: unbefetzt

Auswärtiges: Dr. Strefe«

mann(DVP)

Inneren-: Külz (Dem.)

F in an z e n: Neinhold (Dem.)

g

—

,Reichskanzler:Dr.h.(-.Marx
Viöekanzlen Hergt (DNVP)

AUswärtiges: Dr. Streses

mann (DBP)

JUneres:vonKeudell(DRVP)

Finanzen: Köhler (8entr.)
W irts chaft: Dr, Curtius

(DVP)

, Drittes Kabinett Marx
Amtsdauer: is. Mai 1926 bis 17. Dezember 1926; geschäftsfübrend bis 29. Januar 1927

W ir tisch a ft: Dr. Curtius

(DVP)

Ar b e it: Dr. Brauns (8entr.)

Justiz: Dr. Bell (8entr.)

W e h r: Dr. Geßler (Dem.)

Post: Stingl (Va2)r. LVolks-

partei)

Verkehr: Dr. Krohne (DBP)

Viertes Kabinett Marx
Amtsdauer: 29. Januar 1927 bis 12. Juni 1928; gefchäftsfühtevd bis 28» Juni 1928

Arbeit: Dr. Brauns (8entr.)

Justiz: Hergt (DNVP)

Wehr: DI. Geßler (parteilos)
bis 19. Januar 1928; danach

Groener

Post: Schätzel (Vayr. Volks-

partei)

Verkehr; Dr. h. o. Koch

(DAVP)

E r n ä h ru ng : Haslinde (8entr.)

Befetzte Gebiete: beauftragt

Dr.Bell

Staatsfekretär der Reichs-

Dr. Pünder

Pressechef: Kiep bis 4. Ro-

vember 1926, dann Sechlin

Ernährung: Schiele (DNVP)

Besetzte Gebietesbeauftragt

Dr. Marx

Staatsfekretär der Reichs-

kanzlei: Dr.Pünder

Presfechef: sechlin

kanzlei: seit 20. Juli 1926

Jtsantritn 28. Juni 1928

Reichskanzler: Hermann
Müller (SPD)

Vizekanzler: unbesetzt

Auswärtiges: Dr. Strefe'
mann (DBP)

F n n e r e s : Severing (SPD)

Finanzen: Dr. Hilferding

USPLV

Zweites Kabinett Hermann Müller

Wirtfch aft: Dr. Curtius

(DVP)

Arbeit: Wissell (SPD)

Justiz: Koch-Wefer (Dem.)

Wehr: Groener

Post: Sihätzel(BayrifcheVolks-

partei)

Verkehr: von Guörard

(8entr.)

Ern äbrung: Mensch-Baden

(Dem.)

Vesetzte Gebiete: von

Guårard (8entr.)

Staatssekretär der Reichs-

kanzlei: Dr.Piinder

Pressechef: sechlin
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Vor einigen Tagen sind
die beiden deutschen Oze-
anflieger Köhl und von

Hünefeld nach Deutsch-
land zurück-gekehrtund

hier mit ihrem irifchen
Kameraden Major Fitzs
maurice zusammen über-
all der von ihnen voll-

brachten Weltleistung
entsprechend festlich emp-
fangen worden. Gleich-
zeitig damit geben Funk
und Draht der Welt
Kunde davon, daß es

einer dreimotorigen Junkersmaschine gelungen ist, auf der Eis-

scholle neben Noibile zu landen und diesen in Sicherheit zu- bringen.
Und als letztes schließlich gehen auf der Zeppelinwerft in

Friedrichs-hafen und den Dornier- lugizeugwerken am Bodensee mit
dem Luftschiiff L.Z.127 »Graf eppelins«und dem neuen zwölf-
motorigen Dornier Superwal zur Zeit zwei Bauten ihrer Voll-

endung entgegen, die in ihren Uusmaßen, ihrer Bauart und« ihrer
Einrichtung wohl das Mächtigste und Großartigste darstellen, was

auf diesem Gebiete bis-her geleistet worden ist.
Alles dies gibt Gelegenheit, sich einmal etwas eingehender

mit der Stellung zu« befassen, die Deutschland heute in der Luft
einnimmt. Die Gele-

Deutschl and im Luftverkehr.
störung der Anlagen von

Friedrichshafen und eini-

ger anderer Luftfahrts
einrichtungen vor und

stellten damit alles in

allem die deutsche Luft-
fahrt unter Ausnahme-
gesetze, die geeignet wa-

ren, Deutschland ein für
allemal in der Luft
mundtot zu machen.

Die Entwicklung ist
andere Wege gegangen.
Die geographifche Tage
Deutschlands im Herzen
Europas, die es naturnotwendig zum Mittelpunkt jedes euro-

päischen Luftverkehrs macht, hat Deutschland die Möglichkeit
gegeben, wenigstens die schwersten der seiner Luftfahrt auf-
erlegten Fesseln zw · sprengen. Im Paris-er- Luftabtommen vom

Mai 1925 mußten sich die Ententemächteauf die deutsche Drohung
hin, die deutschen Grenzen gegen den Einflug ihrer Luft-
fahrzeuge zu sperren, zu einer Revision- der Bestimmungen des

London-er Ultimatums bequemen. Sie mußten sich wohl oder übel

dazu- bequemen, Deutschland wenigstens auf
dem Gebiete der Zivils

luftfahrt und der Sportfliegerei ein-e gewis e Freiheit zu lassen und

sich allein auf das Verbot jeder Betätigung militärischen Zweck-
oder Charakters in der

M

T

Das-Ast — ) Most-; q« z-

enheit hierzu ist um ""·" .
- Lu rt be ränken.

sgomehr gegeben, als sffakennefz des
M

RM tmqu DektttffaålandKrdele-
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militärischen Zweckän

Beschränkungen auf. Er verbot Deutschland die Unterhaltung geeigneter Luftsashrzeuge sowie solcher Flug-zeuge, die, Auf Fern-
von Luftstreitkräften zu- Tande und zu Wasser und- entzog
damit der deutschen Luftfahrt die wichtigste Grundlage, auf
die gestützt sie sich vor dem Weltkriege und während desselben
in erster Linie entwickelt hatte. Die deutsche Luftfahrt mußte im

Flugzeugbau grundsätzlichneue Wege suchen und sich vollständig
neu einstellen. Sie mußte sich ausschließlichauf die Erfordernisse
der ivilen Lusftfahrt einstellen —- abek auch hier waren ihr diurch
die sogenannten»Begriffs«beftimmungen«des Londoner Ultimatums

vom s. Mai 1921 zur Unterscheidung der zivilen und- der mcilis

tärischen Luftfahrt Fesseln angelegt, die ihr die Herstellung
leistungsfähiger Handelsflusgzeuge geradezu zur Unmöglichkeit

machten und ihr damit

jede Entwicklungsmög-
lichkeit auch auf diesem
Gebiete nahmen. Diese
Bestimmungen bezeich-
neten alle Flugzeuge
von einem bestimmten
Maß cin Steigfähigkeit,
Geschwindigkeit und

Tragfäshigkeit an als

Kriegsgerät. Sie ent-

hielten weiterhin weit-

gehende Beschränkungen
..

« auch für »den Tustschiffs
».—« bau, sie sahen die Zer-

«.-
»Ur-« DE L-«

.

««««, ·»

pages-Mc « Äms-e Mir
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lenkung eingestellt, in der Tage sind, führserlos zu fliegen. Dafür
asber erhielt Deutschland das ihm bisher vorenthaltene Recht,
das besetzte Gebiet zu überfliegen soswie in diesem, wenn

auch mit gewissen Einschränkungen, die deutschen gesetzlichen Be-

stimmungen über die Luftfahrt zur Anwendung zu- bringen. Die
das besetzte Gebiet lberührenden deutschen Luftfsahrzeuge bedürfen
ein-es Sicht- und Einverständnisvermerks der Rheinlandkommission,
und weiterhin darf. Deutschland ausf dem linken, nicht besetzten
Rsheinusfer und in der entmilitarisierten Zone rechts des Rheins
nur vier Flug-häfen und zwölf Verkehrslandeplätze unterhalten. —

Die Bestimmungen des pariser Luftabkosmmens bedeuten somit
zwar noch lange nicht

'

die volle Freiheit für
die deutsche Luft-fahrt.
Sie bedeuteten aber

trotzdem immerhin einen

erfreulichen Fortschritt
und damit alles in

allem einen wichtigen
Wendepunkt auch in der

Rachkriegsentwicklung
der deutschen Luftfahrt
Dieser Wendepunkt traf
die deutsche Luftfahrt
nicht unvorbereitet. Die

deutsche Luftfahrt hatte



·fUcht und auch gefunden. Die

Dei- Heimatdienst

sich durch die Einschränkungen
des Versailler Vertrages und des
Londoner Ultimatums in ihrem
Streben nach Weltgeltsung nicht
beirren·lassen« Sie hatte neue

Entwicklungsmöglichkeitenge-
kopenhoqen
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häfetxtJahren von deutschen Luftfahrzeugen angseflogenen Aus-lands-

Vie Entwicklung des deutschen Luftverkehrs
(Die letzten beiden Jahre Ergebnisse der Luft-Hans(1.)

X

Tägliche Jahres- Beförderungsleistungen
Jahr IeisFiiTTiTensFYcZL Güter post

km km
personen

t t

19X9sssss —- 580 139 2042
— —

UZO
3 060 480 053 3 975 5i7 CM

1921«... 6780 sssaooo 6820 — —-

i922s · · « 9 860 i203 680 7 753 37 32

i923..... 9670 7s7 842 8507 39 5

UZis · -
« . 15 030 1583 492 13 422 71 22

1925....· 35 »H« 4949 W 55 s85 52x 287

1926. . .
» 37 222 H Hs 479 56 268 644 302

l927 . . . .. 49 898 9 208 029 i02 osi HSZ 480

m»
Die deutsche Lsiiftfahrt besitzt heute regel-

såäigesFIsUgverbindungenzu fast allen Haupt-

dis
en unferes Kontinents und einen inläns

de
chen Tpftverkehhder u. a. Frankreich und

n VersimgtenStaaten als Muster für den

DäsgauIhr-es eigenen Tustiverkehrsnetzes dient.

1925 elftfchkTu«ft-Hansa,in der seit dem Jahre

Hustk
die bisherigen beiden groß-endeutsch-en

und
onzemes die Junkers Luftverkeshr U.G.

sammderDeutsche Uero Lloyd, einheitlich zu-

erk engeifhlossenfind, fliegt heut-e im eigenen

ländiehrtaglich 51 austandische und- 73 in-

dem
sche FULL-häeran und unterhält außer-

Iand Ich Pach 27 weiteren Städten im Aus-

mehr erbinsdungSie verfügt über tun-d 120

auf «dmot0k,lge·»Un-·deinmotorige Maschinen, die

Ho ooemdieslakiklgenStreckennsetztäglichbis zu
.0 km fliegen. Zu den einmotorigen
tägzeugengehören die Typen Dornier Komet 11, Dornier Merkur,

Sie eIls.1VUIfIs, FeckeeGruiich Pn und FIU und Junkers Fis.

Die »Pen-Plcxtzsur s bis 8 person-en einschließlichtzesatzung
ze, e estmotorigenMaschinen werd-en vertreten durch die Flug-

balsg Watws L»7Z,Dornier Wal, Junkers 024 und Rohr-

einschrROIfanTSie haben für 10 bis. 12 Peksqnen
Woch
IeßlkchsBesatzung Darüber hinaus aber »Ist Vor Amng

en VOU der Deutschen fuftiHansa das zur Zeit größte Tand-

0

öelsenkirchen

Deutsches sit-erkennen 1919
Westerland

Warnemijnde

Hannovek

Weimar

paris—Berlin;

Kopenhagen—Hambursg—Frankfurta. M.—Basel;
Oslo—Stettin—Breslau-Wien und

München-prag—-B-reslau.

Darüber hinaus aber fliegen deutsche Maschinen auch in den

anderen Kontinentem besonders in Ussien und in Ssüdamerika. Jn
Usien sind es die Junkers-Werke, die den Persern bereits ein

mehrstreckiges Flugnetz geschaffen haben und im Begriff find, das

gleich auch in Ufghaniftan zu tun. Jn Süidanierika sind es die

der Deutsch-en TuftssHansa sbefreunsdete »Empr·eza de »Viacao Uersea

Rio Grandense« und die Deutsch-Kolumbianische Tuftverkehrsgesell-
schaft, die seit Jahren bereits weite Strecken Brasiliens und Ko-

lumsbiens beflsiegen.
"

Die so im Rahmen dies-es kurzen Aufsatzes geschilderte Stellung
Deutschlands in »der Luft iwsird in der allernächst-enZeit snochseine
bedeutende Hebung durch den zur Zeit auf der Zeppelinwerft in

Friedrichshafen im Bau befindlichen L.Z.127 sowie durch »den auf
den DorniersFlugzeugwerken am Bodensee seiner Fertigstellung ent-

gegengehenden zwölfmotorigen Dornier Supevwal erfahren. Der

L.Z.127 wird mit 105 000 cbm Nenngasinhalt bei einer-

Gesamtlänge von rund 256 m und einem größten Durchmesser
von rund 30,5 m das größte aller bisher gebauten ZeppelinsTusft-
schiffe, der neue Dorn-ier Superwal mit seinen zwölf Motoren und
einer Gesamtmotorenstärke von rund 5000 PS das größte aller

bisher gebauten Flugzeuge wer-den. Bei-de Maschinen werden im

wesentlichen der Verwirklichung eines geregelten Tr-ansoze-an-ver-
kehrs dienen, der L.Z.127 außerdem wahrscheinlich noch im

Forschungs- und Vermessungsdienst Verwendung finden. Der
L.Z.127 wird Einrichtungen zur Beförderung von 20 Faihrsgästen
sowie einer größeren Menge Fracht, post und Gepäck im Gesamt-

gewicht vson 15 t erhalten. Er wird einen

getrennten Führerraum, einen besonderen
Steuerraum unsd Karten- und Navigations-

raum sowie für die Fahrgäste einen geräumigen
Ausenthaltssalom einen Speiseraum und 10

doppelbettige Kammern in vornehmer und

zweckdienlicher Uusstattung enthalten, der neue

Diornier Ssuperwal, soweit bisher bekannt ge-
worden ist, mindestens 30 bis 40 ngsgästen
Platz bieten und in der Tage sein, mit voller

Nutzlast 45000 kg zu tragen.

«

Die Fertigstellung dieser beiden Maschinen
wird Deutschland eine führende Stellung auch
im Transozeanluftverkehr geben. Sie wird

in·der Welt Zeugnis ablegen von deutschem
Wissen, ·—deutschemOrganisationstalent, vor

allen Dingen aber von deutscher Energie
» · «

und deutschem Lebens-willen und ein weiteres

Zeichen dafür sein, daß es der deutschen Luftfahrt allen

unerhorten Knebelungen seitens unserer ehemaligen Gegner zum
Trotz nicht nur gelungen fift, sich zu halten, fonderns darüber
hinaus noch in« einer Weise auszubreiten und zu ver-größerm
die die Welt in Erstaunen setzen muß und für immer zu-

xcilximgiutmnxisthgkmf«Tr-ans·ozdeanflugdKöhls und v. Hünefelds
ein wir in er

'

·
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Die deutsch-österreichischenHandelsvertraasverhandlungen
Die Wirtsschaftssbeziehungen zwischen dem Deutschen Reiche und

Österreich spielen im beiderseitigen Wirtschaftsleben eine ganz hervor-
ragende Rolle. Es ist eine erfreulich-e Tatsache, daß sie von Jashr
zu Jahr (abgesehen von 1926) lebhafter werden. Es betrug der Wert
der Ausfuhr aus Österreich nach Deutschland
im Jahre i922 i35,6 Mill. RM im Jahre 1926 i2i,2 Mill. RM

» » » « » »

1924 156,6 » » i. d. ersten Z Monaten

l925 X77 « » d.Jhrs. i928 66,25 » »

Der Wert der Einfuhr aus Deutschland nach Österreich betrug

» »

» «

« «

im Jahre 1922 236 Mill. RM im Jahre 1927 3i9,2 Mill. RM
» « 192 Z 25 714 « . » in den letzten
» » ZX ch » » Z Monaten
» » l925 274(-2 » » des laufenden
» » l926 283,2 « ,, Jahres. . . 85,6 ,, ,,

Die Gesamteinfuhr Österreichs hat im Jahre 1927 einen Wert
von l,9 Milliarden Mark betragen, daran war Deutschland mit
17 v. H. beteiligt. Seine Ausfuhr bezifferte sich im Jahre 1927 auf
rund 1,25 Milliarden Reichs-mark, Deutschlands Anteil daran betrug
19 v.H. Bei der Ausfuhr Österreichs steht Deutschland an erster
Stelle; dann folgen »die Tschechoslowakei, Ungarn, Jugoslawien,
Polen. Bei der Einfuhr nimmt die Tschechoslowakei die erste Stelle
ein, dann folgen Deutschland, Italien, Ungarn usw. Die deutsche
Handels-bilanz ist gegenüber Österreich stark aktiv. Der Wert der

Ausfwhr nach Österreich überstieg den der Einfuhr nach Deutschland
im Jahre x927 um rund 90 Millionen Mark. Relativ hat aber die

österreichischeKauflust in den letzten Jahren stärker zugenommen (von
U v. H. auf U v. H.) als die Ausfuhr Deutschlands nach Österreich.

Die österreichischeGesamteinfushr nach Deutschland im Jahre
1927 im Werte von 229 Millionen Reichsmark verteilte sich auf
Fertigwaren im Werte von ungefähr loo Millionen uind in Halb-
fabrikaten im Werte von etwa 84 Millionen. Den größten posten
bei dieser Einfuhr stellte das Holz und allerlei Holzstoffe dar, deren
Wert rund 48 Millionen RM. betrug. Es folgen dem Werte nach
industrielle produkte: Textilien (Garne, Hüte, Wäsche, Kleidung)
im Werte von 36 Millionen R«M., ferner Eisenwaren aller Art

(IZ Millionen R«M.).
Die landwirtschaftlichen Erzeugnisse treten gegenüber den ge-

nannten aren stark in den Hintergrund. Es: kommt da vor allem

Zuchtvieh aus Tirol und Salzburg in Betracht, während- die Aus-
fuhr von Äpfeln und Eiern nur eine bescheidene Rolle spielt.

Die deutsche Aiusfuhr nach Österreich besteht in der Hauptsache
in Fertigwaren im Wert-e von etwa 275 Million-en RM. Dabei
kommen in erster Tini-e in Betracht Textilien (Baumwoll-, Woll-

gewebe,Seidenstoffe), Eisenwaren (Maschinenteile, Werkzeuge und land-

wirtschaftliche Geräte) Und Maschinen, ferner elektrotechnischeErzeug-
nisse, Pelze, Chemikalien. Schließlicherreicht auch der Wert der aus-

geführten Kohle einen Betrag von i? Millionen RM., dagegen werden
landwirtschaftliche produkte nur in geringen Werten ausgeführt.

Die Wirtschaftsbeziehungen zwischen Deutschland und Österreich
sind zuerst durch das Abkommen vom I. 9. 1920 geregelt worden.

Dieses Abkommen war ein sogenannter Rahmenvertrag auf Grund
der Meist-begünstigung,enthielt aber keine tariflichen Bestimmungen
Erst zwei Zusatzverträge vom Jahre 1925 bzw. 1926 haben den

Rahmenvertrag durch Tarifabreden ergänzt, die für eine ganze Reihe
von Waren aus« beiden Seiten erfolgte. Jm Verlaufe der Jahre
sind diese Tarifverabredungen mehrfach geändert und ergänzt
worden. Diese Verträge sind natürlicherweise durch die inzwischen
eingetreten-e Entwicklung unserer Handelsbeziehungen sehr reform-
bedürftig geworden, da sie den wirtschaftlichen Verhältnissen in
beiden Ländern nicht mehr voll Rechnung tragen. Vor allem hat
Österreich inzwischen einen neuen Zolltarif erhalten, der gegenüber
der früheren Praxis zum Teil eine sehr starke Steigerung der Zoll-
sätze vorsieht. Die neuen Zollsätze können aber auch anderen Staaten
gegenüber nicht in Kraft treten, solange die Bindungen der Zölle

Deutschland gegenüber bestehen bleiben. Österreich hat infolgedessen
ein ganz besonderes Interesse, mit Deutschland möglichst bald zu
einer Einigung zu gelangen, d. h. auch Deutschland gegenüber die
neuen Zsollsätzein Anwendung zu bringen, damit diese auch den
anderen Staaten gegenüber Anwendung finden können.

Die Verhandlungen zwischen Österreich und Deutschland sind
schon seit längerer Zeit in Aussicht genommen. Sie haben aber bis

jetzt immer wieder verschoben werden müssen, weil Deutschland zu-
nächstdie Verhandlungen mit anderen Staaten zum Abschluß bringen
wollte, da dadurch auch die Verhandlungen mit Österreich eine große
Erleichterung erfahren, denn alle von Deutschland anderen Ländern

gewährten Begünstigung-en fallen auf Grund des Meistbegünstigungss
rechts automatisch auch Österreich zu. Von diesem Gesichtspunkte
aus wäre es sehr erwünscht gewesen, wenn es gelungen wäre, das

Ergebnis der bekanntlich inzwischen ruhenden Handelsvertrags-
verhandlusngsen mit der Tschechosslowsakeiund der beabsichtigten Ver-

handlungen mit Ungarn abzuwarten. Da aber der Zeitpunkt der

Wiederaufnahme der Verhandlungen mit der Tschechoslowakei noch
-nicht feststeht und auch die Verhandlungen mit Ungarn erst im Herbst

werden beginnen können, hat man sich entschlossen, schon jetzt in Ver-

handlungen mit Österreich einzutreten. Der Verlauf derselben wird

sich etwa in derWeise abspielen, daß man zunächst inWien die beider-

seitigen Wunschlisten ausstauscht und sie durchspricht, bzw. sich auch
über das ganze Verhandlungsprogramm schlüssigwird und daß dann

nach etwa drei Wochsen die Deutsche Delegation nach Berlin zurück-
kehrt, wo sie die österreichischenWünsche unter Beteiligung der

betreffen-den Wirtschsaftskreise durchberät. Es ist anzunehmen, daß
die Verhandlungen im Herbst in Berlin wieder aufgenommen werden
und man hofft, daß es schon während der zweiten Verhandlungs-
periode gelingen wird, eine Einigung herbeizuführen

Es kann jedoch nicht verhehlt werden, daß die Schwierigkeiten
wie bei allen Handelsvertragsverhandlungen so auch bei diesen-
nicht unerheblich sind. Die österreichischenWünsche konzentrieren
sich in erst-er Linie auf landwirtschaftliche Produkte: Erleichterung
der Einfuhr von Zucht- und Nutzviehj und von Holz. Daneben auch ein

gewisses Entgegenkommen gegenüber spezifisch österreichischenIndu-
strsieproduikten Es wird zweifellos schwer fallen, den österreichischen
Wünschen in jeder Beziehung nachzukommen, insbesondere über

die der Einfuhr von Vieh schon im Jahre 1926 zugestandenen Be-

günstigungen hinauszugehen, da bekanntlich auch die deutsche Tand-

wirtschaft zur Zeit eine sehr schwere Kriese durchlebt. Auch die Er-

füllung der Wünsche betreffen-d die Holzausfuhr stößt auf Schwierig-
keiten, da Deutschland auch mit anderen Ländern, für die diese
Ausfuhr noch von viel größerer Wichtigkeit ist, noch keine end-

gültigen Vereinbarungen hat treffen können. Den österreichischen
Wünschen stehen selbstverständlichdeutsche Wünsche entgegen, die

ein-en ausgesprochen industriellen Charakter haben. Auch hier werden

natürlich Schwierigkeiten auftauchen, da die österreichischeJndustrie
Schutz vor der deutschen Konkurrenz sucht.

.

Neben diesen Tarifabmachungen werden« während der jetzigen
Verhandlungen auch textliche Vereinbarungen über den Waren-,

Eisenwaren- und Schiffahrtsverkehr, die Rechtsverhältnisse der
beiderseitigen Staatsangsehörigen und Handelsgesellschaften usw« die

in verschiedenen kleiner-en Abkommen bisher festgelegt sind, zu-

sammenfassend zu behandeln kundi zu vervollständigen·sein..-Es

handelt sich dabei um die in allen Handelsverträgen ublichen Ver-

einbarungen und es· ist, entgegen anders lautenden Zeitungss
meldungen, nicht geplant, über den Rahmen der auch mit sonstigen
Staaten geschlossenen Handelswertragsbestimmungen hinsausgehende
anderweitige Asbmachungen zu treffen. Dabei soll keineswegs ge-
leugnet werden, daß man von dem neuen Handelsvertrag eine For-
derung kund Jntensivsierung der «Wirtschaftsbeziehungenzwischen
Deutschland und Österreich er-hofft-. Bei allen Schwierigkeiten die
bei den jetzigen Verhandlungen offen-bar zutage treten werden, in
man aber sowohl bei uns als auch in Österreich davon überzeugt,
daß ein beide Teile befriedigendes Ergebnis erzielt werden wird.

Wachstumskrise in Südslawien.
Von Dr. Josef Räuscher.

Jn öffentlicher parlamentssitzung erschoß ein montenegrinischer
Serbe, Abgeordneter der seit eine-m Vierteljahrhundert in Belgrad
übermächtigen Paschitchspiartei, zwei krosatische Abgeordnete und«

verletzte den kroatischen Bauernführer Stefan Raditch, dessen Hei-
lung durch Zuckerkrankheit sehr erschwert ist. Stefan Raditchs Neffe,
»der jetzt ermordete paul Raditch, war vor ungefähr drei Jahren

als kroatischer Vertreter in das berühmte Versöhnungsskabinettder
bei-den jetzt wieder so leidenschaftlich verfeindeten Parteien entsandt
worden. Aber nicht nur in den drei Jahren der Entspannung
zwischen Serben und Kroaten, sondern auch früher, als Stefan
Raditch noch die kroatische Republik predigte, hätte man- einen
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solch-en Aussbruch des Hasses selbst der Leidenschaftlichkeit süsdslaw1-
scher parteikämpfe nicht zugetraut. Früher aber wäre wohl auch
nicht die besondere Feierlichkeit denkbar gewesen, mit der König

Alexander sich bei der Bestattung kroatischer Öppositioneller vertreten

ließ, und in den Zeiten der grundsätzlichenkroatischen Öbstruktion
gegen die Belgrader Zentrale wären wohl auch nicht wie dies-mal

sofort Vertreter dieser Opposition zum König berufen worden, der sich
nicht lediglich durch Regierungsvertreter informieren lassen wollte.

Süsd-slawiennennt sich offiziell das »Königreich der Serbem
Kroaten und Slowsenen«. Selbst die Begeisterung des ersten Zu-
sammenschslussesim Spätherbst 1918 ließ die südslawischen Stämme



Der Oeimaidieusts
»
PEFzchimennicht vergessen, unter denen sie sich bis dahin als selb-
standlgeVölker zu fühlen gewohnt waren. Dieses Gefühl war durch
das natürlich-eInteresse der habsburgischen Politik genährt und nur

durchDIE seit Napoledns »JllYrifchsenPravinzen« wieder aufbluhende
-»ationalliteratur bekämpft worden. Erst die jetzige Jugend hoktUeber den Namen Jugo-slawien, also· Süd·sla-wien,der als geographisschek Begriff erst durch ein neues Pathos nationaler Einsigung in

den«Rang der traditionell igeliebten historischen Namen emporgehoben
werqenmüßte. Zu diesem geographsischen und sprachlichen »Volks-
begriff gehören aber auch die Bulgarenz denn zwischen Slowenenz

Watem Serben, slawischen Msazedoniern undl Bulg-aren, die vom

Yokdwestenbis zum -Südosten, von Alpen und Adria bis ans

IchWatzeund AgäischeMeer siedeln, sind zwar sdie tlpischm Über-

Vngslanspsttichezu- erkennen, die sich zwischen Stämmen eines Volkes
zit·en- mrElends jedoch die klaren Sprachgrenzen, die zwischen wirk-
ICIIselbständigenVölkern zu ziehen sind. Solche echten Volksgrenzen
moIen noch so gewunden, noch so kompliziert durch «sEin-schluß-
gebFWUnd Inseln sein-, man wird aber doch niemals im Zweifel
Bruder bleiben, ob ein bestimmtes Dorf der einen oder der anderen

ZPWFHCzuzurechnen wäre. Solche Zweifel ergeben sich aber an

mmtllchenGrenzen zwischen den südslawischen—Stämmen
·

« plYIIOIOgiIschsind also die Südslawen ein Volk; sie haben Jedoch
spknstFast keine einheitlichen BindeMittel zwischen den Stämmen.

Ie lItferariseheGemeinschaft wird erschwert durch die Schrift:
h qwknen Und Kroaten schreiben lateinisch, Serben und- BulgarentmIhschs sSlowenen und Kroaten sind römischikatholisch,die Oft-

Rjtu
e gehören zum Kreis der griechischen Kirchen mit slawtsche-m

sta ZU soweit nicht in der Türkenzeit übertritte zum Jslam

de ttfsswenzDabei bilden lSersben und Kroaten noch eine beson-

ere PIalektischeEinheit, so-daß eigentlich nur der sloswenische,set-bo-
weåjlscheund buigarische Dialekt »de- siidsrawischen unter-schieden
HeHmkann- mit dem mazedonisschen Versbindungsstuck·zwischen
Krro-Kroatischund Bulgarisch sAber gerade die Zwillingsbrüder
duroatenUnd Serben in der Mitte der südslewiseklenFAMILIEWCWJT
es lshGeschichteund Konfession einander fast ebenso entstewdetWofdenswie

ieUte noch die Serben und Bulgaren lediglich durch dieGeschichtesind
wurd

as »Piemont der Südslawen«, das frühere Königreich —Serbien,

Seer dlkrchdie staatliche Vereinigung der Slowenen, Kroaten und

Mo
n die politische Zentrale eines Gebietes von 249 000 Quadrat-
spüixnekekmwovon etwa 146 ooo Ouadratkilometer aus Teilen der

ner Im ostekkeichischiungarisschenMonarchie bestehen.·Die Bewoh-

spjn
Ieset Hsv.H. des füdflawischen Staatsgebietes bilden 64 v.H.

verrätBevolkerungund haben die Erinnerung an lokale Selbst-
do altung und- an die zwar als Fremdherrschsaft empfund·ene,aber

.

äh«Mit organisierte, geschulte und im wesentlichen korrekte Vermal-
ferbgetnes Großstaates. Diese Erinnerungen vermochtedie· neue

tradischeZentrale nicht auszutilgen, deren eigene neuzeitlicheStaats-

mi,rt«itionerst 100 Jahre alt und bis heute durch dIe seelIsckYenUIEd
Sol.scha,ft»llchenFolgen der türkischenMißregierung belastet ist. »Die
«u Idaritatder ehemals habssburgischen Gebiete ist, neben der Eifer-

’,ck?tder eIgentlichen Stämme, erst in der letzten Zeit wieder auf-

5
IS geworden. Der Führer der selbständigen Demokraten,

wbespsakPribitschewitch, ein Serbe aus ehemals hasbsburgifchsem
noeFettUnterstütztjetzt in eng-er Arbeitsgemeinschaft mit der auto-

mIstIschensKroatischen Bauernpartei den Kampf gegen die Belgrader
entiaseebenso scharf wie ernoch zu- Anfang des Jahres 1925 als

kroalstwnsgenosseder ISerbischsRadikalen Regierungspartei die

ocTischeBewegung unterdrücken half.
sä, Sqwfeitdieses neue Aufflammen der Stammes- und Kulturgegens

grtzuenichtsvauf den vielverschlungenen pfaden der parte-itaktik zu er-

je
nden Fsk-entstammt es außenpolitischemDruck. An anderer Stelle

italsprZeitschriftsind die vor ziemlich genau drei Jahr-en entstandenen

i IemschssUdslawischenVerträge erörtert, die unmittelbar geradee
estskämmeSüdslawiens angehen. Nur diese Stämme sind

itxknzlsachbarnItaliens-, sind in der südslawischenMinderheit des

e IlemschenStaates vertreten; dies-eStämme vor allembeklagensden
Un;UstsEin-nies,fürchten-.die italienische seeherxschaft ins der udrka

. ein
. legendie realpolitische Rachgiebigkeit Belgrads nicht als fdie
gülFIOIpogliche Außenpotitir aus, die sie ist, sondern als Gleich-

er igkeit
»

der seribischen Zentrale gegenüber den
»

Interessen

gandwesststmnmeVergeblich wird die immer populare prepa-
der å gegen die immer usnpopusläre Nachgiebigkeit in

phie ußen·politikdurch den Hinweis bekämpft, daß bei der para-
utirYWJener Verträge, deren außenpolitischi kaum vermeidliche
a

slzierungheute die Leidenschaften aufwüshlt,gerade die Kroatische

O uernpartei mit in der Regierung gesessen habe. Denn welche
ppositumspåkteiließe sich ein so willkommenes Argument entgehen?

werd
Ver Sfldslaiwienbraucht Ruhe, um langsam der :Staat»zu

nwen,der im Jahre 1918 über jahrtaufendalte Stammesgegensatze
Be- eg entworfen worden war. Um diese Ruhe zu sicherli-hat«die

jmlgradetZenitalediejenige Außenpolitik getrieben, die nun wieder

in SJnnkkendie Ruhe bedroht. Es ist kein Zufall, daßman gerade

weltsrsnenbesonders friedlich gesinnt ist. Für Serbien begann der

und Wegs durch- den Balkankrieg, um 2 Jahre früher als fürnuns-
zur åkltat dort mörderischerals sonstwo gewirkt. Jm Verhältnis

lnwokineszkhl sind die serbifchen Menschenverluste FWMZDSMCI

höher als der Durchschnittsverlust des übrigen Europa. Jn der vom

Breslauer Osteuropaanstitut herausgegebenen Schrift des Professors
Alexander Bilimoswitch wird für iSerbien und Montenegro der Ge-

sanitsausfall der natürlichen Bevölkerungsvermehrungin den Jahren
1910 bis 1921 auf Zo v.H-., für ganz Südslawien auf 20 v.H. be-

rechnet. Ohne die Kriegswirkung hätte also -Südslawien, das vor

anderthalb Jahren nach vorsichtiger Schätzung 13 Millionen Be-
wohner zählte, heute fast· 16 Millionen Bewohner.

Davon abgesehen, ist die Angleichung des klimatisch, kulturell,
geschichtlich-und geographisch so vielfältigen Gebietes eine Aufgabe
für Jahrzehnte friedlicher Arbeit. Lediglich das sprachliche Band,
das noch ein-er gemeinsamen Literatur entbehrt, lediglich die natio-
nale Begeisterung der Jugend, lediglich die gemeinsame Abwehr-
stellung gegen Italien, Ungarn und Bulgarien können heute als

positive Kräfte der staatlichen Entwicklung eingesetzt werden; neben
der Armee, die von! allen-. Stämmen als der gesünsdesteTeil des süd-
slawischen Staatsapparates anerkannt wird, weshalb auch Kroaten
wie Serben schon mehrmals sich mit dem Gedanken einer vorüber-

gehenden Generalsregsierung vertraut gemacht haben.
Dieses Tand dreier Konfessionen und Kulturen (46,6 v.H.

griechische Christen des altslawischen Ritus, Z9,4 v.H. römische
Katholiken, 11,1 v.H". Mohammedaner), das zwischen alpiner und

subtropischer Flora so ziemlich alle geographischen und klimatischen
TYpen Europas beherbergt, wo im Nordwesten Städte und Dörfer
europäischiösterreichisch,in der Mitte ein wenig russisch aussehen,
währen-d man im Süden den vor Europas Eindringen malerifch ver-

fallendens Orient studieren kann, dieses Tand hat bis vor 10 Jahren
unter 6 verschiedenen Verwaltungshosheiten und Rechtsformen gelebt,
hat in Bosnien und Maszedonien zum Teil erst vor 10 Jahrendas
Zinsbauerntum beseitigt, während es in anderen- Gegenden noch
heute beträchtliche Reste des urslawischen bäuerlichen Familien-
kommunismus aufweist, eine Wirtschaftsform nach der noch
Hunderttausende von Familien mit mehreren Millionen Mitgliedern
leben. Die reichen Wälder und Mineralvorkommen sind zu einem

großen Teil noch gar nicht angetastet, und dieser Agrarstaat, in
dem vier Fünftel der Bevölkerung nur landwirtschaftlich tätig sind,
hat bis-her erst 45 v. H. seiner Bodenfläche landwirtschaftlich aus-

genutzt, der Jnduistriestaat Deutschland dagegen 63 v. H. Neben den

45 v.H. sA"ckerboden steh-en 31 v.«H.Wald-boden, und 24 v.H. des

Gesamtgebietes liegen noch brach, wobei es sich zum Teil um äußerst
fruchtbare Striche handelt. Die Entwicklung des natürlichen Reich-
tums wird der europäischen Gesamtwirtschaft noch viel zu geben
haben; aber allein schon die Organisation des Verkehrs ist ein-e Auf-
gabe für Jahrzehnte, weil das Eisenbahnnetz noch heute die strate-
gischxewLeerräume zeigt, die den früheren Staatengrenzen und -feind-
schaften entsprechen. Tangsamt entwindet sich-.die«Tandw—irtschaftden

Krisen, die der -Krieg, sdie Zerschlagung des in sSlawonien und im

ehemaligen Südungarn hoch entwickelten Großgrundbesitzesdurch die

A«grarrefoirm,die Verwahrlosung des am längsten-türkischgebliebenen
südöstlichenGebietes verursacht haben. Jn rasch-er Entwicklung blüht
das Genossenschaftswesen auf, aber für die Ausgestaltung des dünnen

Eisenbaihnnetzes, für Bodenverbesferusng, für Waldpflege nach· dem

türkischenund venezianischen Raubbau, für Urbarmachung der Brach-
flächen und zahlreiche andere Aufgaben- wird ausländischer Kredit

nötig fein, der völlige außenpolitischeRuhe voraussetzt. Der auch
politisch so bekanntgewordene Viehüberschuß Serbiens ist durch den

Krieg vorübergehend fast vernichtet worden« Trotzdem spielen in der
süidslawischenAusfuhr heute wieder Vieh und Viehprodukte eine ge-
wiss-eRolle. Die Hauptstärkeder südslaiwischenAusfuhr aber besteht
in Holz, Mais, Weizen und Obst, besonders Pflaumen. Eine be-
deutende Zukunft dürften der Weinbau, Mohnbau und die Olbaums
kuiltur haben. sSeit 1924 ist der südslawische Außenhandel aktiv,
die Einfuhr aus Deutschland hat sich, zum Teil durch die Repas
rations·lieferungen, seit dem Jahre 1920 verzwölffacht. Der Gesamt-
wert des deutschifüdslawischenHandelsverkehrs wurde für 1926 auf
120 Millionen Goldmark geschätzt. Jn der südslawischenAusfuhr
stand Deutschland im Vor-fahre an vierter Stelle, hinter Italien,
Osterreich und der Tschechoslowakeiz in der füdslawi chen Einfushr
stand Deutschland gleichfalls an vierter Stelle, hinter sterreich, der
Tschechoslowakei und Italien. Die iAuswirkung des neuen deutsch-
südslawischensHandelsvertrages ist statistisch noch nicht erfaßt. Die
Aufnahmefähigkeit Süsdslawiens für landwirtschaftliche -Masch«inen
und Geräte sowie für Verkehrsinittel und Eisenbahnmaterial ist un-

b»egrenzt,soweit der Bedarf in Frage kommt, begrenzt jedoch durch
die finanziellen Möglichkeiten

Unter den nationalen Minderheiten des südslawischenStaates
steht das Deutfchtum an der Spitze. Fast 85 v.H. der füdslawischen
Bevölkerung ist südslawifch, eine genaue Statistik der Stämme ist
nicht vorhanden. Von den nationalen- Minderheiten erreichen die
Deutsch-en 4,Z v.H. der Gesamtbevölkerungdie Ungarn Z,9 v.H.,
die Albaner Z,7 v.H., die Rumänen 1,9 v. H.; der Rest von 3,Z v.H.
entfällt hauptsächlichauf mazedonifche Volkssplitter: Griechen,
Türken, Zigeuner und Juden. Jn der ehemals südungarischen
Landschaft Woiwsodina, einein reich-en Bauernland, ist ein Viertel der
Bevölkerung deutsch, der Rest der deutschen Minderheit wohnt haupt-
sächlich im Rordwesten des Staates, in Südsteiermark und Krain.
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derRttt 192728
Die Aufklärungsarbeit der R.f.H. setzte auch im vergangenen

Winter-halbjahr ihre aufsteigende Bewegung fort.
Die überall in den Kreisstädten des Reichs eingebürgerten

staatsbürgerlichen Bildungstage (Wochenend-
tagungen) haben in diesem Jahre 90 655 Besucher gegenüber
80 783 im Jahr-e vorher gehabt, obwohl die Zahl der Veranstal-
tungen etwas hinter dem Vorjahre Zurückblieb infolge der am

Schluß des Winters beginnenden Wahlkampagnse. Diese absolute
Steigerung findet ihre Begründung darin, daß die Besucherzahl pro

Vortrag sich von 126 auf 148 personen gehoben hat. -

«

Auch die staats-politischen Tehrgänge in den roßen
Städt-en haben an Wirkungskreis zugenommen, obwohl au ihre

Anzahl (51) gegen-überdem Vorjahre (59) infolge der einsetzenden
Wahlkampagnesethas zurückblieb.Hier ist die Zahl der Teilnebmer
von 66 296 auf 73811 angestiegen und die Durchschnittsbesuchsziffer
pro Vortrag von 523 auf 410. Die Vertiefung und Einwurzelusng
dieser Arbeit findet ihren Ausdruck auch darin, daß insgesamt
50 Urbeitsgemeinschaften sicb im Taufe des Winterhalb-
jahrs in den verschiedenen größeren Städten gebildet haben, die aus

f«ch-heraus eine Fortsetzung der Arbeit an den betreffen-den Orten

in die Hand genommen haben. .

«

Die Gewerkschaftsführerkonferenzen haben sich
etwa auf der gleichen Höhe gehalten wie im Vorjahre. Die Auf-
klärungsarbeit in der Lehrerschaft hat sich besonders kräftig
weiterentwickelt. Es haben 41 staatsbürgerliche Tehrgänige für die

Tehrerschaft stattgefunden gegenüber 17 im Vorjahre, mit 11 957 Teil-

nehmern gegenüber 2253 im Jahre vorher.
v

·21uch das TichtbildsVortragswesen dehnt sich Un-

abläsfig weiter aus: 7600 Tichtbildvorträge Die einzigartigen Licht-
bildvorträge der R.f.H. auf ftaatspolitischem, wirtschaftlichem und

sozialpolitischem Gebiet erweisen sich immer mehr als ein- unentbehr-
liches Mittel der staatspolitischen Volksbildung. Man kann schätzen,
daß unmittelbar mehr als 600 000 Personen Zuhörer und Zuschauer
von staatspolitischen Tichtbildvorträgen der R.f.H. gewesen sind.

Ebenso steht es mit den Einzelvorträgen, die- direkt
und indirekt auf Grund des Aufklärungsmaterials der R.f.H. durch
Vertrauensleute sder R.f.H. gehalten worden find. Ihre Zahl ist
bei vorsichtiger Schätzung auf 20—25 000 zu beziffern. Man kann

annehmen, daß auf diesem Wege mindestens lZ Millionen aktiv
wirkende deutsche Staatsbiirger mit dem Gedanken der R.f.H. befaßt
worden sind.

o.r..v.
ZU
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Stefan George.
Zum sechzigsteu Geburtstag- U. Juli.

—
— Von PaulFechter.

(

Stefan George, der an diesem 12. Juli in die Reihe der sSechiziger
tritt, gehört zu den seltenen Gestalten, die trotz aller Erfolge mit

strenger Energie äußerlich wie innerlich die Richtung festhalten, die

sie einmal eingeschlagen, die sich in keiner Weise durch- das Ja oder
Nein des Tages in ihrem Verhalten, in ihrem Wirken beeinflussen
lassen. Abseits vom Betrieb der Literatur unsd der Gesellschaft, ab-

seits fast von der foentlichkeit, ist George seine Wege gegangen,
niemals hervortretend, immer als Mensch, als Pers-on hinter seinem
Werk verschwindend. ·M-an sah ihn nie, man las nie von ihm; keine
Anekidotem keine Begegnungen, kaum Bilder; etwas von der großen
Anonymität der Künstler vergangener Jahrhunderte war über ihm
und ist heute noch ebenso über ihm wie in seinen Anfängen, die nun

mehr als vierzig Jahre zurückliegen.
Denn schon aus den Jahren 1886

und 1887 stammen die Verse der ,,Fibel«,
des ersten Gedichtbuches von Stefan
George. 1890 kamen die «HYmnen«
heraus, als erstes schon rein den

Georgeklang zeigendes Werk, und eben-

so wie die späteren Verse zunächstge-
druckt unter Ausschluß der Öffentlich-
keit für einen kleinen Kreis ver-

stehender Menschen, nicht für ein groß-es
Publikum Erst Jahre danach gab
Stefan George seine Zurückhaltung auf,
nicht aus »Rücksicht auf die lesende
Menge«, sondern weil er ,,-angesichts
des freudigen Aufschwungs von Malerei

und Verzierung« ein neues Schönheits·
verlangen erwacht glaubte und deshalb
annahm, auf den Schutz seiner Asd-

geschlossenheit verzichten zu dürfen. «

Das war noch um die Zeit, da der«
Naturalismus in Blüte stand; die

späteren Bände: »Das Jahr der Seele«,
»Die Bücher der Hirten«, »Der Teppich
des Leb-ens«, »Der Siebente Rang«,
»Der iStern des Bundes« sind alle be-
reits in normaler Buchform im Handel
erschienen.

An Umfan ist dies Werk erheblich geringer als das der meisten
seiner Zeitgenossenan Wirkung auf die Rachgeborenen können es

nur wenige mit ihm aufnehmen-.- Gerade weil George in keiner

Weise mit Zeitgenossentum und gegenwärtiger Wirklichkeit wie die

übrige damalige Dichtung sichsause-inan:dersetzte, vermochte er einer ver-

gänglichen Zeitwelle Bleibendes entgegenzustellen, indem er sich aus

der bloßen Gegen-wart auf das zurückzog,wias bleibend hinter dem

Vergsänglichen lebt, auf das Geistige. Was George von seinen Zeit-
genossen schied, war dieses, daß er von vornherein ledig-lich als

Dichter ans swerk ging. Er verzichtete auf das Soziale wie auf
das JmpressioinistischsMalerische, auf die Psychologie wie auf die neue

Romantik und suchte rein mit dem, was in der Sprache dichterisches
Material- ist, rein dichterische Vorstellungen zu entwickeln. Man

greift nicht umsonst nach diesem Wort, das Hans von Marees so
gern gebrauchte: George tat das gleiche wie er, nur am begrifflichen

Material. Er gab das Gegenteil von unmittelbar Erlebtem: ins

Abstrakte entrückte Werte des Lebens waren Themen wie Material

seiner strengen Kunst. Erkanntes wird zu Gebibden von letzter for-
maler Vollendung im Sinnlichen wie im Begrifflichen zusammen-
gedrängt, wird wirklich gedichtet — zu seinem Gebilde, das sein
Leben rein im Reigen der Worte als abstrakter Wesenheiten hat.

Georgesche Gedichte stellen infolgedessen san den Leser weit höhere

Anforderung-en als die. gewohnte unmittelbare Lyrik. Es ist mit

ihnen wie mit den guten Bildern der Expressionisten, die dasselbe
wollten; die sind auch nicht nur Anweisungen für das Auge, sondern

: Zur Zeitgefchkchkc
« freunden und Auswertlern. Die Rücksicht auf die Kammer-mahlenFrankreichs Rückkehrzur Goldwährung.

Rahezu einstimmig ist am 25. Juni von der Kammer und- Senat
in Paris das aus 15 Artikeln bestehende Gesetz über die sSchaffsung
eines neuen Gosldtfranken angenommen worden. Praktisch war die

französischeWährung seit Dezember 1926, also seit M Jahren
zwar sta«bil,aber noch blieb die Fiktion: Franc = Franc aufrecht
erhalten, noch wogte der Meinungskampf zwischen Stabilisierungss

212

verlangen vom Beschauer, daß er vor ihnen seelisch aktiv wird, aus

den Anweisungen des Malers heraus sich in die seelisch-e Lage ver-

setzt, aus der das Bild erw-uchs. Das gleiche ist bei George der Fall.
Seine Verse sind so gedrängt, daß ihre ganze Fülle sich erst nach und

nach enthüllt. Der Glanz der strengen Rhythmen, die Reinheit der

sprachlichen Mittel, dann im« Klanglichsen der Aufbau des einzelnen
Vers-es auf dem Reigen der Vokale, die straffe Verknüpfung der Satz-
folgen, die nur Notwendigstes enthalten, die ganze gedrängte Geistig-
keit des Gefüges leuchtet erst nach- und nach auf, weil sie sichs eben

bewußt an das Geistige, nicht an die bequeme Unmittelbarkeit wendet.

Es gibt ein« Gedicht von George, das den Titel führt »Der
Teppich«; es lautet:

Hier schlingen Menschen mit Gewächsen,
Tieren

Sich fremd zum Bund, umrahmt von

- seidner Franze,
Und blaue -Sicheln, weiße Sterne zieren
Und queren sie in dem erstarrten Tanze.
Und kahle Linien ziehn in reich gestickten,
Und Teil um Teil ist wirr und gegen-

wendig,
Und keiner ahnt das Rätsel der Ver-

strickten . . .

Da eines Abends wird das Werk lebendig.

Da regen schauernd sich die toten Äste,
Die Wesen, eng von Strich und« Kreis

umspann-et,
Und treten klar vor die tgeknüpften

Quäste,
Die Lösung bringe-nd, über die ihr

sannet!

Sie ist nachj Willen nicht: ist nicht für
ed1 e

Gewohnte Stunde: ist keins Schatz der

Gilde. .

Sie wird; den Vielen nie und nie durch
Rede,

Sie wirdl den Selienenselten im Gebilde.

Stefan Georges Verhältnis zur Kunst und das Besondere seines
Kunstwollsens hat hier einen sehr schönen und klaren Ausdruck ge-
funden. Diese Eigenart ist nicht ohne Ahnen: Goethe hat stark ein-

gewirkt, in einigem Abstand Platen und sKonrad Ferdinandl Meyer,
Dante sowie ein paar Dichter des modernen Frankreich, vor allem

Baudelairez nicht umsonst hat George ähnlich wie Meyer anfangs
zwischen Roma-nischem und Germanischem geschwankt und wie jener
eine Reihe von Versen zuerst französiischgsedichtet. Die Entsch-ieden-
heit aber, mit der er sich dann dem deutschen Geist zuwendete, die

Konsequenz, mit der er in einer im allgemeinen sehr geistverlassenen
Zeit auf dieses Geistige hin kämpfte, hat bewirkt, daß er wie kein

zweiter seiner Zeitgenossen die geistige Kurve unseres Lebens mit empor-
gerissen hat. Das Bilds unserer heutigen geistigen Welt wäre ohne
ihn vollkommen anders; die Mehrzahl der wirklichen Leistungen, der

wesentlichen Deutungsversuche des Daseins, die über das Spielerische
hinausgingen, stammt von Menschen seines Kreises. Und zwar seines
späteren Kreises. Was anfangs um ihn war, der Kreis der Blätter

für die Kunst, ist zurückgetreten,was aber später von ihm und

seinem Wollen den Ausgang nahm bestimmt heute die wesentlich-e
Riveaufläche des· deutschen Geistes. Man braucht nur Namen wie

Ernst Bertram und Rorbert von— Hellingrath, Friedrich Gundolf
und Ernst Kantorowicz, Ludswig Klages, Friedrichs Wolters, Kurt

Hildebrandt zu nennen, die alle von ihm herkamen, um anzudeuten,
wie entscheidend- Stefan George, gerade weil er sich gegen seine Zeit
stellte, die Zukunft beeinflußt hat.

——--——

ließ es. angezeigt erscheinen, »diesesfür die große Masse der Klein-

rentner usw.« lebenswichtige Problem in der Schwebe zu halten.
Nun die Wahlen vorüber sind, mußte die Entscheidung fallen, denn

Wirtschaft und Finanzen standen immer lähmender unter dem Druck

der Ungewißheit in bezug auf die Gestaltung der Währung. Man

hat mit anerkennenswerter Energie den unvermeidlichen Schritt rasch
getan: der Papierfranken gehört der Geschichte an, an seine Stelle

-.
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tritt ein neuer Goldfranken zu einem Fünftel des Wertes des alten

Vorkriegsgoldfranken (»Stabilisierungskurs: 124,21 Goldfrank =

1 Pfund Sterling= 20,4Z R«M.). Das neue Währungsgesetzzdessen
technische Bestimmungen hier weniger interessierendurften, ist Tat-
fache geworden und damit hat das gesamte Wirtschaftsleben wieder

den so lange entbehrten, unerläßlichen festen Wsertmessererhalten.

Große Hoffnungen auf höhere, vielleicht gar völlige Auswertung des

Franken sind zwar vor der Macht der Tatsachen zerronnen, Jeder
kann aber nun errechnen, was er verloren, was er gewonnen hat
und muß sein Soll und Haben auf den neuen Maßstabumstellen.
Er weiß dann aber auch, woran er ist und kann wiederruhig dis-

ponieren, sparen und das feste Vertrauen zu« seinerWall-Tunshaben-
Oshne das ein-e geordnet-e Privat- wie Volkswirtschaftnicht denkbar
und durchführbareist, wie wir selbst ja am schmerzlichstenam fetgenen
Leibe erfahren haben. So bildet unzweifelhaft die Fegalisierung
des bisherigen de facto-Zustande; einen Wendepunkt·in der nach-

kriegszeitlichen wirtschaftlichen und finanziellenEntwitklungFrank-
reichs. Die Zeiten der Jnflation sind vorüber, denn die franzosische
Reichsbank wird alles tun und verfügt über die,Mittel dazu, die

neue Goldwährung unerschüttert zu halten. Die Anpassungdes
Wirtschaftslebens an die neue Währungsgrsundlagegeht natürlich
nicht ohne Schwierigkeiten vor fich, wenn sie auch nacht»entferntmit

dem zu vergleichen sind, was wir erlebt haben. «DiekunstlsicheBe-

lebung der wirtschaftlichen Tätigkeit hat bereits erheblich nach-
gelassen. Das bezeigt sehr deutlich die Gestaltung des Außens
handels. Hier ging die Einfuhr in den erstens fünf Monaten »dieses
Jahres atuf -21,6 Milliarden Franken gegenüber«22,5 Milliarden
TM gleichen Zeitraum des Vorjahres zurück. Die Ausfuhr weist
sogar eine Abnahme um M Milliarden Franken auf. Die vaports
prämie der Geldentwertung wirkt demnach nicht mehr. Das innere

Preisniveau steigt, damit müssen Gehälter und Lohne wachsen,
Probleme der Lohn- und iSteuerpolitikl Die Produktionskostener-

Hökiensichs-.Das bedeutet für das Ausland gesundere Wettbewerbs-

bedingUn-gen,Fortfall der Preisschleusderei,»Erhöhungaber auch der

französischenKaufkraft gemäß der allmahlichen Gesundung der
französischenWirtschaft. Vielfache andere Probleme tauchen in
diese-MZusammenhang auf: Bereinigung von Jnflationsfirmennn
Produktion und Handel, genaueste Kalkulatkom Zwang zum wirt-
schlclftlichenZsusammenschluß, zur Rationalisierung u.·c«i.fm. Uber
Frankreichs Grenzen hinaus wird die Währungsstabilisierung sich
Wahltätig auswirken. Nunmehr ist auch das letzte der großen
tmgen-den Glieder weltwirtschaftlicher Verflechtung fest und »«daue,r-
Haft geschmiedet. Die großen Jndustriestaaten stehen jetzt samtlich
saniert da, können auf sicherer Grundlage den Aufbau Und-»Weder-
bau der allgemeinen Wohlfahrt betreiben, ohne durchs wahrungss
Politische Zuckungen erschüttert und bedroht zU Der-NR DIE
Maschinerie des internationalen Warenaustausches ist von einer

recht abträglichen Hemmung befreit. So bedeutet die Schafsung
ein-er neuen stabilen Goldwährung nicht nur fur Frankreicheinen

entscheidenden Schritt vorwärts, sondern auch fur die »gesamte
übrige Welt. Dabei wird man allerdings gut tun, den Wahrungss
sieg Poincares nicht nur wirtschaftlich zu bewerten, er kann aueh
weittragende innen- und außenpolitischeFolgen haben. Solange die
Festigung der Währung nicht ihren völligen Abschluß erreicht hatte,
solange sie noch in der Hand Poincares lag, solange war er un-

angreifbar. Keine Partei konnte es wagen, Poincare, den Retter
des Franken, dem auch die blindlings vertrauten, die politisch
anderer Meinung waren, zu stürzen, bevor er sein Werk vollendet

hatte. Nun ist es durchgeführt, die neue Währung ruht in sich
selbst, führt ein eigen-es Dasein, los-gelöst und unabhängig vom

Schicksal ihres Schöpfers. Poincare hat seinen größten, alle

schwierigen Momente überwinden-den Trumpf ausgespielt, sich seiner
stärkstenWaffe begeben — nun kann der alte politische Kampf
wieder beginnen. Vieles läßt erkennen, daß Poincares Stellung bei

weitem nicht mehr die alte unerschütterteist, er muß um sie ringen,
aber ohne die schirmende Rüstung der WährungssanierungUnd

sp kann der neue Goldfranken auch wichtige politische Verschiebungen
Zur Folge haben.

Polen nnd die Rheinlandräumung.
Ver polnische Außenminister Zaleski hat sich auf der Ruckreise

Von Genf nach Warschau in Paris und Brüssel — Berlin hat bisher
noch kein polnischer Außenminister offiziell berührt —- aufgehalten
und in diesen westlichen Hauptstädten drei benierkenswerte politische
Reden gehalten, die die internationale foentlichkeit stark beschäftigt
Haben. Denn- Zaleski hat in die-sen Reden ein Problem-berührt
d.aSkein Polnisches, sondern ein internatisonales Problem ist, nam-
Ilch die Frage der Rheinlandräumung. Zaleski hat hierbei einen

lehr eigenartigen Standpunkt eingenommen, indem er nicht nur das

grundsätzlicheInteresse Polens an dieser Frage betonte, sondernun-
kahüllt für den Fall der Rheinlandräumung vermehrte Sicherheit-en
»fürPolen forderte, als ob Polen durch einen derartigen Fortschritt
In der Befriedung Europas bedroht sei.

P

Allerdings ist diese Forderung Zaleskis für niemanden über-

raschenid, der die nicht immer klaren Pfade der polnischen -Außen-
politik verfolgt hat. Es steckt hinter dieser Forderung einmal der
alte polnische Wunsch, jetzt noch durchzusetzen, was Polen bei dem

Abschluß des Tocarnopaktes nicht erreichen konnte, die Verewigung
der deutsch-polnischen Grenze durch ein ,,Ostlocarno«, gleichzeitig
aber auch das Mißtrauen gegen Deutsch-land, das einen so wesent-
lichen Teil der gesamten polnischen Außenpolitik ausmacht und ihr
die verhängnisvolle Direktive gegeben hat, jeden Fortschritt auf dem.

Weg-e des Wiederaufstiegs Deutschlands nicht nur zu fürchten,sondern
auch zu bekämpfen. So stark ist diese gefühslsmäßigeEinstellung der

polnischen Außenpolitik, daß der polnische Außenniinister sich nicht
scheut, mit seinen in Paris und Brüssel verksündeten program-
matischen Forderungen mittelbar zugleich einen Zweifel in den
Wert der Locarnoverträge zu setzen, die doch allen Beteiligten, dar-
unter auch Polen, Sicherheit geben sollen, einen Zweifel, den seiner-
zeit der englische AußenministerChamberlain bei der Diskussion über
den polnischen Entwurf eines Antikriegspakts in Genf ziemlich
scharf zurückgewiesenhat.

Es ist verständlich,daß dieser polnische Vorstoß in Deutschland
entschiedenen Widerspruch- gefunden hat, und das um »somehr, als die
Theorie, Polen könne aus der Rheinlandräumung die Forderung
vermehrter Sicherheiten herleiten, im Versailler Vertrag keine Stütze
findet, sondern völkerrechtlich völlig-in der Luft hängt. Jm übrigen
empfindet man in Deutschland die störende Einmischung Polens in
den Fortgang der deutsch-französischenEntspsannung als eine heraus-
fordernde Unfreunsdlichkeit.

Polen wird zweifellos weitere Schritte im Sinne der Zaleski-
reden tun, sobald die Rheinlandräumung aktueller geworden ist, und
es muß daher damit gerechnet wer-den, daß diese Haltung Polens
noch zu wichtigen politischen Auseinandersetzungen Polens führen
wir-d. Polen dürfte aber bei seinen Versuchen, in die Entwicklung
des Tocarnogedankens hemmend einzugreifen, wenig Aussicht auf
Erfolg haben. Überdies dürfte es damit seine Beziehungen zu der

Sowjetunion erneut belasten, da man auch in Moskau, wenn auch
aus anderen Motiven heraus, den Ostlocarnogedanken aufs schärfste
bekämpft.

Die auffallend scharfe Note der Moskau-er Regierung an

Polen wegen des Attentats auf Lisarew dürfte bereits durch die
Zaleskireden mit hervorgerufen worden sein. Und selbst in Paris
dsürfteman von den Ansprüchen des polnischen Alliierten nicht sehr
erbaut sein. Kurz, es würde im eigenen Interesse Polens liegen,
auf diesem schon allzu weit verfolgten thwege umzukehren solange
es noch möglich ist. (

Die österreichisch-deutscheVerkehrsongleichung.
Vor kurzem hat der österreichischeNationalrat mit einer im

politischen und parlamentarischen Leben Deutschösterreichsseltenen
Einmütigkeit die neue Eisenbahnverkehrsordnung in zweiter und
dritter Lesung einstimmig angenommen.

Nachdem bereits vor wenigen Wochen Österreichs Volksver-

trsetung eine neue Straßenordnung zum Gesetz erhoben hatte, die im

weitestgehenden Maße eine Angleichung an die Verhältnisse im Deut-

schen Reich, vor allem an das Rechtsfahren ab I. Januar 1950-

herbeiführt, wird nun auch durchs die Annahme »der neuen Verkehrs-
ordnung bestimmt, daß ab 1. Oktober d. J. sowohl im Reich wie auch
in Deutschöstserreichdas gleiche Eisensbahnrecht zu gelten habe. Was

DeutschösterreichsParteien in solcher Einstimmigkeit zur Annahme
der neuen Eisenbahnverkehrsordnung veranlaßte, waren nicht allein

eisensbiahnjuristischse und volkswirtschaftliche, sondern vor allem

nationalpolitische Erwägungen. Mit Recht konnte der

Berichterstatter des parlamentarischen Verkehrsaus-schgusses, Abg.
Dr. Grailer, in seiner im Nationalrat gehaltenen Rede diese
Tatsache besonders unt-erstreichen und darauf verweisen, daß genau

so wie vor mehr als einem Jahrhundert durch Friedrichs List »auf
dem Gebiete des Eisenbahnwsesens der erste Schritt zur Einigung
Deutschlands geschaffen word-en ist, genau- auch jetzt die Eisenbahn-
verkehrsordnung zweifellos geeignet ist, jene große österreichisch-
deutsche Eisenbahngemeinschaft vorbereiten zu helfen, die wir als

Vorläusferins eines großdeustschen Staats- und

Wirtschaftsgebietes anstreben müssen«.
Diese Motivierung findet sich jedoch nicht allein in der Rede des

Berichterstatters, sondern auch im Motivenbericht zur Gesetzes-vor-
lage selbst, wodurch zum erstenmal in der parlamentarischen Ge-
schichte Deutschösterreichs die Tatsache zu verzeichnen ist, daß in

Osterreich ein Gesetz ausdrücklich unter dem Gesichtspunkt einer

späteren Wiedervereinigung Deutschösterreichs mit dem Reich ge-
schsaffen worden ist. Diesem Anschlußzielewar ja auch der bereits
Ende 1926 von Osterreich unabhängig vom Deutschen Reich fertig-
gestellte Entwurf für eine österreichischeEisenbahnverkehrsordnung
gerne geopfert worden.

«
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Herbert vaver.
Der Rationalkonvent der repusblikanischen Partei hat

»

am

14. Juni in Kansas City den bisherigen Sekretär des Handelsamtes
Herbert Clark Hoover zum Kandsisdaten für die Nachfolge des Präsi-
denten Coolidge, dessen Amtszeit im März 1929 abläust, nominiert.

Für Hoover stimmten bereits im ersten Wahlgang von den 1095 Dele-

gierten mehrals 850, also weit mehr als zur Erreichiung der ein-

fachen Majorität, wie es das Statut des repuiblikanischen Konvents

verlangt,· erforderlich gewesen wäre. Aus Grund dieses Erfolges
im ersten Wahlgang beschloßder Konvent unter gewaltigem Beifall
die Wahl als einstimmig svollzogen zul bezeichnen. Die Gegenkandis

.
daten Hoovers, unter den-en nur Exgouverneur Towdem der Ver-

trauensmann der Farmer, ernstlich in Betracht kam, haben sich der

Entscheidung angeschlossen, besonders nach-dem sich der einflußreiche
Vorsitzende des auswärtigen Ausschusses des Senats, Senator Borah,
und der nicht minder ausschlaggebende Schatzsekretär Mellon sür
Hoosver ausgesprochen hatten.

Die Präsidentenwahl wird- nach der Verfassung der Vereinigten
Staaten vom ganzen Volk vollzogen. Das Volk hat aber lediglich die

Auswahl zwischen zwei Persönlichkeitemnämlich den Kiandidaten der

republiksansischen und der demokratischen Partei. Aller Voraussicht
nach wird Herbert Hoover »der zukünftige Präsident der Vereinigten
Staaten werden. Die demokratische Partei hat ihre wenigen Kandis
daten bisher nur durchzubringen versucht, wenn sie selbst einheitlich
geschlossen war und von einer Spaltung in der republikanischen
Partei oder von dem Versuch der Bildung einer dritten Partei
hat profitieren können. Diese günstige Lage ist in diesem Wahl-
kampf um so weniger gegeben, als die Demokraten über so wichtige
Fragen, wie Prohibition und Glaubensbekenntnis der Präsident-
schaftskandidaten, untereinander uneinig sind, wobei sie sich aller-

dings bemühen, diese Spaltung nach außen hin nicht in Erscheinung
treten zu lassen-.

Falls Hoover gewählt wird, so würde, ganz gegen die bisherigen
Gepflogenheiten, eine ausgesprochene und festumrissene Persönlichkeit
mit der Machtfülle des Präsidenten der Vereinigten Staaten be-

kleidet wer-den. Hoover ist einer der wenigen amerikanischen Staats-

männer, deren Ruf vor ihrer Wahl zum Präsidenten über Amerikas

Grenzen hinausgedrungen ist. Ja, man geht kaum fehl in der An-

nahme, daß Hoovers wirtschaftlicher Einfluß und Weitblick dem

heutigen Gepräge der ineinander verflochtenen Weltwirtschaft das

Gepräge gegeben hat.

Hoover besitzt die Eigenschaften, die das amerikanische Volk von

seinem Präsidenten erwartet. Jn Armut geboren, früh verwaist,
durch eiserne Tatkraft zu Reichtum und Ansehen gelangt, wurde er

während und nach dem Krieg-e zu einem Wohltäter der Mensch-heit.
Das bselgischeHilfswerk und die Versorgung des hungernden Mittel-

europa mit Lebensmitteln waren organisatorische Leistungen von

außergewöhnlichem Range, idie Hoovers Berufung zum Handels-
minister verständlichmachen. Jm Gegensatz zu- vielen andern ameri-

kanischen Politikern kennt Hoover die Welt. Er hat Berg-merks-
unternehmungen in China, Burma und Australien geleitet. Ja, es

ist ihm sogar von seiten »100 prozentigser« Amerikaner verdacht
« worden, daß er mehrere Jahre in London gelebt hat.

Hoover ist kein gebotener Politiker. Er hat lange gesch·wankt,
welcher Partei er sich anschließen sollte. Er war unter dem Demo-
kraten Wilson Handelssekretär und blieb es unter dem Republikaner
Harding Seine Popularität nahm aber ununterbrochen zu, ebenso
wie die Achtung vor der Arbeitskraft des Mannes, den man in

Washington Staatssekretär seines Ressorts und Unterstaatssekretär
aller andern Ressorts nennt. Er ist der Mann, der seine Worte

stets durch Taten einlöst.. Das hat letzthin wieder seine großzügige
Hilfsaktion bei der Überschwemmungdes Mississippitales erwiesen.

Hoorver gilt als der eigentliche Schöpfer der amerikanischen
»Prosperität«, der nunmehr seit 8 Jahren ansdauernden Steigerung
des individuellen und kollektiven Reichtums der
Staaten. Jn ishn setzt ein großer Teil des. amerikanischen Volkes

s

das Vertrauen, daß dieser Zustand anhält.
sHoover hat sich selber über die Politik, die er zu- befolgen ge-

denkt, noch nicht geäußert. Er hat lediglich- dem Programm der

republikanischen Partei seine Sanktion erteilt. Dieses Programm
sieht u. a. Beihehaltung der bisherigen Schutzzollposlitik, trotzdem aber
die Verpflichtung der europäischen Staaten zur Rückzahlung ihrer
Kriegsschulden vor. Ob Hoover, wenn er zur Macht gekommen ist,
in mancher Hinsicht das Steuer herumwerfen wird, bleibt abzu-
warten. Vorläufig wird es sein Bestreben sein, den Wünschen der

Miachthaber in der republikanischen Partei gefällig zu sein, da-
mit seine Wahl gesichert ist. Man darf nicht außer acht lassen, daß
trotz der im Taumel »der Begeisterung vollzogenen einstimmigen
Rominierung zum Kandidaten mindestens die Farmergruppe des
mittleren Westens gegen Hoover ist, weil er wesentlich dazu beitrug,

ZU-

Vereinigten

das Gesetz über staatliche Hilfe für die notleidenden Farmer, das

sog. McRarYiiHaugen-—Gesetz,durch das Veto ldes Präsidenten
Coolidge zu Fall zu bringen; Wallstreet vollends dürfte mit manchen
Theorien Ho.o-vers, ins-besondere was die Anlage amerikanischen
Kapitals im Ausland betrifft, nicht einverstanden sein.

Wenn Hoover zum Präsidenten gewählt wird, so werden in sein-e
Amtszeit Entscheidungen fallen, an denen auch wir erheblich inter-

essiert sind. Wenn es zu einer endgültigen Regelung der deutschen
Reparationsszashlungen kommt, so wäre die Tatsache, daß an der

Spitze der Vereinsigten Staaten ein Mann von dem wirtschaftlichen
Weitblick Hoovers steht, von vielleicht ausschlaggebender Bedeutung«

Kunst und Sport-V
Eine Mitteilung über die Deutsche Abteilung auf
der Ausstellung der IX. Olympiade zu Amsterdam.

Als Veranstaltung der Olympiade ist im städtischen Museum
zu Amsterdam eine internationale Ausstellung »Kunst und Sport«
eröffnet worden. Zwanzig Länder haben sich beteiligt, und Deutsch-
land hat eine Ab-

teilung eingerichtet,
die sin gleichmäßiger
Betonung von Male-
rei, Plastik, Archi-
tektur und Graphik
das Thema auf den

verschiedensten Ge-
bieten darstellt und

ersichtlich nicht so
sehr Einzelheiten als
das gesamte Pro-
blem zu behandeln
versucht.

Den Ausgangs-
punkt bildet die Aus-

einandersetzung des

deutschen Jmpressios
nismus mit dem

Thema Sport: viel

Landschaft, viel Luft
und Licht und wir-
belnde Bewegung.
Auf den meisten Bil-
dern dieser Gruppe
erscheinen Pferde und
Reiter: Tiebermanns

Polospieler, zwei
Trabrennen von

Slevogt, Rennbilder
von Dill, dazu Tennis

(Oppenheim), Golf
(Clarenbach) und in

der Mitte — die einzelnen roten Töne aus allen Bildern wirkungs-
voll zusammenfassend — Slevogts Piqueur aus Amsterdamer
Privatbesitz.
Gegenüber moderne Künstler: viel körperlicherKampf auf dem

Sportplatz und Leistungen in der Arena: Gelbke (Rugbyspieler),
Wollheim (Nurmi), Groß (Boxer Schmeling), Jaeckel (Boxkampf)

Willp Baumeister Läuferin

usw. Jsoliert sind die malerisch schönen Wsinterbilder von Röhricht
'

und Klemm aufgehängt, isoliert auch Erich Heckels Badende am

Main, in denen der ganze Zauber deutscher Tandschast erscheint.
Die jüngste Kunstausfassusng, welche die Dynamik mehr als die Er-

scheinung betont, vertreten zwei Bilder von Bau-mästet (Stuttgart).
Die Plastik ist in geschlossenen Gruppen ausgestellt (Breeker,

Encke, Fiori, Hahn, Oppler, Marcks, Schaper u. a. Jsoliert steht
eine große Figur von Kalbe, Kleinplastik und Medaillen fanden im

graphischen Kabinett Platz.
Ein zweiter Saal ist der Architektur gewidmet. Es erscheinen

um das große Modell des Sportforums von March im Grunewald

ins-besondere Beispiele der intensiven Arbeit deutscher Städte auf
dem Gebiet der sportlichen Bauten: Breslau, Dresden, Duisburg
Frankfurt, Köln, Nürnberg usw. Die große Bedeutung, welche der

Sportplatz auch sozial und städtebaulichhat, und die ihn zum Aus-
. gangspunkt nicht nur neuer Lebensauffassung sondern auch neuer

städtebaulicher Gestaltung macht, wird hier ersichtlich. Gemeinsam
mit dem Raum für G r aphik, in dem überraschendfeine Blätter
von Ludwig von Hofmann, lebensvolle Bewegungsmotive vo'n

Tiebermann mit Arbeiten von Slevogt, Heinsheimer, Feld-bau-er u. a.

·) Der Neichswnstwart, welcher die deutsche Abteilung auf der Aussiellung
»Kanst und Spott« zusammengestellt und eingerichtet hat, bat une- auf unseren
Wunsch bin vorstehenden Bericht über den Inhalt dieser Abteilung gegeben.

Ein mit einer Abhandlung und 25 Jllustrativnen versehenee Katalvg »Der-tsch-
land auf der Jnternatlvnalen Ansstellung Kunst und Sport« ist im Verlag
Kvetschau ,Berlin, erschienen. Preis 1 Mart.
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erscheinen, schließt sich das Ganze zu einer Einheit zusammen, so
daß in dieser Ausstellung sowohl die deutsche Sportbewegung wie

aUch die deutsche Kunst zu Worte kommt.
»

Reichskunstwart Dr. E d w i n R e d s l o b.

,

Das Ergebnis
der 11. Internationoleu Arbeitskonferenz.

»

Vom Zo. Mai bis 16. Juni hat unter dem Vorsitz von Professor
Saveedra Tamas (Argentinien) die II. Jnternationale Arbeits-

rOnfetkenzin Gen-f getagt. Von den 55 Mitgliederstaaten der

ntern. Arbeitsorganisation waren 42 vertreten. Auf der Tages-
ordnung der Konsferenz stand die zweite, endgültige Beratung der

Frage betr. die Aufstellung eines Verfahrens zur Festsetzung
VIII Mindestlöhoien sowie die Beratung eines vom Jnteri
nationalen Arbeitsamt aufgestellten Fragebogens zum Zwecke der

Orbereitungeines internationalen übereinkommensbz-w. Vorschlags
zur Verhütung von Arbeitsu-nfällen.

Der Konserenz lag zur Frage der Mindestlöhne je ein

Vorentwurfeines internationalen Übereinkommens und eines Vor-

schlagsvor, die sich beide auf die Antworten der Regierungen zu
dem im vorigen Jahre von der Konserenz angenommenen Frage-
bogenstützten. über die Notwendigkeit, die Arbeiter in schlecht
Organisierten Gewerbezweigen oder solchen, in denen die Löhne
ctUßergeiwöhnlichniedrig sind, durch eine Mindestlohngesetzgebung
(durchaus nicht etwa durch international festgesetzteMindestlöhne!)

zu schützen,bestanden keine Meinungsverschiedenheiten. Die Arbeit-

geber wollten jedoch den Geltungsbereich des Ubereinkommens auf
die Heimarbeit beschränktwissen, während die Arbeitnehmer die
Anwendbarkeit des Übereinkommens auch auf Fabrikindustrien als

unbedingt notwendig bezeichneten. Die Auffassung der Regierungen
war geteilt. Ein Teil der Regierungen, darunter Deutschland und -

Frankreich, war für die Beschränkung auf die Hseimarbeit, während
andere für einen weitergehenden Geltungsbereich eintraten. Das

auf der Konserenz mit 66 gegen 21 Stimmen angenommene über-

einkommen betr. die Verfahren zur Festsetzung von Mindestlähnen
stellt es den Regierungen nach Befragung »der zuständigenOrgani-
sationen der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer frei, solche Verfahren
nur für die Heimindustrie osder für die Fabrikindustrie oder auch für
beide aufzustellen.

Bei der Frage der Unfallvershütung handelte es sich
nur uiin die Formulierung eines Fragebogens, der an die Regierungen
der Mitgliedsstaaten geht. Wenngleich Regierungen, Arbeitgeber
und Arbeitnehmer sich über »die Notwendigkeit der Bekämpfung von

Arbeitsunfällen grundsätzlich einig waren, entstanden doch über die

Form ider Durchführung bei der allgemeinen Beratung wie auch im

Ausschuß erhebliche Meinungsverschsiedenheitem Der vom Ausschuß
porgelegte Entwurf eines Fragebogens wiurdeschließlichmit 74 gegen
21 Stimmen angenommen. Gleichzeitig wurde beschlossen,die zweite
und damit endgültige Beratung dieser Frage aus die Tagesordnung
der nächsten Jnternationalen Arbeitskonferenz zu setzen. Zu« dem

Fragebogen hat die Arbeitgebergrusppe eine Erklärung abgegeben, in der— ·

sie gegen die vorgeschlagenen Befugnisse der Arbesitsaufsichtsbeasmten
Stellung nimmt und sich insbesondere gegen die Beteiligung der

Arbeiter an der Fabrikaufsicht wendet. Die Arbeitnehmergruppe
wünschte im Zusammenhang mit der Unfallverhütung auch eine Be-

rücksichtigungder Verhütung der Berufstrankheitem
Im Rahmen »der üblichen Aussprache über den umfangreichen

und reichhaltigen Jahresbericht des Direktors wurde auch die Frage
des Achtstundentages im Zusammenhang mit dem englischen Re-

visionsantragl betreffend das Washingtoner Abkommen über die inter-
nationale Einführung der 48sStundensWoche behandelt. Der englische
Regierungsvertreter erklärte, England beabsichtige nicht, die Grundsätze
sdes Übereinkommens anzutasten, und- wünsche die Ratifikation des

Washingtoner Übereinkommens auf der Grundlage der Beschlüsse
der Londoner Arbeitsministerkonferenz. Die von England aufgerollte
Frage der Revision von internationalen Übereinkommen bleibt je-
doch -akut, da die zehnjährige Frit, nach der eine solche Revision

ngölglifh
ist, für die Wasshingtoner bereinkommen im nächstenJahre

a äu t.

Jm Namen der Arbeitergruppe wurde aus der Konserenz ein

Antrag eingebracht, die deutsche Sprache als Amts-
s pr a che bei der Jnternationalen Arbeitsorganisation einzuführen.
Der Antrag wurde dem Verwaltungsrat überwiesen, nachdem auch
von italienischer, spanischer und portugiesischer Seite der Antrag auf
Anerkennung ihrer Sprachen als Amtssprache eingebracht worden war.

Die deutschen Arbeitgeber erhielten in diese-m Jahre zum ersten
Male einen ordentlichen Sitz im Verwaltungsrat, so daß nunmehr
Deutschland ins jeder Gruppe des Ver-waltungsrats mit einem

ordentlichen Sitz vertreten ist,

Der Reichsbeimatdienfians der ,,Pressa«.
Von Oberregierungsrat Dr. Ziegler.

Reben der PresseabteilTung der Resichsregierung ist die Reichs-
zentrale für Heimatdienst das Amt, das der Aufgabe dient, die

Brückezwischen der großen Poli-
Ik des Reiches und dem deut-

Die Ausstellung der Reichsizentrale für Heimatdienst befindet
sich in dem großen Bau der sogenannten kulturhistorischen Ab-

teilung, und zwar in dem ein-

heitlichen Raumblock, der die
schen Volke dem Staatsleben -
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esen In Jungen Jahren, denn

. BE Macht, das, Was die ng.chle1·s?etder alte«lStaat beschränktesich im

gesentlichenauf Regierung und

»etwaltiing.Und darin lag auch
eme gewisse Schwierigkeit. Denn
es galt aus dem Fluß dieser
enCppen Vergangenheit schon die

stim· Punkte herauszugreifen,
die ein anschauliches Bild von
der Entstehungsgeschichte,dem

Stand und dem Wesen der RssH.-
Arbeit zu vermitteln vermögen.
Dadurch war ihre Vertretung
Auf der internationalen Presse-
ausstellung in Köln gegeben.

inzwwa
i

Mitiilwnsl J, «

«

»

und will, in Bildern sichtbar zu
veranschaulichen. Jn der Mitte des
Raumes wird durch eines beleuch-
tete Stufenpyramide das aus-

gedehnte Lichtbild-Vortragswesen
an ausgewählten Beispielen ge-

zeigt. Diese beleuchtete Pyramide
ist der eigentliche Blickfang für
die Besucher. Ringsherum an den
Wänden wird die Aufklärung--
tätigkeit durch das gedruckte und
dias gesprsochene Wort in ihrer

'

Entstehung und ihrem heutigen
Stand dargestellt.

DEUTSME
HUUUR

FREESE-TIERE
bjsgeiftiqesiikühl-ei ,E via sen Tau-n
Au Wein-no u non-Felle
Neue Zueig-

—

Sei ltktzesKö-leitemusbw

215



Der Oeimatdieusi

Eine beachtliche Leistung in literarischer Beziehung liegt ohne
Zweifel vor. Auf staatspolitischem, verfassungskundlichem, verwal-

tunsgskundlichem außenpolitischem,wirtschaftspolitischem und sozial-
politischem Gebiet sind wertvolle Veröffentlichungen herausgegangem
die zusammengereiht geradezu eine kleine Staatsbürgerbibliothek
darstellen. Durch tausend Kanäle dringt diese Literatur ins Volk ein
über die Vereine und Behörden, die Schule und die Presse. Und
mit dieser Arbeit durch das gedruckte Wort läuft parallel die Arbeit

durch das gesprochene Wort und das Bild. Dieses weite Tätigkeits-
feld wird hier in diesem Ausstellungsraum in knapper, charakteristi-
scher Auswahl vor Augen geführt.

Den Raum beherrscht die breit angelegte Fläche der

RfH.-Geschichte von 1919
bis 1928. Hier werden die

wichtigsten Veröffentlichungen
aus diesem Zeitraum festge-
halten und gleichzeitig durch-
setzt mit charakteristischen
Photobildern der entscheidend-en
Ereignisse in diesen letzten
10 Jahren deutscher Geschichte.
Es ist eine Geschichte der

10 jährigen RfH., die sich fast
zu einer illustrierten Zeit-
geschichte unserer staatlichen und

wirtschaftlichen Entwicklung in

diesem Zeitraum auswächst.
Vom Zusammenerch an über

die Nationalversammlunsg, die
Weimarer Verfassung, den

Ksappsiputsch die Abstimmungss
siege, die Jahre der Jnflation,
den Ruhreinbruch", den Sturz
und die Rettung der deutschen Mark, den Dawesplan, Locarno,
den Eintritt Deutschlands in den Völkerbund, den Tod Eberts

und die Wahl Hindenburgs, die Räumung der Kölner Zone
bis zum Einströmen des Auslandskapitals und der Zuspitzung
der Abrüstungsfriage sind alle entscheidenden Daten dieses deutschen
Leidensweges und Wiederaufstiegs festgehalten. Alle diese Stationen

spiegeln sich irgendwie ins der praktischen Aufklärungsarbeit der

RfH. wider, so daß beide —- -die Bilddsokumente der Zeit und die.

Schriftdokumente der RfH. — sich zu einer einheitlichen Chronik
der letzten 10 Jahre deutscher Geschichte ergänzen, die von unmittel-

barer Eindruckss und Überzeugungsskraftfür den deutschen Staats-

bürger ist.
Eine besondere Wand nimmt das Mitteilungsblatt »Der

Heimat-dienst« ein, denn er bildet seit langem das feste
Bindeglied zwischen der RfH. und ihren Tau-senden von ehren-

2I6

amtlichen Vertrauensleuten Gerade diese Wand zeigt mit beson-
derer De-utlich-keit, auf welchen hohen geistigen und technischen Stand

dieses Mitteilungsblatt in diesen Jahren der Entwicklung und Er-

probung gebracht worden ist. Daneben wird auch die besondere
Spezialität der RfH» die Entwicklung der kartographischen und

statistischen Graphik als Mittellder Volksausfklärung gesondert
an Hand von kleinen Skiszzen und gr«oßenWandtafeln gezeigt. Diese
Komposition, die in iausgewählten Beispielen einen Überblick über

die vielfältige Verwendung- der graphifchen Darstellung in der RfH.-
Aufklärung gibt, zeigt einmal sinnfällig, bis zu welcher Höhe, sowohl
im klein-en wie im großen, diese Technik und Methode mocderner

Volksaufklärsung hier gesteigert worden ist. Von hier aus geht es

weiter zu dem Tableau, das die soziale Auswirkung und Asusstrahs
lung der RfH.-Arbeit zu ver-

·

anschaulichen versucht. Hier
wird dargetan, wie die ver-

schiedenen Schichten und Berufe
unseres Volkes an der RfH.-
Arbeit teilhaben und aus ihr
Nutzen und Belehrung ziehen:
der Lehrer und. der Redner.
der Vereinsvorsitzende und der

Verwaltungsbeamte, der Gewerk-

schaftler und der Redakteur,
»

DIE »-;Y,"T:»;tx
«

«

.)·- Zum Schluß aber laufen
alle diese Fäden in der großen
Karte des Deutschen Reiches
zusammen, auf die die Vor-

tragstätigkeit der RfH.
z. » projiziert ist. Hier zeigt ein

HEFT-weisse -

«

Netz von Hunderten von

Strahle-n, wie die Aufklärungs-
«

arbeit sich über unser ganzes
Land hinweg-zieht: in Wochen-endtagungen, staatsbürgerlichen Lehr-
gängen, Gewerkschaftskonferenzen, Lehrertagungen und sonstigen Be-

rufskonserenszen, Tichtbildvorträgen, Einzelvorträgen usw-. Dieses
Kartenbild zeigt zusammen mit der Schautafel der zehnjährigen Ge-

schichte einmal einwandfrei und klar, was die RfH. eigentlich ist
und was sie wirklich leistet. Mancherlei vielleicht noch haften ge-
bliebene Vorurteile werd-en hier zerstreut. Denn es haben sich in

manchen Kreisen allerlei unszutreffende Vorstellungen und falsche Be-

griffe über die RfH. im Laufe der Zeit eingenistet. Je nach der

politischen Stellung der Kritiker. Hier aber wird offen dargelegt,
was die RfH. ist und was sie tut. Und' wir hoffen, daß diese offene
Darlegung unter den Tausenden und Millionen von Besuchern, die

durch »die »Pressa« wandern werden, der RfH. viele neue Freunde

AUSBREITUNCUND

wknhunckekglgqun RFH
«-"nmki.-·w-J-s-Fw« A

·

und Anhänger werden möge, deren Grundgedanke, Dienst an Staat
und Volk, in steigendem Maße Anerkennung bei den Behörden und

breitesten Schichten des Volkes findetk
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»Seedienst Ostpreusen Verkehr und Deutschtum.« Von Ober-

regierungsrat Dr. osdo E«bhardt. Otto Franike Verlags-
gesellschast, Berlin-Birkenwerder. 1928.

Von der verkehrsiwsirtschiaftlichen Seite ausgehend,
der Verbindung zwischen Reich und abgetrensntemOsten, weitet sich
die vorliegende Schrift zu- einem außerordentlichnaufschlußreichen
G e s a m t b i ld der Tage Ostpreußens und des gefahrdetenDeutsch-
tums in den östlichen Gebieten. Es wird ein Rückblickgegeben
aUf ldie Gestaltung des Verkehrs mit Ostpreußen inden ersten
schwierigen-»Nachkriegsjahren,auf die zähe und planmäßige Uber-

windung dieser Schwierigkeiten durch die energische Inangriffnahme
eines regelmäßigen Verkehrs über die deutsche Ostsee, der dem
Oberst-enZweck dient, das Deutsche-um im Osten mit dem usbrigsen
Deutschland zu verbinden. Da die Schwierigkeiten des Verkehrs
zut Tand infolge der Einschiebung des sogenannten Korridors diese
Verbindung problematifch gestalten, hat man den See-weg isYstemiatisch
und unter Zuhilfenahme aller Errungenschaften des modernen

Schiffbaus und des neuzeitlichen Seseiverkse·hrsausgebaut und- ihn
so gestaltet,- daß der Reiseverkehr nachi den Ostgebieten, der Ja —-

Uber seine privatwirtschaftliche Bedeutung hinaus —- einse ungemein
große politische und kulturelle Bedeutung hat, sich nunmehr rseibungss
los und schnell vollzieht. Ostpreußen, Danzig und Mkemel

werden durchs den Seedienst Ostpreußen, wie kaum durch ein anderes

Mittel, dein Mutterlande nahegerücktund dem gxegeniseitigen Ver-

kehr erschlossen. Dies alles wird-, auf verhältnismäßig knsappem Raum,

unterstützt von einer Anzahl schönerund eindrucksvoller Schaubilder»·

und Karten-, von dem Verfasser, der selbst ians dem Ausbaul dieses
Verbindungswegesmit dem Osten hervorragend beteiligt ist, lebhaft
UND sehr anschaulich dargestellt. Hob

Die wert im Querschuiit des Verkehr-. Von wi I h em Teub ert,
mit 186 Abb. und 52 Karten und Skizzem Verlag: Kurt

Vowinckel,Berlin-Grunewald, 513 S., Preis geb. 32 M.

Das Buch ist das Ergebnis einer Reise um die Erde, die der
Pekfasser in den Jahren 1925J26 durchgeführt hat. Es ist ein

außekstinteressantes Buch inhaltlich und äußerlich.Zweck der

eIse des Verfassers war, das Verkehrswesen in der Welt zu
Lanth- zu Wasser und in der Luft durch unmittelbare Beobachtung
zu·stu·dierenunsd so- wertvolle Eindrücke und Lehren für die deutsche
Wkrtschaftspolitikzu gewinnen. Der Verfasser selbstwar als ge-
schulter und erfahrener Verkehrssachmann zu- dieser Aufgabe be-

Blick in die Bücher Eis-S
sonders berufen. Seine Reise dauerte genau ein Jahr und führte
ihn zunächst nach Südamerika und Nordamerika, dann über den

Stkllen Ozean nach Ostasien und Indien durch das Rote und das

Mittelländische-Meerzurücknach Europa. Jn seinem Buch schildert
er das Ergebnis seiner Studien in Form seiner Tagebuchaufzeichs
nungen. Es entsteht ein Bild-, das über den Titel hisnausgreift
insofern, als es nicht nur eine Fülle interessanter Erkenntnisse über
die Entwicklung dies Verkehrs in der Welt enthält, sondern auch
äußerst aufschlußreicheBetrachtungen über die Fragen der deutschen
Auswanderung des deutschen Exportes, des deutschen Schulwesens
im Auslande unds Anregungen für die deutsche Technik. Überall

hat·der Verfasser etwas zu sagen, ob er nun- über ein so aus-

geleiertess Thema wie den Besuch der Automobilfabriken von Henry
Ford oder über dass nordasmerikanische Eisenbahnwesen oder über
die deutschen Siedlungen in- Rio- Grande, die Schiffahrt auf dem

Parana oder über den aufstrebenden Nationalismus ins Ostasien
spricht. Das Buch gewinnt besonders durch die zahlreichen Original-
aufnahmens des Verfassers und die äußerst instruktiven Karten-skizzen,
die der rührige Verlag dem Buche beigegeben hat, an Anschauungss
kraft. Als Anresiz und- anregende Tektüre zum Studium der Fragen
der modernen Weltpolitik und Weltwirtschaft erscheint uns das Buch
recht geeignet. Es sollte auch von den praktischen Wirtschaftlern und

Wirtschaftspolitikern fleißig gelesen werden, denn es ist von einem

Verfasser geschrieben, der mit kritischem Blick das Gute und Nach-
ahmenswerte wie das Schwächere und Unsübertragbare im Schaffen
und Handeln der anderen voneinander scheidet. Z.

,,Wichtige Bücher über das Ausland-deutschtum« UND-END ist
der Titel eines vom Deutschen Ausland-Institut in Stuttgart
Ende 1927 im ,,Auslands- und Heimat-Verlag A.G.« heraus-
gebrachten 40 S-. starken Heftchens in Taschenformat, das eine

Zusammenstellung der wesentlichsten Schriften enthält, aus denen

man sich über Tage und Schicksal der Deutschen außerhalb der

heutigen Grenzen des Reiches rasch und« zuverlässig unter-

richten kann.

Die kleine Arbeit entspricht einem Bedürfnis« sie ist recht
brauchbar, wenngleich sie auch einen Anspruchs auf wissenschaftliche
Vollständigkeitnicht machen kann und will.

Es wäre zu« wünschen, ein solches Büchlein alljährlich heraus-
zugeben, es wird —- zumal bei dem billigen Preis von 40 Pf. —

sicher immer vielen willkommen sein.

Die Ha upisladl der griin en Mark - Vo» D-. «. V;pas-s-

Zur Zoll-Jahr-Feier der sladi Graz

Unbestimmt und verschwommen lebt in der Phantasie so viel-er

Deutschen das Bild einer Stadt da unten im deutschen Südosten —-

Deutschösterreich oder Tschechoslowakei, das

berg«, begeht in diesem Jahr die 800sJahrssFeier anläßlich ihrer
erst-en Nennung ins den Annalen deutscher Geschichte. 800 Jahre

deutschen Bürgertusmsl Sie sind im Strome ge-

wiss-en leider viele nicht —, aber es schwebt
ihnen allen ein Bild! traumhaft vergangener
Zeiten vor, einer »-b-eglücktenStadt der Gärten«

Mit ihren stolzen Bauten »der Gotik und Re-
Wlssance mit ihren Gäßchen und Winkeln zeit-
verlorenerHerrlichkeit, seinen »Schloßberg«kreis-

fftmig umlagernd, eingebettet in dem Zauber
Alster Alpenlandschaft, deren ewigs lbeschneite
Gipfel vom Norden südwärts grüßen. Die
WEMUe Mark« hat sie König Heinrich seine-n

abanten gegenüber geheißen, das »Pairisch
GENI«war sie genannt, als sie zur selben Zeit
Wie Berlin (um 122o) ihre Stadtrechte erhielt,
das. »Pensionopolis« wurde sie in stillen
Friedenstagenfür Menschen lebensverdienter

U»He-die »deutscheste Stadt der deutschen
Stadt« hieß sie stolz, als in den schweren Tagen

F nationalen Kämpfe Altösterreichs die

Burgerschaftder Stadt Graz ihr Bekenntnis
Zum Zweiten Deutschen Reich nicht verleugnen
wollte und als erste Stadt Österreichs einen
Ihrer schönste-nPlätze nach dem großen Schöpfer
dss zweiten Reiches nannte. Graz, »die Arbeitsk
statte Peter Roseggers, des Sängers urwüchsigen
deutschenBauserntums Robert Hainerlings, des

UNSIUcklich unvollenideten Künders deutscher
SseksflsUchtnach dem großen Mutterland, die

südostlichsteUniversitätssstadt des geschlossenen
deutschen sprachgebietes, das »steikischeHeidel-

schichtlichen Kommens und Vergehens reich und

mannigfaltig genug, um der Gegenwart vieles
von dem vergessen zu lassen, was Allgemeingut
deutschen Denkens sein sollte. —- Die Feste auf
dem Schloßberg stand schon in der Slawenzeit-
sie war schon lange vor ll28, da. Graz zum
ersten Male urkundlich genannt wird, eine statt-

«

lich-e Burg und Pfalz der Markgrafen. Der Ort

selbst wuchs nur langsam. Erst als sich das Ge-

schlecht der Habsburger seit 1379 in zwei Linien

teilte, hielt sich die veine dauernd in Grasziauf und

machte Idie Stadt zeitweilig- zur- Residenzstadt des

Römischen Reiches deutscher Nation. Aber auch
dann war ihre Entwicklung noch gehemmt durch

- die stets drohende Türkengefahn 1471 brachen
die ersten türkischen Streifscharen sengend und -

brennend in das Land ein, undl noch 1683 be-

richten die Annalen der Stadt und Edes Lan-des
von verheerenden Kämpfen mit den«Streitkräften
des roten Halbmonsdes Graiz war in jener Zeit
zur ,,Re«ich«feftuniggeworden, deren- wirtschaft-
liche und geis ige Entwicklung eben durchs diese
Grenzaufgaben stark gehindert war. Der große
Umschwung trat erst im 16. Jahrhundert ein-
als durch die »welscheJnvasion« die Renaissance
auch hier Eingang gefunden hatte. Jhr Gegen-
pol war die Reformation. 1564 waren nahezu
die ganze Bürgerschaft und der Adel protestans
tisch geworden, was erst durch die Gegenrefors
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mation wieder anders wurde. Dieser Kultusrkampf hatte aber den

geistigen Horizont sder Bürger beträchtlich
bleiben-de Kultur-einrichtungsen geschaffen.
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Der Hauptplatz

erweitert und ihnen
Noch einmal, durch die

Franzosenkriege, kam ein-

schwerer Rückschlag Nicht
weniger als viermal stan-
den die ,,Welschen« im

Lande, und nicht weniger
als viermal haben sie ver-

geblich die Feste auf dem

Schloßberg zu stürmen ver-

sucht. Erst durch den Frie-
den von 1809 mußte diese
geschleift werden, deren

Trümmer noch heute ein«

weithin sichtbares Wahr-
zeichen der Mjurstasdt bil-
den. Die folgendem Jahr-
zehnte des Friedens« haben-
der Stadt, die seit 1861 zur
Jndustriestadt geworden
wiar und die nie — trotz
sein-er 200 000 Einwohner
— den Ehrgeiz besaß, seine

Großstsadt zu sein oder zu
werden, einen neu-en Ruf-
schwung gebracht.

Dann aber kam der

furchtbare Krieg und« nach
ihm Versailles und St.
Germain. Mit eine-m

Schlag rechtlicher Willkür war Graz wieder Grsenzstaidt geworden,
seines südlichen Unterlandes beraubt, abgeschnitten von den Haupt-
verkehrsadern des Don-auibeckens nach dem Süden und Osten. Steht

i

Wertvolle Bu

has

EstlamentarisclseWahlrecht

MIC-

tss staats-citat sma-

DIMMW
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man mitten in der Stadt oben auf dem Schloßberg, zu Füßen die

tausenden alten Dächserund Fluren, »die der grünen Mark unermüd-

lichse Sänger Rudolf Hans-
Bartsch nie zu« besingen
müde wird, so grüßen am

südlichen Horizont ewig-
griine Bergzüge —- kaum
60 km entfernt verlorene

Heimat! 800 Jahre Ge-

schichte einer Stadt im

Südosten, für viele Deut-

sche fern und unbekannt
—- und doch- mit ein Stück

deutscher Geschichte
aus der Zeit schweren
Grenzkampfes um jede
Schsolle Erde, mit ein Stück

Größe und Tragik deut-

schen Schicksals. —- Dieses
Bewußtsein drückt doppelt
die Last und Sorgen um

dies Gegenwart auf; es gibt
aber auch neuen Glauben
und Quellen schöpferischer
Kraft. Sie sollen in den

ernsten Feiern und Aus-

stellungen dieses Jahres,
die die Jubelstadt Graz in
den Monaten Juni bis

September begeht, den sym-
bolischen Ausdruck find-en
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Der Dom

für eine bessere Zukunft in dem Hoffen und Vertrauen, daß wieder
— wie einst — Deutschlands- Reichswappen über den Stadttoren
der Stadt kündet von sder Einheit des Reiches.

HNFUH UNG
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POUTl K

vonDrMUiElNZIEM

46 Kartenbeigabem 320 seiten. Brosch. 8 Mk» Halbl. 10 Mik-

.. .. . , .. III
eher fur Jeden deutschen staatsburger

stly Ottenheim-di

Erziehung
Zum Redner

sure-Wes 0.I.I.h. bettl- III

im

3«««T1I«T"I«I«»

96 seiten und eine Ubersichtstateh
Kart.2,501!m.

. . . Eine eingehende Literatur-übersieht und
eine gute Ubersichtstatel am Sehluli des Bandes
erhöhen seinen Wert, der vor allem darin besteht,
dali man tast alle wichtigsten Bestimmungen

nber das Wahlrecht der hunptsächlichsten staaten
hier handlich und bequem beieinander hat . . .

»(10’l"klN CER ZEITUNC «

. . Gedräng-te Darstellungsweise nnd iihers
sichtliche Anordnung des stoiies macht es zu

einem bequemen speziallexikon tilr jeden politisch
Interessierten, das die allgemeinen politischen

. Nachschlagewerlce vorzüglich ergänzt . . .

»CERMANIA«. BERLIN

Das neue Werk von Ziegler muB als eine auser-

gewöhnliche Leistung ant dem Gebiete der politischen
Literatur betrachtet werden, in der man vergeblich nach
einem umfassenden, auch dem nicht vor-gebildeten Leser
taclichen Überblick iiber das ungeheure Gebiet der Welt-

polltjlt gesucht hat.

»VOI·IcswlRTscl·lÄFTI-ICHE FLÅTTER««
Es ist nicht nur ein Handbueh tilr den lehrenden

und handelnden Politikcr, sondern die lebendige und

eindringliche sprache, die durchgetiihrte Objektivität und
eine klar gegliederte stottiille eignen es auch in besonderer
Weise zum Ilandbuch aller Piidagogem die im staats—

bürgerlichen Unterricht irgendwie mit den Fragen der
Anden- und Innenpolitih, des nationalen und inter-
nationalen Wirtschaftslebens nu tun haben.

spZENTRALBLATT FOR obsCESAMTE UNTERRchTs·

ERWALTUNO PRE UssENs«

112 seiten. Halbleinen s,60 Rin.

. . . Unter den zahlreichen rhetorischen
schritten der letzten Jahre zeichnet sich dies Buch
durch die zweckmäsige, aui eigener Brtnhrnng
beruhende Verarbeitung eines wissenschaftlichen
Materials zus, das hier, in leicht tadlischcr Form

geboten, nun erst tilr jeden werdenden Redner

praktisch verwendbar wird . . .

ZysUDDEUTscHER RUNDFUNX«

. . . Diese Rednerschule hat nichts zu tun mit

grossprecherischen Erzeugnissen wie: Wie werde
ich in sechs stunden ein icrtiger Redner ?, sondern
fast den Gegenstand mit einem durch Erfahrung
geläutet-ten Geschick an, so des der Anfänger in
dieser schule nur gedeihen kann.

spMACAle FOR PÄDAO 001K«

DURCH JEDE BUCIIIIÄNDLUNG ZU BEZMUEN

zENTRAL-vERLAG G.M.B.H., BERUN w 35, PoTsDAMER sTR.41
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Tuskerl-
Bestergaards

(-
- Gesellschaftsreisen

lilillllllllllll llüllllll
Abteilung; Mediziniscli-pbarmazeut. Fabrik und Export

Berlin c 2

spandauer str. 40 und Neue Friedrich-in 59

spezialhaus für medizinisehe übersce-Äusrüstungen

Apotheken für Auswanderer K j

Familien-Apotheke-: — Parm-Apotheken —- Bxpeditions-Apothel(en pp - .

in jeder Grölze und sachgemälzer Ausführung a n o c l a c kauf Grund iojähriger Erfahrung

Malariainittel —- Dysenteriemittel — Vieliarzneiniittel usw-

Maii verlange Freisinn-. die kostentkei zugesaiidt wird.

( 55 )

Als Festschrislzur Grundlieiiilegungdes Erweiterungs-
baueg der Reichskanzlei

—

(15tlarli)
ZurGeschichteoegUeitligtanzler wiss- »i-»

sämtliche Kosten inbegrikkem
1. Zimmer und Frühstück in einer guten Pension im vor-

. ·

nehmen Berliner Westen.

Herausgegeben Vom Staatsfekketäk der Nelchskanöcel . Mittag- und Abendessen in einem guten Restaurant.
Dr. Pünder .

lHutorugckiahrtentät-lichBerli3.sm. reier intritt in useen un c össer.
Herr Reichskanzler Dr. Mars schrieb dazu das Vorwort:

. Freier Eintritt in die Anstellung »Die Ernährung-«
»Ein Haus, das in Schicksalsstunden der Nation Schauplatz » erje Besengng des Funkqums
entscheidender Vorgänge gewesen ist, gehört zUIsngeschlcht- . Freier Eintritt in das Aquarium.
Uchen Besitz des ganzen Volkes. Der Augenblick,in dem

der lange erwogene Entschluß verwirklicht wird, diesem Haus
,

Freier Eintritt in das Planetarium.

» ,
. Freier Eintritt in das stadion.

einen neuen Bau anzugliedern, mahnt zum Ruckbllck Und

Ausblick.«
. Freier Eintritt in ein gutes Theater-.
. Freier Eintritt in den Lunaparlc, einschl. einer Attraktion.

Mannigfa e unbenu te Akten und Quellen sind herangezogen.
Jeder Teileist reichtzillustriert.Wertvolle alte Stiche und

2
3
4
5

6
7
8
9

10
ll

l2. Freier Eintritt in das Wellenbad.
13

Urkunden sind wiedergegeben. Sämtliche Reichskanzler und

16
17
18
19

K

. Freier Eintritt zum Flughafen Berlin.
. Ausklug per Dampfer nach Potsdarn.

Staatssekretäreerscheinen im Bilde, und eine Fülle neUek

Ausnahmen aus dem Reichskanzlerpalais zeigen den gegen-

. Freier Eintritt in sanssouci.
. Führung durch den Betrieb eines modernen Warenhauses.

wärtigen Zustand des schönen alten Hauses-«
Das Buch mit seinem reichen, gediegenen Inhalt sprengt

. Besichtigung nach Wahl eines groBen Industriebetriebes etc.
. sachkundige Führung durch alle sehenswürdiglceitem

den Rahmen einer Gelegenheits, Und Festschrift; dennvdie 20. FmtxcläellzcedienurizgsrundTrinkgelder.
Grundsteinlegung ist tatsächlich nur der äußere Anlaß seines - n U en

CUJU
erm-

Erfcheinenso Wesentlicher daß Jahre Ge« sind langjähriger
schichte, vom Reichskanzler Vismarck eingeleitet, sich in den

U»
·

·l wErialirungzusammen-
R..umen dieses Palais abgespielt haben. geste l«, sie sollen den Tei nehmern das ichtigste unter «·achlcun-a

digeåFührung zeigen. sonst aber jedem Einzelnån
viel

itreieZeit
lassenzur esichtigung desjenigen, was ihn beson ers in eressiert. ieDer Preis m« m Vanonlemen gebunden oben aufgeführten sehenswürdiglceiten werden unter Führung besucht.

Durch jede Buchhandlung zu beziehen FürEinzelwünsche stehen besondereFiihrer gemälz TaritzurVerkügung.

Mittags und Abendessen, ÄutosRundfahrten, Eintritt in die sehens-l L

. würdiglceiten etc. Die Verpflegung besteht aus einein Frühstück, wie
X . in guten Hotels üblich, sowie Mittagessen und Abendessen aus

mehreren Gängen. Die Verpileguiig beginnt mit dem Mittagessen
des ersten Tages und endet mit dem Äbendessen des fünften bzw.
des siebenten Tages. Eisenbahniahrten nach und ab Berlin sowie
Getränke sind nicht einbegriffen. Für jeden weiteren Tag sind iiit
volle Pension einschl. Bedienung RM. 10.— zu zahlen.

Kuponsystenii Keine Massenspeisiiiigl Jedem Teilnehnier volle Freiheit!

ZenkialnerlagG.m.v.H..Veklluwzi Pol-damage 41 Kuponhekte iåiTLFEåigshÆoithikkkZimäsäwäeikäsiääkt

Hier abtretineki ---------------------------------------------------- .-Der Vrieslrägerkommt
Anmeldeschein

in den nächstenTagen, Au die Anzeigen-vekwaitung »Den HEIMATDIENST«, Bekiin w as,
vergessen Sie bittenicht, Potsdanier str. 4l.
die Vezugsgebuhr jur
das Vierteljahr Full-« lch ersuche um geil. Zusendung von .. .......... .. Kuponheften iür den

September zU Zahlens Aufenthalt in Berlin, beginnend am sonnabend, dern ............................. ..

« Den Betrag von RM. ................... .. bitte durch Nachnahme zu erheben-v e r la g ,,De r H di e (Nlclit Zur-reisenden durchstreiehen).

Name:

Ort und straize:



Der Heimaldieust

,,.-Ctskesset« tri- 20.75 M.
ruscht des lengweilige Adressenschreiben durch hochbezahlte Angestellte über-

flüssig. Eine billige Hilfskrekt druckt in der stunde bis 500 verschiedene Adresse-i

auf Kuverts, Briefbogen oder streifbänder.

Tausende von Vervielkiiltigungen benutzt werden.

für Behörden, Vereine und Kaufleute unbedingt rentebel und zuverlässig·
Prospekte, Druekproben und Muster versendet

ERNST aoadL sPANDAIL CIIAIVIISSOSTIL 35.

Der Apparat kenn jahrelang für

Er ist infolge seines Preises

,,BAccHUs«

WAN-

scllRÄNRE
PRElsLlSTE

GRATls

JOH. N1c.
DEHLER

TOBURG 14

liistlllsssl11
ji«-«- Its-.
«lsslsrs.lkj·»

su!!"s
»st«W;

.

Gret-
selbst zu

brauen’ mit

Hausbräu,
einfach wie

ice-stec-

kochen,MiB-
lingen aus-

geschl. Gar-.

bey.

E c le h e r d t, Augsburg Il,
Revensburger str. 12j79

direkt vom

uns-I Her-stellen

9 Ptd. rote Kugellcäse M. 3,80
9

» Tafellcäse,sten. , 4,—
9

» Tilsiteriormkäse,, 3,60
sehnitttest, bestes Roh-

material. Porto M. 1,—.
NiehtgetL retour.

Inneren-nennens-
krelbnrexlsllsc 224.

liklikllss

lllcilIcilÅsklk
6 x 32 Rm. 75,-. 8 x 26 Rm.

5,—, ex 24 Rin. 60,—.
Liste krei. Kretnp, Wetzlar s

W
Mist-Figur lzigsrlllosfsluspss
(Rein Ubersee) zum kommt--

renzl. Preise v. 4, 5, s, 7, s, 10,
15 u. 20 Pfg. liefert zur gräbt
Zufriedenh. J. liosbach, Zi-

garrens u.’1’abel(keb.,Dalnne

(Merlk).Von 20Rm. ed tranko

per Nechnehme und 1 Ptd.«

Rippentobek gratis

W
schallt-ansinnen
siehtsehrikt, 90 Typen,k’arb-
band - Umschaltung, incl.

Kerker, 35 MAR l(. Abbil-

dung. u. schriitprobe gretis

WLLDR, Berlin, strsleuer
strelze 39, Fabrikgebäude.

Leistung
Artikel der Gesundheits-
und Krenlcenpilege, ehirur-

gische nnd hygienische
Gummiwarem 0 u rn In i -

st r ii Ia p i e etc. Preisliste

gratis. HBRMANN DELIN,
Berlin 212, Belle-Alliance—
strese 32. Gegründet 1884

W

la spitzenresiel
Pkd. 5,—-,bessere Pid. 6,-·.
Meterwere in Doppelsin-
zen u. stickerejen billig-st.
Muster irenko. Täglich
Nechbestellungen bergen
iür reellste Bedienung-.

spitzengrolzversend
stelnrnetz. LosheiIn-Trier 50

schliesiech 20.

WW

DEUTsclllili WEIN
ab M. 1,10 per PL, fern. Rot-
u. südweine sow. spiritu0s.
Preisl. verl. W. schmltgerh

Berncastel bil, Mosel

klilllsllliMill-

Plllllllllllnllllls
wohlschrneekend u. gesund,
gez-rentiert rein, mit zucker

eingekocht. 10 Ptd.-Eimer,
Postkoni 3,75 M., 25 Fid-

·Bahnkolli 8.50 M., Fässer

mit 35—140 Ptd. ä. Pkd.

0,34 M., kk. PreiBelbeeren

mit Zucker, 10 Pkd.-Eimer

6,- M., it. Rübensakt, beste

Qualität, 10Pkd.-Dose 3,15M.
Preise ab hier, gegen Nechn.

HElNR. Ec KsTElN Kon-

servenleb.-MsgdebargN.450

cmlucksllkcsscu
such in hartnäckiger-en Fällen, beseitigt nun

ruscht-Un Pigmet«.Wirlcun unerreichy
wo anderes erfolglosbleibt. Pke s Is· Asc-

Versend geg. Nachri- dureh die sileinig»

e Hersteer

loltllllsk-sollgllla.llatllllllllillsalsllingkllrM

Annae-Räder-
Die cnslststerrrsrirel Hand-lieben-

Das bekannte zuverl-

stetrs, Modell ö, hergestellt susbestem

Material, ni. modernen Rehm enden, in.

Goldlinien abges. mit F Ins-m-
Garantie u- 0rig.- Tomeckojreilj., MVers- üöerallhiw Zahlung-erl. .

Verlusan sle list-los qrstls u. tranke.
quel- ääer Fprecämasclciansikinttrum ,

Unter-, Gold-saure Wirtschafts-m ers-I-

frrrwrnrmzzzxxw
Its-b konntest-sue Deutschl-

Geöruuelssrack Mark-

Allerteinste Oldenburger

Tafelbutter
preisgelcrönt, a. hocherhitzt.

Rahm, versendet tägl. frisch
in Postpak. v. 6 und 9 Fid.

Inhalt, in l- oder y- PLE-
Stück verp., gegen Naohn.

zum Tagespreis.
Erste Batiedinger Melken-j-
ücmRuhwartlen ls (0ldbg).

SITTS
nehmen Sie bei Ihren

Ankragen und Bestel-

lungen Bezug auf den

»Heime,tdienst«

labrikneu,s.Teilz.. ohne

PråfisakiischlAnzahlg.
i. oc .- res .

·-

lllonatsrateup
Verlang-. Sie Katalog-

taunend bill. Preise.
Gegriindet 1898.

H. K. BERGMANN
BRESLAU 1 (80-41)

DIC- scnonen

GEBMSFLANDFCHAHEN
eus dem

KUNSIVEMAG cUDWlG «0«Sl?, LUsSclc
sind eme D-·k-oende Qelsefwme n; w Es-

scnmucs »Hu-JedesHeus «
«

let-engen grans. Zu be

und .-’(un5me-Icl.ss«scgen

L

Felllslcs Mel - Plllllllllcllllllli
Garant. rein, uniibertr. im Geschmack, Danks-chr-

und Nachbest. iortgesetzt.
10-Ptund-Posteirner . . . . . . . . . . 8,60 RM
25sPiundsBahneimer . . . . . . . . . . 8,50
80-Ptund-Emeille-Bimer (prlct.) . . . .10,50 Rllcl

l- speise-stral-
10-Piund-Posteimer. . . . . . . . . . 4,-— RM

Tuselssentgurlcen
Die 8-Piund-Postdose . . « . · . . . . 4,76 RM

Ab hier, unter Nechnshme
Fritz Kleine. Magdeburgskr. 286

e e

keIV eIV

Egoist-«
cllrekt vom

Weingut Geschwister strub
Nierstein ern Rhein

verlangen sls sofort Prelsllste b.

Port mit cllten und schädlichen Arzneien bei - 0IIle Mklklldl
m m u s Mel-h lselslss, Nerven-chines-

zen sowie Sehls1l08lglrelt
? 7928I tlntlen such sie belslleken herlnseklgen Lelden dasel- Dek FOAJFYGKdes D« L, D, XC-

s e mein neue-. schnell wirkende-s Spetlslmitteh . «

l-

schmerzen versehvlndenlnnerhslb weniges- lsllauteth Beste Klappkamexa mlt Marken-Anastig— l
Man das-f wol-l enges-, dalz bei dem hochentwickelten stende der mo- mat124,5 m VakloverschIUB, Ledetbalgen,
der-neu Wissenschaft Dutzende von Remidien für ein körperliches Leiden BijIant- und Rahmensuchek, stricher-
zur Verfügung stehen insbesondere gegen Rheumetismus. Aber man .

wird bei genauer Prüfungfinden, des euch in dieser Einsicht es uralte .stenung und 3 Metankassetten m Tasche aus 48050
spricnwokt zutkitm »Es ist nicht suss Gold, was glänzt.« it Recht Dieselbe Kamera m 1bsor—VerschluB. . . RU. 58.50
bringt deshalb das

Pubåikukni
nas-

stälehänklitslltnltteänViert-Lagers Kamera in gleicher Ausführung jedoch jnit
eilt egcts die sich in er rexis nee je er c tung ewä rt e en. -

-

—

lIle II Spezlslmlllel ist feel von tian und hinter-lässt keine schäd- doppelxemodenauszugs Markenanastlg
lichen Nachwirkungen mass I —4«5 m Ibsok·vcksch1UB . . . .

Aus meinen rshlrelehen
Anerkennnäsgsssehsiglbgaleslenwirbe; dt0, m Compuk.Vexsch1uB , . » · « . » M 84·50

spielsweise: Teile Ihnen ergebenst mit, e mir r pezie mitte nee « ·

,

zweitägigern Gebrauch slle Seht-setzen beseitigt list, trotzdem ich an
Kamcra 9X12 ·m1tAll-Pugan I ·4-8 « « · M 44950 I

Isehias seit 1920 leide. leh danke Ihnen recht herzlich dafür und habe Ksmcts m Mctällgehausc 4,-—- mehx
es in meiner Umgebung allen Rheumas und Gichtlcrenken empfohlen. R011f« Kam· 6X9 m« Angst 1;6,z .

«

RU·
Meloe III-selt- sind leicht und angenehm einzunehmen. Lengwierige,
meist zwecklose Tees und Binreibelcuren sind daher nicht mehr nötig.
met-se grosse sur-Insel sie erhalten den vollen Betrag zurück, wenn

sie bei Anwendung meines spezialmittels keinen Erfolg erzielen.
Preis Rin. 6,—. Verse-nd gegen Rechn. durch meine Apotheke. Prosp. kostenL

Rollf. Kam. 6X9 m. Anast. 1:4,5 . . . . . RU- CZJC

Die hilf-see ». grite schälerlrameras
für Platten 41J2X6 m· Mattsch., u. 1 Kass. RU. 6.——

I.stennlus,sasnbarg E,421)Inst-lebens! d»to.für Platten 61X2Xg. . . . . . . . . . tut 8.50

msszfmsmshsay åiicrRollhlBie6)((c39b».k.t
. . . . . .

M.
o. m. opp.- Je . u. mensuc et .Tausenden ist gestaltet-, wis- belien auch Ihnen!

Klappkamera mit spezAplanat . « · . Ru» law
dto. mit Anastigmat 6,3 . . . . RU. 28.50
Alle Marken Kameras und Zubehör sowie sämtlicher

Photobedari zu Originalpreisen stets am Lager-.
D. L. Espnoroneckarf anerkannt For »ne, billig-,
Prospekre kosrewos Versam- «acf7 arise-halb schnellsten-.

Deutscher Lichtbilcl - Dienst
B e r l i n W 35 G. M. b. H. Potsclarner str. 41

Posteebecltltolnos serlln Mss

. erhalten ist leichter als Krank-
heiten heilen. Die Grundlage »

der Gesundheit ist eine rich-—

tige Ernährung Unsere nach
neuestern Verfahren und unter Verwendung rnodernster Einrichtungen her-

gestellte scholcolade bietet Ihnen anerkannt beste Ergänzung ihrer Nahrung.
Unsere schokolade ist das Beste in Reinheit und Feinheit und von hohem
sättigungswert, ohne den Magen zu belasten. Mache-n sie einen Versuch
und bestellen sie noch heute. Ein Postpaket lnhalt 10 Päckchen å Ils Pfund
(5 Tf1.) kostet nur RlVL 12.— kranko per Nachn. Kosttnuster aui Wunsch gratis.
DEUTSCHEK scHOKOLADEN sVERTRlEB Eleckl CRElNEK sr co.

Plauen l.Vgtl. Postschlleiifsch 343.

Verantwortlich für den redaktionellen Teil gemäß Pressegesetz: Ministerialkat Dr. Strahl. Berlin. —

Für den Unzeigenteih U. Sohnre7, Berlin-Zusätz. — Offsetdrack: W. Büxenstein. Berlin Sw ds-
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