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Die Organisation der Psychotechnik 
oder der richiige Mann an der richtigen 

Stelle.
Am 21. Januar hielten 3 Pralegenten aus Kraków und 

Dr. Berles, Direktor der Handelskamtner Kraków, 
Ingenieur Dr. Biegeleisen und Dr. med. und phi!. Włady
sław Medyński in Katowice Vortrage iiber die Organisa
tion der Psychotechnik.

Die Psychotechnik gehórt heute zu den Wissen- 
schaftszweigen, die im Ausland eine sehr bedeutende 
Stelle cinnehmen und auch entsprechend eingeschdtzt 
werden. Basis ist der Grundsatz „der richtige Mann an 
der richtigen Stelle”. Die Verwirklichung dieses Satzes 
bildet cin bisnun unerreichbares Ideal.

Die Psychotechnik soli eben durch die Verwirklichung 
dieses Ideals die Grundlage der zukiinftigeu Entwicklung 
unsercr Zivilisation sein und zwar durch die Lenkung 
einer jeden Person zu einer solchen Arbeit, die der All- 
gcmeinhelt den grófiten Nutzen bringen kann.

Die Psychotechnik erreichte einen solchen Ent- 
wicklungsgrad, daB auf Grund mancher Forschungen wir 
schon jetzt eine Diagnose stellen kónnen, ob sich die betr. 
Person zu einem gewissen Beruf eigne. Wir glauben, dab 
es entbehrlich ist-, uber die Bedeutung des Grundsatzes 
den „richtigen Mann an der richtigen Stelle” zu sprechen. 
Die Mangel in dieser Hinsicht ziehen unberechenbare Fol
gen nach sich, welche sich nicht nur auf die entsprechen- 
den Personen, sondern auch auf die ganze Umgebung 
aufJergewohnlich negativ auswirken. Dem Ausland ist es 
gelungen, die Psychotechnik entsprechend zu entwickeh. 
und auszu nutzen. In Amerika zeigten sich schon lange po
sitive Auswirkungen dieses Wissenschaftszweiges. Das- 
selbe gilt fiir Deutschland, wo die Wahl des Berufes nicht 
blind erfolgt, sondern genau beriicksichtigt wird, wozu sich 
die betr. Person eignet und ausgesprochene Fahigkeiten 
hat. Entsprechende physischc und psychische Voraus- 
setzungen bestehen. sodaB die Frage der Berufswahl auf 
einer wissenschaftlichen Ausforschung der Fahigkeiten 
einer Person basieren, und demnach wird die Person zu 
einem entsprechenden Beruf geleitet.
Was fiir wissenschaftlichen und wirtschaftlichen Nutzen 

bringt uns die Psychotechnik?
Der wirtschaftliche Nutzen besteht darin, daB die 

Psychotechnik die Erfolge der Arbeit, wie auch die Ueber- 
einstimmung des Gutachtens der Psychotechnik mit dem 
Gutachten der Person, die eine in Frage kommende Per
son durch langere Zeit in der Arbeit beobachtet, feststellt. 
Die Erfahrungen in dieser Richtung haben bewiesen, daB 
in SO—90% die obige Uebereinstimmung besteht, obwohl, 
was ausdriicklich zu betonen ist, die Forschung eines Psy- 
chotechnikers kaum einige Stunden dauert, wahrend der 
Eeiter, miter dessen Aufsicht eine Person arbeitet, sein 
Tah cllten au* Grund der taglichen Arbeit und der einige 
janre dauernden Beobachtung abgibt.

.. .5welche Weise geschieht das, und wie ist es 
nL'it i Dsychotcchnik beurteilt einen Menschen 
''•h.i-i Ganzes und nicht in jeder Hinsicht, sondern hin- 
Sicntlicn seiner Berufsfahigkeit und zwar auf Grund von 
Apparaten, die gcwissermaBen die Eigenschaft und die 
Merkmale einer Person abspiegeln.

Was fiir wirtschaftlichen Nutzen bringt die Psycho
technik? 

Der w1 r scha f 11 i che Nutzen bezieht sich auf 
samtliche Industrie-, Handels- und Handwerkszw’eige. Der 
Referent benierktc, dafi sich die Industrie mit einer ge- 
Wisscn Reserve der Psychotechnik gegeniiber verhalt, 
seines hrachtens nach ist dieses Verhalten unbegriindet. 

rniifi bcrlickSicntiJ^D, daB die Psychotechnik nur ge* 
wisse Weiswefi CiM. h™ die Industrie selbst enttchoidet. 
Die Arbfflrsstiitte eines P^/chotechnilters kaan man mit 
wiwi Lieferantea vergleiahen, die Industrie 1st nur der 
Abhehrner and alg Abnehmer muB sie genau angeben was 
sle vedftfigt, Die Ergebnisse der Psychotechnik bewiesen 
e»ne gnindsiitzllche Hcbting der Oualitat und QuantitSt 
uer Produktion, und man kann behaupten, daB die Ver-

Warschauer Wirtschaftsbesprech ungen 
und Handelsvertrags-Aussichten.

Go. Nach zweitagiger Dauer sind die zwischen den 
polnischen und deutschen Wirtschaftsfiihrern in Warszawa 
stattgefundenen Besprechungen, die eine Fortsetzung der 
Berliner Dezember-Konferenz darstellten, abgeschlossen 
worden. Im AnschluB daran fand, analog dem Berliner 
Vorgang. auch eine eintdgige polnisch-deutsche Grofi- 
handelskonferenz statt. In den Communiques wird eine 
weitgehende Annaherung festgestcilt. Der praktische Wert 
derartiger Besprechungen darf nicht iiberschatzt werden. 
Wir glauben daher, von einem Eingehen auf die Einzel- 
heiten der angeblich gezeitigten Ergebnisse absehen zu 
diirfen. Das entscheidende Moment scheint uns darin zu 
liegen, daB alle derariigen, L.iernationalen Zusammen- 
kiinfte und nicht zu'etzt deutsch-polnische Anndherungs- 
versuche auf alien Gebieten zu einer Entgiftung der 
politischen Atmosphare beltragen. Darum ist ihr ideeller 
Wert nicht zu unterschatzen, selbst wenn die praktische 
Bedeutung dahinter zuriickbleibt.

An den Verhandlungen nahmen auch die Leiter der 
beiden Handelsvertragsdelegationen, Herr von T war - 
d ow s k i von polnischer und Dr. H e r m e s von deutscher 
Seite teil. Ihnen obliegen im wesentlichen Fuhrung und 
AbschluB der Handelsvertragsverhandlungen. Hermes 
war bekanntlich der Gott der Kaufleute und des 
Handels. Pan Twardowski spielt in der polnischen 

. Mythologie und Literatur die Rolle des Faust. Er schloB 
selbst einen Pakt mit dem Teufel und diirfte darum einige 

I Erfahrung in Vertragsverhandhingen besitzen. Hoffen wir, 
I daB nun kein faustisches Ringen auf der einen Seite ein- 
jsetzt, und daB die Gegner von Minister Hermes, die ihn 
|als Vertreter landwirtschaftlicher Interessen betraohten, 
I auf der anderen Seite unrecht behalten. Hermes wird 
sich sicherlich auf die gute Tradition seines Namens besin- 
nen, und da er dem Zentrum angehbrt, sich mit Herrn 
Twardowski auf einer mittlerenLinie finden, um uns

sohlieBlich den lang ersehnten Handelsvertrag zwischen 
Deutschland und Polen zu bringen. Dies scheint heute 
im Bereich der Moglichkeiten zu liegen, wenn 
beide Teile guten Willens sind, und daran 
mftchte man auf Grund der letzten, wirtschaftlichen und 
politischen, zwischenstaatlichen Ereignisse, die endlich eine 
leichte Entspannung und AnnMherung anzu- 
kiinden scheinen, keinen Zweifel hegen.

&

Stresemann ffir Verstandigjung.
In der Reichstagssitzung vom 30. Januar niachte 

AuBenminister Dr. Stresemann nachstehende Ausfiihrung 
liber die Handelsvertragsverhandlungen mit Polen:

„Was unsere Verhaltnisse zu Polen betrifft, so ist die 
Leidensgeschichte unserer Handelsvertragsverhandlungen 
bekannt. Im Juli v. Js. ist die Niederlassungsfrage geklart 
worden. In den daran anschlieBenden Wirtschaftsver- 
handlungen ist von uns in einem Protokoll das AusmaB 
der wirtschaftlichen Konzessionen auch auf dem Gebiete 
der Landwirtschaft festgelegt worden. Diese Festlegung 
entsprach einem einmutigen Beschlufi des Gesamtkabinetts. 
Ich muB es deshalb zuriickweisen, wenn in einem Aufsatz 
des Pommerschen Landbundes und in der Deutschen Ta- 
geszeitung gesagt wird, daB die Henimungen gegeniiber 
dem Schutz der Landwirtschaft vom Auswartigen Amt 
ausgehen und wenn in den EntschlieBungen des Land
bundes gesagt wird, man werde nicht dulden. daB iiber- 
haupt ein Handelsvertrag mit Polen zustande kommt. Ein 
Handelsvertrag ist nicht ein Geschenk, das ein Staat dem 
anderen gibt. Wir sind nicht in der Lage, uns eine wirt- 
schatfliche Selbstherrschaft leisten zu kbnnen. Einmiitig 
haben alle in der Reichsregierung vertretenen Parteien 
sich fiir diesen VertragsabschluB ausgesprochen.”

billigung der Produktion auf diese Weise von 15—20% 
erfolgen kann.

Die Psychotechnik steht im Zusammenhang mit der 
Berufsberatung. Ihr Zweck ist die genaue Priifung der 
Qualifikation einer gewissen Person und deren Lenkung 
zu einem entsprechenden Berufgfach. Hier spielt eine 
hervorragende Rolle der Arzt, der aber gleichzeitig ein 
sehr umfangreiches und vielseitiges Wissen besitzen muB. 
Behifllich ist ihm in dieser Hinsicht eine spezielle Karto- 
thek, die eine genaue Monographic verschiedener Berufe, 
d. i. Eigenschaften, Eigentlimli.hkeiten, Merkmale enthalt. 
Besonders auffallig ist der Umstand, daB Oberschlesien, 
welches im Verhdltnis zu anderen Gebietsteilen fiir diese 
Frage sich am meisten interessieren solite, bisnun in dieser 
Richtung sich passiv verhalten hat, wahrend z. B. in Kra
ków schon ein psychotechnisches Institut besteht und sich 
entwickelt

Wie wir erfahren. haben die obigen Referate Anregung 
gegeben, sich auch hierorts naher mit dieser Frage zu be- 
schaftigen. Dr. L. Lampek

| Vertoancltnaclirlthten |
Am Montag, den 30. Januar, fand in Tarn. Góry die 

dicsjShrige Generalversammliing deś dortlgen kaufmanni- 
«ehen Ver sins staff. Als Vertreter der Wirtschaftlichen 
Vereiniguttg nahni hierto Herr Dr. Schaefer tell, der iber 
das n&ue Angestellten-Versichetungsgesetz referierte. 
AnschlieBcnd daran warden interne Angclegcnlieiten des 
Vereins crledigt.

|Geldwesen und B6rse~|
Warschauer Borsentjotierungen.

Dollar in bar wurde nicht notiert. Devisen auf New- 
york hielten sich unverandert mit 8,90. Von europaischen 
Devisen fiel Amsterdam von 359,70 auf 359,65, Paris ven 
35,05 Ft auf 35.04^, Zurich von 171,70 auf 171,68 und Lon
don von 43,44 li auf 43,44.

Bei Privatumsatzen wurde fiir den Dollar 8,88% ge- 
fordert und gezahlt, fiir Goldrubel 4.67 zł, fiir Czerwoniec 
3,60 Dollar.

Am Aktienmarkt herrschte Baissetendenz. am meisten 
gingen Starachowice zuriick.

Auf der NachbSrse notierten: Bank Polski 162%—162%, 
Starachowice 59,00, Kohle 96,00, Żyrardów 16 00. Mo- 
drzejów 43,00, Zucker 71,00, Lilpopy 40,00.

Kursbessecung der polnischen Auleihe.
Der Kurs der polnischen Stabilisierimgsanleihe weist 

auf den Borsen in London und Paris eine weitere, bedeu
tende Besserung auf. Am 27. d. Mts. notierte die Anleihe 
auf der Borse in London zum Kurse von 93% Dollar (der 
hochste Kurs) und 92% Dollar (der niedrigste Kurs), auf 
der Bórse in Pans zum Rekordkurse von 2465 Fr. Frc., 
d. s. 96,90 Dollar fiir Obligationen mit Kupon uhd 94,88 
Dollar fur Obligationen ohne Kupon.

Iłasc-łie Zunaliiue der Stg-atsefcktijifte.
Die Efnkflnfte aus Offentlichen Abfaben una Mótio- 

polen in der zweiten Dekade des Januar d. Js. betrugen 
insgesamt 82,9 Millionen zl. also 25,6 Millionen zl mehr, 
als in der zweiten Dekade des Januar des.v. Js. Hierbei 
betrugen die Einkiinfte aus óffentlichen Abgaben 58,1 Mil-
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Die Ausfuhr von Schweinen aus Polen im Jahre 1927 
betrug 771 000 Stuck gegeniiber 593 000 Stuck im Jahre 
1926; Im Monat Dezember umfaBte die Ausfuhr 80 000 
Stiick, wovon 31943 Stiick, d. s. ca. 51.3% des Gesamtab- 
satzes nach Wien verkauft wurden. Die Preise schwank- 
ten von 1,70—2,45 Schillinge pro kg. Der Wert des Ge- 
samtabsatzes aus Polen betrug 9 704 240 zl. In Prag war
den aus Polen verkauft 16 222 Stiick, die Preise betrugen 
8,30—11,20 czechische Kronen.

des Naphthakartells.
Lemberger Handels-

Projekt einer Schiffahrtslinie Danzig—Siidamerika.
Unter den eingegangenen auslandischen Offerten ver- 

dient besondere Beachtung diejenige der italienischen 
Firma Ansaldo. Das Angebot enthalt den Bau von 4 Schif- 
fen mit einer Gesamttonnage von 36 000 t im Betrage von 
57 Millionen zl. wahrend Polen nur 34 Millionen zl ein- 
bringen sollte, wovon ein bedeutender Teil fiir Materialien 
entfallen, vorgesehen war.

und Ge- 
um beim

lionen zl gegeniiber 39,3 Millionen zl, die Einnahmen aus 
den Monopolen 24,8 Millionen zl gegeniiber 18 Millionen zl 
im selben Zeitraum des Vorjahres.

Konstituierende Versammlung der polnisch-bulgarischen 
Handelskammer.

Auf der letzthin stattgefundenen Versammlung wurde 
zum ehrenamtlichen Prasidenten der Kammer der pol- 
sche Gesandte in Sofia Baranowski, zum amtlichen Pra
sidenten der Gesandte Grigore Wasilew gewahlt.

Die Zahlungsbilanz fiir 1927 aktiv.
Provisorischen Berechnungen zufolge diirfte die 

Zahlungsbilanz Polens fiir das Jahr 1927 auf der Passiv- 
seite mit 300 und auf der Aktivseite mit 450 Mill. Gold- 
franken abschlieBen, so daB sich ein Aktivum in der Hohe 
von 150 Mill. Goldfranken ergeben wird.

Des gesetzlichen Feiertages (Maria Lichtmefi) am 
2. Februar wegen fallt die Sonnabendnummer der „Wirt- 
schaftskorrespondenz fiir Polen” aus. Die vorliegende 
Ausgabe erscheint in verstarktem Umfang.

ErmaBigung der Bbrsensteuer fiir Aktien.
Der Warschauer Borsenrat stellte beim Finanzmini- 

sterium den Antrag auf ErmaBigung der Borsensteuer fiir 
Aktien von 2% auf 1%. Die Stellungnahrrie des Mini
sters zu diesem Antrage kann als giinstig bezeichnet 
werden.

Beseitlgung der Tariferleichterungen fiir den Kohlen- 
transport,

Mit Beginn d. Js. ist der Export polnischer Kohle in 
Richtung Stettin eingestellt worden. Der tiefere Grund 
fiir diese Erscheinung ist die Beseitigung der Tariferleich- 
tcrungen fiir den Kohlentransport in Hohe von 6,20 zl pro 
Tonne durch das Verkehrsministerium. Das Ministerium 
fiir Industrie und Handel ist bereits beim Verkehrsmini
sterium dahingehend vorstellig geworden, daB die Tarif- 
ermaBigungen zwecks Hebung des Exports wieder einge- 
fiihrt werden.

I DEUTSCHLAND.
Geld, Wirtschaft und Bdrse.

Berlin, 29. Januar 1928.
Die Geldfliissigkeit von Termin-, Report- und Tages- 

geld besteht weiter fort. Doch hat das Ueberangebot an 
taglichem Geld und. die Nachfrage nach 
Privatdiskonten bedeutend n a c h g e 1 a s s e n, mid 
der Satz fiir letztere hat wieder auf 6% angezogen und 
diirfte sich in den nachsten Tagen nochmals um %—%% 
erhohen. Die Frage einer eventuellen DiskontermaBigung 
ist immer noch nicht geldst worden, doch ist die Wahr- 
scheinlichkeit einer Herabsetzung nicht vie! gróBer ge
worden, obwohl eine solche in den letzten Tagen von der 
Presse befiirwortet wird. Von auslandischen Kapital- 
markten ist die Erhohung der Diskontrate dreier amerika- 
nischer Federal-Reservebanken, unter ihnen Chicago, 
recht bemerkenswert, obwohl Newyork kaum mit einer 
Diskonterhóhung auf 4% folgen diirfte. Immerhin zeigt 
sich in Berlin ein AbfluB amerikanischer Gelder, der in 
der Steigerung des Dollars auf 4,196 zum Ausdruck kommt. 
Die Herabsetzung des englischen Diskontsatzes von 4% 
auf 4% scheint bevorzustehen, Wien hat ihn von 6% auf 
6 herabgesetzt, Paris von 4 auf 3%, obwohl sich dieser 
niedrige Satz bei einer noch nicht endgiiltig stabilisierten 
Wahrung nicht halten wird. Alle diese Herabsetzungen 
entsprechen aber einem schon lange andauernden Zustand 
der Geldfliissigkeit, dessen Struktur von keiner Ueber- 
raschung gefahrdet ist. In Deutschland jedoch steht die 
Begebung von Reichsbahn-Vorzugs-Aktien und im Sommer 
die von Schatzwechseln bevor, Landgemeinden und Stiidte 
zeigen sich weiter als auBerst goldbediirftig, schwimmende 
Gelder werden von sofort neuemittierten Pfandbriefen auf- 
gesogen, kurz eine Herabsetzung des Reichsbankdiskontes 
bedeutet hier auf jeden Fall nur einen kurzeń Zwischen- 
zustand.

Ein Teil der an und fiir sich iiberraschenden Geldfiille 
ist zweifellos aus dcm Nachlassen der Koniunktur herzu- 
leiten. Selbst die starkę und langdauernde Koniunktur 
in der Textilbranche ist ziemlich plotzlich abgeflaut, viele 
Zeichen deuten auf ein Ende der Inlandskonjunktur, wah
rend der Export eher eine kleine Zunahme erfahren hat. 
Die Arbeitslosenziffer zeigt eine steil aufsteigende Kurve 
—- man zahlte vom 1.—15. Januar 1371000 Hauptunter- 
stiitzungsempfanger. An eine Kohlenpreiserhbhung ist 
natiirlich nicht mehr zu denken, nachdem die Erhohung 
der Eisenpreise — wie vorausgesagt — einen Proteststurm 
der Verbraucher hervorgerfuen hat, besonders aus Siid- 
deutschland fiir die tatsachlich die Erhohung der Eisen
preise eine Katastrophe bedeutet. Reichswirtschafts- 
minister Dr. Curtins hat sich im HaushaltungsausschuB des 
Reichstages in scharfen Worten gegen solche „Aus- 
nutzung monopolahnlicher Stellungen durch die Erzeuger- 
kartelle gewandt, die zur Schadigung der gesamten 
deutschen Wirtschaft fiihren und von der ihm zustehenden 
Ausnahmebefugnis Gebrauch gemacht, welche die ,Er- 
zeugerkartelle zwingt, alle Beschliisse, Vereinbarungen und 
Verfiigungen betreffend Preisfestsetzung und Preisregu- 

(lierung dem Reichswirtschaftsministerium vor dem In- 
krafttreten einzureichen. Man sieht: Erst Bildung groBer 
Kartelle zwecks Rationalisierung und Machtstarkung, dem 
iiberstarkes SelbstbewuBtsein entspringt, das volkswirt- 
schaftliche Riicksichten nicht kennen will und darum — 
Kartelldammerung.

Keine Getreideaiifkaufe seitens der Regierung.
Auf einer beim Innenministerium stattgefundenen, 

tcrministeriellen Kommissions-Sitzung wurde festgesetzt, 
daB die Państwowy Bank Rolny weiterhin keine Getreide- 
kaufe zur Erhohung der Getreidereserven zwecks Stei
gerung der Getreidepreise am Inlandsmarkte uber die aus
landischen Preise tatigen werde.

Es verlautet weiterhin. daB nach bisher eingegangenen 
Meldungen die Getreideernte gut verlaufen sei. Im Zu- 
sammenhang damit wird eine PreisermaBigung am Welt- 
markt erwartet.

Rohrenproduktion in Schlesien.
Die Vereinigte Kónigs- und Laurahiitte begann den 

Umbau der Rdhrenfabrik der Laurahiitte zur Ermoglichung 
einer Rohrenproduktion von gróBerem Durchmesser. Die 
Bismarckhiitte stellt ihre Werkstatten gleichfalls zur Pro- 
duktion von Rohren mit einem Durchmesser von 500 mm 
um, wahrend bisher Rohren von einem Durchmesser von 
330 mm hergestellt wurden.

Verstandigungsbestrebungen am Zinkmarkt.
Am 1. Februar d. Js. finden in Berlin Beratungeii der 

Zinkindustrien statt, die Besprechungen uber die Mbglich- 
keit einer dauernden Verstandigung am Zinkmarkt zum 
Ziele haben. Im Auftrage der oberschlesischen Zinkpro- 
duzenten begeben, sich nach Berlin: Herr Brocks, Vor- 
sitzender

v direktor < der Schlesischen 
und Zinkhiittenbetrieb.

Keine Verlegug
Eine Delegation der 

werbekammer hat sich nach Warszawa begeben 
Handelsministerium fiir die Belassung der Zentrale des 
Naphthakartells in der staatlichen Naphthaunternehmung 
..Polmin” zu intervenieren. Handelsminister Kwiatkowski 
crkliirte der Delegation, daB der Sitz des Naphthakartells 
auch weiterhin in Lemberg bleiben werde.

Bauprojekt des Ministers Moraczewski.
Die einzelnen Ressorts berieten letzthin das Projekt 

des Ministers Moraczewski, das eine Erhohung der Bau- 
tatigkeit zum Zwecke hat. Die offentliche Meinung auBerte 
sich bereits friiher uber dieses Projekt dahingehend, daB | 
es als undurchfiihrbar gelte. Wie bekannt schiebt dieses 
Projekt die Mechanisierung der Bauindustrie hinaus. 
Ebenfalls widersetzte sich der Finanzminister in geniigend 
scharfer Weise dem Projekt unter Hinweis auf die Mei
nung des Professors Kemmerer, daB man den Mieter- 
schutz beseitigen und die neuen Hauser mit Mietssteuern 
belasten iniisse. Zu diesem Projekt nahm ebenfalls der 
Vercin der poinischen Techniker Stellung und erklarte le- 
diglich die Ueberlassung von staatlichen und kommunalem 
Grund und Boden zu niedrigen Preisen zwecks Bebauung 
fiir annehmbar. Dagegen halt er die iibrigen Punkte des 
Prcjekts fiir vollig undurchfiihrbar.

Die Arbeitslosenziffer steigt welter.
Das Wojewodschaftsamt gibt bekannt, daB in der Woche 

vom 18. bis einschlieBlich 25. Januar cr. eine we’tere Zunahme 
der Arbeitslosenziffer um 414 Personen zu verzeichiien war. Ge- 
zahlt wurden am Wocheuende insgesamt 46 410 Beschaftigungs- 
lose, unter denen sich u. a. 15111 Grubenarbeiter, 2745 Eisen- 
hiittenarbeiter, 2265 Metallarbeiter, 2981 Bauarbeier, 1435 
qualifizierte und 17 727 ungelernte Arbeiter sowie 335 landwirt- 
schaftliche Arbeiter und 2369 Kopfarbeiter befanden. Eine Er- 
werbslosenunterstiitzung bezogen 27 291 Personen.

Arbeitslosenunterstiitzungen im Februar.
Der Voranschlag des F. B. sieht die Auszahlung von 

Unterstiitzungen in Hohe von 115 500 zl fur ca. 1750 ar- 
beitslose Angestellte vor, also durchschnittlich eine Unter- 
stiitzung von 66 zl.

der Giesche S.-A. und Herr Callon, 
Aktiengesellschaft fiir

Die Situation in der deutschen Landwirtschaft hat sieli 
‘ indessen geradezu katastrophal entwickelt, nicht ohne 
' Schuld der Bauerri und Gutsbesitzer selbst, welche, durch 
’ das muhelose Verdienen in der Inflationszeit verblendet, 
. nicht nur an eine zweckrnaBige Rationalisierung nicht im 
> entferntesten dachten, in der das Ausland schon wahrend 

des Krieges groBe Fortsohritte gemacht hat; ja sogar die 
■ Pflege ihres Viehbestandes als zu muhevoll vernachiassig- 

ten. Es kam die Stabilisierung, spater die Deflation, das 
Ausland konntc wieder konkurrieren, rapide sanken die 
Getreidepreise, die enormen, zuriickgehalteneą Kdrner- 
mengen muBten oft zwangsverkauft werden und driickten 
die Preise unter den Vorkriegsstand. Die Landwirtschaft 
verschuidete wieder. Aber nicht Geld wurde den Baucrn 
gegeben, sondern 8—10% Pfandbriefe, die ihnen dazu noch 
nur mit 90—92% ausgezahlt wurden. Die Folge war ein 
sturmisches Angebot von Pfandbriefen an den Borsen. Es 
handelte sich hier nicht nur um Roggenernten. sondern 
meistens um Goldpfandbriefe. 8%lge Pfandbriefe sanken 
damals auf 60—65%! Hattc also z. B. ein Gutsbesitzer 
100 000 aufgenommen, bekam er vielleicht 95 000 Mark 
10%ige Pfandbriefe, fiir die er durch Verkauf an der Borse 
nur 70 000 erzielte. Er muBte also fiir 70 000 jahrlich 10 000 
Zinsen zahlen, d. h. ca. 14,3% und hatte cine Schuld von 
.100 000 auf sich genommen, dazu noch fast auf 5—10 Jahre. 
Kein Wunder, daB ihn die Zinsen formlich auffraBen. Die 
Zahl der Giiter, die bei einer Versteigcrung nur einen ge- 
ringen Teil der Hypotheken einbringen. ist erschrecklich 
groB. Meistens bleiben sie unverkauflich. Leider hat das 
Reich in den letzten Jahren ziemlich wahllos groBe Kredite 
an die Landwirtschaft gegeben, die jetzt vollig „einge- 
froren” sind, eine moderne, angenehme Umschreibung fiir 
„verloren”. So, kann die Landwirtschaft z. B. auch den 
100 Millionen Diingerkredit aus dem Jahr 1926 nicht zu- 
riickzahlen. Neue Beihilfen sollen jetzt natiirlich nur den 
als absolut lebensfahig erkannten Betrieben zugewendet 
werden. Im iibrigen beginnt man in Deutschland mit aller 
Kraft, wenn auch ein wenig spat, ein groBziigiges Rationa- 
lisierungsprogramm fiir die Landwirtschaft. In Deutsch
land dem Lande der Technik, wird die Landwirtschaft 
noch so wie ungefahr vor 200 Jahren betrieben, und das bei 
einem im allgemeinen nur mittelmaBigen Boden! Dabei 
kann allein durch Bearbeitung des Bodens mit den 
neuen, durch Kleinmotor angetriebenen Bodenfrasen der 
Ertrag um ca. 40% gegeniiber dem gepfliigten Boden ge- 
steigert werden. Dazu kommt die kiinstliche Beregnung 
und last not least statt des einfachen Aussaens des Ge- 
treides die Umpflanzung der einzelnen Pflanzchen auf 
maschinellem Wege vom Mistbeet in den Boden. Hierbei 
wird der Ertrag verfiinffacht, wahrend' nur der 20.—70. 
Teil dtes Saatgutes benotigt wird. Nachzutragen ist noch. 
daB z. B. ein Boden Kleinfrase 20 Arbeiter ersetzt, in 2% 
Jahren abgezahlt wird und ungefahr den Lohn e i n e s Ar- 
beiters in diesen 30 Monaten kostet! Man sieht: gewaltige 
Perspektiven. Die Rentenbank steht vor dem AbschluB 
einer groBen Auslandsanleihe fiir landwirtschaftliche Me- 
liorationen. Der ZinsfuB soli 7—8% betragen — also re- 
lativ hoch sein — die Anleihe soli in 25—33 Jahren ge- 
tilgt werden.

Verbilligung und Verreichlichung landwirtschaftlicher 
Produkte bedeutet Senkung des Lebensstandards, billigere 
Ldhne, verminderte Einfuhr, mit einem Wort wirklicher 

I Wiederaufbau, griindliche Sanierung. Schon allein ein 
EinfuhriiberschuB von 4 Milliarden wie im Jahre 1927 ist 
auf die Dauer untragbar. Es ist also nur natiirlich, daB 
das Hauptinteresse in Deutschland auf die Repara- 
tionszahlungen und die Gesundung der Landwirtschaft 
konzentriert ist.

Nicht die trostlose Lage der deutschen Landwirt
schaft, die jetzt fast tiiglich in fast alien Zeitungen dis- 
kutiert wird, und die zuriickgehcnde Konjunktur hat die 
Bdrsenflaue der letzten Woche verursacht, sondern es ist 
einfach das Fehlen jeder Kauferschicht, das die Spekulation 
zwingt, ihre Hausseengagements glattzustellen. Dabei ist 
Reportgeld stark angeboten. Das schnelle Absinken der 
Kurse ist nicht einmal von einer Baissepartei verstarkt 
worden, weil cine solche einfach augenblicklich nicht exi- 
stiert. Ein Zeichen mehr fiir die schwache Verfassung 
des Effektenmarktes und die vollig iiberraschte Borse. 
Dabei fehlte es in letzter Zeit nicht an einzelnen Haussc- 
bewegungen, wie in oberschlesischen Werten infolge der 
iiberraschend giinstigen Dividendenerklarung von Ober- 
bedarf. Gut gehalten waren Licht und Kraft (schweizer 
Kaufe), Stolberger Zink (Kaufe Metallbankgruppe), Leon
hard Tietz (Kaufe Gebr. Schapiro), Rutgers (Fusion mit 
Farben), SchultheiB und Ostwerke (dauernde Kaufe der 
Mitteldeutschen Kreditbank und Commerzbank, Notierung 
des Bezugsrechtes in den ersten Tagen des Februar) und 
samtliche Kali-Aktien. Ausgesprochen schwach lagen 
samtliche Freigabewerte, besonders Canada und Schiff- 
fahrtspapiere, da die langen Verhandlungen im amerikani- 
schen Senat enttauschen. Auch Montanaktien lagen matt 
auf die drohenden Lohnkiimpfe im April trotz giinstiger 
Dividendenerklarung von Phonix (6%). In Farben be- 
obachtete man eimge Pramienkaufe per April, doch kam 
starkes Material heraus, das den Kurs auf 257%% driickte. 
Auch halt sich Frankfurt, der bisher bei schwachen Borsen 
Kaufer fiir Farben war. zuriick.

Von Renten lagen Kommunalpfandbriefe auf die 
dauernden Diskussionen in der Presse fiber die mifiliclie 
Lage der Landwirtschaft schlapp. In Neubesitz-Ablo- 
sungsanleihe hat das Geschaft nachgelassen, doch be-, 
merkte man mehrfach als Kaufer ein halbamtliches Insti- 
tut, die Reichskredit A.-G., die allerdings nur unter 17%' 
Kaufer war.

Der Hauptgrund des vollig erlahmten Kaufinteresses 
ist die geringe Rendite, welche die deutschen Wertpapicre
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Mussolini, Lenin, Gandhi.
„Der Krieg und die ihm folgenden Unordnungen der Nach- 

kriegszeit gaben dem Menschen jenen religiosen Sinn des 
Lebens wieder, der sich in ciner ehrfiirchtigen Verehrung des 
obersten Fiihrers offenbart. Die Massen sehnten sieli, aus dem 
kleinlieben Despotismus der hunderttausend unbekamiten Ver- 
einsvorsteher nacii der bewuBten Herrschaft eines einzigen Ver- 
anwortlichen."

In diesen Zeilen, die ich in Margherita G. Sarfattis 
Buch Mussolini, Lebensgeschicłite (Paul List, 
V e r 1 a g, Leipzig) finde, sebeint mir der psychologische 
Untergrund der politischen Entwicklung zahlloser Menschen in 
den meisten Landem Europas wahrend der letzten Jahre ausge- 
drtickt zu sein. Die Sehnsucht nach dem Fiihrer, nach dcm 
starken Manne, dem Diktator von rechts crier von links hat sich 
als die gewaltigste gestaltende Kraft in der Ordnung der staat- 
lichen Angelegenheiten erwiesen. Ein neues Zeitalter der 
Helden und der Heldenverehrung ist angebrochen; wo Musso
lini in der italicnischen Provinz erscheint, drangen sich die 
Kriegsmutter und die Witwen, mit ihren Handen sein Gewand 
zu beruhren und iiber L e n i n s Grabstdtte wólbt sich ein Denk- 
mal ahnlich den Pyramiden fiber agyptischen Kónigsgrabern. 
Deutlicher, eindringllcher und erscbiitternder ais in der ganzen 
Fiille des Geschriebenen sonst lesen wir in den Lebensbeschrei- 
bungen dieser Manner, in der Erzahlung von ihrem Werden und 
ihrem Autstieg aus kleinbiirgerlicher Enge zu gigantischer 
Machtfiille die Geschichte unserer Tage.

In einer kurzeń Einleitung zu dem Mussolinibuche 
der Sarfatti wirbt der deutsche Herausgeber Alfred M. 
Balte utn das VerstSndnis der deutscher Leser ffir den Mann 
Mussolini, gleichviel wie man politisch zu ihrn stehen mag. Kein 
Zweifel, daB das Ergebnis der Lektiire bei aller Ablehnung der 
Methoden und Ziele einer imperialistischeii AuBen- und einer 
brutalen Innenpolitik Stan n en und Respekt gegeniiber 
dem Menschen Mussolini ist. S t a u n e n fiber die Viel- 
seitigkeit und Beweglichkeit eines Geistes, der nacheinander 
Klopstcck und Platen, dann die Geschichte der Philosophic, die 
soziaJistischcn Nationalokonomen von Baboeuf bis Marx und 
zwischendurćh, in Gefdngnlssen hockend, Sprachen und 
arabische Geometric, und wer weiB was sonst noch alles zum 
Gegenstand griindiichen Studiums macht: eine Geschichte der 
Philosophic, einc Untersuchung fiber den czechischen Refor
mator HuB, einen Koiportageroman fiir eine kleine sozialistische 
Zeitung, politische und soziale Aufsatze in Hiille und Fiille mit 
der gleichen Leichtigkeit aus dem Handgelenk schreibt. T i e f e r 
Respekt vor der Energie und der unbeirrbaren Zahigkeit 
eines Menschen, der fern der Heimat lebend, als Ziegeltrager, 
Maurer. Laufbursche, im Hauptberuf Student, sich selbst zum 
Volkstribunen bildet, hungernd, bettelnd hart scharf und an- 
spruchsvoll gegen sich (wie heut gegen andere), von altromischer 
Anspruchslosigkeit in bezug auf die Bediirfnisse des auBeren 
Lebeus, Nichtraucher und Nichttrinker, SpaBen abgeneigt, — 
denn so sagt er: „Man muB das Lcben dramatiseb gestalten."

So etwa die Skizze des Menschen Mussolini, wie ihn die 
Sarfatti vor uns sich entfalten laBt, aus dem engen Elternhause 
ill der Romagna, wo soviel fiber den Scffiialismus diskutiert 
wird. fiber das Saselianerkolleg, die Dorflchrerstelle, den bun- 
gernden Studenten im Exit, den sozialistischen Blattchen- 
redakteur zum Kriegspropagator, Sozialistenaustreiber und all- 
machtigem Diktator Itallens. Dies alles wird so erzahlt, daB 
wir die leidenschaftliche Hingabe der Verfasserin an den Duce 
in jeder Zeile spiiren, daB wir Zauber und Zwang, die von ihm 
ausgehen, fast kbrperlich empfinden. Ueberfliissig zu sagen, daB 
dieses auBergewohnliche Buch nebenbei die Geschichte Italiens 
in den letzten Jabrzehnten, ihre entscheidenen Wendungen seit 
1914, Sinn und Ziel des Faszismus enthalt und so in einem 
Lebensroman eines groBen Menschen und Historie seiner Zeit 
ist

Steht im Mittelpunkte dieses Buches durchaus Mussolini 
d e r D u c e, um den herum Land und Volk wie Staffage wirken, 
in seine Hand und Macht gegeben, auf daB er nut ihnen schalte 
und sie nach seinem Willen forme und regiere, wachst in einem 
zweiten. nicht minder groBartigen Buch die Gestalt des andern 
groBen Diktators (des in seinem politischen Wirken und in 
seiner politischen Leistung ungleicb groBeren), durchaus und un-

mittclbar aus seinem Laud und seinem Volk heraus. Exponent 
ihres natfirlichen Schicksais, erdentwachsene Spitze einer gigan- 
tiscchen Menschcnpyraniide, Haupt eines millionengestaltigen 
Korpers, ohne den es nicht ware: Lenin, dreiBig Jahre 
R a Bland, von Valerin Marcu (Paul List, Verlag, 
Leipzig).
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RUDOLF FITZEK.
KIRCHHOF IM SCHNEE*

Stunim ragt der Tod von weiBem Schal verhiillt.
Der alle Graber, alle Wege fiillt.
Eiskalte Falten um die Baume schlingt.
Die nebelchinklen starr zu Boden zwingt! 
Die Erde tot, vom Hammer Frost zerkllrrt, 
Kein Vogellaut mehr durch das Schweigen irrt, 
Am Galgen hangen Traume, dtirr entlaubt, 
Versteinte Engel neigen schwer das Haupt.

I &

GERHART BARON:
WEIHNACHT*

Sanft und geheimnisvoll 
Leuohtet weilter Mitternachtsschnee. 
0 du lachelndes Feld.
Nebel hehlen die Himmel,
Sterne traumen in Weltwolkenflaum.
Heimatlich mahnende Hfigel, 
Wie verwunschene Wesen stehn 
Schwarze Baume die Straiten entlang. 
Gottes und der Erde Spielzeug: 
Gruben und Hiitten, tief verschneit.
Dort — wie weit — im schillernden Westen 
Bliiht ein seliger Lichterbaum, 
Denkt dein pochendes Herz an mich. 
Keine Spuren im Schnee. Ich kehre 
Heim als verlorener Sohn.
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Dramatiseb der Auftakt: Alexander Uljanow, Bruder Ilja 
Uljanows, der Sich spater Lenin nannte, wird gehangt, weil er 
ein Attentat auf den Zaren geplant hat. Dann erst wird von 
Lenins Elternhaus, seiner Jugend, dem Studium, der ersten 
Tatigkeit in der Arbeiterbewegung und dem Leben als Ver- 
bannter in Sibirien erzahlt. Es folgt ein AbnB der innerpoli- 
tischen Geschichte RuBlands bis zum Kriegsausbruch, die Schil- 
derung der bolschewistischen Bewegung wahrend des Krieges 
und schlieBiich auf 146 Seiten die Darstellung dessen, was 
eigcntlicb Lenins Werk ist, von jener iegendaren Reise aus der 
Schweiz durch Deutschland nach St. Petersburg bis zu dem 
tragischeu Verloschen des Volkshelden in Gorkij: Eine Spanne 
Zeit. angeffillt mit dem Wirken am — nehmt alles nur in allem — 
groBten sozialen Reformwerk, das die Weltgeschichte gesehen 
hat, einem Werk, das, so wie es heute dasteht, verwirklicht und 
widerstandskraftig gemaebt zu haben, durchaus und ganz Ver- 
dienst dieses einen, dieses stahlharten, klaraugigen und dennoch 
so ganzlich russischeu Menschen ist.

Ein Volksheld auch er, itn Leben wie im Tode. Wir be- 
greifen das bei der unerhort packenden Darstellung seiner An- 
kunft in Petersburg von der Schweiz her, in einem Zeitpunkt, 
da dort in der Duma die Bolscbewiki noch die oppositionelle 
Minderheit bilden, Kerenski der Machthaber ist. In den letzten 
Stunden Bahnfahrt war Lenin sich klargeworden, was ihn er- 
wartete: HaB und Verachtung der eigenen Parteigenossen, weil 
er mit Hilfe des Feindes Deutschland in die Heimat zuriick- 
kehrte, wahrscheinlich die sofortige Verhaftung als Verrater. 
Statt dessen stehen am Petersburger Bahnhof unfibersehbare, 

nach vielen tausenden zahlende Menschenmassen und den heim- 
kehrenden griiBt der brausende Ruf: Lenin. Lenin:

In einer Rundfrage fiber die besten Biicher des Jahres 1927 
ist auch Valeriu Marcus Leninbuch genannt worden: mit Recht, 
wie ich glaubc. Ich sagte kiirzlich schon einmal an dieser 
Stelle. daB es unmoglich ist, auf das. was in SowjetruBlaJid vor- 
ging und vorgeht, Worte und Begriffe aus unscrcm Rechts- ungj 
Moralvocabularium anzuwenden.

Hier vollziehen sich clementare Ereignisse, denen wir oft 
mit Bewunderung, nicht seiten mit Abscheu, am haufigsten ohne 
die FShigkeit des Begreifens gegeniiberstehen. Wenn wir diese 
Geschichte des Menschen Lenin, der dreiBig Jahre revolutionarer 
Tatigkeit, Entwicklung, Spannung, die sein Leben umschlieBt, 
zuende gelesen haben, sind wir den ratselvoflen russisebeu 
Dingen wiederum ein paar Schritte nahergeriickt. — und denken 
wir nun noch einmal an Mussolini und das Mussolini-Buch 
zurtick, so begreifen wir noch etwas weiteres:

In beiden ist die Schnsucht ihrer Volker, die Sehnsucht ciner 
Zeit nach Ffihrern und Ffihrung lebendige Gestalt geworden. 
Aber wahrend der „D u c e“ sich mit der Attitude des alt- 
romischen Imperators als der Erneuerer eines rómisch-italieni- 
schen Imrerialismus, nicht ohne historisch-romantische Senti- 
mentalitat „in Szene setzt“, Eruexierer alten, welkgewordenen 
Ruhmes, — bleibt Lenin, immer unpathetisch, niemals von Ge
schichte und geschichtlichem Ressentiment belastet, Ktinder, 
Fackeltrager, Organisator einer grundsatzlichen neuen Ordnung 
der Dinge. So verzweifelt ahnlich die Mittel aussehen mbgen. 
mit denen da und dort um Macht gerungen und Macht be- 
hauptet wird, so verschieden sind die geistigen Inhalte, die da 
und dort der Begriff des Diktators, des Fiihrers umschlieBt.

Dieses zwiegestaltige Fiihrererlebnis in sich aufgenommcn 
zu haben, ist die Frucht der Wanderung durch diese Bucher, 
durch deren Herausgabe in ausgezeichneter, bilderreicher Aus- 
stattung der Verlag Paul List sich ein bleibendes Verdicnst um 
das Schrifttum der Zeitgeschichte erworben hat.

•
Rend Ffllbp-Miller, Verfasser jenes groBen Bildcr- 

buchs „Geist und Gesicht des Bolschewismus", lieB im A m a 1 - 
thea-Verlag, (Zurich. Leipzig, Wien). glanzend aus- 
gestattet, mit vielen Abbildungen ein Buch „Lenin und 
Gandhi” erscheinen. Einleitend erlautert er, wie das gleiche 
historische Phdnomen — Aufruhr eines entrechteten Volkes — in 
RuBland und in Indien sich vollzieht, hier und dort eine Bot- 
schaft des gleichen Geistes der Anklage gegen die europaische 
Kultur verkiindet wird. Hierzu darf man vielleicht sagen, daB 
er dabei ein Wesentliches verkennt: Lenin und die Seinen ffihlen 
sich keineswegs in erster Linie als Anstifter und Ffihrer eineg 
Aufruhfs der Unterdrfickten, die in irgendeinem Augenblick uncr- 
trdglicher Qual und Ungeduld die Fessel nicht mehr tragen 
wollen, sondern als so etwas wie „Vollzugsbeamte der Welt
geschichte**, Werkzeuge einer unerbittlich naturnotwendigen 
Entwicklung, jenseits jeder aufruhrerischen Zufalligkeit und 
Willkfir.

Aber es ist fiberhaupt ein Wesenszug der Darstellung 
Fiilóp-Millers, daB er in erster Linie „ein wahres Bild von 
Lenins Charakter und Lebenslauf" geben will, daB bei ihrn das 
Interesse an dem Menschen Lenin das Interesse an der Ideologic 
und der Bewegung, deren Exponent er ist. zurficktreten laBt: 
die Gestalt wird gewissermaBen in viel starkerem Grade iso- 
lierter Mittelpunkt einer Bewegung, als sie es im tatsachlichen 
geschichtlichen Ablauf war. Viel mehr als bei Valeriu Marcu 
wird hier ein „Heldenleben” gestaltet: das Ergebnis ist cine 
tiefere Einsicht in Lenins Menschlichkeit, eine aufschluBreiche 
Erhellung vieler Einzelzfige seines Wesens, — seiner Abneigung 
gegen Wohlleben, seiner tiefen Verbundenheit mit dem arbeiten- 
den Volk, sein Lerneifer und sein Ernst — Manches Anekdoten- 
material wird zur Erganzung des Bildes zusammengetragen: 
Lenin, der ein leidenschaftlicher Jager ist, nimmt an einer Treib- 
iagd auf Fiichse teil, ein Fuchs kommt ihm vors Rohr, aber 
Lenin mitzt die giinstige SchuBgelegenheit nicht und befragt, 
warum er nicht geschossen habe, antwortet er: „Der Fuchs 
war zu schbn.“

So ist das, was hier etwas feuilletonistisch (nicht in ab- 
schatzigem Sinne) iiber Lenin mitgeteilt wird, in manchem Teilc 
eine interessante und wertvolle Erganzung dessen, was wir bei 
Valeriu Marcu lasen, im ganzen sicherlich eine miihelosere 
Lektiire, aber eben auch nicht in die Tiefe der Dinge fuhrend.

Ein besserer Herr.
(Buchausgabe: Propbylaen-Verlag, Berlin).

1918. Hochsomraer. Mfinchen. Schwelende Atmospahre. 
Vniversitat Horer fast durcbweg in Uniform. Junge Offiziere 
aus Oesterrcich, Ungarn, selbst Bulgarien und der Tiirkei. Unter 
den Deutschcn_ auch Mannschaftsuniformen. Nur jiingste Zivili- 
sten in den Koilegs. So bei Kutscher (Theaterkritik). Erste 
Semester: Ernst Toller, Bert Brecht, Otto Zarek, 
Erich Eberm ay er. Anfang Juli revolutionierendes Ereig- 
nis, geschlossene Vorstellung in den Kammerspielen, haupt- 
sachlich von der „Kutscher-Kneipe". Gesamtgastspiel des Mann- 
helmerNationaltheatersunterCarlHagemann. Erste expres
sion! stische Inszeuierung in Deutschland. 
Walter H a s e u c 1 e v e r‘s Sohn (Goering's Secschlacht, 
peiurich Mann's Madame Legros, im Oktober 1928 bereits 
offentlich).
„ . Eiu Jabr darauf, Ende 1919, Eróffnung der Tribiine Berlin, 
Di .C ^^“‘“‘issbuhne, auf Dekoration vollkommen verzichtend: 
W-iP. ulter’ Vor dcr E » ‘ s ęh e i d u n g, 2 Einakter von 
rUnn u.Hascnc'cver- (Darauf Wandlung von Ernst Toller, und dann katn der Kapput$cl,.)

• „in- Y'°Hcn hier keinen Piscator-Filra drehen: wissen, wjc alles kam. H o p p 1 a, w i r 1 e b e n . . .
d -^USłv n0?, ist also e*n besserer Herr geworden. Die 
Kesignauoi nei nasenciever spurt man fast ebenso dcutlich, wie 
nci 1 oliei. unu darum wird man des gelungcnen Lustspieles 
nicht rcc.it bon. W;irc es votl Walter Hascnclcver, dann 
schicnc alles gut. DaB cr sich nicht in rubcrtiitswelien ver- 
krampfte und cbensowenig jn das bolschcwistischc Surrogat 
n’nubcrwcehsclte, ist erfreulich natiirliclie Entwicklung. Er scheint 
Sieli uber sieli sclnst zu moquieren, wenn cr vom Vatcrkomplcx im 
besseren nerrn spnent, vorn Qcgensatz Vater-Scbn. Aber es ist 
nicht Hasenclever s Schuld, wenn die Dinge liefen. wie sie ge- 
kommcn sind. Lpd sein Lustspiel ist sympathischcr und chr- 
ncher, als Ressentiment und KoUcktiv-Cetu. Hasonclever. der 
selbst das Bankhaus Stern^heina mit dem Prokuri- 
sten Pin thus iitiert, ist bei S t e r a h e i m i n di e Sch u 1 e 
von Uznach gegangeu und keunt das Georg kaiser- 
IIC h e Nebenelnander. Hier hiefi es noch j n j e. 
sch 2f ten eiskalf. Nene Sachllchkeit erfordert’’ In Je
ju Men ciska It. Wenn Weininger heute lebte, wiirdc sein 
Werk wahrscheinlich Gcscbaft und Charakter heiBen 
mussen. Sternheim hat, aristophanesgleich, die ode, blode 

neue Sachlichkeit mit vi er m al Hochzei t-happy- 
end parodiert. Aber seine Persiflage wirkt positiv, weil sie 
weder offen, noch verkappt reaktionar ist, und der 50-jahrige zu 
uns Jungen gehórt. Aehnlich liegt der Fall im Grunde bei 
Walter Hasenclever. Der Heiratsschwindler und das GroB- 
industriellen-Girl sind betrogene Betrfige. da jener aus den Ge- 
fiililen der anderen ein Geschaft machen, diese eine neusachliche 
Ehe eingehen will. Da kommt die neue Welt iiberdas 
Meer gefahren mit Glauz

und erbt das alte Europa d urc h den T a n z.
Soist es. 1st es so? oder sind wir schon wieder auf 

dem Wege zur Romantik? Die Formel stimmt und 
s t i m m t n i c b t. Die Antwort lautet stets j a und n c i n und 
weresweiB, istklug. Metropolis, di e Her zmaschine 
bleibt e 1 e n d e s t e r Bluff, sentimentaler Kitsch mit 
negativem Vorzcichen. Wir glauben nicht, daB der Heirats
schwindler und MiB CornpaB, die siclj licbend in die Arme sinken, 
den neuen Menschen gebaren werden. Aber die abgrund- 
tiefe Dummheit neuer Sachlichkeit scheint/ auf 
dem Wege, tiberwunden zu werden. Und das ist hocherfrculich.

Walter Hasenclever hat wirklich ein reizendes Lustspiel ge- 
schrieben, das mehr von unserer Zeit enthalt, als manche, sehr 
gelahrte Kopfe ahnen. Die revueartige Folge von 8 
B il d e r n ist gelungener Ausdruck, die Diktion knapp, und auch 
ohne Elektrolaplatten hat der bessere Herr Stomp-Rhyth- 
m u s, Also schcuen wir uns nicht, jazu sagen zumletzten 
Hasenclever.

In der A u ff fi h r u n g wareti die Frauenrollen am besten 
besetzt. Die entziickende Lia CornpaB Doris Hansen's 
war eine f r i s c h e Windrose und ergotzte alle 4 
Hinimelsrich tungen als cchtes up tu date-Girl. Aber 
auch Henny Ohlrau's Frau CornpaB bot hervorragende Aspekte, 
so daB manchem die Entschcidung, fiir Mutter Oder Tochter zu 
optieren, schwer gefallen ware. Beide gaben sich auch im 
Anzug hervorragend elegant. Den kostlichen Gegenpol bildete 
Lotte Fuhst's Frau Schniitchen. und von Use Hirt's Stuben- 
mSdchen Aline 1st nur das Allerbeste zu berićhten. Als Gegen
iiber zu Frau Schniitchen bedeutete sie den glSnzend tunktionie- 
reuden alte gate Zeit-Staubsauger. Leidsr war der 
Darsteller det Titelrolle Herbert Schiedel erkrani t so 
daB der im letzten Augenblick eingesprungene Rudolf Kauba 
wohl Dank verdient, da er die Vorstellung rettete. iedoch einen 
unterschledli chen MObius gab. Es fehlte ihm die 
zwingende Sichcrhcit des Hochstaplers, der Glaubc ati sich selbst 
mid jegliche Geldstheit und Eleganz. Sehr gut Adolf Rehbach's 
von Schmettau, konzentriert Kompali sen. Fritz Leydens

sehr frisch und charmant sein SproBling (Joachim Ernst), 
am echtesten, mit glanzender Gauner-Physiognomie Heinz 
Kahnemann’s Rasper. Vorziiglich Hermann Haindl’s Biihuen- 
architektur, am komischsten wohl der Gartenlauben-Prospekt 
mit dem violetten Horizont. Glticklicherweise rollt der Bessere 
Herr, weil er technisch federnd geschrieben ist. fast automatisch. 
so daB er, ahnlich wie der, bis auf das Technische. ganz anders- 
artige Patriot, glcichsam sich von selbst spielt. Infolgedessen 
bedarf es kaum eines Regisseurs, andernfalis wire das Ober- 
schlesische Landestheater wohl in ziemlicher Verlegenheit ge- 
wesen.

Die Aufnahme durch das bis auf den letzten 
Platz gefiillte Haus in Katowice war iiberaus 
freundiich. Wiederum ein Zeichen, daB man hier 
fiir alles Neue durchaus empfanglich ist. Man 
verschone uns also endlich mit ollen Kamcllcn.

. . . und Charley’s Tante.
Also eine Klassiker-Vorstellung. Bekanntlich bilden Shake

speare und Shaw Die Pole des engliscben Dramas. Der dritte, 
weltliteraturliche, englische Dichter. hinter dem Wilde, Gas
worthy, Maugham bescheiden in den Hintergrund zu treten 
haben, ist der Tantenbeleber (nicht mit Wedekind’s Tanten- 
mdrder zu verwechseln) Brandon Thomas. Die zahlreichen, ins 
Publikum zu sprechenden Monologe kann man nur noch mit' der 
beriihmten Hamlet-Moissi-Arie vergleichen, das ist gar 
keine Frage. Und Bunbury das die Wichtigkeit 
„Ernst*' zu sein, erweisen soli, wird zur N i c li t i g k e i t gegen
iiber dicscm gipfelnden Geistesgefunkel. Eine Tante wie 
d i ese T an t e noch kein Ncffc Tante nannte, mochte 
man mit Hedcrmauschen-Adele variieren. Ein ganzes Tanta- 
lidengeschlecht s c h w a n k e n d c r Gestalten hat diese Tante 
erzeugt. Man denkc nur an die deutsche Neb en linie 
etwa Tante Jntta aus Kalkutta, prominentes Mitglied der Fa
milie Hannę man u. Wohnst du bei ’ner al ten 
Tante (wie Fritz Langendorf), so gibt's nur den guten Rat- 

n,ch3 Charley’s Tante ist, dann lal(’ sie 
schieLen! Die fiir die Aufftihrung des Berliner Staats- 
theatets mit Werner KrauB von Jessner bestellten Musik- 
fetzen Hugo H i r s c h’s sind gleichsam musikalische T r e p - 
pen witze von Wagner iiber Offenbach bis zu Hugo Hirsch, oder 
von Stufe zu Stufc, und man machte auch in Bcuthe’n aus 
dem chrwiirdigcn Klassikcr keine Piscatorheitcn. Bis auf 
die entzuckenden, an Walter Trier erinnernden Bulincn- 
bilderbogen Hermann H a i n d I’s spieitc man das bedeutendo-



Neben Lenin wird nun Gandhi gestellt, neben den Men
schen der. Macht, der Mensch der Ge waltlosigkeit. 
Hier scheint mir die Persbnlichkeit starker und gliicklicher aus 
dem geistigen ujid kulturellen Milieu des Landes entwickelt zu 
sein. Hier werden wir iiber die Bekannscliaft mit dem Men
schen Gandlii hinaus wirklich in das Wesen des indischen Frei- 
heitskampfes, in der Ideologie der non-cooperation (der Ver- 
weigeryng jegliclier Mitarbeit mit den englischen Behórden) 
hineingefuhrt.

Zusammenfassend kann man sagen, daB Rene Fiilbp-Millers 
Buch eine ausgezeichnete Einfiihrung in die russische wie in die 
indischc Ideenwelt darstellt, eine Einfiihrung, dereń Vertiefung 
durch weiteres Studium durch ein ausfiihrliches dem Buche bei- 
gegebenes Literaturverzeichnis veranlaBt und erleichtert wird.

Mussolini-Lenin-Gandhi, das Prinzip diktatorischer Macht- 
anwendung und das Prinzip der Gewaltlosigkeit ais Mittel politi- 
schcn Kampfes verkbrpernd, immer im Dienst des Zieles, ihr 
Volk zu beglucken. (Lenin gleichzcitig Kiinder eines weltum- 
spanneuden rcvolutionaren Erneuerung.) — die drei sind nicht 
nur sie selbst schlechthin. sondom iiberzeitliches Symbol politi- 
scher Kampfe und Ideen, umspannend und verwirklichend die 
uralte doppelte Menschensehnsircht nach Bindung und Freiheit, 
nach F'uhrung mid Fiihrerschaft.

Fritz Guttmann.

Herbert Eulenberg. Die Hohenzollern.
Bruno Cassirer-Verlag, Berlin 1928.

Wegen des Kapitels liber Wilhelm 11. und wegen mancher 
atidercr Einzelhęjt aus dem Leben der Hohenzollern der letzten 
Jahrzehnte ist Herbert Eulenberg heftig angegriffen worden. 
Soweit man ihm historische Ungenauigkeiten vorwirft, wird das 
letzte Wort zum Tatsachlichen die Wissenschaft zu sprechen 
haben. Insoweit aber Eulcnbergs Wertungen, bei denen bei- 
spielsweise Wilhelm III., dcr letzte Kronprinz, wesentlich besser 
wegkommt, als Wilhelm IL, vo'n den Kritikern abgelehnt werden, 
enthalt auch diese Ablehnting eine subjektive Wertung und also 
Schon deshaib kein maBgebliches Urteil iiber Wert ode r Un- 
wert des B u c h e s, weil wir den Ereignissen, die uns selbst 
herumgewirbelt, in deren Ablauf wir gelebt und gelitten haben, 
allesamt parteiisdh gegeniiberstehen. Jedes Urteil also 
tibcr Eulenbergs Buch, das allein die letzten sechzig Seiten zeit- 
genbssischcr Geschichte zur Grundlage niinmt, muB ungerecht 
mid ialsch sein.

Eulenbergs Buch ist — dies sei zunHchst gesagt — eine 
s c h r i f t s t e 11 e r i s c h e Le i s t u n g hohen Ranges, was 
sich am starksten in dem meines Erachtens schwierigsten Teil 
der Aufgabc, die er sich gestellt hat, zeigt: Bei der Darstellung 
der alten Geharnischten, im Trunk, in der Liebe, in den Rauf- 
handeln. und im Landerschacher, daneben aber auch nicht seiten 
in der Vcrwaltung ihrer Staaten. in der Bewirtschaftung ihrer 
Lander tiichtigen .Kurfiirsten. Ihre wesenlosen Schemen vor 
miscrem Auge mit blutvollem Leben zu ftillen, sie in ihrer 
ganzen vitalen Menschlichkeit plastisch zu gestalten, ist ihm ge- 
lungen und die Namen, mit denen wir haufig nur die Vorstellung 
eines langweiligen oder scheuBlichen Siegesallee-Denkmals ver- 
kniipften, werden zu einer lebendigen Vorstellung.

Ein zweiter nicht minder gelungener Abschnitt des Buches 
beginnt etwa bei dem ungliicklichen Georg Wilhelm, der sein 
Land kunstvoll durch die Wirren des 30-jahrigen Krieges steuern 
muB und mit ungerechtem Tadel belastet in die Geschichte 
seines Hauses einging. Gerade in den nun folgenden Schilde- 
rungen des groBen Kurfiirsten, Friedrichs III., des ersten preussi- 
schen Kbnigs, des Soldatenkonigs Friedrich Wilhelm I. und 
Friedrichs IL wird mit wahrhaft klassischer Objektivitat „G e - 
s c h i c h t e“ erzahlt. So spannend, daB wir die Schicksale 
dicser Menschen, die Geburt- und Zeitumstande zu Kbnigcn 
machten, losgelost von hofischem Prunk und Zeremoniell in 
ihrem allgemein menschlichen Gehalt miterleben.

Wenn dieses Buch ein Bucii gegen die Monarchie als politi- 
sches Prinzip sein soli, dann nur in dem Sinne, daB es zeigt, wie 
innerhalb des erbberechtigten Geschlechts Schuld der Vater an 
den Kitidern heimgesucht wird, auf den guten Herrscher ein 
schlechter folgt, Tugenden und Siinden sich vererben, durch 
Generationen im Blute schlummern und eines Tages zu Wohl 
oder Wehc der regierten Volker segensreich oder furchtbar auf- 
brechcn. —

in diesen Teilen und dariiber liinaus etwa bis zur Geschichte 
Wilhelms I. wird dieses Buch vielleicht einmal so etwas wic ein 
Vblksbuch der Geschichte der Hohenzoller.n 
werden. Die nur politisch Wertenden, werden es, weil es weder 
byzahtinisch vcrlierrlicht, noch in Bausch und Bogen verflucht, 
nicht schatzen; Zahllosen Anderen wird es ein wertvolles Buch 
der Geschichte, ein ausgezeichnet geschriebenes Geschichten- 
bucli sein. -----

Der Verlag Cassirer hat dem Bande ausgezeichnete Portrats 
der Kurfiirsten und Kaiser beigegeben. F, Gu. 

Werk wie cinst im Mai. (Regie Fritz Leyden). Immerhin war 
Zug in der Sache. Auch wenn man die herrlich bliihetid-blbd- 
sinnige Tante des verstorbenen Anton Franck gesehen 
hat, konnte man fiber die berlin-eldoradoblc Schopfung des 
wirklich komischen Heinz K a h n e m a n n in der Titelrolle 
herzlich lachen. Famos ausseliend mid ganz gelost gab Joachim 
Ernst den Charley-Boy e ton-like. Ein wenig zu alt, 
in dem Studcntenterzett aber sonst sehr nett, wirkte Rudolf 
Kaubas Jack. Licblich wie die Maiennacht die jungen Madchen 
ven Dorris Hansen und Use Hirt. Sehr wiirdig und sympathise!] 
der alte, englische Oberst von Adolf Rehbach und knapp 
konturiert August Runge's Faktotum Brasset. Donna Lucia 
d'AIvadprez, die-wahre Tante, liielt in revolutionarer Weise die 
„gutćn, alten” Belange nicht hoch und erschien als kniefreies, ge- 
bebtes Girl, also ein Wahrzeichen der „bdsen, neuen“ Zeit.

Da wir gerade bei diesem standard work der Welt- 
literatuf stehen, glaubcn wir hinsichtlich der anderen Mit- 
witkenden darauf hinweisen zu diirfen, was Shakespeare in 
seinem Hamlet fiber den Rest sagt.

Anten Dvorak: Rusałka.
Pohiische Urauiiuhrung einer czechischen Oper in Katowice.

Man kennt eigentlich im Ausland von czechischen Opern 
in der Hauptsache Smetanas Verkaufte Braut und 
neuerdings Janaceks Jena fa. Die bezaubernde, komische 
Oper. Smetanas ist mit Recht in der ganzen Welt bekannt und 
Janaceks Werk dabei, sich Weltruf zu erwerben. Dvorak als 
O p e r ń komponist war bisher im Grundc eine innerczechische 
Angelegenheit. (Scharlachrot nannte der im iibrigen ganz 
unmusikalische Oscar Wilde treffend Dvoraks Musik in 
einer Konzertkritik fur eine — Frauenzeitschrift!) Wir kennen 
and lieben sein Stabat Mater, die Symphonic Aus der n e u e n 
Welt, die slavischhen Tiinze, die herrliche Kammermusik, vor 
allem 3 Strcichqiiartette, das Klaviertrid, -quartett-, -quintett, 
mid mm kam also zu uns einc Oper Dvoraks.

Das Buch schrieb J. Kvapil, und die liebersetzung ins 
Polnischc besorgte der Kattowitzer pohiische Opernchcf Milan 
Z u n a, selbst Czeche von Geburt. So weit ich informiert bin, 
stellte die Wiedergabc die polnischc Urauffiihrung des Werkcs 
dar. Rusałka ist eine romantischc Zaubercper, stofflich weist 
sie uberraschcndc Aehnlichkeiten mit Undine auf. Dieses Mar
chen von de la Motte Fouquc inspiHerte bcreits E. T. A. 
Hoff m a n n mid Albert L o r t z i n g zu Opernkompositionen, 
mid Rusałka mutet fast wic die Uebertragung von Undine ins 

Kmit Hamsun: Landstreiccher. 
Albert Langes. Mtinchen.

Knut Hamsun ist uugeheuer produktiv in seinen Romanen. 
Die Gestalten seiner Bucher bleiben sich in ihrer Kultur- 
verbun den heit immer gleich, und doch sind es jedesmal 
andere. scharf gesehene, stark geformte. Die Gabe des Er- 
zahlens ist dem Dichter in hohem MaBe eigen; er reiht Bild 
an Bild, Schicksaf an Schicksal mit kunstloser Selbstverstand- 
lichkeit. Mit dem Roman Die Landstreicher ergriindet er einen 
Typ von Menschen, der iiberall vorkommt, unstete 
Wesen, die niemals zur Ruhe kommen wic ihre arbeitsamen, 
seBhaften Mitbriider. Das Gliick scheint ihnen stets zu be- 
gegnen, sic haben Erfolge, und doch zerflieBt alles in ihren 
Handen. Oft entscheidet ein winziger Zufall, der wie ein 
Samenkorn fruchtbares Erdreich findet, die Richtung des 
Charakters. Was wir den Strom der Welt nennen, ist eine 
Summe kleiner Begcbenheiten, die unmerklich von dem ganzen 
Wesen des Menschen Besitz ergreifen, ohne daB er sich dessen 
bewuBt wird, und sein Widerstand setzt meistens erst dann ein, 
wenn es zu spat ist. Eine tiefe Wehmut liegt in dieser Er- 
kenntnis.

Knut Hamsun gibt sich mit Reflexionen wenig ab; er tritt 
vollkommen hinter seinen Gestalten zuriick mid laBt nur sie in 
ihrer Erdhaftigkeit leben und leiden. Ihre Heimat ist diesmal 
eine wcltverlassene Bucht, wo nur arme Lofotfischer mit den 
Ihren und ein paar Handlem wohnen; aber die ganze Welt, 
das ganze Leben mit alien Schauern und aller SiiBe strornt in 
diesem Buch zusammen, in dessen Mittelpunkt ein tiichtiger, 
starker Junge steht. Als junger Bursche beobachtete er mit der 
Neugier des geweckten Knaben eine Priigelszene zwischen zwei 
Landstreichern, die geschickt improvisiert war, urn das Mitleid 
und die Freigebigkeit der Leute fiir den armen Unterlegenen zu 
erhohen. Fruhzeitig schlieBt er sich einem Abenteurer an, der 
mit gliihender Phantasie von seinen Erlebnissen und Reich- 
tiimern spricht und fiir eindeutige Wahrheit nicht das mindeste 
Verstandnis hat. Spater kommt die Liebe zu einer Frau, deren 
Mann im Gefangnis sitzt, und die Sehnsucht, immer in ihrer 
Nahe zu sein. Vielleicht wiirde alles gut werden, wenn sie zu
sammen bleiben konnten, aber der Mann kehrt heim, und seine 
Liebe bringt ihm mehr Leid und Verlust als Gluck. Die Geliebte 
wandert dann nach Amerika aus und kommt verdorben und un
stat zu ihm zuriick, als beide schon ganz eutwurzelt sind. Immer 
wieder bricht die alte Tiichtigkeit und Umsicht des Burschen 
hervor, seine Liebe zu den Geschwistern, zur Heimat, die Freude 
am Besitz, aber das andere laBt sich nicht besiegen. Viele 
Menschen tauchen auf und verschwinden in seiner Umgebung; 
die sicheren und eindeutigen rihgen um ihren Teil oder sie sind 
erfolgreich auf natiirliche Art. Niemals kann sie ein richtiger 
Landstreicher ernsthaft beneiden, denn er sieht die Enge, in der 
sie sich bewegen. Viele Existenzen sind morsch, von denen 
man es ahnt, sie erfahren auch Leid und begehen Verbrechen, 
aber die Landstreicher, besessen von einem ganz starken Da
mon, sind scharf unterschieden von den anderen, und doch brin- 
gen gerade sie tneist den Fortschritt. Sie sind das zersetzende 
Element, das jeden EntwicklmigsprozeB einleitet. Knut Hamsun 
leuchtet tief hinein in menschliche Beziehungen mid das Wer
den einer Gemeinschaft.

Das kleine Nest wird alhnahlich zum fortschrittlichen Dorf 
mit Poststation, gefordert durch den Unternehmungsgeist eines 
zeitweilig auftauchenden Landstreichers. Um die Rolle^edes 
Einzelnen im Plan der Schopfung zu erkennen und so zu zeigen, 
bedarf es eines groBen Dichters Weisheit und Giite. Er ent- 
waffnet das einseitige Urteil jedes Moralisten durch seine Duld- 
samkeit. Wenn man iiber den Dingen steht und um die Qualen 
des AuBenseiters weiB, wenn man die menschliche Gesellschaft 
mit ihren Stiitzen und Parasiten sieht, legt man in seinem 
Urteil erst den richtigen MaJIstab an den Menschen.

Das Gewebe dieses Romans ist von teppichartiger Dichtig- 
keit. In der Entwicklung des kleinen Hafenorts fehlt kein 
Strich. Das Animalische, namentlich gutes Essen, spielt eine 
groBe Rolle. Doch iiber den scheinbar unwichtigen Einzelheiten 
bleibt der Zusammenhang mit dem Allgcmeingiiltigen, Ewigen 
von selbst gewahrt. Die Uebertragung von I. Sandmann und 
S. Angermann darf als fresonders gut hervorgehobcii zu werden.

T. G.

Frauen jenseits der Ozeane.
Niels Kampniann Verlag-Heidelberg.)

Es ist ein wesentliches Verdienst von Margarete Driesch, 
der Gattin des bekannten Leipziger Philosc'phen, dieses eigen- 
artige und hdchst fesselnde Buch geschaffen zu haben. Frauen 
jenseits der Ozeane, — wie wenig wissen wir bisher von den 
Frauen der fernen Erdteile, von ihrer geistigen Haltung, ihrer 
Erziehung, ihrer Einstellung zu den Problemen ihrer, der auBer- 
europaischen Gegenwart. Was wir tiiglich aus den Zeitungen 
erfahren sind die Dinge der Manner: Politik und Wirtschaft,

Czechische an. Das Buch ist so viillig undramatasch, wie fast 
allc slavischen Opern, man denke etwa an den Russen Czaj
kowski und den Po-l e n Moniuszko. Ueberhaupt konnte 
man, wenn man stilistisch einordnen wollte, Rusałka etwa, 
auch musikalisch betrachtet, zwischen Lor t zings 
Undine und Moniuszkos Straszny D w ó r stellen. 
Leider ist zu bemerken, daB uns Rusałka, auch musikalisch, 
kaum noch irgend etwas zu sagen hat. Das HinreiBende slavi- 
scher Musik vor allem auch Anton Dvoraks, der iibrigens Franz 
L e h a r s Lehrer auf dem Konservatorium in Prag gewesen ist. der 
elektrisierende Rhythmus und die echte Sentlmentalitat, sind zu 
Gunsten einer vdllig physiognomielosen, iiberlebten Allerwelts- 
romantik aufgegeben. Lortzings Undine stand, wie bereits er- 
wahnt, bei Rusałka auch musikalisch Pate, und Richard 
Wagner hat fiir Dvorak ebenso wenig umsojist gelebt. (Rhein- 
gold, reines Gold, Waldweben, Von Tristan und Isolde weiB ich 
ein traurig Lied usw.). Nichts Dramatisches, keine Glicderung, 
Steigerung, alles konventionell, auch in der Instrumentation, 
allerdings immerhin ohne Bjiechgedrohn, aber nahezu so endlos, 
wic die Gotterdammerung. Nur ist die Lange hier dem Stoff 
durchaus nicht adaequat, scheint e'her Hilfslosigkeit. Der dritte 
Akt vollends mit der verratenen und verkauften Braut 
und ihrem Liebhaber. die nicht wissen, cb sie in Verzweifhing 
sterben oder niemals noch so sehr das Leben lieben sollen mid 
dem darin zum fiinften Male aus der Versenkung auftauchenden 
Wassermann (glticklicherweise wenigstens ohne G e i g e) 
dauert, wie ich befiirchten muB, wenn sie nicht gestorben sind, 
noch bis heute. Der Theaterzettel verhieB niimlich fiir die 
punktlich um 7M Uhr begonnene Vorstellung einen SchlttB fiir 
10,30 Uhr. Als sich indes um 5412 noch kein Elide absehen lieB, 
stromte ich in Scharen aus dem Theater.

Dabei bleibt zu sagen. daB die Aiiffiihruiig mit viel Liebe 
und Hingebung vorbereitet war. Vor allem dem Dirigenten Milan 
Ztina gebiihrt hohes Lob fiir seine Direktion von Orchester mid 
Ensemble. Aber ein Dirigcnt muB zu kiirzen verstehen und 
kann durch falsche Pietat ein bis zu einem gewissen Grade 
vielleicht noch zu rettendes Werk totem Man hiitte rufen inogen: 
O lieber Rotstift, streiche doch! (Melodie: Fliegender Hollander). 
Von den Sangern erwies sich wieder Laura Kochańska in der 
Titelrolle als hervorragende Konnerin, auch der wassermann- 
liche, f c u c h t e, aber leider g a r n i c h t f r 0 h 1 i c h e Papa 
Michael Martini's bot eine bcachtliche Schopfung. Der tenorale 
Kronprinz in seiner unfrciwillig komischen Darstellung er- 
innerte mich an den Titel eines soeben verfihnten Moderomans 
von Maurice Dekorba, den ich kiirzlich ohne Madonna im 
S c h I a f c o u p ć zu lesen versuchte: Fiirst Oder Clown? Von 

Bdrse und Handel, Sport und Stadtcbau. Aber kónnen Sie m?f 
etwas von der abessinischen Frau erzahlen? Oder vom Leben 
der Hindufrau in Indien? Wissen Sie mehr als Andeutungen von 
der Japanerin als Frau mid Mutter, von ihrer rechtlichen. und 
sozialen Stalking oder gar von ihrer Art, sich zu kleiden, das 
Haar zu tragen, ihre Kinder zu erziehen. Auch Amerika, dessen 
StraBen und Stadte und Hotels und Filmateliers jeder von uns 
wie seine Hosentasche kennt, auch wenn er die neue Welt noch 
mit keinem FuB betreten hat, weil wir doch taglich iiber- 
schwemmt, heschossen werden mit Nachrichten und Bildcrn von 
driiben, — auch Amerika ist uns. — was die Frauen betrifft, so 
zicmlich terra incognita. Nun konnen wir uns endlich unter- 
richten iiber ihr offeritliches und soziales Wirken, iiber ihre 
politische Eingliederuns, und vieles andere mehr.

Mehr als 20 Frauen aus Indien. Abessinien, China, Japan, 
Amerika hat Margarete Driesch zu Mitarbciterinnen gewomien. 
Und mogen die einzelnen Beitrage in Qualitat und Form noch 
so verschieden sein, so ergibt sich doch aus dem Ganzen ein 
interessantes einheitliches Bild, das uns Mitteleuropaern bisher 
gefehlt hat. Frau Drieschs Buch wird den deutschen Frauen, 
die noch an anderes als an Kochen und Windelwaschen, an Sport 
und Flirt denken, eine beqttemc und gute Gelegenheit geben, die 
Kolleginnen jenseits dcr Ozeane zu verstehen und zu — lieben. 
Vielleicht hat das Buch also, iiber seinen ersten und unmittcl- 
baren Zweck hinausgehend, noch eine weitere Aufgabe: dem 
Verstandnis der Volker und also zugleich der Entspannung 
ihrer Gegensatze zu dienen. Denn wer ware mehr berufen, 
der Vernunft und dem Frieden zu dienen als die Frauen, die 
Mutter aller Lander, deren Sohne es sind. die die Zukunft ge
stalten, — die auf den Schlachtfeldern verbluten werden.

Dr. Erich Ebermayer.

Graphik.
Abel Pann.

In technisch hervorragender Ausstattung stellte The Pale
stine Art Publishing Co., Jerusalem-Wieu (Julius Salzer, Wien) 
zwei Werke des palastinischen Maiers Abel Pann her. Das erste 
heiBt DieBibelinBildern. Es sind 24 Faksimile-Drucke 
nach Pastellen zu Bibelspriichen: Die Sintflut, Der Turmbau zu 
Babel, die Zerstbrung von Sodom und Gomorra; Farbtbne von 
eigenartiger Zartheit, im Grunde impressionistisch gesehen. Der, 
besondere Reiz des Werkes besteht darin, daB es im Lande der 
Bibel entstanden ist. Ob die Landschaft darin aufgefangen isL 
vermag freilich nur der zu entscheiden, der bereits in Palastina 
gewesen ist. Aber man ist in jedem Faile gefesselt von dem 
Werk.

Ein Gegenstiick sind die 24 Zeichnungen Abe! Pann's Der 
Tranenkrug, ein erschutterndes Dokument, das die Zeit der 
zaristischen Judenprogrome in der Ukraine zwingend festge- 
halten hat. Ueber die Tendenz hinausgehend ist es Ausdruck 
reiner Menschlichkeit. Der soeben dahingegangene Wiener 
Oberrabbiner Dr. Chajes, Professor an der Universitat Jeru
salem, hat dazu ein kurzes Vorwort geschrieben.

Beide Werke sind Zeugnisse holier graphischer Kunst. 
Holzschnitte.

Im Paul Cassirer-Verlag, Berlin, erschien eine Folge von 
9 Hdzschnitten Ernst B a r 1 a c h’s in Mappenform zu 
Schiller-Beethoven’s Lied an die Freude. Die 
Zahl 9 mag wohl der Neunten Symphonic wegen gewahlt sein. 
Man kennt und liebt die wuchtige Art Ernst Barlach’s, sein sach- 
liches Pathos, wenn man so sagen darf. Aber seine Eigenart 
scheinen mir neben seinen Dramen vor allem die Hol z- 
p 1 a s t i k e n auszudriicken, in denen seine ganze Kraft klar 
zum Ausdruck kommt. Diese Holzschnitte, denen doch ein 
literarisches und dariiber hinaus noch ein musikalisches Pro- 
gramm zu Grunde liegt, finde ich zu ornamental, um nicht zU 
sagen nnwesentlich.

Wie anders wirken immer wieder die Holzschnitte Franz 
Mas er eel's! Bei Kurt Wolff, Mtinchen, erschien soeben 
wiederum die Volksausgabe — iibrigens liegt auch das Werk von 
Barlach in einer Volksausgabe vor — von Masereel’s Bildroman 
oder Taschenkino: Geschichte ohne Worte. Max Brod 
hat dazu eine sehr kluge Einfiihrung geschrieben. Aber der 
herrliche Mensch und Kunstler Frans Masereel spricht zu uns 
so unmittelbar, daB wir daraus keine Geschichte m i t Worten 
machen mbehten. Frango.

Schweizerische Urauffiihrung der dramatfschen Legende: 
„Kaspar Hatiser“ von Erich Ebermayer.

Das Werk des jungen Dichters wurde bereits, nach seiner 
Urauffiihrung in Miinchen, von verschiedenen deutschen Biihnen 
mit Erfolg gespielt. Nun gab am 11- Januar das Stadt- 
t h e a t er in St. Gallen die s c h we i z e r i s c h e Urauf- 
f ii h r u n g der dramatischen Legende.

In neun Bildern entwickelt Erich Ebermayer die 
Lebensgeschichte des seltsamen Findlings Kaspar Hauser, 
von seinem lichtlosen Gefangnis, seiner Auffindung vor Niirn-

den parstellern der kleineren Partien verdient ganz besonders 
der Forster des hochbefahigten Adam Kopciuszewski hervor. 
gehoben zu werden. Gut die alte Baba Jadwiga Chodakowskas, 
prachtvoll, vor allem in der Erscheinting, Helena Korwin- 
Slugocka in der undankbaren Partie der fremden Fiirstin. 
Hieronim Zwolinski's Biilinenbildcr gaben saftig-frische Wald- 
und farbige SchloBarchitektur-Szenen.

Im iibrigen: Gesellscbaftliches Ereignis, Diplomatic und 
so ... .

Verdi: VioJetta.
Es erscheint mir durchaus gliicklich, das Werk in Stil- 

kostiimen (Biedermeier) zu geben, einmal darum, weil zu dieser 
Musik das Zeitkostiim, das man haufig in Traviata zur Schau 
gestellt sieht, nicht paBt, iiberdies aus dem Grunde, weil dieses 
hbchste Eleganz erfordert, und auch der Chor meist in Gesell- 
schaftstoilette zu erscheinen hat. Wofern nicht in Verbitidung 
mit Traviata eine Mode n schau, mbglicherweise im Rahnicn 
eines theatre pare, verbunden ist, miBlingt der Versuch fast stets 
auch an grbBeren Biihhnen. Hermann H a i n d 1, von dem man 
wirklich immer in Superlative!! reden mtiBte. scliuf wieder ein
mal beriickendc Intericurs, einen wahren Farbenrausch, der das 
Auge blendete, mid die Stilkostiimc fiigten sich vorziiglich darein. 
Rot-orange, leuchtendes Blau, Griin, ein wahres Sonnenspektrum;. 
alles in intimen Dimensionen gehalten. Famose Bauschungen 
mid Rafftingen von erlcsencm Geschmack.

Die Auffiihrung von Traviata steht und fallt mit der Ver- 
treterin dcr Violetta, und wir besitzen in Armella Klein ke 
eine Kiinstlerin, die darstcllerisch mid musikalisch den An- 
spriichen der Partie f ahezu in idealer Weise gcrecht wurde. Der 
wundervolle, siiBe, schlanke Sopran ist quellfrisch, warm, be- 
seelt, leicht mid biegsam, dabei ftillig ini Ten. Die schwierigen 
Koloraturen werden in pcrlender Technik behcrrscht, die hbcli- 
stes Format hat: legato, portamento, Schwelltbne und perden- 
dosi, alles ist da und rundet sich einheitlicli. Dazu ein wahr
haft ergreifendes Spiel. Diese Violetta bcdcutet. nachhaltigcs 
Erlebnis, und zuriick bleibt eigentlich nur noch der Ęindruck des 
transparent klingenden Orchesters, in deni besonders Geigen- 
SiiBe und die schbne Solo-Violinc (Brunno Winkler?) auffieleB 
miter der urmusikalischen. a niockcniden, alien Staub mid 
Plunder abschiittehiden Leitung Karl Fridcriciis. Diva mid 
Dirigcnt schufen soviel Schones. daB iiber mm;che si-listische 
Schwacheii der Auffiihrung der Schleicr des Vergessens gc- 
breitet sei.



Das Grab des unbekannten Soldaten.
Polnischer Film II.

Ueber drei polnische Filme ist hier ini Dezember berichtet 
worden. Es war die Hoch-Zeit einer ungesunden Fruchtbarkeit. 
Der neue Bericht — im Januar* — hat nur einen zum Thema, 
den einzigen der nach den traurigen Erfahrungen mit seinen 
Vorgiingern seitdem hergestellt wurde: Das Grab des un- 
bekannten Soldaten.

Der Weltkrieg hat viel schlechten, neben manch gutem, 
kiinstlerischen Niederschlag gehabt. In Polen gibt es, wie iiber- 
all, eine ganze vaterldndische Weltkriegs-Literatur. Man liest 
diese Bucher nicht ungern. Das von der mystischen Seite an- 
gepackte Problem der neuen staatlichen Freiheit, die romanti- 
sche und sentimentale Note, die sich durch Kriegswirren und 
Liebesleid wie ein amarantener Faden bis an das Unhappyend 
zieht, wirkt auch auf den Nichtpolen eigenartig und laBt ihn 
ohne Murren langweilige Seiten umblattern. So hat Andrzej 
Strug, der sozialistische Dichter und letzte Ueberlebende aus 
der Reihe der Żeromski. Reymont Kasprowicz, Przybyszewski, 
in seinen Werken tiefgehende Einschnitte in das Problem des 
Weltkriegs- und Befreiungs-Phanomens gemacht, die literarisch 
und historisch interessant sind.

Nicht minder tiefgehende Ausschnitte miiBte man aus dem 
neuen Bildstreifen des unbekannten Soldaten, nach dem gleich- 
namigen Strug'schen Roman, machen. Audi hier sieht man 
wie in den friiheren Filmen, auf Schritt und Tritt Anfange, 
Partikelchen eines Besseren, erkennt man an kleinen Anzeichen 
daB dieses Grab nicht mehr der erste, polnische Film ist, und 
hier und da merkt man sogar so etwas, wie Routine. Doch da- 
zwischeu, wo es leider weder schreitet noch tritt, sondern stilic- 
steht und zuriickgeht, sind wieder die alten Fehler und Mangel, 
zu denen die polnischen Filmregisseure mit sonderlichem Eigen- 
sinn zuruckkehren. Alles wirkt durcheinander, hier eine Szene, 
dort eine Szene, Romantik und wilde Verfolgungsjagd. Kriegs- 
bilder und schmachtende Backfische, (wie dreiBigjahrig aus- 
sehend), gute Fabriksaufnahmen aus SSSR und kleinstadtische 
Kabarettschilderungen. Besseres und Schlechtestcs beieinander.

Diese Massenszene zum Beispiel: Kosaken — oder sinds 
berittene Revolutionare? — reiten in die Menge hinein, treiben 
sie vor sich, eine willenlose Herde, doch voll von innerer 

soli Richard Tauber die Tenorpartie des jungen Studentem 
Goethe kreieren. Vorher wird Tauber móglicherweise noch 
in Berlin in Lehar’s groBer Operette „E n d 1 i c h a 11 e i n“ oder 
seiner ebenda bisher noch nicht auigefiihrten „G e 1 b e n J a c k e“ 
singen.

Erich Wolfgang Korngold und der Jazz,
In Wien gelangte das einsiłtzige. fiir die linkę Hand kompo- 

nierte Klavierkouzert mit Orchester von Erich Wolfgang Korn
gold durch den einarmigen Pianisten Paul Wittenstein zur Auf- 
fiihrung, fur den iibrigens auch Richard StrauB ein Klavier- 
konzert fiir die linkę Hand komponiert hat. Ein Teil des Korn- 
gold’schen Werkes, gleichsam ein Scherzo, ist im Jazz- 
Rhythmus und -tempo komponiert und erzielte bei der Auf- 
fiihrung einen auBerordentlichen Erfolg.

Der neueste Krenek.
Ernst Krenek hat 3 Abend fullende Opetn-Einakter beendet, 

dereń Urauffiihrung gelegentlich der Maifestspiele im S t a a t s - 
theater Wiesbaden stattfindet.

„Der erste Einakter heiBt „Der Diktator“. Der zweite 
stellt eine kleine MSrcbenoper dar, die sich „D a s g e h e i m e 
K ó n i g r e i c h“ betitelt. Der dritte Einakter ist eine burleskę 
Operette und nennt sich „Schwergewicht**. Textlich ist 
er eine Satire auf die Sportleidenschaft von heute, sein Inhalt 
ist also ganz danach angetan, einen Operetteneinakter im 
Offenbachschen Sinn auf die Biihne zu stellen.'*

So auBert sich Ernst Krenek selbst iiber sein neues Werk.
Der jungę Dichter-Komponist hielt iibrigens in Wien, wie 

kiirzlich auch in Frankfurt a. M. einen V o r t r a g iiber seine 
personliche Einstellung zur Opernkomposition unter dem Titel: 
„Moderne Opernprobleme“.

Arnold Schonberg’s „Gurrelieder“ warden am 27. Januar in 
der Londoner Albert Hall zum ersten Ma) in eng- 
lischer Sprache aufgefiihrt. Die Auffiihrung, die unter 
Leitung des Komponisten stand, wurde auch durch Rundfunk 
iibertragen. Vor kurzem sind die „Gurrelieder" auch zum 
ersten Mai in russischer Sprache aufgefiihrt worden. 
Die Auffiihrung in Leningrad unter Leitung des Dirigenten 
Malko hatte stiirmischen Erfolg, sodaB eine Wiederholung statt- 
finden wird. In Paris fand ein mehrtagiges Schónberg- 
f es t. statt, das zum erstenmal einen geschlossenen Ueberblick 

Spannung, voll Wut und Empbrung. Gut, sehr gut. Aber glelch 
hinterher ein Dialog — im Film! —, ellenlang, w*er erbarmte sich 
da nicht der armen Schauspicler, die immerfort, nach Luft 
schnappend. den Mund auf und zu machen.. Stopft ihnen doch 
den Mund, Regisseure, habt ihr noch nie etwas von Bewegungs- 
kunst gehbrt, miiBt ihr unbedingt alle. nicht nur die Redeszenen. 
mit Text begleiten? Kugeln schwirren, ein Legionar versucht 
durch die hiigelige Landschaft zu schreiten. Da greift er sich 
plbtzlich ans Herz, fallt urn. Die Zuschauer, diese naiven Leute, 
kbnnen naturlich nicht begreifen, was da vorgeht. Da rettet der 
Text: „Er versucht trotz des Kugelregens die Seinen zu er- 
reichen. Da trifft ihn eine Kugel mid er fallt zu Boden". Nun 
versteht man's. Was nutzt hier das Spiel von guten Schau- 
spielern, die, obwohl sie schon offers gefilmt haben, immer noch 
nicht recht wissen, wie man das tut, denn keiner sagt es ihnen. 
Wohl gab es in diesem Grabfilm einen ganz ausgezeichneten. 
kommunistischen Schuft, einen schuftigen Kommuniijten par 
excellence, und gleich daneben einen guten, menschlichen, 
idealeu Kommunisten. aber ach. was war das fiir eine Geister- 
seherin, die Fraulein Malicka vergebens darzustellen suchte? 
Wie staunte man, ais sie vom Kopiec Kościuszki in Kraków ohne 
Fernglas oder Televisions-Apparat zu ihren Ftissen das Schlxht- 
feld in Wolhynien erblickte. So wird sich Strug das Gefiihl des 
Verbundenseins zwischen Vater und Tochter, die dessen Schick- 
sal ahnt, kaum gedacht haben. Er wird sich auch seinen 
Legionarsoffizier weniger dick und gutbiirgerlich, ais ihn Herr 
Leszczyński, die russische Fiirstin weniger damonisch- 
ekelhaft, ais sie Frau Gorczyńska kerierten, vorgestellt 
haben. Dazu schauen diese beiden immerfort, im Theater tun 
sie es in der Richtung nach dem Souffleurkasten, den Regisseur 
hilfesuchend an, der darni wohl befichlt: naturlicher, lebepdiger, 
so daB sie sich sofort wieder zusammenreiBen und so naturlich 
spielen, daB man's gleich merkt. So ist der gauze Film: ein 
guter Moment, dann laBt es wieder nach, sinkt bis aufs tiefste 
Niveau, dann kommt wieder ein Ruck, dann wirds wieder 
schlechter. Und dabei kónntc man so viel inehr, wenn man 
woli te!

Warszawa, im Januar 1928.
--- rmiaiiriinn i n i mii mu. h-T-t::--;-.. ...ii iiiii ■■ 

iiber das Werk Schonbergs vermittelt. Neben mehreręn 
Kammermusikwerken wurde ..Pelleas und Melisande" unter 
Leitung des Komponisten, das „Lied der Waldtaubc" mit Marya 
Freund aufgefiihrt. Die neue Suite op. 29 von Schonberg er- 
lebte in Paris ihre erfolgreiche Urauffiihrung. Schonberg's 
Monodram „Erwartung" kommt dieser Tage in Wies
baden, seine „Qltickliche Hand*' im Marz am Stadt- 
theater in Breslau zur reichsdeutschen Erstauffiihrung.— 
In Wien veranstaltet das Wiener Streichquartett mit Eduard 
Steuermann zum ersten Mai eine zyklische Auffiihrung der 
Kammermusikwerke Schbnberg's.

Kannibalenmusik.
Dieser Tage fand in Paris im Gaveau-Saal ein Konzcrt von 

Kannibalenmusik staff. Indianische Gesange. Chore, Soli. 
Orchestermusik mit viel Schlagwerk, darunter allerlei in Europa 
unbekannten Instrumentem wilde Kannibalentanzmusik von 
suggestivem Rhythmus, lóste bei dem Pariser Publikum 
frenetischen Beifall aus.

Die neue Oper von Darius Milhauel, Dichtung von Jean 
Cocteau, der auch die Bucher der letzten musikalischen 
Biihnenwerke von Igor Strawinsky (O e d i s e n z s e x, in 
lateinischer Sprache!) und Arthur Honegger (Anti
gone) schrieb, gelangt soeben in Paris zur Urauffiihrung.

Ein neues Balfett von B. Martinu.
Der Komponist B. Martinu. dessen kiihne Kompositionen 

gegenwartig mit Erfolg in Amerika, Frankreich und England 
aufgefiihrt werden, hat, nąch einem Bericht der „Prager Presse". 
ein groBes Ballett „Vzpoura" („Der Aufruhr*') geschrieben, 
dessen Urauffiihrung am 11. Februar im Tschechischen National
theater in B r fi n n erfolgen wird. Das Ballett ist einaktig mit 
drei Verwandlungen. Die Grundidee ist ein Aufruhr der Noteii. 
Die Noten emporen sich gegeu die Tyrannei und die Welt steht 
plotzlich ohne Musik da, die Komponisten kónnen nicht kom- 
ponieren, die Orchester nicht spielen, der Gesang verstummt. 
Wie die Menschen sich schlieBlich wieder an die Musik erinnern 
und wie die Noten wiederum Gchorsani leisten, das wird in dem 
Ballett in witziger Weise vorgefiihrt.

Operntexte gesucht.
Ein interessantes Preisausschreiben ver- 

anstalten die „Musikblatter des Anbruch" (Wien I„ Karlsplatz 6).

berg bls zu secern dunklen Tod. Mit starker Kunst verdichtet 
Ehermayer die Gestalt dieses iungeu Menschen, eine Atmosphare 
des Gebeinjuisvollpn. des. Gespenstischen umwittert ihn, die 
diistete Stimmung, die fiber dem Werke liegt, erzeugt das be- 
’.lemmende Gefuhl vom Abrollen eiues undeutbaren Schicksals. 
Wir ahnen das Gleiclmis, von dessen Ratsel wir ergriffen sind.

Die ausgeglichene Auffiihrung outer Leitung des Direktors 
Paul v. B o n g a r d t wirkte iiberzeugend. Der Darsteller des 
Kaspar Hauser. Herbert Bergh of, brachte fur diese trieb- 
haft ieidenschaftliche Gestalt seine groBe Jugend und seine 
auBerordentlicbe Begabung mit. Der Erfolg war laut 
und n ach h a 11 i g, der anwesende Dichter d u r f t e 
begeisterten B e i fa 11 cntgegenn<hmen.

Werner Joh. Guggenheim.
(Die gesamte Schweizer Presse, an der Spitze die „Neue 

Ziirichcr Zeitung". brachte restlos positive Wiirdigungen des 
Vv'crkes).

Revue, Jazz und Jonny 
ist das Thema eine; 2. R a dio-Vortrages, den der Her- 
ausgeber der Buch- und Kunstrevue auf Ein- 
ladung der Schlesischen Funkstunde im Sender Glei- 
W i t z — Breslau in Kiirze halten wird. Den ersten 
Radio-Vortrag iiber „Jiingstedeutsche Dichtung’’ 
brachte die .,0 berschlesischeZeitung” (Beuthen) 
in 3 Foigen (Jahrgang XXIV, Nr. 25—27, 25.—27. Januar 
d. Js.) zum Ahdruck.

Wiadomości Literackie 
die fiihrende literarische Zeitschrift Polens, veroffentlicht 
fr? Jahrgang V, Nr. 2 vom 8. Januar einen 3 S p a 11 e n 
Oangen Leitartikel von Stefan Napierski 
iiber den gemeinsameu Besuch Dr. Erich 
Ebermayers und des Herausgebers der 
B-!ch- and Kunstrevue in Warszawa. Die 
glciche Nuimner enthalt einen Aufsatz iiber Erich 
Eberm ay er vom Herausgeber der Buch- und 
Kunstrevue in polnischer Sprache.
..Vossische Zeitung” mid ..Leipziger Neueste Nachrichten” 
u. a. berichteten gleichfalls iiber denselben AniaB.

„Ilustrowany Kurier Codzienny” 
dje groBfe Tageszeitung Polens, brachte in Nr. 44 des 
vorlgeit Jahrgańges im Hauptblatt der Sonntagsausgabe 
ein Ćarrć unter der Spitzmarke Paskwilna Polskę w biało 
amarantowej okładce. Dieser Artikei stellt den Auszug 
cir.cs k-itiseben Aufsatzes dan den der Herausgeber der 
Buch- und Kunstrevue ebenda s. Zt. dem Oberbegriif 
Polen iiber je ein Buch eines Franzosen, eines Deutschen 
und eines Polen iiber Polen geschrieben hatte.

Eine polnische Kunstausstellung in Wien.
Am 18. Februar wird in der „Sezession" cine polnische Kunst- 

a.nsstcl]uug eroffnet, die dem Wiener Publikum die Kenntnis der 
Hati.ptstrdmungen in der zeitgenóssischen polnischen Kunst ver- 
mitteln soil. In dieser von der Warschauer „Gesellschaft zur 
Verbreitung der polnischen Kunst im Auslande" organisierten 
Kunstschau werden. ungefahr dreiBig lebende und zwei ver- 
storbene (Eugen Zak und Konrad Krzyżanowski) polnische 
Mnler und Bildhaner vertreten sein. Die Ausstellung wird von 
den Kiinstlerverelnigungen „Sztuka'* (Kraków) und „Rytm" 
(Warszawa) sowie von einigeu, keiher Vereinigung angehóren- 
den Kmrstlern, beschickt. Die letzte groBe polnische Kunst- 
aussteiimig fand in Wien 1915 im Kimstlerhaus statt.

Franz Lehar hi Paris, Hamburg und Berlin.
Die Erstauffiihrung von „Paganini" in f r a ri z b - 

sdts-cher Sprache findet im Februar in Paris statt, und zwar 
in einer Bearbeitung von Andre Rivoire.

An der Volksoper in Hamburg kam kiirzlich Debars 
„Paganini" zur 200. Auffiihrung. An diesem Jubilaumsabend 
sang Eduard Lichtenstein die von Richard Tauber 
k’rcletie Titelrolie.

Crete sedlitz, die schon in Leipzig mit Richard Tauber den 
„Za rewitsch” von Franz Lchdr zum Siege gefiihrt hat, be- 
gann ihr neuerliches Gastspie! am Operettenhaus in der gleichen 
Operette und Rolle und wieder mit dem gleichen Erfolge, der 
ihrer „Grafin Mariza" und ihrer Fiirstin Anna Elisa im 
..Paganini" bis zur 200. Auffiihrung treu geblieben ist. Direktor 
Karl Richter und Kapellmeister Georg Bruno haben auch sonst 
fiir cine glanzvolle Auffiihrung gesorgt. Das Werk bleibt vot- 
liiufig his Ende .Marz, auf dem Spielplan und soil erst von der 
neuen Kalman-Operctte „Die Hferzogin von Chicag o'* 
ajjgelost werden.

In der Mitte Oktober im Theater des Westens stattfinden- 
qeii B e r l i n e r U r a u f f ii h r u n g von Lehar’s „F r i d e r i k e“

Eu: en d’Albert: Tiefland.
Die Auffuhrimg der pyrcnaischen Hir teneh re durch 

das Oberschlcsiche Landestheater kam erst ein Vierteljahr nach 
der Beuthener Neueinstudieruug nach Katowice. Die iiber- 
ragende Leistung des Abends war die Marta von Reina Back- 
ham,. Sic versteht es innner, rausikalisch und dramatisch eine 
Rolic zu bclcben, stark zn profilieren und den Zuhorcr zu fes- 
Sei'i. Ihr Sopran umfaBt ingleichcn lyrische Weichheit, zartes 
Pi .no und schlagkrdftig dramatisclie Akzente. Die Stimme 
ist in alien Lagep ausgeglichen und die Gesamtschopfung besitzt 
entschicden Form.it.

Den treu-pyrenaischen Tblpel Pedro zeichnet 
in der Anlngc vorziiglich Ludwig Epple,. den ich zum ersten Male 
hi'ite. Sein heidiseber Tenor ist typisch deutsch-wagnerisch. 
Am i dionstcu klingt die Mittellage. Der Bruston hat metal- 
li'.'.lic Resonanz, die Obcrlage lieC anfaugs nicht noch zu 
wiinscb.eu tibrig. Im Laufe des Abends entwickclte sich jedocli 
d'.e Stimme eon Akt zn Akt sehr schon. Die Wolfserzahlung 
vmdc packcud gestaltet. Dor SchluBakt, besonders in Gemein- 
schuft mit Reina Backhaus, virkte sehr eindrucksvoll.
1't 0'; Rdz‘ Sebastino, in der Darstellung mehr als bloBer
'/'.‘■(‘’‘vr-Euscwij;! und Opcrnscheusal, ganz animalisch vital 
y J'tinjmlich den Anfordcrungen der Rolle nicht ganz 
c .'uVolutncn seines Baritons fiillte nicht das-Haus. 
I',,6. , -St’ S1- Gustav-Adolf Knbrzers Totmiiaso. Der Sanger
i'\i ,SIC.■LCiviC.‘,‘c-!c11 Kcgenuber dem Vorjahr vervollkoinmnet. 
-z ’e--i r ,in A’agabund spricht man wie W. nicht wic F.)
r” ,: l!. ,.;ric*1 '-llx‘ Moruceio mid Hermann Schottges Nando.
Niviit zu vergesseh.Dora von Pachmanns Nuri, wenn einem auch 
mc-o penetrant nai\^ Rolle nachgeradc auf die Ncrven geht. 
tbehidd anereuigs des Librcltisten, nicht der Sangerin).

l-elix ihierluiiicr. der Operette her bestens empfohlcn, 
£!/ ‘V’ seine viclseitigkeit durch cchtes Rubato. mid ziindenden 
Rhythmus. Das Orchester wurde alien Anspriichen d'Alberts 
n’’.''''1' Hxuso^Jcr < nor. pau| Schienkcrs Regie und Hermann 
Haindls Biilmencild v mirtcn das bcreits gewohntc Niveau.

Rudi Stephan — Alfredo CaseHa.
Der neue Poelzig-Saal.

Das zweue Konzert der Oberschleslschen Orchestergesell- 
'it, Bctithcm, ging zugleich als erstes Symphonie-Konzert des 

WiihJienvolksbundes vonstattcii. Zwei iiberaus erfrculichc Mo- 
m e a t c mfissen zunachst hervergehoben werden. cinmal, atiBcr- 
l.i'-b „chief, ein durch diese Vcrbindung Wochcn vorher be- 

reits ausverkauftes Haus und im Programm neuzeit- 
liche Musik, fast durchweg in Oberschlesien noch nicht zu 
Gehór gebracht. Wenn der Biihnenvolksbund in diesem Sinne 
weiterfahrt, muB man ifrm dankbar sein und seine Veranstaltun- 
gen, gleichviel in welchem Lager man sonst stehe, wiirmstens 
unterstiitzen. Im Anfang der Vortragsfolge stand Beethoven's 
Eroica. Es folgte Musik fiir Orchester des friih voll- 
endoten Rudi Stephan. Merkwiirdig, wie die Musik und 
unser Empfinden, ebenso wie in der Literatur, sich in wenigen 
Jahren gewandelt haben. Zweifellos weist das Werk Ziige von 
Bedeutung auf. Aber es wirkt doch un g e s t a 11 e t, was der 
Alibibeweis der Holzblaserfuge eher erhartet, denn widerlegt. 
Ich muB bekennen, ais ich das Werk zum ersten Mai 1919 in 
Leipzig horte, hingerissen gewesen zu sein. Es lag 
hier ein iihnlicher Fall, wie beim Expressionismus in der Dich- 
trnig vor, dcr die naturnotwendige Reaktion auf 4 Jahre Massen- 
schlachten darstellte. Heute,, da wir wieder in erholitem MaBe 
tins um Formgcbung bemiihen, kónnen wir von diesem sicherlich 
mehr, als sympathischen Werk demach keine nachhaltigen Ein- 
driicke empfangen.

Wie unmittelbar spricht dagegen Alfredo Casella's 
Rhapsodie fiir groBes Orchester, Italia zu uns! 
Ich leline jedes 1 i t c r a r i sc h e Programm in der Musik ab. 
wenn dieses ?ber in ein Wort komprimiert ist. wie etwa in 
dem Faile der Eroica bei Beethoven oder hier in Italia, dann 
kann man es gern liinnehnieii. Der Klangzauber Kasella's ist ge- 
sSttigt von siidliciicr Landschaft. Einfliis.se von Czajkowski bis 
Richard StrauB scheinen naturlich. Es schiene billig, vbn Sonne, 
Vestiv, Lava, und ahnlichen, schónen .Dingen zu reden, obgleich 
zugegeben werden muB, daB einem diese und andere Assozla- 
tionen tinwillkiirlich kommen. Der gauze Farbcnreichtmn und 
die Oefiihls-Skala des Stidens iiberfluten uns warm, Entfesseltes, 
Tanzerisches, Volksliedhaftcs und hinreiBend Sentimentales, da- 
rip dem Slavischen yerwandt, und der Hohepunkt. das von 
Casella schópferisch neu gestaltete F u n i c u 1 i - F n n i c u 1 a, 
orgiastisch im Rhythmus, wirkt derart elementar-elektrisierend. 
daB es einem schwer ankommt, ruhig sitzen zu bleiben. (In 
diesem Augenblick war ich sogar f ii r M u s s o 1 i n I.) Und 
nun sage einer. die neue Musik verfiige iiber keine schbpferischen 
Potenzen!

Dazwischen gab es Orchesterliedcr. znerst A b s c h i e d. 
Dichtung und Musik von Armin Kroder, cine von tausend 
bis zum UeberdruB bekannten „Spielmannsweisen", absolut banal. 
P r i v a t a u g e 1 e ge n li e it des Autors, ohne persdn- 
liche Note, mid 2 Orchesterliedcr von Richard 
S t r a u B. H y m ii u s und Pilgers Mor gen lied. Man 
kann restlos von Richard StrauB sein und ich bekenne durch- 

aus zu ihm zu stehen. Man mag seine Lieder iiberaus lieben, 
ohne zu vergessen, daB seit Hugo Wolf im deutschen Lied kaum 
etwas Neues geschaffen worden ist. und wird dennoch zugeben 
miissen, daB die Orchestrierung eines Medes zuweilen mehr ver- 
raten kann, als es gut sclicint. In dieser Gestalt wirkten 
die beiden Lieder von Richard StrauB doch, es muB gesagt wer
den, sehr banal. Die groBe Form ist ihnen nicht zutraglich.

Der Bariton Wolfgang Ritz war weder Kroder noch 
Richard StrauB ein angemessener Interpret. Die Stimme tragt 
nicht und hat ebensowenig lyrischen, wie heldiscjien Klang. Ritz’ 
Begabung ist ausgesprochen buffonesker Natur, wie sein iiber- 
aus famoser Faninal erwies. Konzertsanger ist er jedenfalls 
vorlaufig nicht. Hervorzuheben bleibt die schbne Soloviolinc 
Bruno Winkler's. Der Dirigent Karl Friderich scheint mit 
jedeni neuen Werk zu wachsen. Man hatte viellefcht das Adagio 
in der Eroica rhythmisch noch ein wenig prazisierter sich den- 
ken kbnnen. Bruno Walter etwa strafft hier bei aller 
Elastizitat bis zum Militarisch-Pragnanten. Aber im iibrigen ist 
dies Auffassungssache. Den ersten Satz der Symphonic habe ich 
leider nicht gehbrt, der 3. und 4. jedoch erklang mit soviet sprii- 
hender Beschwingtheit, die Streicher spielten so locker und 
warm, auch die Harfe streikte diesmal verstandigerweise nicht, 
daB man verwundert war fiber den imverkennbaren Fortschritt 
gegenuber dein 1. Symphoniekonzert, Friderich sc-beint 
die neue Musik ganz hervorragend zu liegen. 
Voller Hingabe ging er an Rudi Stephan's Werk heran und ge
staltete seine Musik fiir Orchester kaleidoskopartig. Ebenso 
schuf er den Orchesterpart der Lieder den Kompositionen ad- 
aequat, und wie iiberwaltigend der Eindruck seiner Interpretation 
von C a s e 11 a's Italia war, geht bereits aus dem fiber das 
Werk und seine Wirkung weiter obeu Gesagte hervor. DaB 
iiberhaupt in der Provinz ein derartiges Pro
gramm und solcb e ine D u r c h f it h r u n g m 6 g 1 i c h ist 
und eine i m m e r h i n f ii r diese Kunst z i e m 1 i c h u n - 
vorbercitete Zuhbrerschaft, wie das Beuthe
ner P u b 1 i k u m, s o r e s 11 o s u n d b e g e i s t e r t m i t g c h t 
ist ci u sc hones Zeichen dafiir, daB wo ein Wille 
z u N c u e m, auch ein Wcg 1st. Wir h offen be
st i m m t auf e i n c Wj e d e r h o1u n g dieser K o n z c r t e 
in Katowice!

Beuthen bleibt zu beneiden dm seine 3 Konzcrtstile. 
von denen der des Konzerthauses soeben von Poelzig herr- 
lich neugestaltet wurde: klare Formen, nach obeu hin leicin 
gewblbt, farbige Strcifen zwischen Rotorange und Ockergelb. 
schwaches Gitterwerk gliedernd an den Wanden und in der 
akustischen Wirkung. soweit man nach dem ersten 
Horen urteilen kann, v o r z ii g 1 i c h.



Um dem Ishtnenden Mange] an brauchbaren modernen Opern- 
bucliern abzuhelfen, sent die Zeitschrift zwei Pre!st von je 
1WX> Mark fiir abendfullende Opern aus. Der Verlag der Uni
versal-Edition wird die preisgekrónten Bucher in Verlag und 
Vertrieb nehmen. Der Jury gehdren an: Paul Bekker, Frahz 
Schreker, Ernst Krcnek, Robert Hcger. Lothar Wallerstein, Paul 
Stefan und Direktor Emil Hertzka. Alle naheren Bediiigungcn 
sind aus dem J a n u a r - H c f t des „A n b r u c h“ zu erschen.

Lloyd George als Journalist.
..Morning Post" ist in der Lage, eine ziffernmaBige Bc- 

rcch'nung dcr HoiiOrare zu geben, die der friihere, britische 
Prómierminister. Lloyd George, bezicht, seitdcm er alle 14 Tage 
einen Artfkel fiir die Internationale Presse schrcibL Danach 
hat Lloyd George scit der drel- oder vierjahrigen iournalistlschen 
TStigkeit fiir die Presse ein ungleich groBeres Einkommcn gehabt 
als wahrend seiner Ministertatigkeit. Dabei darf man nicht 
auBer acht lassen, daB die britischeii Minister besser, als alle 
ihre ausiandischen Kollegen bezahlt werden. Die Artikel Lloyd 
Georges werden nach elnem Honorarsatz bercchnet, der fiir 
jedes Wort. einschlieBlich der Interpunktionszeichen, den 
unerhórten Preis von 1 Pfund Sterling vorsieht. Auf Grund 
dieser Honorarbcrechnung darf man das Jnurnalistische Eln- 
kommen Lloyd Georges, das cr mit seinen vierzehntagigen 
Artikeln verdiente, auf rund 39 000 Pfund Sterling oder 780 000 
Mark schiltzen.

Zeitschriften.
Die Verlags a nstalt Alexander Koch, Darm

stadt, besteht nuntnehr seit 40 Jahren. Was ibr Begrunder 
und Fiihrer Alexander Koch fiir die Erneuerung des Geschmacka, 
Insbesondere des deutschen Wohnungsstils geleistet hat, daruber 
etwas auszusagen bedtirfte einer eingehenden Wiirdigung, zu der 
ieider Raum und Zeit fehlen. AuBer hervorragenden Buch- 
werken Uber kiinstlerische Ausgestaltung der Wohnung sind 
stets lebendige Zeugnisse von Alexander Koch's Wirken seine 
3 Zeitschriften Deutsche Kunst und Dekoration, 
Stickereien und Spitzen und Innendekoration. 
Von dieser Zeitschrift liegt das herrlich ausgestattete Januar- 
beft des LXXIX. Jahrganges vor. Ein giiltlgerer Beweis von 
Wert und Wirksamkeit eines Verlages laBt sich schwerlich er- 
bringen.

Zum ersten Mai machen wir auf die Zeitschrift Offset- 
Buch- und Werbekunst anfmerksam. (Offset-Verlag Q. 
m. b. H„ Leipzig). Heft 11 des IV. Jahrganges ist eine Vor* 
schau auf die Pressa (Internationale Presseausstellung 1928). 
Das Heft befaBt sich mit der Presse der Gegenwart, Tages- 
zeitungen, Zeitschriften, Magazinen, insbesondere auch der 
Provinzpresse. Wir finden die Kopfe der bekanntesten Zeitungen 
in Wiodergaben von Zeitschriften-Titeln und Magazinen-lllustra- 
tioncn in Vielfarbendrucken, und vor allem giSnzende Reproduk- 
tionen von Werbedrucksachen.

Die Kunst (LXIX, 4) bringt Wiedergaben von Holz- 
plastiken des Tiroler Bildhauers Franz Santifaller von 
eigenartiger Einpragsamkeit. Die Bilder C u n o A m i e Vs er- 
innern etwa an den friihen Ludwig von Hofmann, zum Teil auch 
an Hodler. Dann sieht man eigenartige Geslchte von Albert 
Birkle, eine wundervolle weibliche Brunnenfigur Felix 
Pfeifer's, Aufnahmen und Interieurs von Haus Berg- 
f-r i e d (Architekt H. M. K ii h n e) und Kinderspielzeug.

Das Theater, begrOndet von Herwarth Walden, 
erneucrt von Erich Kdhrer, berausgegeben 
nunmebr von Arthur Kiirschner, erscheint seit diesem 
Jahr in vdllig veranderter Gestalt. Nicht nur auBerlich hat sich 
die Zeitschrift verjiingt, die Einbande sind sehr lebendig ge- 
worden (etwa in der Art der von Materialstudien und Merz- 
bildern hergeleiteten Technik John Hartfield's, des glan- 
zenden Graphikers des Malik-Verlages, Berlin). Wenn man sicl: 
nur eudlicb dazu entSchlieBen wollte, die schrecklichen Bunt- 
postkarten-Titelmittelstiicke fortzulassen, wie es das erste Heft 
immer nocb aufweisL (Dies Bildnis ist betaubernd 
schon — Richard Tauber als Don Giovanni). Ungleich besser 
wirkt das elnfarblge Bild von Kathe Dorsch auf dem Einband 
des zweiten Januarheftes. Arnolt Bronnen, Bert Brecht, Hans 
Rehfisch und Carl Zuckmayer auBern sich Uber den Mann am 
(Schreibtisch + Regiepult 4- Schminkkasten 4- Parkettsessel), 
Heinrich Eduard Jacob berichtet uber Meyerhold's „Revisor**- 
Inszenierung und Wiener Prćmlferen. Lucy von Jacobi tragt 
klug Aphorismen Ober kleine, erotische Probleme bei. Arthur 
Kahane stellt eine geistesgeschichtliche Untersuchung fiber die 
rnodertie Operette an, Erich Mosse befaBt sich mit Eugen 
Klopfer.

Der Sturm. XVITI. 9 und 10, bringt DichtUngen aus Jugo- 
slavlen, ferner von Robert Vambery und Reinhard Goering, dazu 
die Reprcduktionen eins prachtvollen Bildwerkes In rot and 
gelb von Hugo Scheiber: Charleston.

Das Stachelschwein bringt im Januar 1928 einen 8 Seiten 
langen Beitrag in 20 rOmisch bezifferten Unterabteilungen: Der 
Hermann hesseliche Mensch, Betrachtungen 
eines Ketzers v O n Werner Ackerman n. Hier 
wird wieder einmal ein „Prominenter", dem nichts gleichgliltiger 
ist, als seine PrOminenz, von einer Ellbogen-Intellek- 
t u a i 11 e k. o. geschlagen. Man kann all den proletkultivierten 
Literatenjiingiingen, die im Grunde zu bedauern bloiben, nur 
wfinschen, daB sie neben ihrer Literatiirlichkeit noch einen 
anderen Bcruf batten, denn sie VcrbeiBen sich andernfalls gleich 
der Schlangc in den eigenen Schwanz. Alle ihre Fchden und 
rcvolutionarischen Gesten sind nichts. als SelbsthaB und ver* 
zweifelte Sprungversuche fiber den eigenen Schatten, ob das 
nun in Berlin oder in Lugano-Ascona sich gruppiert, man merkt 
den Cafd(baus)*satz, sonst ist alles bodeiilos niedrig, 1 i t e r a r i - 
sc he Unter-halbwelt Was da kreucht und fleucht, ist 
so psych oanalytisch erleucbtet, daB es schon 
wieder du mm ist, und die Gestalt Hermann Hesses strahlt 
nach diesem Pasquil nur um so reiner.

Unerflndlich bleibt. wie der famose Hans Reimann in 
sein ausgezeichnet redigiertes „Stachelschwein" diesen Beitrag 
aufnehmen konnte.

Die Neue Rundschau (Fcbruarheft) bringt einen sehr guten 
Aufsatz von HerbertSchliiter: BerufundAussich t 
einer Jugend, der sich mit der Situation der jiingsten 
Dichtung und Generation auseinandersetzt. Das gleiche Heft 
cnthalt einen Essay von Otto Flake fiber Rassefragen. 
der sich besonders mit Arnold Zweig's Caliban und 
Hilaire B e 11 o c’s Juden befaBt, nicht ohne zum Widerspruch 
zu reizen.

Muslkblatter des Anbruch enthielten im letzten (10.) Heft 
des IX. Jahrganges vor allem eine interessante Opernstatistik 
1926/27 von Wilhelm Altmann, einen Aufsatz fiber Bćla Bartók 
von Erich Katz, Cesicht und Charakter einiger Opern von 
Mussorgsky und Rimsky-Korsakoff von Kurt v. Wolfurt. Das 
erste Heft des X. Jahrganges erscheint in erweiterter Form vor 
allem illustriert mit interessauten Aufnahmen der Opern- 
auffiihrungen von Krenek und Alban Berg in Leningrad: (in Zu- 
sammenhang mit einer Flugschrift fiber „Jonny spielt auf und 
die Wiener Presse" steht immer noch diese Oper im Vordergrund 
des kritischen Streits, wie auch der Aufsatz Zeitliches und 
Ueberzeitliches in „Jonny spielt auf* von Dr. med. Walter 
Harry im gleichen Heft erweist, das im Ubrigen eine neue 
Rubrik: Wege zur neuen Musik, enthalt.

Muzyka, Warszawa, IV, 12, enthalt u. a. ein Fragment: Der 
Ton der polniscben Seele von Stanislaw Przybyszewski, Weih- 
nachten in der alten polnłschen Musik von Adolf Chybiński, 
Ueber den Neoklassizlsmus von Igor Strawiński.

Der Fackelreiter, Monatshefte fiir Freiheit, Fortschritt, 
Frieden und Recht, Herausgeber Walter Hammer, Fackelreiter- 
Verlag, Hamburg-Bergedorf. Das erste Heft der neuen Zeit
schrift, die die Fortsetzung der durch 8 Jahre erschiencnen 
Jungen Menschen darstellt, ist erschienen. Durch die 
Person des Herausgebers ist GewShr geleistet, daB das Unter- 
nehmen in unabhangigem Geist fiir die Erneuerung der Lebens- 
gestaltung kampfen wird. Gleichsam eine Ergdnaing des 
letzten Heftes, der Jungen Menschen, das Karl Kraus gewidmet 
war, stellt Franz Leschnitzer's Dialog fiber Karl Kraus 
zwischen einera Kommunisten und Aktivlsten dar. Dr. Gustav 
Wyneken schreibt fiber Eine politische Aufgabe der Jugend, 
welter finden wir Beitrige von Heilmut vor Gerlach. General 
v. Schonaich. Oberst a. D. Dr. Hermann Schutzinger, Dr. Karl 
Wilker, Kurt Klfiber und andere Namen, die bei alien EuropSern 
einen guten Klang haben. Das Heft 1st satztechnisch gut her- 
gestellt und vorziiglich illustriert. Wir wfinschen dem 
Fackelreitcr gleich erfolgreiches Wirken, wie 
den Jungen Menschen und dazu ein langeres 
L e b e n.

Dlplomaten-Zeltung, Organ der internationalen Diplomatie, 
Herausgeber Rechtsanwalt Dr. Frey. Berlin. Verlag Richard 
Parske, Berlin. Heft 7 einer neuen Zeitschrift liegt vor. Durch 
die uber das eigentliche Thema hinausgehende Behandluug von 
Politik und Wirtschaft scheint der neuen, vorziiglich aus- 
gestatteten illustrierten Zeitschrift auch auBer-internes Interesse 
zuzukommen. Wir erfahren nicht nur von VerSnderungen am 
Oual d’Orsay. Bedenkliche Balkanbiindnisse. Szenenwechsel in 
China werden behandelt, und auBerdem gibt das Heft natiirlich 
genaue Informationen fiber Veranderungen in der mternationalen 
Diplomatie. Wir kommen auf die Zeitschrift noch zuriick, wenn 
weitere Hefte vorliegen.

Efngpgangene Bficher und Zeitschriften.
Margarete Bole: Der S y 11 e r H a h». J’. P. Steiakopf. Verlaa, 

Stuttgart.
Frank Thlese: Ftanenrauh. Cnsinv Kienenheaer. Verlag. Potsdam. 
Lion Fenehtwanner: Pep. CiastaV Kienctiheoer. Verlae. Potsdam. 
Sinclair Lewis: Die HauvtstraBe. Th. Knaur NachL. Berlin.
Hilaire Belloc: Miltionar Wider Wille n. Th. Knaur Nacbf., 

Berlin..
Liam Ó Flaherty: Die Nach t each dem Ver rat. Th. Knaur 

Nacbf.. Berlin.
Ernst WelG: Die Galeere. Ullstein. Verlag. Berlin.
Georg Schaelfner: Vom Manne, der sein Porsellan set* 

s c h 1 n g. A. Franeke A.-G.. Bern.
Annie v. Brabenetz: BrettfHcgen. Ehrenbrodler. Verlag. Berlin. 

, - pie Schonheltsgalerie Ludwig I. Franz Hanfstaengl. 
Verlafr. Miinchen.

Leopold Hiebler: Der Sohn des Moses Mantlet. B. Ldwtt. 
verlast. Wien.
.... .D!<,n Fortune: Liebe aus dem Jenseits. Kurt Wolff. Verlag. 
Muncnęu.

Rend Schickele: Bfick auf c’iih Vogesen. Kurt Wolff. Verlae, 
Muncneti.

Rene Schickele: Die Neuen Kerle. Rhein-Verlag, StraBburg 
MuncherT11* Maserce,: ^esebiebte ob n e Worte. Kurt Wo!ff. Verbar, 

VerfagłBB“inMe’er'G,’,e,e: Pyraraidc Bnd Tempel. Ernst Rowohlt.

wUi’.0 Frziihlungen. Ernst Rowohlt. Vertag. Berlin 
wn^r E I ">? a h " a t r a Oe. Ernst Rowolilt. Verlag. Berlin.

BcrliSoeyer: Dor Karapf derTettia. Ernst Rowohlt. Vcrlag.

.lean Richard Bloch: Levy. Rhein-Verlag. StraBburg. 
A. M. Frey: Au Benseiter. Drei Masken. Verlag. Manchen. 
Paul Biihler: Kreatlihret. West-Ost-Verlag. Konstanz.

Vłne,t: P,e. Abenteuer dos braven So Id a tea 
Prag' ,k 10 r u $s 1 8cb or Oefangenschaft (Bd. 6). Adolf Synek, 

Verlag^Bertin. B“cto*-Ho,*wr: Zelteha. A. Marcus fi: E. Weber, 

berg twin Gra,: ,n’ W ' " k e 1 desLebe®s. BCchergilde Guten- 
HSenLKessel!«Die ,0‘z.e Sfeooe- Hoffmann. Stuttgart.
If‘ J?a,rbuss?/ Ies“S. C. Weller & Co.. Verlag. Leipzig. 
Poritzky: Melancholic. Oebr. Paetel. Verlajz. Berlin. 
Poritaky: Das Herz der Nacht. Gebr. Paetel. Vertag' Berttn. 
Friedrich Elacnlohr: Das gliserne Nett. Horen. Verlag. Berlin, 
n’a „Ha»n,nl.a,,1i Lehen mit Freunden Horen. Verlag. Ber'lo. 

VerlagRl,'Brr!ln,OrCbardt: Handlo,,,!*,l UB<1 Abhane'lunge n. Horeo. 

Leipzig' K‘ Cb“‘OT(<”! t’0B QoHotesWIederkehr. Qrethlein & Co,

K. A. WltHogel: Sun Y a t Sen. Agis. Verlag. Wien. 
Erwin Sedding: Jazzy n. Weltbiicher-Verlag. Berli^-Friedenau.

. - . •J"?'p.b Delmont: pie Gannerf ahrten des Tim Shea. Weft. 
bflcberVcrlaer. Bertin-Fnedenan.

Richard Hagen: Der brennende Kontineut. WeltbOcher-Veriag. Berlin, 
rnedenau.
Aftert^ge^Ł0*’ Ta*eb’cb B'9day Oo.eo.rt, 

i?.a.n*r.e<* H*UKmann: Lamp I non. Carl Schfinemann. Bre.netj, 
PltlgrlMI: Kokain. Eden-Verla* O. m. b. H.. Berlin.
GoRlIelmo Ferrero: Zwischen zwei W e 11 e n. Renaissance-Ver. 

Leipzig.
H. H. Houbett: GesprSche mit Heine. Rfitfep & Loaning. Verlag. 

Frankfurt.
Forst BattagHa: Stanislaw August Poniatowski. Franke. 

Verlag. Berlin.
Werner Hegemann: N a t o 1 e o n. Verlag Jakob Hegener. Hellerau, 
willy Hellpach: Politische Prognose far Deutschland. 

S. Fischer. Verlag. Berlin.
Prot Dr. W. Hellpacb. Prof. Dr. Graf zn Dohna: Die Krisis des 

e'eatsehen Parlamentarlsmus. G. Braun. Verlag. Karlsruhe.
Franz Kafka: A merika. Kurt Wolff. Verlag. Mdnchen.
— Biedace zagadnienia Polityki Gospodarczej. 

Nakładem Przydlum Rady Ministrów Warszawa.
Aliens Goldschmidt: Auf den Spuren der Aztekan. Universum- 

BOcherel fUr Alle. Berlin.
Dr. E. F. Eberhard: Pemlaismns gad K n Iturnnter g anc. 

Wilhelm Branmfiller. Wleń.
Fritz Strtch: Dichtung and ZiTilisation. Meyer A Jessen, 

Vertag, Mdnchen.
W. Beniamin: Ursprung des deutschen Trauersplelu. 

Ernst Rowohlt. Vertag. Berlin.
Georg Skupin: Im Zickzack der Zeit. Selbstvertag. Brteg 

1. Schlesien.
Klaus Mmtn: Revue zu Vltren. Oesterhetd & Co.. Berlin.
Rudolf Harms: Kulturbedeutnng und KnllurgefahrSg 

des F i I m s. G. Braun. Verlag. Karlsruhe.
Ernst Barlach-Schiller: An die Freud e. Paul Cassirer. Verlag. Berlin. 
Abel Pann: Die Bi bei in Bilder n. The Palestine Art 

Publishing Co.. Jerusalem-Wien. (Julius Salzer. Wein).
Abel Pann: Der Trauenkrut. The Palestine Art Publishing Co, 

Jerusalem-Wien. (Julias Salzer. Wien).
Bach, und Werbekunst (11). Offset-Verlag G. m. b. H„ Leipzig.
Jahrbuch des Reusslschen Theaters. Gera.
Der Morgen (Almanach). Carl Reidner. Dresden.
Die Kunst XXIX. 4. Bruckmann A--Q-. Mdnchen.
Das Stachelschwein (lanuarheft). Berlin.
Das Theater IX. 2. Berlin.
Kulturwehr IV, 1. Berlin.
Der Sturm XVIII. 9 and 19. Berlin.
Paneuropa. Wien.
Internationale Rundschau der Arbeit VI. 1. Internationales Arbeifsatnt. 

Oenf.
Muslkblitter des Anbruch X. I. Universal Edition. Wien. 
Dlplomaten-Zeltung. 7. Berlin.

Paul Bender.
Es ist eine zur Genfige bekannte Erscheinung. daB Opern- 

groBcn in den seltensten Fallen auch gute Kcnzertsanger sind. 
Umgekehrt wiederum gibt es einige, wenige Konzertsinger, die 
den Sprung auf die Opernbiihne wagen. dort aber meist nicht 
wirken. Ich keone indes nur einen einzigen Sanger, dessen 
Kunst auf Blihne und Podium gleich vollendet ist: Paul Bender. 
Wer das Gluck batte. einen Tell seines Lebens tn Mflnchcn zu 
verbringen. zu einer Zeit. da diese Stadt den Kfinsten noch hold 
war, fiir den bedeutet Paul Bender einen wesentlichen 
fell musikalischer Eindrficke. Jede einzelne seiner 
Opcrngestalten pragt sicb einem unvergeBlicb ein. Benders 
Rollenreich ist fast unbegrenzt. im wesentlichen indes in der 
deutschen Oper wurzelnd. Es ffihrt von Mozart. Weber fiber 
Wagner zu StrauB, Pfitzner. um nur die wichtigsten Eckpfeiler 
zu uenneu. Wiirde eines Sarastro. erschutternde GroBc eines 
Hans Sachs, bezwingende Komik des Ochs von Lerchenau — 
Richard StrauB meinte gelegentlich im Gesprach von Bender, er 
sei „sein grSBter Ochs'* — die wenige Takte wahrende Episode 
des Papstes in Palestrina sind vorbildlich fiir deutsebe, tnusi- 
kali.sche und dramatische Operngestaltung. Der kóstliche Humor 
Paul Benders in den Barbieren von Bagdad und Sevilla, Ja 
selbst in einer solchen Belanglosigkeit, wie Hugo Rdhrs Frauen- 
list, wirkt binrelBend.

Auch in Katowice hatte Paul Bender, der inzwisohen auBer 
an der Munchener Staatsoper — um die es seit Bruno Walters 
Wcgganz recht still geworden ist — haufig an der Metropolitan- 
Oper in Newyork aufgetreten ist, seit zehn Jahren nicht gesun- 
gen. Als Vortragsfolge walilte er Schubert, Hugo Wolf. Pfitzner, 
Richard StrauB. als Zugabe LOwe. Von achtzehn Programm- 
nunmieni waren nicht weniger als neun Schubert gewidmet. Es 
bleibt zu sagen, daB wir von diesem Meister cine so reichhaitige 
Folgę kaum noch ertragen kbnnen. Da liilft aucn kein Schubcrt- 
jahr. Bender hatte zudem fast durchweg auf ernsten Ton ge- 
stimmte Komposltioneu Schuberts gewihlt. Sehr hubsch waren 
drei l.ieder von Hans Pfitzner. schllcht und nieiodisch. Am 
stfirksten wirkten indes StrauBe, WOlfe und Lowen, und zwar 
in dieser Rcihenfolge. Hier konnte Bender auch seinen Humor 
ausbreiteti.

Die hoiic Kultur des Sangers, seine uberlegcne Technik, der 
immer noch Stauncn erregende lange Atem, die wundervolle 
Phrasierting und rnusterhnfte Aussprache. „der Zauber seiner 
Personlichkeit", um niit Rfihrs eigetis fiir Bender geschaifenem 
Kosemnckel stn eprechen. rlssen das Haus £tt tvahran Beifalls- 
stfirmen Mn.

Wolfgang Ruoff (Mflnchan) erwlvs sich als zuvwlfts- 
siger Partner anr Flftgel.

Senta Maria:
Die Tanz-Matine einer Munchencrhi war Vcranlassung, das 

Theater Lercits am Vormittag zu bcsuchcn. Eine derartige Ver-1

anstaltung. selbst wen sie Hervorragendes bietet, scheint mir 
etwas reichlich post festum. denn man hat den
Bilhnentanz, nicht zuletzt durh quantitaven MiBbrauch. 
nahezu ebenso satt, wie die Gesellschaftstanzwut
vollkommen zurfickgegarigen 1st. Wenn indes Dar- 
bietungen sich prasentiereti, wie man sie in i e d e m 
Kattowitzer Dancing und Cabaret zu halben 
Dutzend Nummern jeweils in der kieinen Zehe gekonnter, an- 
mutlger und im Kostilm geschmackvoller sehen kann, dann 
scheint mir dies vollends ein MiBbrauch.

Es bleibt zu sagen. daB der Pianist Alfr. Wanek, Munchen, 
von andern Tanzabenden her bekannte Begleitmusik turmhoch 
Qbertraf.

Kńlmdn: Die Zirkusprinzessin.
Lehar und in entsprechendem Abstand Kiimin sind die 

letzten AuslSufer der groBen Operette. (Warum ffihrt man dies 
Jahr fibrigens Lehar Qberhaupt nicht auf? Oberschlesien ware 
noch zumindest mit Endlich allein, Gelber Jacke, Clo-Clo und 
Zarewitsch bekanntzumachen). Wenn man die Zirkusprin
zessin vor Jahresfrist in Zfirich, dazwischen vom Bielitzer 
Theater und nunmehr durch das Oberschlesische Laridestheater 
gehCrt bat, und diese Operette dann immer noch unterhalt und 
musikalisch anspricht, so ist das entschieden ein Kompliment 
fiir KAlmin. (Dessen ungeachtet gilt der entztickend paro- 
distische Text Friedrich Hollanders: „Zwel dunkle Augen, 
zwej Efer im Gias“. („Bei uns um die Gedficht- 
n I s k i r c h e“) und Hans R e i ra a n n‘s „Lachę Bat- 
s c h a r i ‘. (Von Karl May bis Pallenberg“L

Allerdings kann Kdlmin sich auch bedanken fiir die ganz her- 
vorragende Wiedergabe bei uns. Intendant J 11 i n g darf das Ver- 
dlenst fur sicb buchen, daB er uns seit 10 Jahren das beste, 
deutschc Operettenensemblc nacli Katowice gebracht hat. In 
der Titelroile gastiertc Elsa Kochhann. Wir lernten die 
Diva bereits im Voriahr in Lehdrs Graf von Luxemburg und 
Paganini kennen und schatzen. Sie bat die groBe Linie der 
mondilnen Operette, einen tragenden, warmen Sopran, dessen 
Oberlage nur mitunter ein wenig vorsichtiger zu behandein 
wSre, und weill durch Chic und Degagiertheit stets zu fesseln. 
(Vor wenigen Tagen trat Elsa Kochhann noch gemcinsam mit 
der armen Lucy Kieselhansen in der Neuauffiihrung von 
Lehftrs Paganini am Metropoltheater Berlin auf.) Das 
kann gut werden . . . Aber auch Ilona H a 1 d e n, die Zirkus- 
priMessin der Wiederholungen hat ihre Meriten. Dir famoser, ur- 
echter, Wiener Partner war Hans Lindners 
M i 31 e r X. (Uebrlgens ein refzend extemporiertes Wortspiel 
in My Darling Elsa Ko c h h a n n ais Moja Kochana zu 
apostrcphicrcn!) Lindner besitzt naturlichen Charme, der ihm 
aiic Herzen zufiihrt mid einen gepflegten, lyrischen Tenor. 

Eine iiberragende Leistung volibrachte der zum 
ersten Male auftretende Paul Schlenker mit 
seinem Prinzen Sergius Wladimir. Diese Schablonenfigur 
wurde angenehm blod und glucklicb gelost geschaffen, durchaus 
personlich. Reizend wieder Mimi Fiirths Mabel; zu ber- 
linisch. untypisch Martin Ehrhardts Toni. Allerdings ist 
dies ein Besetzungsfehler, fur den der Darsteller nicht verant- 
wortlich zeichnet, der fibrigens in den Szenen mit dem Prinzen 
sich exzentrlsch-komisch gab und darin durchaus positiv zu be- 
werten bleibt, ebenso in seinem Tanz. Auch von Charlotte 
Scheier darf man keine Wiener Hotelbesitzerin erwarten. 
Dennocb faBte sie ihre Aufgabe sehr forsch an und gab einen 
gelungenen Beweis ihrer Wandlungsfahigkeit. Han si 
M a h 1 e r - R u n g, die Klara Schlutnmberger der Wieder, 
holung, gab sich weit echter. Von famoser Dis- 
kretion erschien der waschechte Oberkellner Pelikan Theo 
Knapps, eine felne Studie. Sehr herzig schlieBIlch noch der 
Piccolo Lotte Pole wk as. Die Tanze Stefa Kraljewas 
und ihrer O.-S.-Girls waren ,wie stets, adrett und elastisch. Die 
musikalische Direktion Felix Oberhoffers, der echten 
Operettenelan besitzt. darf man als hervorragend bezeichnen. 
Dazu eignet ihm noch eine fiberaus elegante. auBere Zeichen- 
gebung. Hermann Hal nd Is Biihncnbild und Reinhold Grof- 
nerts Regie spannten das Ganze in einen farbig-straffen 
Rahmen. Allerdings war der Prospekt im 3. Akt so ungliick. 
lich geschnitten, daB der Tenor dadurch dem Publlkum 
fast vdllig verdeckt erschien. (Nur eine Bitte an die 
Deutsche Theatergemeinde: Den rot-griin-schwarzen Lamnen- 
schirm. der uns seit etwa 3 Jahren in jeder Operette 
er„gbtz*‘en soli, móchte ich nicht mehr sehen!) Frango.

Februarereignisse in Oberschlesien.
Der Monat beginnt mit dem Ball des Polnischen 

Generalkonsulats in Beuthen am 1. Am 2. spielt 
das gesamte Berliner Symphonic- (Bliithner) 
O r c h e s t e r in Polnisch-Oberschlesien, zuvor bereits in 
Deutsch-Oberschlesien. Es folgen unmittelbar darauf ein Gast- 
spiel Eugen K18 p f e r’s mit eigenein Ensemble in Hermann 
Bahr’s Meister, weiterhin ein Gesamtgastspiel dcr Ber
liner Staatsoper mit Figaros Hochzeit. Anna Paw
iowa mjt eigenem Ensemble (60 Pcrsonen) Don- 
und K H b a n ko s a k e n, J os mu Selim Ralph 
Behatzky, Oesterr®icher-Ball, Fubk-Redoute in 
Qleiwitz am gleichen Abend, deutscher BuhnenbalL 
Der Ball der deutschen Presse in Paien gfng be- 
r«its vorauf. Die Mehrzahl dieser Ereignfsse findet in 
Katowice statt, von den obligaten deutschen und polnlschen 
Theater-PremRren in Schauspiel, Oper und Operette mid Fiin* 
zu schweigen.



gc’A ahren. Die Rendite der Effekten pflegt sich normaler- 
\veise immer etwas unter dem Bankdiskont zu halten. 
lind mit vollcm Kecht, da der Besitzer einer Aktie die 
Chance eines Kursgcwiniis genicBt mid aufierdem der 
Jnnere” Wert einer Aktie Hirer Nominalwert haufig er- 
heb’ich iiberstcigt. In keinem der groBen europaischen 
Landem liegt jedoch die Rendite so tief unter dem Bank
diskont. Nach einer intercssanten Aufstellung der „Vossi- 
schen Zeitung” vom 29. Januar betragt die Durchschnitts- 
aktienrendite in

London 4,05% (Bankdiskont 4%%),’\vahrscheinlich in 
der nachsten Woche 4%,

Baris 3,75% (Bankdiskont 3%%),

Mailand 6,71% (Bankdiskont 7%),
Wien, 5.44% (Bankdiskont 6%), wahrend sic in
Berlin 4,38% bei einem Bankdiskont von 7% betrag! 

Newyork weist nach jahrelangcr Hausse eińe Rendite von 
4,33 bei einem Bankdiskont von 3^% auf! Es ist also 
kein Wunder, wenn deutschc GroBspekulanten sich aus- 
landischen lebhaften Borsenplatzen wie Paris, Brussel 
und Newyork zuwenden. Der einzige Grund, der die Ka- 
pitalisten in Deutschland die Kapitalsanlage in Effekten 
sicherer erscheinen laBt, ist die Erfahrung, daB der Aktien- 
besitzer in der Inflation seine Substanz erhalten, der An- 
leihezeichner die seine fast vbllig verlorenhat. Doch wird 
hier die Zeit ausgleichend wirken und normale Verhalt- 
nisse schaffen. Heinz Lindenberg.

Geschaftliclies.
Wir verweisen auf die in der hentigen Zeitung eut- 

haltene Nachricht fiber die GeschaftseroHniing einer Ge- 
nossenschaftsbank in Katowice. Die Leitung dor Bank 
liegt in den Handen der Herren Bankdirektor Max Janetta, 
Kaufmann Josef Griinpeter und Kaufmann Otto Basner.

Die Bank macht es sich zur Aufgabe, nebeu der Pflege 
der Spartatigkeit den Kaufleuten, Gewerbetreibendcu und 
Handwerkern Krcdite auf sicherer Grundlage zu gewahren. 
Es ist das Bestreben der Bank, bei ,der Kreditcrteilung 
nicht nur groBere. sondern insbesondere auch kleinere 
Firmen zu beriicksichtigeii. Die Bank hat es sich zuni 
Ziele gesetzt, alle Aufgaben einer Volksbank in durchaus 
befriedigender Weise zu erfiillen.

Kaicwicffa
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JOSEF WIESNER
ul. Gliwicka 9 Oegriindet 1S60 Telefon 760
KattowUzer Orahtwarenfabrik 

empfiehlt
Bra iilzaune, oranigeyjeQe. draiiigeiiecnie 

Qranis»Blw. arantuiargn isoer an 
Einfriedigun? von Schrebergarten

FischkonservengroBindustrie ■ Braterei, Raucherei 

nordia-Nawe, Dziedzice 
Fabriklager fur Oberschlesien.

Katowice, ul. Teatralna 12 / Tel. 753
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I I» Altmann i a 
Eisengroljhatidluno

s fljMtii Katowice iei. 24.25 2b a
S - Gegriindet 1865 ------- •

| Wa'xeisen . BBeche g 
Eisenkurzwaren . Beagid ■ 

Osramiam^en
* m tw »» ___ _

L. HAUSDORFF
Kolonialwaren -GroBhandlung

Katowice, (Górny Śl^sk)
ulica Sokolska 4

Vorzugsangebot!!
Sta tt 6.50 Mk. nur 2.50 Mk.

VERLAG DER

STURM
Berlin W9, Poisflamer-Sir, 134 a

Expressionisinus ist die Kunst unserer 
Zeit. Das entscheidende Buch ist so- 
eben in 3. bis 5. Auflage erschienen, 
nachdem die ersten Auflagen in kiir- 
zester Zeit vergriffen waren:

Herwarth Walden
Einblick In Kunst

Halbleinen gebunden Mk. 2.50
75 ganzseitige Abbildungen der Haupt- 
werke der Expressionisten, Kubisten und 
Futuristen aller Lander. Uuentbehrlicli 
fiir jeden, der die Kunst der Gegenwart 
kennenlernen will. Umfangreichstes 
Bildenuatenal der fiihrenden Meister.

Das Manifest der intemationalen 
EXPRESSIONISTEN

I organ fur 3nSuftr«/ fjanóel u. (Brtoerbc

Oils Wait Ber fauffraftigfttn U»rbrautf)rr' 
Mrtifc tbejteft fferbreitet/ ilt es Bas 
meijł btnut,tc unfi tuirffamfic Jnf«tions»

!D« iff Polniftb Pbcrftfjlcfitn fieut ®t» 
IrfjdftsucrbinBungen anfnupftn toill, Ber 
bcnuljt Sie Raltotoi^er Jtitung mit 
Bem b t f t1 n C r f o I g jur. 3n|ertion

fi
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1.50
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8598
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2,50

Paneuropa-Verlag, Wien-Leipzig-Paris
■■■■■Illi

E r h a 111 i c h in alien Buchhandlungen und im Paneuropa - Verlag, 
Wien - Hof burg.

MIM „P W
Herausgeber: R. N. Coudenhove-Kalergi
Kampft fiir Oleichberechtigung, Sicherheit und Zollunion.

Jahresabonnement, 10 Hefte, in deutscher oder franzósischer Sprache

Fiir Klavier
op, 50 Mazurkas, 2 Hefte.....................

Fiir Vio ine und Klavier
Chant de Roxane aus „Kónig Roger 
Transkription von Paul Kochański . . 
op. 40 Trois Caprices nach Paganini . 
op. 52 Berceuse d’Aitacho Enia . . . 
op. 35 Violinkonzert...............................
der m e i s t go s p i e 11 e n Vi o I i n k o n z e rt e.

Karol Szymanowski
U. E. Nr.
8592/93

8433
8432
6624
Eines
Im Repertoire von Br. Hubermann, F. Aranyi, G. Kulenkampf,
St. Frenkel, P. Kochański, M. Konrad, Alma Moodie u. v. a.

Nr. Fiir Gesang und Kiavier
op. 31 Sechs Lieder der Marchenprinzessin, hoch; deutsch, 

polnisch, franzbsisch..............................................................................
op. 48 Trois Berceuses, hoch; deutsch, polnisch, franzbsisch . 
Verlangen Sie Gesamtprospekt uber die Werke 
Szymanowskis mit Biographic und Bild des Komponisten. 
Durch jede Musikalienhandlung zu beziehen.

Universal-Edition A. G., Wien-Leipzig

a

53234848532323232323232323232348532323232323532348234823484853232323022353232353532348532323232348530223482353232323232323234823482323235348530023532353

234848489190919048�7P777U7777777777UP7PPU777P7P77U77P7PU777!777PUU7PP7P777PU77?7
9023535323485302535353482353482348234823534853895323532323532348534853535323484823234848232353



■ <3^9

Emil MheroGescwmu

■S^SSS^OGJ^OGJ^e^iS^^as^iSS^iŁSB

OROSSHANDLUNG.

Inserleren
Sie
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1. Reznicek,
2. Saint Saens

X f. Strawinsky
4. Beethoven:

IV. Wastergas-Schweitserei: 
Scbmiedeelserne, geschweifife 
Podrę mit Muffen- u. Flanscden- 
verbindungen u. rdhrenformige 
BehSlfer von 300 mm Durch- 
messer ab aufwarfs, fur Kana- 
lisafion, Wasser, Dampf, Gas etc.

alle Zwecke, sowie in jecler 
gewunschfen Qjalitat.

Vorverkauf: Katowice, Theaterkasse, RathausstraBe 
Kómgshiitte,Theaterkasse Hot.Graf Reden

KOLONI ALWAREN 
DELIKATESSEN 

OEMUSE-, FRUCHTE- UND 
FISCH - KONSERVEN.

Spezaliiat:
Hochdruck - Turbinen - Leitungen

StahlformguS aller Art und 
fur

Katowickie Towarzystw® Bankowe 
(Kattowitzer Vereinsbank) 

Zap. Spółd. z ogr. odp.

Katowice
Telefon 1328 ulica Warszawska 6

Lastwa gen-Achsen
III. Kleineisenzeugfabrlki 
Schrauben, Muttem, Nieten etc.

Deoisne Iirtwmile, KonigstiOtlp 
Hotel Graf Reden

Donnersta?, den 2. Februar, nachmittags 5 Uhr 

tetWMe-hM 

des gesamten aus 65 Kiinstlern bestehenden Berliner 
Biiitnner* Or chesters.

Dirigent: Emil Bohnke. 
Sohst: D’ez Weismann, Violine. 

Endgiiltiges Programm:
OnvertGre Donna Diana 
Konzert fiir Violine mit groflem 
Orchester h-moll op. 61.
Der Feuervogcl 
Symphonic Nr. 7 A-dur.

Am 1. Februar 1928, worm 8% Uhr
beginnen wir mit unserer Tatigkeit

Katowice, Ring 7, parterre
Annahme von Sparelnlagen 
zur bestmbglichsten Verzinsung. 
Erled gung sKmtlicher bank- 
geschattf icher Transaktionen
Kassenstunden; 8*/i—13 und 14^—17 Uhr.

in der

WMWiimiIiiiiz III Pta“

EDEKA
Tow. Akc. — Akt.-Ges.

KATOWICE
ulica Sobieskiego 18. Telefon 2499

W emgrośjhandlung 
Spirituosen 
Konserven

1641

Suoenmooo:: KnocMiile: Mnleo 
Knocncnelm and ma

Tel -Adr. „Ceres'* Telefon Nr. 4

5 Uoalaias
die weltbekannte Tanztruppe 

Desider and Icza 
tnondatn-excenfrisches Tanzduo 

8 Trocadero-Girls mit Jonny Stofie 
tnoderne Revuetanze 

Mizzi Vdrds 
Spitzentanzerin 
Lisel Steffens 

excentrische Tanzerin
Gese llschaf tstanzer: 

___frGibeito— fonnySfgne^^ 

Hartenher< - Stamey - Band 
American-Bar mit Mix’r Jimmy 
Eintritt frei Eintritt frei!
Kein Weinzwang! Zivi'e Pteise! 

jeden Sonnabend: Elite-Ball. 
Jeden Donnerstag: Tanz-Tee. 

Jeden Sonn- und Feiertag:

Dienstag. den 7. Februar: 
Puppen • Ball.

Sonnabend. den 11. Februar: 
GroBesTanz-Turpierum dieWinter- 
Meisterschaft von Ober«chlesien.

TMCADERO
Wilk Telefon 553

FERRUM
IFOIKA AKCYJNA

KATOWICE
Bilrosi Wiirsiawa, PosnaA, Pans! , Berlin 
Hamburg, ZOrich, Barcelona, Ono, London 
Maiiand, W.en, New York, Amsterdam.

CERES
Aktiengesellschaft far chemische Produkte

BRZEZIE NO., KREIS RYBNIK

SIND IN ALLEN O3ERSCHL.
LOKALEN ZU HABEN!

AUS DER FURSTLICHEN 
UND BORGERLICHEN
BRAUEREI T1CHAU

verlange iiberall ausdriicklichMan

Tichauer Bier

Das unerreicht Lbelhafte
Fasehings - Programm

He eMen Biere


