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Die Spiritusmonopolangelegen- 
heit vor dem Schiedsgericht.

?lShe5 ^webten vor dem Schiedsgericht gegen 
,i- p- f.®richtete Sohadensersatzprozesse. die sich 

ui die Emfuhrung des Tabakmonopols und die im Zu- 
sajranenharig damit stehende Schliessung der Tabakfa- 

riken stutzten. In der Verhandlung am 18. und 19. d. 
M. befasste s;ch das Gericht mit 9 Schandensersatzklagen 

erschiedener Likbrfabrikanten, die diese mit der Ein- 
runrung des Spiritusmonopols bezw. der Verpflichtung 
£oLL0SunK V0Jn Akzisenpatenten durch die Likbrfabri- 
Kanten begrundeten.

Der Staat war durch die Henren: Professor Stelma- 
cnowski und Professor Lubieński vertreten. Die 
Klager vertraten die Rechtsanwalte Dr. Neumann und 
L-zabań-ski.
.. per Vertreter der KI3ger Dr. Neumann begrCndete 
me Klage mit dem Art. 4 der Genfer Konvention und 
fuhrte aus, dass die Unternehmen der Klager vor der 
Jebernalirae Oberschlesiens bestanden, mithin albo ein 
nnter detn Schutz der Genfer Konvention stehendes 
Kecht gebildet hatten. Durch die Auferlegung des 
Ki?r?es zur L6s,ung der Akzisenpatente in Hohe von 
1 a r se* 'hnen die Weiterfuhrung der Branntwein- 
und Likbrfabriken unmog-’ich gemacht, die infolge Nicht- 
josung der vorstehenden Patente der Sohliessung durch 
den Staat unterlagen.

Was die Frage anbelangt, ob im vorliegenden Faile 
etn im Smne der Genfer Konvention erworbenes Recht 
vorliegt, so berief sich der Vertreter der Klager auf die 
schriftlichen und miindlichen Ausfiihrungen im Prozess 
der Likbrfabrikanten, wobei er sich auf den Standpunkt 
stellte, dass ein im Betrieb sich befindliches Unterneh- 
wen ein erworbenes Recht darstelle, und im Faile seiner 
Schliessung dem Geschadigten gemass Art. 4 der Genfer 
Konvention das Recht auf vollen Schadensersatz zu- 
stehe.

Was dagegen die Frage betrifft, ob die Einfuhrung 
der Verpflichtung zur Lbsung der Akzisenpatente in 
nohe von 15.000 zl. die Schliessung der Fabriken ver- 
anlasst habe, so begrundete der Vertreter der Klager 
diese wie folgt:

Zuuachst fuhrte er einen Vergleich zwischen dem deut- 
sat^n ,und Polnischen Monopol durch und wies grund- 

tzliohe Unterschiede nach. Das deutsche Monopol 
.VeTJlaltnis zu den Fabrikanten nur eine Kon- 
des ?taates geschaffen. Dieser habe m. a. W. 

DaV+u i P pnvaten Fabriken, d. h. neben den bisherigen 
K Kt.tikationen, sowie Fabrikanten als Konkurrenz auf- 
treteri konnen. Ein weiterer Unterschied beruhte fer- 
ner darauf, dass das deutsche Monopol keine Preise vor- 
sah, und den Fabrikanten einen vollig unbeschrankten 
Verdienst often liess, wahrend das polnische Monopol 
Preise und einen begrenzten Verdienst festsetzte, der so 
gering war. dass die Fabrikanten eine Konkurrenz sei- 
tens des Staates nioht aushielten, ja sogar mit Verlust 
arbeiten muss ten.
den+Tli?tz dieses wesentlichen Unterschied.es habe das 
Fiir i-Monopolgesetz einen Schadensersatz normiert. 
1 “lassung des Staates als Konkurrent neben den 

r’kanten habe das Gesetz die Notwendigkeit 
„„In vn.Vie Likbr- u. Branntweinfabr. fflr den gerin- 

,enst’ der infolge der Zulassung des Staates 
ais “jtrrent veranlasst worden sei, zu entsohadigen. 
tme weitere Etap.pe sei die Genfer Konvention, die im 
Art. 4 das erworbene Recht der Klager, well diese Un- 
ternehmen vor der Uebernahme Oberschl. bereits bestan
den haben. sicherstellt. jene nun jurcii die Aufer- 
legung so hoher Patente zur’ Sohliessung der Fabriken 
gezwungen warden, haben sie einen Schadensersatzan- 
spruch.

Der Vertreter der Klager fuhirte weiter aus, dass 
durch den Zwang zur Losung so hcher Patente die 
Klager zur Schliessung ihrer Fabriken gezwungen wur- 
den, da der Preis fur das Akzisenpatent in keinem Ver- 
haitnis zu dem Umfange des Unternelnnens gestanden 
habe. Dieser betrug 15 000 zL und der Felder lag dairin, 
dass Jas Gesetz keine versohicaenen Patente im Ver- 
haltnis zu der Menge des verarbeiteten Spiritus vorsah.

Zum Kellog=Pakt.
Ein Vorschlag an die Grossmachte

von R. N. Coudenhove-Kalergi.
Der Gegensatz zwischen dem amerikanischen und 

dem franzosischen Vorschlag eines Antikriegspaktes 
wurzelt im Gegensatz zwischen dem interkontinentalen 
Friedenaproblem und dem intereuropaischen.

Dieser Gegensatz lasst sich uberbriioken, wenn der 
interkont’nentale Friede auf Grundlage des amerikani
schen Paktentwurfes gesichert wird — der intereuropai- 
sche auf Grund des Volkerbundvertrages und der im 
franzosischen Paktentwurf enthaltenen Vorbe'halte.

Der praktische Weg zu diesem Ziele ware fol
gender:

I. Interkontlnentaler Friede.
1. Amerika: Die Vereinigten Staaten von Ame- 

rika schliessen miit Deutschland, Frankreich, Gross Bri- 
tannien, Italien und Japan funf gleichlautende Einzelver- 
trage auf Grundlage des Kellog'schen Entwurfes ab.

Da die Basis dieses Vertrages, in Ermanglung einer 
gemeinsamen Instanz und einer Exekutive, rein morali- 
scher Natur ist, und dieser moralische Charakter durch 
die Aufnahme eines Paragraphen, der Vertragsbriiche 
und Angriffskriege vorsieht, leiden miisste, geht der Pakt 
von der Voraussetzung der Vertragstreue und des guten 
Willems der jeweiligen Kontrahentem aus. Es ist selbst- 
verstandlioh, dass dadurch weder das Naturrecht der 
Notwehr aufgehoben wird, noch der allgemeine Grund- 
satz, dass ein Vertragsbruch eines Partners den ande- 
ren aller Vertragspflichten entbindet.

2. Japan: Den gleichen Kellog - Pakt schliesst 
Japan mit den europaischen Grossmachten.

3. Russia nd: Die Grossmachte, die mit der 
Sowjet-Union diplomatische Beziehungen unterhalten, 
laden diese zu analogen Vertragsverhandlungen ein. Die 
Voraussetzung eines Antikriegspaktes zwischen den 
europaischen Grossmachten und der Sowjet-Union muss 
jedoch die beiderseitige Anerkennung und Garantie der 
russisch-europaischen Grenzen und der Grundsatz der 
gegenseitigen Nichteinmischung in die inneren Verhalt- 
nisse sein.

4. Britisches Reich: Das Britische Reich 
schliesst mit den Grossmachten des europaischen Konti- 
nents ebenfalls Antikriegsvertrage auf der Basis des 
Kellog'schen Entwurfes ab. Diese Vertrage mit Deutsch
land und Frankreich sind jedoch eingeschrankt durch 
die fur England aus dem Locarno-Pakt erwachsenden 
Verpfl'ichtungen.

II. Monroe - Doktrin.
1. Europaisch-Amerikanische Monroe- 

Doktrin: Um jede Konfliktmoglichkeit 'zwischen den 
Vereinigten Staaten von Amerika einerseits, den euro
paischen Grossmachten anderseits zu unterbinden, aner- 
kennen die europaischen Grossmachte die amerikanische 
Monroe-Doktrin. wahrend die Vereinigten Staaten von 
Amerika eine analoge Monroe-Doktrin fiir Europa aner- 
kennen.

2. Gegenseitige Nicht -1 nt e r v e n tio‘n. 
Diese doppelte Monroe-Doktrin ergibt fiir beide Teile 
folgen de V erpf lichtungen:

a) keine militarische Intervention gegen einen Staat 
des anderen Kontinents;

b) keinen Eingriff in die zwischenstaatlichen Bezie
hungen des anderen Kontinents;

c) kein Bundiiis mit einem Staat des anderen Kon
tinents.

3. Anschluss der Mittel- und Klein
s'ta ate n: Zur Bekraftigung dieses interkontinentalen 
Friedens auf der Basis gegenseitiger Nichteinmischung 
schiiessen sich samtliche Staaten des amerikanischen

III I ll'll IM IIIIWIII—111 lliimilWWI—IBlllllllll 

sondern ohne Riicksicht auf dieses wichtige Moment fiir 
alle Fabriken ein Patent in Hohe von 15.000 zl. vorsah. 
Ausserdem musste dieses Patent bis zum 1. Dezember 
1925 fiir das ganze Jahr im voraus entrichtet werden, 
und eine Zahlung des Betrages m Raten war nicht zu- 
iassig. Das Missverhaltniss zwischen den Patentem und 

Kontinents dem Antikriegspakt der Vereinigten Staaten 
mit den europaischen Grossmachten an — wahrend 
samtliche Staaten des europaischen Kontinents gleich
lautende Pakte mit den Vereinigten Staaten von Amerika 
zeichnen.

4. Panamerikanische und paneuropai- 
sche Friedenssicherung: Die Sicherung des 
iiiteramerikanischen Friedens bleibt einem panamerikani- 
schen Friedenspakt vorbehalten — die Sicherung des 
intereuropaischen Friedens einem intereuropaischen 
Friedenspakt.

5. Vblkerbundpakt und Monroe-Dok
trin: Artikel XXI des Volkerbundpaktes wird im Sinne 
dieser Vereinbarung interpretiert.

' 6. Ausnahmestellung Kanadas: Falls
England diesen Monroe-Pakt mit unterzeichnet, muss 
die Ausnahmestellung Kanadas darin hervorgehoben 
werden.

7. Monrpe-Doktrin als Friedenssiche
rung: Diese doppelte Anerkennung der Monroe-Dok
trin bildet darum die notwendige Erganzung des euro- 
paisch-amerikanischen Antikriegspaktes, weil sie allein 
verhindert, dass aus einem Konflikt zwischen Amerika 
und einer europaischen Macht oder zwischen einer euro
paischen Grossmacht und einem Staat Mittel- oder Siid- 
amerikas ein Konflikt entsteht. der zu einem schweren 
Gegensatz zwischen einer europaischen Grossmacht und 
den Vereinigten Staaten von Amerika fiihren kónnte.

III. Intereuropaischer Friede.
1. P a n e u ropai sch e r R egio na 1 v e r t r a g:
Die Sicherung des europaischen Dauerfriedens er- 

folgt in der Form eines regionalen Vertrages, der alle 
Volkerbundstaaten umfasst, im Rahmen des Volkerbund
paktes.

2. Europaischer Antikriegspakt: Wah
rend der interkontinentale Friede lediglich auf morali- 
schen Garantieen gegriindet werden kann, bedarf der 
europaische Friede zu seiner Sicherung realer Garan
tieen und Sanktionen.

In Anbetracht dessen muss ein paneuropaischer 
Antikriegspakt sich in folgenden Punkten vom interkonti
nentalen Antikriegspakt unterscheiden:

a) alle europajsehen Staaten verpflichten sich, kei- 
nesfalls gegeneinander Krieg zu fiihren. ausser im Faile 
einer Bundesexekution gegen eine vertragsbriichige 
Macht;

b) alle europaischen Sonderbundnisse werden zu 
einem paneuropaischen Defensivbundnis zusammenge- 
fasst;

c) alle europischen Staaten anerkennen die obliga- 
torische Schiedsgerichtsbarkeit des interkontinentalen 
Gericht shofes.

3. England und Europa: Angesichts der be- 
sonderen geographischen und politischen Lage Englands, 
das zugleich europaische Grossmacht und Mitglied des 
interkontinentalen British Empire ist, muss es dem eige- 
nen Ermessen Englands vorbehalten bleiben, ob und 
inwieweit es uber den Locarno-Vertrag hmaus an dieser 
Garantie des europaischen Friedens teilnehmen will 
und kann.

4. Paneuropaische Konferenz: Nachdem die euro
paischen Grossmachte sich uber die Grundlagerj des pan
europaischen Friedenspaktes geeignet haben, findet eine 
Konferenz samtlicher europaischen Staaten, die dem 
Vblkerbund angehbren, statt, um das Statut des europai
schen Friedens- und Sicherheitepaktes auf Grundlage des 
Volkerbundvertrages zu erortern und abzuschlttwsen.

dem Ausmass des Unternehmens und seiner Einkiinfte 
ergebe sich aus der Einkommensteuer dieser Unterneh
men. Neben dem Akzisenpatent haben diese Unterneh
men in der gleichen Zeit auch ein Handelspatent zu 
losen, andere Steuern und nachtragliche Spiritusabgaben 
entrichten miissen. Diese Steuerlasten fuhrte der Ver-



treter der Klager auf die Schliessung der Unternehmen 
zuriiak. Er stellte das Recht des Staates zur Auferle- 
gung von Steuern gar nicht in Frage, bemerkte aber, 
dass diese unter keinen Umstanden durch ihre iiber- 
massige Hbhe zur Schliessung der Unternehmen fuhren 
diirften. Die Klager protestierten dagegen, indem sie Ver
treter nach Erschbpfung der Wojewodschaftsinstanzen 
zum Finanzministerium entsandten. Aber auch hier 
soli man ihnen ausdriicklich erklart haben, dass das 
Spiritusmonopolgesetz gegen die kleineren Destillateure 
gerichtet sei, um diese zur Schliessung ihrer Betriebe zu 
zwingen. Schliesslich schlug der Vertreter der Klager 
unter Berufung auf die vorstehenden Ausfuhrungen, die 
nach seiner Ansicht die Anspriiche der Klager begriin- 
deten, einen Vergleich vor.

Der Vertreter des Staates, Professor Stelmachow
ski bestritt: 1) dass die Klager ein erworbenes Recht 
hątten, 2) dass das polnische Monopol sich von dem deut
schen Monopol grundsatzlich unterscheide. Was die 
erste Frage anbelange, so konnten sich die Klager auf 
ein erworbenes Recht berufen, da nach dem deutschen 
Monopolgesetz ihnen ein Recht auf Schadensersatz nicht 
zustehe, well es an den in diesem Qesetz vorgesehenen 
Voraussetzungen fehle. Dieses Gesetz sahe namlich vor, 
dass ein Schadensersatz nur dann geltend gemacht wer- 
den konne, wenn das Unternehmen in den Jahren 
1913—1917 bereits bestanden habe. Da die Klager ihre 
Unternehmen erst im Jahre 1920 gegriindet hatten, so 
entfalle insoweit die Voraussetzung zur Geltendmachung 
eines Schadensersatzes aufgrund des deutschen Monopol
gesetzes. Auoh seien diese keine Rechtsnachfolger von 
Unternehmen, die in den Jahren 1913 und 1914 bereits 
bestanden haben. Da sie nun kein Recht auf Schadens
ersatz aufgrund des deutschen Monopolgesetzes haben, 
so stehe dieses ihnen auch heute nicht zu, weswegen sie 
sich nicht auf ein erworbenes Recht berufen konnten. 
Er sieht auch keine Untenschiede zwischen dem deut
schen und polnischen Monopolgesetz. Nach beiden Ge- 
setzen bestehe die Vorschrift zur zwangsweisen Ver- 
packung, die im polnischen Gesetz sogar etwas milder 
sei. Das polnische Monopolgesetz kenne zwei Etappen, 
eine vor der Einfiihrung des vollen Spiritusmonopols, 
d. h. die Zeit bis zum 1. Dezember 1926, die andere nach 
der Einfuhrung des vollen Spiritusmonopols. Im ersten 
Zeitraum sei es den Likbr- und Branntweinfabrikanten 
gestattet gewesen, sowohl Likore, als auch Czysty- 
branntweine herzustellen, wahrend in dem zweiten Zeit
raum das Spiritusmonopol die Produktion von Czysty- 
branntweinen ubernommen habe. Die Klager hatten 
also alles unbeschrankt produzieren diirfen. Was die 
Akzisenpatente anbelange, so seien diese grundsatzlich 
eine Steuer, und man konne den Staat in seinen souve- 
ranen Rechten in der Riohtung der Steuerauferlegung 
nicht beschranken. Das Patent habe aber nicht 15 000 
zl., sondern nur 7 500 zl. und der Kommunalzuschlag 
keine 100% von 7 500 zl., sondern nur etwas uber 
100 zl. betragen. Wahr sei es, dass die Behorden an- 
fanglich falsoh informierten. Es habe namlich ein Irrtum 
vorgelegen, der spater aber berichtigt wurde und zwar 
innerhalb von 5 Wochen, d. h. bis zum 5. Fabruar 1925 
sei dieser Irrtum vbllig geklart worden. Hatten die 
Klager entsprechende Schritte unternommen, so hatte 
diese Angelegenheit schon friiher eine Klarung erfahren. 
Das Akzisenpatent als solches ist eine Art Steuer, die 
sich wie alle anderen Verbrauchssteuem auf. die Kon- 
sumenten abwaizen Hessen. In dieser Hinsicht seien 
den Klagern gar keine Hindernisse in den Weg gelegt 
worden. Der Staatsvertreter wies ferner nach, dass die 
Klager im Grunde genommen keine Likorfabrikanten, 
sondern nur grbssere Ausschanker gewesen seien.

Was die Frage betriff t, ob man sich auf die er wo r- 
benen Rechte entsprechend der Genfer Konvention, so- 
,wie auf die subjektiven Rechte berufen konne, so stellt 
dieser auf dem Standpunkt, dass der Begriff der subjek
tiven Rechte iiberaus strittig sei und es eine Reihe von 

■ widersprechenden Theorien ga'be, wobei er sich auf die
sem Gebiet bekannte Personen, wie Landmann, Laband, 
Je'llinek, Meier u. a. berief. Schliesslich bemerkte er, 
dass das Spiritusmonopolgesetz die Unifizierung und 
keine fiskalisohen Absichten zum Zweck. hatte. Ver- 
gleichsvorschlage konne er jnfolgedessen nicht annehmen 
und er wies auoh darauf hin, dass der polnische Staat 
im Vergleichsverfahren unit den Tabakwarenfabrikanten 
schlechte Erfahrungen gemacht habe, weil diese nach 
geschlossenem Vergleich mit neuen Anspriichen hervor- 
getreten seien.

Der Vertreter der Klager Dr. Neumann wies in der 
Antwort auf die vorstehenden Ausfiihrungen darauf hin, 
dass die Klager ihre Anspriiche nicht auf das deutsche 
Monopolgesetz stiitzten und, wenn er von diesem Er- 
wahnung getan, so habe er dies nur datum getan, um 
nachzuweisen, dass das deutsche Monopolgesetz einen 
Schadensersatz in dem Masse, in dem die Beschrankung 
der erworbenen Rechte eingetreten sei, vorgesehen 
habe, und die Klager stiitzten ihren Anspruch einzig und 
allein auf den Art. 4 der Genfer Konvention. Berufe sich 
nun der Gegner darauf, dass die Voraussetzungen zur 
Geltendmachung des Schadenersatzanspruches aufgrund 
des deutschen Monopolgesetzes nicht vorhanden seien, 
weil die Unternehmen im Jahre 1913 und 1914 nicht 
bestanden hatten, so sei dies seiner Ansicht nach gegen- 
standslos. Fur die Anwendung des Art. 4 der Genfer 
Konvention sei namlich nur der Umstand massgebend, 
ob vor der Uebernahme Oberschlesiens die erWofbenen 
Rechte bereits bestanden haben, was im vorliegenden 
Faile anzunehmen sei, da die geschlossenen Unterneh
men vor der Uebernahme bestanden haben und im Be- 
trieb waren. Erst aufgrund der Anordnung im Wege 
des polnischen Monopolgesetzes und zwar infolge der 
Einfuhrung der iiberaus hohen Patente seien die Klager 
gezwungen worden, ihre Unternehmen zu schliessen. Er 
bestreitet, dass das Spiritusmononol Umfizierungsz’ele 
verfolgte, da es sich hier um die Erlangung einer Em- 
kommensquelle gehandelt habe. Was den Begriff der 
erworbenen Rechte anbelange, so sei seiner Ansicht 
nach nur das massgebend. was die Genfer Konvention 
bezwecke. die in der E’-nleitung ihr Ziel aufstelle und 
zwar die Aufrechterhaltung des W'rtschaftslebens. Ins- 
besondere sei es der Art. 4 der Genfer Konvention. wel- 

cher bestimmt, dass auf dem durch die Genfer Konven
tion geregelten Gebiet jeder sein Unternehmen weiter 
betreiben konne und durch irgend welche Anordnungen 
die Rechte, die sich aus der Fiihrung des betreffenden 
Unternehmens ergaben, nicht geschmalert oder aufge- 
hoben werden diirften. Am Schluss zog der Vertreter 
der Klager seinen Vergleichsvorschlag zuriick.

Vor Schluss der Verhandlungen stellte der Vertre
ter des Staates den Antrag, eine Frist zu bestimmen, 
innerhalb der die Klager einen Vorschuss zur Deckung 
der Prozesskosten einzahlen sollten, und anzuordnen, 
das Verfahren bis zur Einzahlung dieses Vorschusses 
zu untebrechen. Dr. L. Lampel.

Verbandsnachrichten
Alonatsversammlung des Związek handlarzy drzewa i prze

mysłowców Wojew. Śląskiego.
Am 16. Mai cr. nachm. 4 Uhr fand eine Monatsvcrsamm- 

lung des Verbandes statt, die in Behinderung des I. Vor- 
sitzenden, vom II. Vorsitzenden Herm August Keller geleitet 
wurde. Vor Eintritt in die Tagesordnung gedachte Her.’ 
Keller in ehrenden Worten des plótzlich verstorbenen, be- 
kannten Holzindustriellen Herm Hipolit F r o m ni e r, der 
fiir den Versammlungstag ein Referat iiber „Polens Holzwirt- 
schaftspolitik“ angesagt hatte. Die Versammelten ehrten das 
Andenken des Herm Frommer, der auch stellvertretender 
Vorsitzenddr der Rada Naczelna Związków Drzewnych w 
Polsce" war, durch Erheben von den Platzen. Herr Verbands- 
direktor Dr. Sroka referierte iiber die Antrage des Verbandes 
auf Herabsetzung der Eisenbahnlagerplatzmieten und Aen- 
derung der Frachtrechnungsmethoden fiir Holzsendungen bei 
den oberschlesischen Schmalspurbahnen. Beide Antrage haben 
eine befriedigende Erledigung bisher nicht gefunden; es ist 
erforderlich, den zustandigen Stellen weitere Unterlagen zur 
Verfiigung zu stellen. Zu erheblichen Beanstandungen gaben 
widerum die Geschaftsmethoden der staatlichen Forstdirek- 
tionen Anlass. Es wurden eine Fiille neuer Klagen, vor allem 
hinsichtiich des Lizitationswesens und der Vertragstreue der 
Direktionen geaussert. Herr Dr. Sroka berichtete iiber die 
Tatigkeit der in der letzten Monatsversammktng zur Attsar- 
beitung zweckentsprechender Oegentnassnahmen gewahlten 
Kommission. Die Kommission sei zu endgiiltigen Beschliissen 
noch nicht gelangt, man wollte sich noch die Erfahrung des 
verstorbenen Direktor Frommer zu Nutze machen. Nunmehr 
sei es wichtig innerhalb der Kommissionen zwecks Vortra- 
gung bei den infrage kommenden Instanzen Orundsatze fiir 
das Holzlizitationswesen und die Verkaufskouditionen auszuar- 
beiten. Die Versammlung fasste einen dementsprechenden 
Beschluss. Der Antrag der Rada Naczelna auf Erhóhung der 
Mitgliedsbeitrage wurde nach kurzer Debatte vertagt. Herr 
S. Leschnitzer stellt den Antrag zur Erręichung einer nach- 
haltigeren Unterstiitzung der Verbandswiinsche in engere 
Fiihlung mit dem Krakauer Holzhandlerverbande zu treten 
und vor allem die beklagten Misstande im Geschaftsgebaren 
der staatlichen Forstdirektionen gemeinsam mit dem Krakauer 
Verbande fiber die Rada Naczelna zustandigenorts vorzu- 
bringen. Der Antrag fand einstimmige Annahme. Das in der 
Tagesordnung vorgesehene Referat von Herrn Direktor 
Frommer iiber Polens Holzwirtschaftspolitik musste leider 
ausfallen. Herr S. Leschnitzer machte statt dessen interes- 
sante Mitteilungen iiber die Marktlage im Holzhandel, an die 
sich eine langere Diskussion anschloss. Schluss der Sitzung 

Uhr.

| Einfuhr/Auifuhr/Verkehr
Aussen-Handelsbilanz fiir den Monat April.

Entsprechend den vorlaufigen Berechnungen des 
statistischen Hauptamtes stellt sich die Handelsbilanz 
fiir den Monat April d. Js. wie folgt dar:

Eingefiihrt wurden insgesamt 410 830 to Waren im 
Werte von 265 626 000 zl., ausgefuhrt wurden dagegen 
1 430 213 to im Werte von 184 521 000 zl._De r Pas- 
s i v s a 1 d o b e t r S g t h i e r n a c h 81 105 000 zl.

Im Vergleich zum Monat Marz gmg die Einfuhr um 
106.606.000 zl., die Ausfubr um 23.894000 zl. zuruck.

Der Riickgang der Ausfubr 1st in der Hauptsache 
auf den verringerten Export der folgenden Artikel zu- 
riickzufuhren: Konsumartikel um 4143 000 zl., Vieh und 
Pferde um 5 085 000 zl., Holz um 4 030 000 zl., Zucker- 
riiben- und Oelsamen um 3 816 000 zt, Parafin um 
1591 000 zl., Metalle und Metallerzeugnisse um 1 881 000 
zl. und Textilerzeugnisse um 1902000 zl.

Grosse englische Exportgesellschaft fiir polnisch. Holz.
In London wurde unter dem Namen Britisch-polni- 

scher Holztrust und mit einem Aktienkapital von 600.000 
Pfund Sterling eine Gesellschaft gegriindet, dereń Auf- 
ge es sein soli, die polnische Waldwirtschaft zu unter- 
stutzen und den polnischen Holzexport zu kontrollieren.

Polnische Kohle fiir Sowietrussland.
In den letzten Tagen verkaufte Polen an Sowiet

russland 24 000 to Bunkerkohle, die fiir Fischerdampfer 
bestimmt ist. Der erste Transport dieser Kohle geht in 
den ersten Tagen des Monats Juni von Gdynia nach 
Archangielsk ab.

Polen verpflichtete sich, dafiir in Russland entspre
chende Mengen an Tabak zu kaufen.

Elektriflzierungsplan.
Im Ministerium fiir bffentliche Arbeiten haben die 

Konferenzen in der Angelegenheit der Ausarbeitung 
eines Elektrifizierungsplanes begonnen. An den Konfe
renzen nimmt eine Reihe von Vertretern der neun in- 
teressierten Ministerien tei-1.

Der Elektrifizierungsplan sieht eine Erweiterung 
des elektrischen Netzes in den Ostgebieten des Staates 
vor. Die Realisierung des Planes wiirde eine Zeit von 
etwa 10 Jahren in Anspruch nehmen.

I
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Rekordzitf'-rn in der oberschles. Koksproduktion.
Die oberscblesische Koksproduktion erzielte im 

I. Ouartal d. Js. eine Produktion. die zweimal so hocii 

ist, wie die vor dem Kriege erreichte Ziffer. Die mo- 
natliche Durchschnittsproduktion betrug im 1. Ouartal 
d. Js. 140 600 to gegeniiber 111 100 to im I. Ouartal 1927. 
Vor dem Kriege betrug die Koksproduktion nur 76 400 
to. Diese starkę Entwicklung der Koksproduktion ist 
auf die Ausdehnung der Aufnahmefahlgkeit des inlan- 
dischen Marktes zuruckzufuhren, auf dem der Koksab- 
satz monatiich von-etwa 112 000 to im I. Ouartal 1927 
auf 162 570 to im 1. Ouartal 1928 stieg. Im I. Ouartal 
1°?7 wurden 1100 to und in demselben Zeitraum des 
Jahres 1928 — 12 700 to monatlich ausgefuhrt. Die 
oberschlesischen Kokereien fiihrten eine radikale Moder- 
nisierung dvr Einnchtungen durch, die noch weiter fest, 
gesetzt wird. Es ist zu bemerken, dass der gegenwar- 
tige Kokspreis in Hbhe von 29,8 zl. pro Tonne loco Ko- 
kerei im 10 zl. niedriger ist. ais der Vorkregspreis. Zu- 
sammen mit der Steigerung der Koksproduktion erhohte 
sich auch der Absatz von Nebenprodukten wie Teer, 
Benzol, Naftalin usw.

Wachsen der Zinkproduktion.
Das erste Ouartal dieses Jahres weist ein weiteres 

Steigen der Produktion in der polnischen Zinkindustrie 
auf, das auf die neuen Investitionen und die Rationali- 
sierung der Arbeit zuriickzufuhren 1st. Die durchschnltt- 
liche Monatsproduktion (die erste Ziffer bezieht sich auf 
das erste Ouartal 1928, die zweite auf das erste Ouar
tal 1927) betragt: Rohzink 11 294 — 9 978 to, Zinkblech 
1 028 — 1 009 to, Schwefelsaure 21 033 — 15 393 to. Die 
durchschnittliche Monatsproduktion vor dem Kriege: 
Zink 14120 to, Zinkblech 3 541, Schwefelsaure 21,299. 
Da die Zinkindustrie ihre Produkte hauptsachlich auf 
den Auslandsmarkten absetzt, so ich die weitere Ent
wicklung ihrer Produktion von der allgemeinen Welt- 
konjunktur abhangig. Die vorlaufigen Produktionszif- 
fern fiir den Monat April stellen sich wie folgt dar: Roh
zink 11200 to, Zinkblech 1070 to.

Brilrettproduktion In Oberschlesien.
Die durchschnittliche Monatsproduktion in der ober

schlesischen Brikettindustrie betrug im ersten Ouartal 
d. Js. 22400 to, gegeniiber 20 600 to im Jahre 1927. Vor 
dem Kriege betrug die Produktzn dieser Industrie mo
natlich 26 700 to. Von der vorstehenden Menge wurden 
auf dem Inlandsmarkt 21100 to abgesetzt, nach dem 
Ausland 1000 to ausgefuhrt. Bei der Brikettproduktion 
werden etwa 200 Arbeiter beschaftigt.

Von der Blelitzer Metallindustrie.
Die Metallindustrie war im vergangenen Monat 

vollauf beschaftigt und der Eingang von Auftragen 
zufriedenstellend. Besonders gut waren die Schrauben- 
und Nietenfabriken, Metallwalzwerke und Eisengies- 
sereien beschaftigt, etwas schwacher die Konstruktions- 
werkstatte und Uhrenfabriken. Die Fabriken fiir elektri- 
sche Motoren erfreuten sich eines guten Absatzes, der 
Eingang von Bestellungen war ausreichend, weswegen 
es ihnen mbglich war, den Betrieb vol! aufrecht zu er- 
halten. Auch der Absatz van Textilmaschinen hielt sich 
auf der bisherigen Hbhe und der Eingang von auslan- 
dischen BestellunKen war Rut. Die inlatidischen Atlf- 
trage waren verschwindend, was auf eine schwache 
Koniunktur in der inlatidischen Textiiindustrie schliessen 
lasst.
Polnische Hutstumpen auf dem rnlandischen Markte.

Im April d. Js. wurden aus dem Bielitzer Bezirk 
1545 kg Hutstumpen im Gesamtwert von 50 284 zl. aus- 
gefiihrt und zwar nach den folgenden Landem: Ame- 
rika — 39,2%, Oesterreich, Ungarn und Jugoslavien ■— 
31,8%, baltische Staaten — 21%, Deutschland 4,4 Pros, 
Schweiz — 2 ProzM England — 1,6 Proz. „

Erhóhung der Preise fiir Hiilsenfriichte.
Der hohe Export am Ende des vergangenen Jahres 

und Anfang dieses Jahres zog einen Mangel an Hiilsen- 
friichten auf dem rnlandischen Markt nach sich, was zu 
einer Erhóhung der Preise fuhrte. So stieg z B. der 
Preis fiir Saubohnen von Dollar 0,50 auf 0,60. fiir Boh- 
nen bis Dollar 0,60. Infolge dieser Preiserhbhungen 
rentierte sich die Ausfnhr nich mehr und man schioss 
auch keine bedeutenderen Exporttransaktionen ab.

Reorganisation der TabakwarenfabHken.
Das polnische Tabalmonopol tritt entsprechend dem 

Regierungsplan und den Weisungen des Professors Kem
merer an die Reorganisation der Tabakwarenfabriken. 
Ein Teil der grbsseren, gut prosperierenden Fabriken 
wird mit den neuesten Einrichtungen ausgestattet, wah
rend die kleineren Fabriken, die sich zum Ausbau nicht 
eigren. aufgelbst und fiir andere Zwecke bestimmt 
werden.

In Poznań bestehen drei Fabriken, von denen sich 
eir.e zum Ausbau nicht eignet und in eine Kartonagen- 
und Papicrwaretfabrik umgewandelt wird. Da die Re
gierung darauf grossen Wert legt, dass die Arbeits- 
losigkeit nicht vergrbssert wird, sollen alle in den. bis
herigen Unternehmen des Tabakmonopols beschaftigten 
Arbeiter ubernommen werden.

Berlin, 18. Mai 1928. 
Deutschland

Geldmarkt. Wirischaft und Bbrse.
Am Geldmarkt war eine geringfiigige Entspannung aid 

kurze Zeit erkennbar. die bald wieder der ublichen Knappheit 
weichen musste. Insbesondere scheint der deutsche Anleihe- 
markt durch dauernde Inanspruchnahme durch Pfandbriefe, 
stadtische und kommunale Anleihen iiberanstrengt zu sein 
So sind von den 95 Millionen Schatzanweisungen des óayeri- 
schen Staates, die zum Teri sogar in Holland aufgelegt wur
den anscheinend nur die vom Bankenkonsortium fest iiber- 
nommenen 15 Millionen untergebracht worden. Audi die 
Augsburger Goldschatzanleihe fiel recht unbefriedigend aus. 
Trotzdem beabsichtigt z. B. Breslau 15 Milkmen. Magdeburg 
6 und Dresden 15 Millionen im Inlande aufzunehmen wahrend 
die A. G. fur Kohlenverwertung 10 Millionen Dollar Frankfurt 
a/M. 6:,/» Millionen in New York auf-nirnnft. und von der Sam-



melanleihe der Deutschen Sparkassen u. Giroverlbandes die 
erst in Hohe von 90 Millionen Dollar geglaubt war, erst 1714 
Millionen von der Beratungssteilile genehmigt wurden und am 
23- Mai in New York aufeelegt werden. Der Erlos wird erst 
Ende Mai den beteiligten Stadten anteilmasSig nach Massgabe 
der von der Beratungsstelle befurworteten Betrage ausge- 
zahlt werden. Die Aussiclutem haben sich in New York aller- 
dings etwas verschlechtert, als nunmehr hier ebenfalls nach 
dem Vor.gehen der sechs Federal Reserve Banken am Don- 
nerstag der Diskont von 4 auf 414% heraufgesetzt wurde und 
sich dadurch die Marge zw’schen den amerikanischen und 
deutschen Zinssatzen wiederum verringert hat. Die Diskont- 
erhohung in New Yorik ist aHerdings nicht der Ausdruck einer 
Geldmarktverknappung, sondern eher als Kampimassnahme 
gegen Auswiichse der dort'gen Spekulation anzusehen, zu 
deren Eindammung man sogar durch forcierte Goldver- 
schiffungen den Geldmarkt kiinstlich zu verknappen sucht — 
bisher allerdings mit geringem Erfolge, sind doch die Makler- 
darlehen in New York von 664 Millionen Dollar ini Dezember 
1917 auf die ungeheure Summe von 4 502 Millionen Dollar in 
der letzten Maiwoche angeschwollen. Auch von deutscher 
amtlicher ieite wird gegen die Aufnahme neuer Anleiher. star
ker Widerstand erhoben, und in einer Rede in Baden fiihrte 
der Reichsfinanzminister Kohler ausdriicklich aus, dass auf 
dem Wege ausserster Sparsamkeit fortgeschritten werden 
miisse und, obwohl das jetzt durchzufuhrende Anleihepro- 
gramm nur den dringendsten Bedarf der Gemeinden decke, 
vorliiufig an neue Anleihen selbst des Reiches u. der Lander 
im Auslande nicht ru denken sei, da der Umfang unserer 
Auslandsverschuldung in Hinblick auf unsere Bemiihungen um 
Besserung der Handels- und Zahlungsbilanz zur Vorsicht 
mahne. Auch sind die Richtlinien der Beratungsstelle wiederum 
verscharft worden, so dass z. B. Einspriiche gegen ihre Be- 
schliisse nur wieder bei ihr erhoben werden kbnnen. Auch 
am Privatdiskontenmarkt, der indessen auch eine erhebliche 
Menge Reichsschatzwechsel aufgenommen hat, war die Satz- 
ermasssigung auf 614 nur von kurzer Dauer. Am Tagesgeld- 
markt war ebenfalls eine ausgesnrochene Fliissigkeit nicht zu 
konstatieren, Reportgeld, das stark gesucht war, wurde mit 
8% % zum netto bezahlt.

Die Bórse selbst ist bedeutend ruhiger geworden. Beson- 
ders die plbtzliche ernste Erkrankung Dr. Stresemanns hat 
Unsicherheit und Missbehagen ausgelóst. Verstimmend und 
erniichternd wirkte auch der Bericht einer Berliner Tages- 
zeitung, in dem nachdriicklich auf die allerdings bekannte 
Tatsache hingewiesen wurde, dass die Aufwartsbewegungen 
nur durch Auslandskaufe hervorgerufen worden seien, nach 
deren Aufhoren ein allgemeines Zusamrpenfallen der erhohten 
Kurse wahrscheinlich sei. Allerdings ist zu beobachten, dass 

.sich deutsche Kapitalistenkreise nach wie vor fast vollig 
vom Geschaft zuriickhalten, auch das Publikum, dessen Haupt- 
betatigungsfeld der Einheitsmarkt war, zeigt keine Neigung, 
sich zu engagieren. Das Ausiand betrachtet nach den grossen, 
jahrelangen Haussen in New York, London, Paris, Brussel 
und Rom die deutschen Borsenpldtze sozusagen als Neuland 
und es ist leic’t moglich, dass seine Aufkaufe in manchen 
Papieren oft nicht einmal einen bestimmten Zweck verfolgen. 

Die sogenannten SpezialitMten haben In manchen Fallen dabei 
Kurse erreicht, die in keiner Weise wirtschaftlich zu rechtfer- 
tigen sind, wenn es sich nicht um Interessenkampfe von er- 
bitterten Ausmassen handeln wiirde. Nach einer Hausse, 
durch die die Kurse der amerikanischen Aktiengesellschaften 
sich verdoppelten, ja vervierfachten, notieren z. B. heute die 
Aktien der Woolworth Gesellschaft, des grbssten und renta- 
belsten Kaufhauses in New York 190%, die der Sears Roe
buck u. Cie, des weltberiihmten Versandkaufhauses von gigan- 
tischem Umsatz, des von Johr zu Jahr sich sprunghaft steigert, 
103 Proz.I Die Kurse der entsprechenden deutschen Aktien- 
gesellschaft Tietz und Karstadt notieren ’ dagegen 305 und 
265% bei einer Durchschnittsdividende der letzten Jahre von 
8—10%. Die Polynhon und Glanzstoff Aktie ist auch als 
Liebhaberwert reichlich hoch bezahlt (450 und 8-0% bei 14 
bez. 20 Proz. Dividende im letzten Jahre). Jetzt fiihrt auch 
die Hausse in Zellstoff-Waldhof auf Lowensteinsche Kaufe 
zuriick, der sich zu seinen Kimstseideninterressen eine Roh- 
stoffbasis sichern will. In diesem Zusammen’mng ist die Stei- 
gerung von Feldmulle Papier erwdhnenswert. Auch die elek- 
trischen Werte wie Siemens, Schuckert Bergmann und Licht 
u. Kraft konnten ihre Śteigerungen halten, auch Darmstadter 
und besonders Reichsbank-Aktien trieben auslandische Kaufe 
in die Hohe. Das Gros der iibrigen Aktien lag schwacher, 
Polyphon verloren 50%, auch Farben konnten ihren Kursstand 
nicht halten. Bemerkenswert fast lagen: Freigabewerte, ob
wohl damit zu rechnen ist, dass die ersten Zahlungen sich 
noch ein Jahr hinaus zogern werden. Auch Daimler zogen 
bemerkenswert an, diese Gesellschaft scheint mogli cherweise 
das Haupt eines neuen Automobiltrustes zu werden. In diesem 
Zusammenhang ist die Tatsache interressant, dass an der am 
12 Mai stattfindenden Sitzung das „Bureau Permament“ der 
Internationalen Automobilindustrie in Paris Bestrebungen 
zur Sprache kommen werden zum Schutze gegen die ame- 
rikanische Konkurrenz eine Zusammenarbeit der europaischen 
Automobilinterressanten herbeizufiihren. Etwas fester — nach 
langer Zeit — lagen auch Montanwerte. Stimulierend wirken 
hier die ausserordentlichen Preiserhbhungen in Eisen, die vom 
10. Mai an in Kraft getreten sind und zu den Mehrkosten 
durch die erhohten Kohlenpreise in keinem Verlidltnis stehen. 
Doch ist mit einer Herabsetzung der Eisenpreise schon des- 
halb nicht zu rechnen, weil sich auf dem europaischen Eisen- 
markt eine scharfe Aufwartsbewegung vollzieht.

Sehr interressant ist ein Vergleich der heutigen Kurse mit 
denen von Anfang Mai vorigen Jahres — vor dem schwar- 
zen Dreizehnten. Das Gros der Aktien hat das damalige 
Kursniveau nicht wieder erreicht, wie -z. B. Harpener mit 
heute 174 macht 263 am 3. Mai 27, Farben 287 nach 350, 
Phonix 99 nach 152, elektrische und Bankwerte stehen fast auf 
gleicher Hohe wie Darmstadter 280 nach 295, Schuckert 219 
nach 237, Siemens sogar 350 nach 339, ,,SpeziaIitaten“ haben 
sie weit iiberfliigelt wie Tietz 309 nach 190, Polyphon 480 
nach 185 und Glanzstoff 857 nach 738. Und auch mit der 
Mbglichkeit eines Kurszusammcnbruches, wie der der „Kre- 
dithausse“ des Mai 1927 ist heute nicht mehr zu rechnen. Die 
Reportgelder werum strengt rationalisiert, die schwimmen- 

den Aktien sind heute in der Hand meist wirklicher Kaptta- 
Lien und du Spekulation Fann die Entwicklung des Kirs- 
niveaus nur auf kurze Tage beeinflussen, wenn ihnen die 
Mitiauferschaft der Kapitalisienpublikums fehlt

Heinz Lindenberg.

Der Term'n der 16. Deutschen Ostmesse.
Die 16. Deutsche Ostmesse findet in Kdnigsbdrg vom 12. 

bis 15. August statt. Gleichzeitig mit der Warenmustermesse, 
der Technischen und Baumesse wird wie alljahrdich im Herbst, 
•die grosse Landwirtschafs-Ausstellung veranstaltet mit Land- 
maschinen- und Saatenmarkt, Tierschauen und -Auktionen* 
sowie Fachausste'lungen liber Milchwirtschaft Fischerei. Elek* 
•trizitat in der Landwirtschaft und landliches Siedlungswesen. 
— Wegen einiger Sonderausstellungen, an denen weiteste 
Kreise interessiert sind, schweben noch Verhandlungen.

6. R. Sp. 57/19. Do rejestru sp&Mzielni 57 wpisano dnia 
24 kwietnia 1938 „Alkohol" Wirtschaftliche Vereinigung der 
Grossdestillateure. eingetragene Genossenschaft mit be- 
schrankter Haftpflicht, Zjednoczone Towarzystwo Destylato* 
rów, zapisana spółdzielnia z ograniczoną odpowiedzialnością 
z siedzibą w Katowicach. Członkowie odpowiadają za zobo
wiązania spółdzielni zadeklarowanemi udziałami, a ponadto 
kwotą 50,— złotych za każdy nabyty udział. Spółdzielnia 
ma na celu strzeżenie i popieranie interesów gospodarczych 
swych członków. Pojedyftczy udział wynosi 50,— złotych 
i płatny jest przy wstępie. Członek zarządu może mieć naj
wyżej 20 udziałów. Zarząd stanowią August Mutz z Kró
lewskiej Huty, Paweł Kiełbasa z Katowic. Pismem przezna- 
czonem do ogłoszeń jest Monitor Polski i Wirtschafts- 
korrespondenz fiir Polen. Zarząd spółdzielni składa się z 2 
członków, którzy zarazem spółdzielnię zastępują i firmę pod
pisują. Spółdzielnia, która dotąd wpisaną była w rejestrze 
spółdzielni pod Nr. 73, wpisaną zostaje obecnie na nowo po 
uzgodnieniu jej statutu z przepisami obowiązującej ustawy 
o spółdzielniach. Sąd Powiatowy w Katowicach.

■ la. Meisner PonlecW & tie. I
Królewska Huta
Erste Dampf • Likor • Fabrik am Platze

biirgt fur ihre Qualitats-Likore

Grand Prix n. d®ld. Metallic * iniernaflonalc Aussfelinng
Parli 1927

aA KATOWICE
RYNEK 3

taaaw ? - w

Sparsamcs ’Tirtschaften erfordert sorgfMltige Uebsrlegung vor Einkauf. Also: 
Ware genau ansehen. falls Fabrikpackung solche Cffnen — niemals Karze im Sack 
kaufen - genaues Gewicht prufen, Kilopreis berechnen, Preis und Qualitit mit 
Konkurrenzfabrikaten vergleichen. Beachten, daft stets leere Packungen, bestlmmt 

fur Muileimer, mitbezahlt werden rnOssen:

. . . denn eKolloutay-$eite“ Schutzmarke Waschbrett, ungepackt, sebeut schMrfste 
PrufUng nicht. Oberstes Fabrikprinzip: Dlenst am Kunden, vlel bleten fur wenig 
Geld, kelna Aufmachung — dafur Qualititl Besonders Voszuge: glycerlnhaltig — 

fein aromatlscb parfumiert Es gibt teurere Seifen, aber keine besseren. 
Denkende Frauen prQfen objektiv und entscheident
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neueróffneten gróssten

Ausslellings - Salon
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Tamara & Rer.e 
klassisch-akrooatisclie

Gipfelleistungen

modern-excentrische Tanze
Olga Smirnowa

8 Trocadero-Girls
E;ian a Mia

Jon y 5'c^e
Borys

TROCADERO
*T Telefon 553.

SPÓtKA AKCYJNA vormals Theodor Bohr und Kania «* Kunice

Eisenfifionsrfrulctfftonen
Apparaiebau
Forderwagen 
Fórderschoilen 
Trunsporianlagen 
Aufziige und Krone -

S^aiiłilforniguss 
Zafrnriicler 
Fassonsiiicke 
Weiclien 
kreuzungen 
Radsiilze

STAHUHESSEREI # PIASCHINENFABRIK
Katowice O. $1, ■■■• Komienna 4.

Schmuckes Heim, verlangt gute Malerei!

MODEPNE

Inserate
in der

Wirtschafts- 
korrespondenz 

haben gróssten 

Erfolg!

It y
IfEWNdHME

UND MuTZEH
łferren -JYtode - flriikel

Elegant Pniswsrt

Wand- und Fussboden- 
Fliescn*Toiohrc * ©gch- 
slctne ♦ Gips ♦ R©hr- 
gewcbe * Kalii ♦ Żenieni 

standiges Lager.
Baumaterialien-Grosshandlung

Pan! Mliii Wiatiorek, Katowice
Bfiro u. LagerrSume: Warszawska 60 
(Friedrichstr.) 60 Tel. 740

KATOWICE, Dyrekcyjna 10

naschlncnOic

HHH MBBNBBBBMNI

uni Feflc 
fassweise und in 

kleinen Mengen 
liefert konkurrenzlos 

Dom 
tayslowo-Sanilow! 

[ARSOPOl 
WIjiśc* * 

Inż. Piotr Traci 
Krdlewska Huta 

Tel. 390
Autotankstation 

ul. Sienkiewicza 10 
(urn die Ecke.fruher 
'<aiser- u. Lobestr.) 
lag und Hath! geDffnet!

Benzol * Benzin * AufoOle
sowie samtliche

AUGUST DYbLAiHE
KATOWICE, ULICA SOKOLSKA 9
Telefon 2301-1785 * Schliessfach 44

Malereien von Innenraumen * Kiinstlerische kirchliche 
Malereien * Anstrich von Eisenkonstruktionen und 
Fassaden * Spezialgeschaft fur Tapeten * Tekko 
======= Salubra * Wandspannstoffe =====

Gegriindet 1 8 7 7

EŁEKTRIZITKT IM HAUSHALT

Erhaltlich in alien einschl^gigen Geschfiften.

Siemens, sp. z o. o. Katowice
ul. Powstańców, Nr. 50.

Trofz ZolcrhOlumg
und enormer Steigerung der Wollpreise 

aitt Stt und Snoriwallen 
zo alien Pressem

ERNST SŁOWIK
Harzwaren« Eifirm

Katowice, ulica Mickiewicza Nr. 1,1.

Drahtgeflechte 
Drahtsiebe 
Drahtstifte 
Formersfifte 
Einfriedigung

Drahtgewebe 
Rabitzgewebe 
Rohrnagel 
Biiroklammern 
Schrebergartenvon

empfiehlt

ALLEGRO-WERKE
Górnośl. Fabryka Towarów Drucianych
Katowice, Teatralna 12. Tel. 1461

Rudibaufer** Dancing Band 
Americanbar

Eintritt frei. Kein Weinzwang.

Sonntag 5 - Uhr - Tee 
mit netiem Progrąmm.

M-Mlin

ELEVATOR
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Deutsche Zeitromane.
Go. Das Problem des zwischen den Rassen stehenden 

Grenzlandmenschen ist an dieser Stelle bereits einmal In 
einem Aufsatz: Otto Flake und Renć Schickele 
erbrtert worden. Von beiden Schrlftstellern, sowie einem 
drttten In deutscher Sprache schreibenden Elsasser, Iwan 
Goli, liegen neue Romanę vor.

Repe Schickele setzt seine Trilogie Ein Erbe am Rhein 
mit Blick aut die Vogesen (Kurt Wolff Verlag, Miin- 
chen) fort. Das politische Moment iiberwiegt stark gegen- 
irber dem ersten Tetl. Maria Capponi. Es ist die unselige Zeit 
des Ruhrkrieges, die Schickele beklemmend echt bannt und 
ihre Ausstrahlungen auf das Elsass. Poincarć und Stinnes 
begegnen uns hinter leicht durchschaubaren Masken. Die Ma- 
chenschaften von Politikern und Industriellen sind mit siche- 
rem Blick erkannt. Ais Sinnbild der leidenden Menschheit 
ersteht das Elsass, wiedergespiegelt in den Geschicken einer 
Familie. Man verstehe richtig: Kein „Heimat“-Roman, wohl 
gar mit irrcdentistischen Vorzeichen, iibel-propagandischer, 
vblkerverhetzender Tendenz. Schickele gestaltet dichterisch 
das Schicksal des Grenzlandes. in dessen Brust. um einmal 
banal zu zitierem zwei Seelen wohnen und dem. solange 
Machtpolitik die Welt regiert, stets Unrecht geschehen wird. 
Der Riss geht selbst durch die Familie des Helden. Klaus 
Breuscheim hat fiir Deutschland optiert, fuhlt fades, dass der 
Elsasser ein Mensch eigener Art ist und wirkt in diesem Sinne. 
Sein Bruder, im Kriege Leutnant bei den Pasewalker Kfiras- 
sieren, hat sich fiir Frankreich entschieden und eine chauvi- 
nistische Organisation, die Rheingarde, im Elsass begriindet. 
In Wirklichkeit ist hier eine Verdrangung vorgegangen; der 
bekehrte Franzose 1st unterbewusst stets ein Deutscher ger 
blieben und gleich jedem Renegaten ins Estrem umgeschlagen. 
An diesem Konflikt geht er seelisch zu Grunde. Das ganze 
politische Getriebe in einem Lande, das durch den Krieg seine 
Nationalitat gewechselt hat, Spitzeltum, Unduldsamkeit und 
alles was dazu gehort, wird wahrhait verlebendigt. Man leidet 
mit dem Helden an der unseligen Politik. die Schickele 
die Krankheit nennt. Aber fiber die politische Grund- 
atmosphare breitet der Dichter G'lanz und Duft der Land- 
schaft Gestalten von persdnlichstem Zauber, die sie beleben, 
mit dem Blut des Herzens druchtrankt, liebendes Bekenntnis 
zu seiner Heimat. Eine Dichtung. die die Zeit iiberdauern 
wird.

Otto Flake nennt seinen neuen Roman Freund 
all er Welt (S- Fischer Verlag, Berlin). Der Autor bemerkt, 
dass „alter Welt" als Dativ aufzufassen sei, also nicht in dem 
Sinne, Liebling alien Welt, Dolores, wie die spanische Nachti- 
gall durch die Kehle der Massary flotere. Die Romanę von 
Otto Flake scheinen neuerdings im Rotationsverfahren zu 
entstehen. Innerhalb von 1% Jahren veroffentlichte er, abge
sehen . von Ęssav&, drei Romanę, d. h, jede .Saison fiiiuit. 
Im Herbst 1926 gab es Villa U. S. A., 1927 den Sommerroman, 
und zur neuen Saison tragt man Freund alien Welt. Es ist 
wirklich schade um das ausserordentliche Talent Otto Flake's, 
der es frfiher verstand, nicht gerade neue Wahrheiten, die 
es ja im Grunde iiberhau.pt nicht gitrt, in angenehmstcr Form 
mitzuteilen. Abgesehen von dem saloppen StiL in den Flake 
immer tiefer gerat, hat er im Grunde auch gar nichts mehr 
zu sagen und wiederholt sich datum fortwahrend. Das Ehe- 
problem ist nun bereits von ihm nach alien Arten variiert. 
Im Sommerroman wurde die Konstruktion versucht, um nicht 
zu sagen. die Idee^ propagiert, dass der Mann die Geliebte, 
die von ihm eln Kind erwartet. unter der gleiohzeitig Zusi- 
cherung der unmiittelbaren Scheidiung nach der Geburt des 
Kindes, heirate. Neuerdings schlagt Flake, selbst keineswegs 
uberzeugt, eine Scheid'ungsspenrfrist fiir einige Jahre, also 
genau das Gegenteil, vor. Die neuesten Allier-Welt-Freundes- 
ehen Flakescher Pragung halten vielfach kaum efaen 
Monat, die Verlobnasse fiihren nicht zur Ehe. Weshalb Otto 
Flake sich daruber solche Gedanken macht. blefbt imklar. 
denn die Welt, in der Flake's Gestalten sich bewegen. kennt 
heute keine Ehe- und erotischen Probleme mehr. Ich muss 
da wieder die Massary als Frau von Format zitieren: „Und 
keiner wird dem andern wehren, weil wir ja gang mondane 
Menschen sind". Also die Aufregung scheint uberfliissig. Fiir 
die grosse Masse ohne Schlał- Rolls Royce- und Teewagen 
bleibt die Ehe- und erotische Frage allerdings immer noch 
ein schwieriges Problem, das sich aus sehr banałem namlich 
materiellen Griinden nicht nach Flakescher Systematik losen 
lasst, Gerade die Klarhert, die vormals an Flake so erfri- 
schend wirkte, scheint ihm vfillig abhanden gekommen zu 
sein. Seine Gestalten werden immer unplastischer. Manner 
wie Frauen sind vollig ein Typ. darurn lassen sie sich schon 
Susserlich betrachtet, wenn man die Handlung zu verfolgen 
sich bemfiht, schwer auseinanderhalten, wofern es nicht so 
offensiohtlich photographische Indeskretionen sind wie Dr- 
Max Pulver, Zurich. Katharina von Oheimb Hermann George 
Scheffauer und Kurt Hiller. Flake arbeitet hier mit den Mit- 
tefa der Revue- Die letzten Tagesereignjsse. Zeitschrlftenauf- 

. satze sind noch benutzt, ohne dass Otto Flake sie innerlich 
^erarbeitet hatte. Eine Starke Reaktion scheint sich in ihm 
XJrznbereiten. und es sollte nicht wunder nfehmen, wenn man 
^?a'ke eines Tages im Lager Hams Bluher's treffen wiirde. was 

lerdings zu bedauern ware. .

Sehr erireulich 1st die Begegnung mit dem aussertich 
schmalen Roman Der Mitropaer von Iwan Goll 
(Rhein Verlag. Basel). Hier versucht der Autor gliickhaft, 
einen Querschnitt durch das jungę Europa zu legen. Der Held 
1st ein in der deutechen Schweiz auigewachsener Intellek- 
tueller. der im Kriege als ganz junger Mensch Romain Rol
land und der Pazifistischen Bewegung nahegestanden hat, mit 
den Idealen von Menschheit und Menschlichkeit gross gewor- 
den ist und m diesen Tagen als kaum 30-jahriger nach Paris 
komrnt, um seine Mutter und den 10 Jahre jiingeren, in Paris 
aufgewachsenen Bruder zu besuchen, oder eigentlich kennen- 
zulernen. Die Mart" ist ein gut konserviertes Girl, zu der von 
dem mit Idealen belasteten jungen Mann, die lediglich als 
Peinlich empfunden werden, kein Brficke fiihrt. ehenso wenig 
'Wie zu dem jiingeren Bruder, der dem Kreis Cocherells — 
das scheint unverkennbar Jean Cocteau zu sein — angehort- 
Diese 20-jahri.gen, die niemals jung gcwesen sind. Tragbdie 
des Krieges, wirken in ihrem Zynismus greisenhaft. Ilir Ideal 
wird treffend von Goll auf die Linie AIcibiades-Wil<le- 

Carpentier gebracht. Wie der fast vollig resignierte 
junge Deutsche Anschluss an diesen Kreis sucht, ohne Kon
takt zu finden, das ist vorziiglich beobachtet- Dazu gesellt 
sich ein junger Russe, der sich mit den beiden Briidern um 
eine russische Emigrantin gruppiert. Der hoffnungslos klaf- 
fende Spalt zwischen den biirgerlichen Generationen dieser 
Zeit ist sicher in keinem Roman gultiger aufgefangen worden.

Zwei neue Romanę bemuhen sich, Gegenstandliches zu 
geben, Arnolt Bronnen's Firm und Leben Bar
bara La Marr (Ernst Rowohlt Verlag. Berlin) und Kasi
mir Edschmid's Sport um Gagaly. Beide haben 
zahlreiche Vorganger. Im Stoff, selbst was den ausseren 
Hergang der Handlung anlangt, erinnert Bronnen's Film-Roman 
stark an Viktor Mandelstam's Hollywood. Einen sehr guten 
Sportroman. Der Boxer u. die Lady, schrieb Louis Hemon, und 
eine vorziigliche Sportblographie Claude Anet: Die gottliche 
Suzanne. Alle drei genarmten Bucher liegen in Uebersetzun- 
gen aus dem Franzosischen vor und wurden an dieser Stelle 
besprochen. Bronnen versucht in der ersten Halfte seines 
Romans mit einigem Gelingen eine sachliche Zeitaufnahme. 
Aber im zweiten Teil gerat er in hoffnungslose Gerstackerei 
und Karl-Mayerei. Der Versuch, Film kinoromantisch darstel- 
len zu wollen, mag sich rechtfertigen lassen. Aber die Dar- 
stellungsart ist altester Kolportagestil. Abgesehen von der 
Haufung unwahrscheinlichster Schauerphantasie ist das Buch 
in einem Sti! geschrieben, der zwar nicht kurzweilig, aber 
daffir malariahaltig wirkt. Einige ganz knappe Proben: „..-So 
siehst du aus, mein Kind, erwiderte das Schwein" (Seite 295)

,,.. • Naturlich magst du ihn nicht", erklarte Barbara, mit 
Wiistenhauch einherfahrend. ..Die Manner, die man mag, 
maclien einem nicht den Hof. Was nfitzt tnir dein Nichtmogen, 
wo ich eintrockne unter seineni Mogen?"

„Ich werde wegfahren", schrie Dorothy verzweifelt. _
„Zu spat", sagte Barbara, und des Samums gelber Schein 

stieg morderisch aus ihrer bosen Stimme auf, ,,du musst 
zuhoren".

Keine Furcht, wetter braucht niemand zuzuhoren!
Stifistisch nichts weniger, als einwandfrei ist auch Kasi

mir Edschmid's Sport um Gagaly (Paul Zsolnay Verlag. Wien) 
Der Weg vom Expressionismus zur neuen Sachlichkeit scheint 
selbst, wenn er mit guten Vorsatzen gepflastert sein sollte, 
nicht ganz einfach. Man lese: (Seite 40) ,,...Die Komtess 
hatte das Paket aber, da sie hórte, dass ein Auto zur Bahn 
ging, in den Wagen des Botschafters gelegt, der das Paket, 
mit dem er nichts anzufangen wusste, aufmachte. als sein 
Chauffeur es ihm brachte". Aber abgesehen davon muss man 
Edschmid vor Bronnen den Vorzug geben. Die snobistische 
Atmoshare um die „sportiven" Girls und Boys ist echt einge- 
fangen. Das Buch gibt ganz ehrlich die mannigfachen eroti
schen UeberschneidungeiT. die einem heute begegnen. Es ist 
etwas vom Tempo und Sportgeist unserer Tage darin ent- 
halten. Dabei besitzt das Buch einen gewissen Charme. 
Ungarische Gentry und Duelle am Lido begegnen uns in far- 
bigem Abglanz- Ein Unterhaltungsroman. den man empfeh- 
len kann.

TT/- Ti'- HE -

Arthur Schnitzier’s neuer
Therese, Chrcnik eines Frauenlebens.

(S. Fischer Verlag. Berlin).
Go. Das neueste Buch Arthur Schnitzler's ist, abgesehen 

von dem Weg ins Freie^ der einzige Roman innerhalb 
seines Gesamtwerkes, rein ausserlich betrachtet ubrigens 
auch nach dem ersten Roman sein umfangreichstes Werk- 
Wir hatten zuletzt zwischen Biihnenwerken und charaktero- 
logisch-philosophischen Studien Novellen des Dichters empfan- 
gen, die alle, gleich einem spannenden Film, das aussere 
Geschehen auf einen ganz knappen Zeitraum. hauifig eine 
Nacht, zusammendrangten, wie: Fraulein Else, Traumnovelle, 
Spiel Im Morgengrauen. Nun holte der Dichter zu einem 
ganz grosen Wurf aus, der nicht nur innerhalb seines Gesamt- 
werkes als einzigartig erscheint.

Der aussere Hergang: Therese ist die Tochter eines in 
Salzburg lebtenden, .pensionierten Oberstleutnants. Dieser ver- 
fallt, verbittert durch angebliche Ungerechtigkeiten seiner 
Vorgeseitzten, iri Wahnsinn. Die Mutter, einem alten Adelge- 
schiecht entstammend, iiiiirt darauf einen fragwiirdigen Le- 
benswandel und enipfangt in ihrem Haus zweifelhafte GSste. 
Theresens Bruder bezieht die Universitat in Wien, um ebenso 
wie ein gemeinsamer Jugendfreund der Geschwister, dort 
M':dizin zu studieren. Therese, nach einer kindlich harmlosen 
Jugendliebe, die zwischen dem Freund des Bruders und ihr 
erwachsen war, eriiegt der Verfiihrung eines in Salzburg sta- 
tionierten, jungen Leutnants. Da sie sich vollig vereinsamt 
ilihlt, geht sie bald darauf nach Wien. Ihre nicht zum Ab- 
schluss geilangte Ausbildung in Sprachen und Klavierspiel ver- 
anlasst sie, eine Stellung als Erzieherin anzunehmen. Ihre 
merkwiirdig verschlossene und gefiihlsscheue Art hindert sie 
daran. mit dem Jugendgeliebten, der noch zartlich an ihr 
hangt und mit ihrem Bruder zusammen zu kommen, Beide 
sind ihr im Grunde unendfich wesensfern. Auf einem Sonntags- 
ausflug lernt sie einen fibermutig-oberflfichlichen jungen Men
schen kennen. der sich als Maier und Musiker ausgibt. Sie 
verfailt seinem Bann und empfangt von ihm ein Kind. Selibst- 
verstandlich muss sie die inzwischen gewecliselte Erzieherfa- 
stelle aufgeben. Der Liebhaber, der ihr einen falschen Namen 
angegeben hatte, da er verheiratet ist, hat sie inzwischen ver- 
lassen. In qualvollem Zwiespalt, ob sie das keimende Leben 
toten soli, entschliesst sie sich, das Kind zur Welt zu bringen. 
In der Nacht, da der Knabe gebbren word, wfinscht sie ihn tot, 
aber er bleibt am Leben. Sie gibt ihn zu Bauern auf das Land 
•und nimmt wieder eine Stellung an. Nun wechselt sie ihren 
Posten immer wieder in kfirzeren oder langeren Abstanden. 
In den Hausern der Brotgeber lernt sie eine .grosse Anzahl 
Manner kennen. Sie gleitet von Hand zu Hand, bleibt aber 
stets innerlich seltsam unberiihrt. Es ist ein hilfloses Schwan- 
ken zwischen Einsamkeit und dem hoffnungslosen Versuęh, 
Anschluss ans Leben zu erreichen. Sie besucht standig ihr 
Kind, das langsam heranwachst und sich anfangs giinstig zu 
entwickeln scheint.

Paul Valery.
Go. Das Gesamtwerk des gegeuwartig beruhmtesten leben- 

deu franzosischen Dichters wurde kaum mehr, als einen nicht 
eben starken Band fiilien. Um die Geschichte von Paul Va
lery's Ruhm steht es ganz ahnlich, wie im Faile von Marcel 
Proust. In seiner Jugend, etwa fa der Zeit zwischen 1890 
und 1895, veroffentlichte er seine ersten Arbeiten. um dann 
etwa 25 Jahre zu schweigen. Gegen Kriegsende, also nach 
einer Unterbrechung von 25 Jahren. begann er wieder einige 
ganz schmaie Bande, die fa Frankreich nur fa kostbaren 
Liebhaberdruckcn fa den Handel gelangten. zu publizieren. 
In deutscher Uebertragung Jiegen, ausser einem Band mir 
bisher nicht zuganglicher Gedichte, zwei Biicher vor: Herr 
Teste, durch Max Ryncher vorziiglich iibertragen und 
Eupalinos oder uber die Architektur, nachge- 
dichtet von Rainer Maria Rilke (beide Insel-Verlag. Leipzig), 
Herr Teste zerfalk, abgesehen von einem Vorwort. in vier 
Abschnitte. Der erste. Der Abend mit Herrn Teste, ist bereits 
1895 geschrieben. Die drei weiteren Kapitel sind betitelt: 
Brief eines Freundes, Brief an Frau Emilie Teste, Ausziige 
aus dem Logbuch von Herrn Teste- Es fallt schwer, in we- 
nigen Worten auch nur einen schwachen Begriff von der 
Bedeutung dieses etazigartigen Werkes zu geben. Valdry ist 
es darum r ♦•m. Natur des menschlichen Geistes zu er- 
grilnden, gle:ci: m Geist des Geistes zu finden. Es wird
hier nicht „gered ,cr“, man meint vielmehr eine Offen-
barung zu erleben den Schauer zu fiihlen, der die Beriih-
rung mit den letzten Dingen auslost Die Kristailkiarheii 

Theresens Mutter hat spat in sich die Fahigkeit entdeckt. 
Hfatertreppenromane zu schreiben. Sie erzielt damit einen 
gewissen Erfolg und siedelt Von Salzburg nach Wien fiber. 
Aber zwischen den Familienmitgliedern und alien Menschen. 
mit denen Therese in Beruhrung komrnt, herrsebt eine beklem- 
mende Beziehungslosigkeit gleichsam, als ob alle Zugange 
zum Leben fiir Therese versperrt waren. Wiederholte Hei- 
ratsantrage von Mannern, die sich in biirgerlich gehobenen 
Stellungen befinden, weist Therese nach anfanglichem Zogern 
immer wieder zurfick. Ihr Sohn, den sie auf Anraten vom 
Lande weggenommen und nacheinander zu zwei Vorstadt- 
schneidern fa Pension gegeben hat, entwickelt sich immer 
ungunstiger. Von uberall her dringen Klagen zu Therese- 
Anfangs sind es kleine Unregelmassigkeiten, die der Knabe 
begangen hat- Darauf gibt Therese endlich ihre bisherige 
Erwerbsart als Erzieherin fa Burgerhausern auf. nimmt den 
Knaben zu sich, und versucht von Stimdengeben und Kursem 
die sie veranstaltet, zu leben, um standig um ihr Kind sein 
zu kormeu. Alle Versuche scheitern an der schwierigen Natur 
des Jungen. Schliesslich geht er auf und davon, wird als 
Dieb und Zmhalter immer wieder von der Polizei gesucht. 
sitzt in Gefangnis und SpitaL um in Abstanden, gleich einem 
schreckhaften Gespenst, oft nachtlich zu Therese zuriickzu- 
kehren oder zuweilen nur Boten zu schicken, die von Therese 
Geldbetrage erpressem Schliesslich drfagt er eines Nachts 
bei ihr ein, da er eine merkwtiirdige Witterung daffir hat, 
wenn seiner Mutter wieder einmal bescheidene Mittel zur 
Verfiigung stehen, und erwurgt sie. Im Tode scheint Therese 
efa versohnender Ausgleich au bestehen. Da ihr Geist schon 
hinubersohwindeit, fiihlt sie sich befreit von der Schuld, de» 
Tod des Kindes bei der Geburt gewfinsc-ht zu haben. Sie ven 
zeiht ihrem Sohn.

Wiederum wird einem die Sinnlosigkeit klar, dwelt die 
Wiedergabe des Inhaltes etwas fiber das Wesen eines Kunst- 
werkes aussagen zu wollen. In seinem Roman hat Schnitzler 
ein Frauenleben gertaltet. Der Dichter belebte seine Gtwtal# 
mit dem Odem des Schdpfers, und fast korperlich spiiren wif 
das Leben. Ein zauberhafter Glanz geht von Therese aus. 
Es 1st das M u 11 e r 1 i c h e, das ihr Adel verleiht und einen 
alien Schmutz der Umgebmtg kaum empfinden lasst. Immer 
ist etwas Reines. fast mochie man sagen, Unberfihrtes 
um sie. Aber wie ist auch die Welt um Therese gebildet! 
Durch knappste Striche entstehen einpragsame Gestalten, jede 
Episode geht ins Blut. man behalf Redewtise und Bewegun- 
gen der Gestalten. atmet die Luft, in der sie sich bewegen. 
und di* A-timosphare ist umflossen ■ vom Schmelz der Land- 
schaft and dem Klfagen ihrer Musik- Bei aller meisterlichen 
AbgeklSrtheit ist das nun kein Alterswerk, vielmehr ein 
Geniewwf, fa einem Stil geschrieben. der einen an erlesenste 
Kammermusik erinnert und von einer Geschlossepheit der 
Komposition, die fast alle Jungen in den Schatfen kollektiven 
Vergessens stellt.

der Gedanken, das Erkenntnishafte hat manchmal etwas vom 
Aufzucken eines Blitzes.

Eupalmos oder fiber die Architektur wird eingeleitet dutch 
Die Seele und der Tanz. Valdry hat fiir diese beiden Werke 
die Form des platonischen Dialoges gewahlt- Gesprachspantner 
sind Sokrates. Phaidros, denen sich im ersten Dialog noch 
Eryximachos hinzugestellL Wahrend der Dialog Die Seele 
und der fanz noch zu Lebzeiten des Sokrates spielt, begibt 
sich der zweite Eupalinos oder uber die Architektur hunderte 
von Jahren spater in der Unterwelt. So gewagt diese Form 
scheint, ebenso fern ist sie Miissig-Spielerischem (Wilde), vfal- 
mehr inneriich bedingt. Seit Plato ist nichts Lucideres uber 
dm Secie des Menschen und ihren kiinstlerischen Ausdruck 
in raii'z, M’usik, Architektur und Dichtung gesagt worden.

Soeben brachtc der Insel-Verlag noch fa beispielhafter 
Uebertragung ins Deutsche durch Erhard Schiffer Paul Va- 
Idry's Rede bei der Auf nah me in die Acaddmie 
Francaise (am 23. Juni 1927) heraus. Diese in unvergleich- 
liche Form gegossenen Gedanken bilden gleichsam eine Er- 
ganzung zu des Dichters klassischen EHalogen fiber dte Kunst. 
Dem Branch der Akademie entsprechend hielt Valdr.v eine 
Rede zum Ruhme seines Vorgangers Anatole France. Es bleibt 
nicht nur zu bewrmdern, wie Vollendetes lifer ein Dichter 
fiber efaen ihm vollig wesensfernen Geist anssagf. vielmehr 
erkennen wir in Valdry's Rede die wesenthchsten Gedanken 
zum Problem der Gegenwartskunst. Aber auch das erschbpft 
iiocli nicht den Gehalt der Rede; sie birgt ewige Gesetze des 
Geistes und der Kunst, die sublimer keiner zuvor ausgesprtH 
chen hat.
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James Joyce: Ulysses.
Go. Als das grósste Prosawerk des 20. Jahrhunderts wurde 

der Ulysses von James Joyce, vor Jahresfrist dutch den 
Rhein-Ver-fag, Basel in einer Broschiire propa-giert. 1000 
Exemplare auf schwerem Biitten, in Halbleder, wurden nur 
fur Subskriibenten als -Privatdruck zum Preise von 100 Rmk. 
gedruckt. 100 Exemplare darfiber h-inaus fur die Presse. 
Heute ist die deutsche Buchausgabe volikommen vergriffen 
und bereits Spe-kulationsobjekt geworden- In Mterarischen 
Zeitschriften kann man Offerten gegen Hbchstgebot lesen. 
Kein Werk hat widersprechendere Urteile erfahren. G. B. S. 
■empfahil im TischgesprSch mit seinem Leckermamn _ Archibald 
Henderson, die jungen Leu-te sollten sich zum Studium dieses 
Werkes zusammenschiiesscn. Wir erfuhren, dass in China 
sich Studentenkfubs gebildet haben sollen, ausschl-iesslich 
zum Stadium des Ulysses von Joyce. Andere Kritiker wie- 
der nannten das Buch den grbssten Bluff unserer Zeit. In 
seiner Heimat Dublin hat man Joyce's Biicher auf dem Schei- 
terhaufen verbrannt. anderenorts sie als pornographisch be- 
schlagnahmt.

Wer ist James Joyce und was sein 
Ulysses?

In seinem J u g e ndb-i 1 dn i s (Rhein-Verlag) hat der 
Autor uns seine Entwicklung aufgezeichnet. Aus irisch-ka- 
tholischer Familie stammend, ist er in Jesuitenscbulen erzo- 
gen worden. Sein Roman gibt die ergreifende Entwicklung 
des jungen Me-nschen, seine tiefe Got-tglaubigkeit und. die An- 
fechtungen, die ihm widerfuhren. Es ist ein grossartiges Do
kument fanatischer Jug-endbeichte, ahn-lich dem eines anderen, 
grossen lebendeo Schriftsteliers gesuitischer Her-kunf-t. P a- 
pini's Fer-tigem Menschen. Der Held im Jugend- 
bildnis, Stephan Dadatas (gleich James Joyce), der in alien 
Schriften des Autors unter dem gleichen Namen wieder auf- 
taucht, ffihlt nach schwerem Ringen, dass er nicht zum Prie
ster gesehaffen sei und entscheidet sich fiir das Medizinstu- 
dium. Aber auch dabei bleibt er nicht. Man entdeckt plótz- 
lich seine angeblich phanomenale Stimme, und er will Tenor 
werden. Heute ist James Joyce eine litera
ti s c h e W e 1t b e r ii h m t h e i t. Wird er e s 
b 1 eiben?

Sein Hauptwerk, Ulysses, schrieb er in den Jahren 1914 
bis 1921 in Triest/ Zurich und Paris- Es umfasst weit fiber 
1500 Seitan. Also in sieben Jahren auf 1500 Seiten hat Joyce 
sich bemiiht, einen einzlgen Tag, etwa 18 Stun- 
den, aus dem Leben eines Durchschnitts- 
menschen zu<*zeichnen. Der Held des Ulysses, Leopold 
Bloom, in Ungarn geborener, seit frtihester Kindheit in Irland 
lebender Burger, Annoncen-Akquisiteur von berufswegen. Als 
Eckpfeiler erleben wir noch Leopold Bloom's. Frau, eine 
Konzertsangerin und seinen Freund Stephan Dadalus. Leopold 
Bloom ist ein Annoincen-Akquisiteur von Format. Neben v-or- 
ziiglichen Fachkenntnissen hat er einen starken Hang zur 
Wissenschaft. Stephan Dddalus wiederum ist den Kiinsten 
zugeneigt. und die singende Gat tin Blooms ist ein Weibchen, 
das weder mit Kunst noch mit Wissenschaft etwas zu tun hat.

Wie nun dieses Epos formal gestaltet ist, das 
spottet fast jeder Beschreibung. Ulysses 1st ein Mo men t- 
psych ogramm, rasend rotierender Film d e's 
Unter'bewusstseins. Der Tatsachenstoff 'st -in ganz 
wenigen Worten wiedergegeben: Erwachen der Ehegatten, 
Gang des Mu-nnes zur Beerdigung eines Freundes, Besuch 
der Staatsbibliothek, Besuch eines BordeMs, nach-tliche Heim- 
kehr, dazwischen Aufsuchen von Kunden, Restaurants und

Kneipen. Und dieses beinahe Nichts von Handlung auf naheza 
1 600 Seiten. Zeit der Handlung: ein langer Sommertag im 
Jahre 1904. Alle Abgrunde des Unter'bewusstseins offnen 
sich. Es kommt kaum auf die ausseren Erlebnisse an oder 
auf die Taten der Personen. lediglich auf ihr Fuhlen und 
Denken. Wenn man einen schwachen Begriff von d:eser Art 
bek-ommen will, dann mag man etwa an Arthur Schnitz
ler's Novellen Leutnant Gust'l und Frau
lein Else denken.

Aber der Vergleich ist dennoch schief, denn Schnitzler's 
Novellen sind dichterische Gestaltungen der Seele, Joyce s 
Ulysses dagegen i n f e-r n al i s ch t e Psychoanalyse. 
Der inne re Monolog deckt H&Menschlflnde auf. As- 
soziationen laufen neben- und du-rcheinander, fuhren 
ins Uferlose schier unentwirrbar. Man muss zuweilen an 
Trickf-ilnie oder fut ur-i st i sc h e Bildwer'k'e den
ken, stilistisch an einige Dichtungen des Sturm - pres- 
s ion is mu s und Dad a ism us. Das Werk ist nicht ein- 
heitlich in englischer Sprache, sondern in zahlreichen 
englischen uud iri schon (galischen) Dialek* 
ten, mit griechischen, lateinischen, heb rai
se hen, f r a nz ó s i s ch en, it a li en i sc h e'n. s'p'a'n'i- 
schen, Ingredienzen geschrieben. Dazu 
kommt eine eigene von Joyce erfundene Sprache aus halben. 
entstel'lten und ineinander geschachtelten Worten, die gewis- 
sermassen Blitz- und Donnerwetter des Denkens -und Fiihlens 
ausdriicken soli. Der breughelhafte Hexensabbat in der 
Nachtstadt wiederum, wohi das unban-digste und irrealste 
Stii-ck der Welt-Mteratur, ein Absohnitt von etwa 250 Seiten, 
grauenerregende Visionen, ist in dramatischer Form ge
schrieben, all-es andere Dialog, Monolog, innerer Monolog, am 
-konzentriertesten wohl das Beerdigungsstuck. Grossartig der 
Shakespeare-Disput in der Staatsbiibliotek, aber der Gipfel der 
innere Mo-nolog der nachts wachliegenden Gattim. die letzten 
100 Seiten, vol-lkommen ohne -jegl-iche Interpunktion, dabei 
von einer einzigartigen Klarheit, Kórper- und Hirnfilm.

James Joyce wollte das Universum in der Odyssee eines 
Menschen unserer Tage erschopfen. Das titanische Unter- 
fangen ist stellenweise geniehaft gegltickt. Es erscheint als 
iiberaus tSricht wenn man angesichts der no-ch nicht dage- 
wesenen Art gleich wieder Normen aufstellen will fiber .,d a s 
Ku ns twerk der Zuk unft." Mir scheint dies ebenso 
falsch, wie abwegig und ich glaube iibrigens nicht, dass das 
Kunstwerk der Zukunft so aussehen wird. Ebenso fehlt jegli- 
che Distanz, um voraussagen zu konnen, ob dieses Werk eine 
Zukunft haben wird, wohl gar wie Homer's Odyssee. Vor
aussagen im Augenblick nach dem Erscheinen eines derarti- 
gen Werkes haf-tet der Flu-ch der Lacherlichkeit an. Ich we-iss 
nicht, «b die 1-iterarische Welt beim Erscheinen von Homer's 
Odysse von ahnlichen Zweifeln geplagt war. Es ist kaum anzu- 
nehmen, aber im iibrigen belanglos. Es scheint mir indes 
festzustehen, dass man den letzten Dingen naher 
gekommen isb. wenn man den Ulysses des Joyce, teil- 
weise, wie gern zugegeben sei, unter entsetzlichstem Wider- 
willen (und das ist im-mer ein gates Zeichen) zu En-de ge« 
lesen hat.

Die Uebertragung ins Deutsche dutch 
Georg Goy er t bedeutet eine Grosstat. James Joyce hat 
an dem Uebersetzungswerk, das an sich eine Ulyssesarbeit 
gewesen sein -muss, mitgewirkt. So weit man das 0-hne Kennt- 
nls des Originals beurteilen kann, 1st das Umemcłrmort pc- 
wun-dernswert gegliickt.

Emil Ludwig: Der Menschensohn.
(Geschichte eines Propheten.)

Ibnil Ludwig schrieb, dem Gedachtsnis der Martyrer 
unserer Zeit gewidmet, die Geschichte von Jesus, dem Men
schensohn, wie Giovanni P a p i n i vor Jahren die Lebens- 
gęschichte Christi des Erlosers geschrieben hat. Er schreibt 
sie als Biographic, nicht als Roman, denn er fiigt dem an 
Worten und Geschehnissen durch die Evangelien uberlieferten 
Material nichts hinzu, verbindet nur, psychologisch deutend, 
Reden und Ereignisse, so dass, wie er selbst sagt, im Stil des 
Hoizschnittes ein geschlossenes Lebensbild entsteht.

Glanzend wird im cinleitenden Kapitel-Vorspiel Jerusalem, 
mit wenigen Strichen Kulisse und Atmosphare der Zeit mit 
ihiem Glanz und ihrem Elend, ihrer Sehnsucht nach religidser 
Erneuerung und nationaler Befreiung geschildert. Dann rollt 
uber die Stationen Berufung — Botschaft — Verdunkelung 
— Kampf — Leiden — die dramatische an Spannungen und 
Wendepunkten, Anfechtungen und Enttauschungen, Mut und 
Verzagtheit bis zur endlichen Erfiillung so reiche Geschichte 
des Menschensohnes ab. Kernpunkt der psychologischen Ent
wicklung ich nach Ludwigs Deutung die Frage der allmahlich 
aufdammernden Selbsterkenntnis als Messias:

„Ein stiller Tischler, der Gott in sich trug, begnadet mit 
dem strómenden Gefiihl der Liebe zum Vater, zu Briidern, 
Kindern und Pflanzen, ist durch den Druck ihm abgenotigter 
Wunder, durch den Zuruf der Mep^e, den Argwohn und An- 
giiff der Hirarchie, utrrcli Veiehrung und Verachtung der 
Seinigen, vor allcm durch Gestalt und Schicksal eines Vor- 
laufers im Lauf nur eines Jahres auf immer enger, steilere 
Wege getrieben worden: bis ihn zuletzt Gewissheit erfullt, 
jener Erloser zu sein, auf den ein leidendes Volk in seinem 
giossen Selbstgeffihi wartet, um sich zu rotten."

Mit stilistischer Meisterschaft, schlicht und prazis im 
Ausdruck, wird von dicser Formel aus in ćinem Guss immer 
wieder spannend und erschfitternd die Geschichte dieses 
PrOphetenlebens erzahlt. Den Hintergrund fallen die lebens- 
vollen Gestalten aus der Umgebung Jesu, die Erzahlung des 
Schicksals Johannes des Taufers, mit dem des Menschen- 
sohns mystische verbunden, die Menschen und die Machte der 
Zeit. Eine neue und interessante Deutung erfahrt der Verrat 
des Judas, den Ludwig aus enttauschter Heldensehnsucht, aus 
Verzweiflung an dem gewaltlos nicht widerstrebenden Mes
sias erklart.

Im Vorwort an den Leser sagt der Autor, dass es nicht 
die Absicht seiner Schrift sei, „den Glauben an Christi Gbtt- 
lichkeit denen zu stbren, die in ihm leben; vielmehr umge- 
kehrt alien, die Jesus fiir eine erfundene Gestalt halten, seine 
Realitat und Menschlichkeit zu beweisen." So gern wir be- 
zeugen, dass das so entstandene Buch edel in Haltung und 
Geist, starkste und menschlichste Wifkung ausstrahlt, so 
wenig darf ein Einwand verschwiegen werden.

Die geniale psychologische Konstruktion des Baus, den 
Ludwig hier errichtete, steht auf einem schwachen 
Untergrund. Die Evangelien, denen er die Erzahlung der 
Geschehnisse entnimmt, die dann wieder Bausteine jener Kon
struktion werden, diese Evangelien sind nicht historische Do- 
kumente schlechthin. Sie sind weniger und sind mehr. Ihre 
Vcrfasser erzahlen Ereignisse, die sie mit erlebten oder von 
denen sie gehort haben, nicht als die Geschichte eines der 
vielen Sektierer und Aufriihrer der Zeit: fiir sie ist die Per- 
sonlichkeit des Mnschensohnes, die im Mittelpunkt dieser Er
eignisse steht, langst schon weit uber menschlisches Mass 
hinausgewachsen und was sie von ihr, ihrem Leben und Lei
den, ihren Taten und Worten aussagen, geht nach einem un- 
geheuren religiosen Erlebnis und nach urtiefer gldubiger 
Erschutterung durch das Medium religidser Ehrfurcht und 
glaubiger Verehrung. So vermischt sich in diesen 
Schriften Wirklichkeit und Tatbestand mit 
dem, was von ihnen ausging und in jedetn Wort, das 
nacherzahlt wird, schwingt das Echo der sehnsfichtig glau- 
bigen Seelen mit, die es vernahmen. Wer aus diesen Doku- 
menten den Propheten, von dem sie handeln, in seiner Mensch
lichkeit rekonstruieren, seine innere Entwicklung als Prophet 
und Messias menschlich deuten will, der vergisst, dass der 
Menschensohn fiir die, die fiber ihn schrieben, n i e m a 1 s und 
in keinem Augenblick nach seinem Tode nur 
mehr Mensch war, dass er vielmehr in ihren Augen 
und in ihren Herzen erhbht war in einen Stand, der es ganz 
unwesentlich erscheinen liess, von ihm das historisch Wahre 
und nur dieses auszusagen, so dass sie, indem sie schilderten, 
wie er 1 ebte, gleichzeitig verkiindeten, wie sie ihn 
erlebten.

Aus diesen Erwagungen folgt, dass Emil Ludwigs Buch 
zwar wie gesagt eine geniale psychologische Konstruktion, 
eine tiefe und schóne Deutung dieses Prophetenlebens ist, — 
keine jedoch, die fiir sich in Anspruch nehmen darf, mehr als 
eine unter vielen zu sein. Man kbnnte, verschiebt 
man die Schwerpunkte bei den benutzten Texten, auch anders 
konstruieren. Geschichtsschreibung, und sei sie noch so ehr- 
fiirchtig, noch so psychologisch vertiefend, stbsst hier an die 
ihrem Wesen gesetzte Grenze und lasst einen Rest ungelbst.

Das Buch ist, wie die voraufgegungenen grossen Bio- 
graphien Emil Ludwigs bei Ernst Rowohlt in Berlin erschie- 
nen und gleichzeitig in 9 Sprachen gedruckt worden. 15 Rem- 
brandt'sche Zeichnungen sind ihm beigegeben.

F. Gu.

Kurt KISber: „Passagiere der III. Klasse". 
Internationaler Arbeiterverlag G. m. b. H., Berlin.

Kurt Klaber, Bergmann, dreissig Jahre alt, schrieb seinen 
ersten Roman: „Passagiere der III. Klasse. Seine Sprache, 
sein Stil: einfach, fast trocken, nuchtern, chronistisch, stereo
typ im Imperfekt, nicht brfillend, nein, sachlich vernunftig. 
Dreizehn Arbeiter und drei Frauen fahren sieben Tage lang 
zusammen auf einem Schiff von Amerika nach Europa. Davon 
handelt das Buch, von nichts andercm. Arbeiterleben, Arbei- 
terschicksale, Erzahlungen, Diskussionen, Sexus, Schnaps und 
manches andere. Krass. Qewiss, aber ist das wahre und wirk- 
liche Leben, das kein Buch einfangen kann, denn anders? 
Nichts wird hier beschónigL Mit einem grandiosen Natura- 
lismus werden die guten und schlechten Seiten des Arbeiters 
schonungslos gezeichnet. Kurt Klalber ist eigentlich hier kein

■■■HUaMM■■■M
mentation. Der Zauber ei-ner da-hin-gegangenen Zeit klimgt 
aus dieser Musik wieder, die zuweilen etwas Schnitzle- 
risches hat. Dieser tapfere Praline-Soldat, 
Leutnant Niki, ist ein Verwandte-r von Arthur Schnitzlers 
Leutnant Gustl. Und das Sympathische an der Operette ist 
der Umstan-d. dass sie auch heute in keiner Weise reaktionar 
wirkt, im Gegenteil, man wundert sich, ohne dass die Regie 
.hier im leisesten nachgeholfen hatte, heute eher fast das Ge
genteil zu spiiren. Die M-u-sik ist ju-ng und frisch wie am 
ersten Tage. gleich einem Nachklang von Lie- 
belei und Anatol.

Die letzte Oiperettenauffiihrang der Spielzeit war zugleich 
die beste. Man versteht im Oberschlesischen Landestheater 
Operette zu spielen! Die Regie Theodor Knapps klappte 
wie am Schnfirchen und wies im Vereta mit Hermann 
Haindls Buhnen-frildern Gesohmack auf. Das Orchester 
Felix Ober Hoffers klang iiberaus gepflegt, gelockert, die 
Streicher żart, eine nahezu ideale Leistung. Auch den Chor 
moch-te man hinn-ehmen. Trager der Gla-n-zauffuhrung waren 
Hans Lindners Leutnant Niki und Mimi Fiirths Franzi. 
Dieser Leutnant Niki scheint Hams Lindner auf den Le'b ge
schrieben. Schlank und rank von Erscheinung, vorziiglich 
bei Stimme, ging er in der Rolle ganz auf u. hatte soviel Charme 
dass e-r alle seine vorangegangenen Leistungen tibertraf. Das 
gleiche gilt von Mimi Fiirth. Ihre Franzi war tin susses 
Made!, fret von falscher SentimentaJitat; beider Dialekt 
kein Operettenos-terreichisob. sondern ganz echt. Zwei rei- 
zende Wiener Kinder! Musikalisch emtziickte Ilona Hal den 
als Prinzessin Helene. Sie sang mit kultiviertem Sopran, in 
Piano und Oberla-ge. wie man es auf der Operettenbuhne nicht 
eben ha-ufig erlebt. Gan-z famos das pat- und patachonische 
-Paar Furst Joachim — Qraf Lothar (Theodor Knapp, Paul 
Schlenker). wahre Serenissi-musfiguren. Auch mit Hansi 
Mahler-Runge's Kammerfran konnte man einverstanden 
sein, leider ganz und gar nichi mit Erich Lux' Leutnant 
Montschi. Hier sah man wieder ei-nmcl wie wichtig die Be- 
setzung auch der kleinsten Rolle ist. Dei ’fcrnst iiberaus sym
pathische Darsteller hat ebenn einmal nichts von einem dster- 
reichischen Leutnant. Man hatte ihm weit eher S to 1 p in 
Pommern geglaubt.

Das Publikum raste vor Beifall. Fast samttiche Num- 
mern wurden. wie seit langem bei kelner Novitat. zur Wieder- 
hol-un-g verlangt. Die Darsteller wurden ebenso wie bei der 
Opernabschiedsvoistel-l-ung, mit Blum.n iiberschuttet. und ich 
kann mich auch nur dahim zusaniu^nfassen: „Es war 
sehr schon, es hat mich sehr gefre-u11“

WAGNER: 
Die Meistersinger.

Gastspiel Dr. Emil Schipper.
Wagners Meistersinger, das Werk, das selbst -der Anti- 

Wagnerianer nicht nur schatzt, sondern fiber alles liebt, well 
es edit ist. vom ersten bis zum letzten Wort und. Ton und 
darum das Herz hoher schlagem lasst. — die Meistersinger 
von Niirnberg, die die Welt hmreissen werden, solange uber- 
haupt noch Be-gliicfcung von einer Oper ausgehen wird, bilde- 
ten den wiirdigen A u s k 1- a n g der O p e r n s p i e 1 z e i t 
des Oberschlesischen Landestheaters.

Im Mittelpunkt der allgemeinetn Aufmerksamkeit stand der 
Gast von der Wiener Staatsoper. Emil S chippers Hans 
Sachs. Wagners Sachs ist die herrlichste, menschlichste Ge
stalt. die je auf der O.perbuhne stand, weil sie weder blasser 
Schemen, noch Kolossalfigur ist, sondern dichterisch erlebt. 
In meiner Erinnerung s-feigt ein Abend in der Miinchener 
Staatsoper, Juni 1918,. also fast genau vor 10 Jahren, auf der 
Gedenktag der 50 Jahre zuvor an gleicher Stelle erfolgten Ur- 
auffiihriung dieses zauberhaft deutschen Werkes. In dieser 
Festauffuhrung, die man etn Leben lang nicht vergisst, sang 
unter Leitung Bruno Walters Emil Schipper gleichfalls den 
Hans Sachs. Schipper gehort zu den ganz wenigen Sangern, 
deren Darsteltagskunst auf gleicher Hohe steht. wie ihr Ge- 
sang. Ganz verinner-l-icht, abgeklart ist sein Sachs, wie aus 
einem Guss, vollig untheatrailisch, giitig, von feinem Humor 
iiberglanz-t. Das herrliche, edle Organ wirkt auch im Forte 
niemals taut oder gar larmend. und das will bei dem all- 
gemein missverstandenen Wagnersingen etwas besagen. Man 
konnte hier fast, so paradox es klingt, von einem Wagnet- 
Belcanto sprechen. Dieser Sachs hat in der Welt kaum 
seinesgleichen.

Ihm am nachsten kam Franz Mad Is Beckmesser. Der 
hoch begabte Sanger stattete seinen Stadtschreiber mit so 
viel souveraner Laune aus und gab eine auch musikalisch so 
runde Schopfang, dass man ohne Beeintrachtigung des Eta- 
drucks an die -besten Beckmesser, etwa Geis in Munc-hen -und 
Rudolf Bandler, denken konnte. Sehr lieblich sang und spi-elte 
Edith Berkowitz das Evchen. Auch Knórzers Pogner 
behauptete sich wiirdig. Weniger vermochte Ludwig 
Ep pies Walter Stolzing zu begeistern. Er sang an diesern 
Abend sehr ungleich und ei-gnet sich auch seiner Erscheinung 
nach wenig fiir diese Partie. Aber er besitzt d'och unverkenn- 
bar Stimme und war jeden-falls durchaus moglich, was man 
von dem Darsteller des David (Hans Schótge) leider beim 
besten Wallen nicht -behaupten konnte. Die kleinen Rollen

waren ohne Ausnahme angemessen besetzt. Der Chor hatte 
einen guten Tag. Auch der Spiellei-tung Paul Schlenkers 
waren an Gemetaschaft mit den Biihnenbi-ldern Hermann 
Haindls eindru-oks- und stimmungsvolle Szenen gelungen. 
Besonders die Festwiese erschien in lebendiger Durchdrin- 
gung jeder Grosstadtbuhne wiirdig.

Der Abend hatte indes noch eine beso-ndere Bedeutung, 
da es gait, von Karl Fr id er ich. dem Leiter des Orchesters, 
Absdhied zu nehmen, und das fdllt nicht leicht. Wie dieser 
jungo, w-u-ndervolle Dirigent innerhaib von 2 Jahren gleich- 
sam aus dem Nichts ein Orchester schuf, das nicht nur 
schwierigsten Anforderungon in der Oper, sondern auch 
neuer Musik in Sym-phoniekonzerten gerecht wurde, 
das verdient hochste Anerkennung und Bewunder-ung. I h m 
dankt im Grunde die deutsche Oper in Oberschlesien, die 
durchaus nichts von Provinz hat, ihren gegenwartig kiins-t- 
lerischen Hochstand. Der 2. und 3. Akt der Meistersinger 
erwiesen wieder vorziiglich, was wir an Friderich besassen, 
Dass der Klangkorper nicht fiber genfigend Streicher verfugt, 
ist in ausseren Griinden zu suchen. Besonders im Vorspiel 
und a-uch im 1. Akt machte sich dieser Umstand geitend. Aber 
daffir kann der Dirigen-t nichts. _ Sein unverkennba-r echtes 
Musikantentam, auf das ich bereits von 2 Jahren bei seinem 
Debut mit „Figaros Ho ch zeit" hinwies, die fanatische 
Hi-ngabe an seine kiinstlerische Aufgabe, die Begeisterung fiir 
alles Schóne und vor altem auch Neue, ubertragt er auf sein 
Ensemble und das Publikum. Man hatte bei Friderich stets 
die Empfindung, das hinter seiner Leistung eine Person- 
lichkeit mit einer Ueberzeugung steht, und l'e- 
diglich solch ein Mann gehort auf einen 
kiinstlerisch leitenden Posten. Man wird Fri
derich in Katowice nicht so schnell vergessen und ihm mit 
den besten Wfinschen aus vollem Herzen auf Wledersehen 
zuruf en!

Oscar StrauS; Ein Walzertraum.
Ueber 20 Jahre sind seit der Urau-ffuhrung dieser Operette 

verflossen. Man hat walzerausgetraumt. wir sind 
sehr jazzsynkopenwach und linden den Refrain: 
„Ach, die arme Dynastie, sowas flbertebt sie nie" bestatigt. 
Aber die Musik, unterstfitzt durch das witzige Buch, ist so 
entziickend, anmutig und von Erfindung uberstrómend, dass 
eine Wiederaufnahme des Walzertraums a-uch heute zu be- 
glucke.n vermag. Nie wieder hat Oscar Straus eine so inspi- 
rierte Partitur gesehaffen. in der jede einzelne Nummer ein 
Juwel bedeutet. Soli, Duos, Terzette und so fort, wie in einer 
Spieloper, bei stets transparentem Klang und delikater Instru-



Hoskauer ifidisch-akadsmisches Theater.
Von ganz links bis ganz rechts hat die Berliner Bresse 

dem Moskauer jftdischen akademischen Theater (der um- 
standliche Titel umreisst ein Programm Lobeshymnen gesungen. 
An.gesi.chts des vermutfch nnaufhaltsamen Zusammenibruchs 
westeu-ropaischer Theaterkuitun eines Systems, bet dem hier 
Stiicke fiir einen Star gesucht werden, dort eine versnobte 
Bourgeoisie ein Theater mit exorbitanten Eintrittspreisen 
finanziert, auf dessem Biihne ihre Vertreter tag lich moral.sch 
abgeo'hrfeigt werden und an dritter Stelle ein ehemals genia- 
ler Theaterleiter mit den Erinnerungen seiner besten Zeit 
gleichzeitig in Wien. Berlin und New-York und zwischendurch 
•noch ein wenig in Salzburg sein Pu'Hlkum unterhalt, — ange- 
sichts also dieses Debacles ist die Bewunderung einer bis ins 
letzte Detail durchgefeilten., auf einen geradezu gigamtischen 
Fleiss .alter Bcteiligten, eine blindwutige Hingabe jedes E'.n- 
zelnen an das Werk gegriindeten Biihnenkutnst begreiflich.

Granowski, Regśsseur und auch Bearbeiter der aufge- 
fuhrten Stiicke, stellt seine Buhnenkompositionen auf die Ein- 
hef-t der vier Elemente: Mensch, Lichteffekt, Gestaltung und 
Musik. Neu ist dabei vor allem die Stellung, die er der 
Musik zuweist: sie ist nicht mehr nur Illustration Oder 
Stimmungsmache, sondern rhythmischer Unterbau des gesam- 
ten Buhnenspiel'S. Die Art, wie er die aus seinem Studio her- 
vorgegangenen Menschen auf der Bfihne sich bewegen, ge- 
stikulieren und reden lasst, 1st naturalistischem, wirklich- 
keitsgetreuen Oder auch <nur wirkftjchkeitsnahen Agieren 
genau entgegengesetzt: jede, auch die vulgarste Bewe- 
gung, wind ins Tarazerische um.geb.ogen, 
diese Schauspieler setzen sich nicht, sondern schwingen sich 
in den Sitz, ihr Gang uber die Buhne ist rhytmisches Schrei- 
ten mit gespanntetn Sohlen, ihr Laufen von anmutigen Purzel- 
bocken unterbrochen. Treppen schweben sie anmutig tan- 
zelnd hinauf und hinab, jede Bewegung, von Kopf, Arm und 
Bein ist. rund oder eokig. stilisiert. Die Wirkung eines Biih- 
nenvorganges wird unterstrichen und gestelgert durch die 
exerziermassige Wiederholung der gleichen Bewegung durch 
alle jeweils auf der Biihne Anwesenden: wenn 5 sich wun: 
dern, so tun sie es mit dem gleichen rhytmischen Schiitteln 
des Kopfes, und wenn die Schneidergesellen auf der Buhne 
nahen, dann fliegen im Takt die fadenziehenden Arme _ mit 
minutibser Genauigkeit im gleichen Winkel und zur gleichen 
Hbhe. —

Schausipieler, die so einem Stil und einem Regiewillen 
sich unterordnen, alien Forderungen dieses Stils genflgen 
sollen, miissen neben der Fahigkeit, zunachst einmall jede 
kiinstlerische Individualitat unterdriicken zu kdnnen, vor allem 
die Gelenkigkeit, aber auch die Anmut hochbegabter Variete- 
kunstler besitzen, daneben grundmusikalisch und jeder 
Schwingung des Rhythmus der Begleitmusik empfindsamst 
gehorsam sein. Diese Erfordernisse erstrecken sioh noch bis 
auf den Darsteller der kleinsten Nebenroiile, well im Interesse 
der gechlossenen Gesamtwirkung niemand auch nur im ge- 
ringsten aus dem Rahrnen fallen dart. Das geht so weit, dass 
an den verschiedenen Abenden innerhalb desselben Stuckes 
die Besetzung wechselt, wer heute eine Hauptrolle gab, mor
gen eine Nebenrolle spielt, niemand Star Oder erster Held 
1st. alle gleich fahige, gleich willige Diener am Gesamtwerk 
sind. —

Was Granowski will, erreicht er. Aus semem ausgesuch- 
ten Menschenmaterial holt er das letzte an eingeborener, 
mimischer und tanzerischer Begabung, an Wort- und Kbrper-

beherrschung heraus. Aber dem, was so herauskommt, de* 
sem mehr als 100%-igen alltag- und wirklichkeittsentruckten 
„Theater" fehlt jeder Ha,uch des Narv-Ur- 
sprflnglichen. jeder Du ft der . Improvisa
tion. Wenn es noch so beschwingt uber die Buhne w.rbett, 
Menschen vor Schmerz sich verkrampfen, vor Freude s.ch 
uberschlagen. — immer spiiren wir das Gehirn, das hinter 
dem alien steht. jede Gemutsbewegung, auf Draht gezogen 
und in den Takt gebracht. kontroUiert. Wir vergessen auch 
nicht fiir einen Augenblick, dą>s wir -im „Theater s.tzen, und 
was wir. oft erheitert. manchmal befremdet, Kemals ganz 
tie.f erschiittert bestaunen. ist eine neue verwirrende, aber 

'• sicherlch genial konstruierte Art schauspfeOer’.schen Feuer- 
werks. Beispielhafte Erneuerang einer absterbenden Theater- 
kultur magisches Erletttis einer Biihnenkunst, die vom Klapp- 
sitz h’ochreissen. Hands und Herzen zu spontan ausgelbstem 
Beifallsrasen zwingen konnie, — dies aber ist es nicht.

Im Bflhnenbild wind mH expressionistischen Kunst- 
stiiokchen gearbeitet, die niemanden mehr warm mache-n. 
Mitten in der Stuibe steht din Zaun, ins Freie fiihrt statt einer 
Treppe eine Briicke, und wenn dann die Stube sich in den 
Dorfplatz verwandelt, bleibt mitten in der Landsctaft ein 

I bilr.geifli'Ches Fenster mit. Kattunvorhang stehen. Moglicher- 
I we'se hat das alles seine symbolische Bedeutung. die ja auch 
• nicht so schwer zu erraten ware. Irgendeiner Theaterstim- 
I‘ mung kom.mt es kaum zugute.

Ich sah die mu si k ali s ch e Komodie „Zwei- 
h u n d e r 111 a u s e n d“, nach Schalom-Alechem, das Volks- 
stiick von dem Schneider, der das grosse Los gewmnt, ein 
fe-iner ..Biirger“ werden will, durch Gauner sein Geld verl'.ert 
und gluckllich ist. da er wieder .in seine proletarische Schner- 
derstube, zu Menschen, denen er sich verbunden fiihlt, armen, 
kleinen. gedriickten und dock frohen Menschen, zuruckkehrt. 
Die Fabel 1st. wie man sieht, primitiv genug, und Granowski 
vertieft sie nicht- Aber ein grundll'ches Missverstandnii 
bleibt bei der Mehrzahl derer, die das Stiick sahen und —■ 
erstaunlicherweise auch beim tiberwiegenden Teil der Berli
ner Kritik aufzuklaren. In diesem Stiick stehen jiidische 
iMenschen, Menschen aus dem Ghetto, Proletarer und Bour
geois, Typen aus dem jiidischen Volksleben aller Schichtey 
einander gegeniiber und reden — selbstverstandbich — mit 
einander im Jargon. Abgesehen davon aber handelt es sich 
gamicht um ein jtidrsches Theaterstiick, sondern urn ein bol>- 
schewistisches Propagandastiick. in dem, fiir jiidische Zuhorer 
in Russland berechnet, der Bourgois, der Kapitalist mit seiner 
Scheinkultur, seiner Aufgeblasenheit, seinem Snobismus stark 
karikiert gezeichnet, verhohnt und als verachtlich hingestellt 
wird: natiirKoh — da man ja in einem ganz bestimmten 
Kreise winken will — der jiidische Bourgeois der russi- 
schen Kleinstadt. Daneben werden ehrwiirdlge Gefrrauche 
der Religion. Trauungszeremonien etc. recht gesch.macklos 
und nicht e imal witzig verspottet, alles im Sinn bolschewi- 
stischer Propaganda.

Unendlich Vieles bleibt bei der Art Theater zu spielen, 
be! dieser vallendeten Kunst des Ensemblespiels zu bewun- 
dern, bleibt, was wichtiger 1st, der Nachahmung wert. Faszi- 
nierend als Leistung eines genialen Regisseurs, als Ergebnis 
einer vollig enpersónlichten und bedingungslosen Hingabe des 
Einzelnen, entlasst uns dieses Theater aufs hochste interes- 
siert, verwirrt, erregt — nur leider, leider ganzlich unbewegt 
im, ach. einem naiven Theatererilebnis so sehnsiichtig zuge- 
wandten Herzen. Fritz G u 11 m a n n.

Kommunist mehr, viel eher ein Nihilist. Ein Silberstreifen: 
Russland! (Nur zu natiirlich!) Die Arbeiter gehbren selbst 
neun Nationen an. Bemerkcnswert, dass der russische Bauer 
mit einer mistischen Gloriole umgeben wird (das einzig Sen
timentale in diesem Buchel), wahrend der hollandische Bauer, 
ebenso wie der danische, als stumpfsinniger Idiot hingestellt 
wird. Ein Deutscher spielt auch mit. Ein sehr menschliches 
Buch. Kurt Klaber gab sein Bestes her, er gilt ja freilich 
schon als der Thomas Mann der Arbeitershaft.

Gerhart Baron.

Nenes von Sinclair Lewis
In der Reihe der Romanę der Welt, erschien, die Ueber- 

•etzung der grossen Romanę von Sinclair Lewis, wertvolt 
bereichernd. Die Hauptstrasse (Th. Knaur Nacfh. Verlag 
Berlin). Diesmal fiihrt uns der Dichter in eine iener amerika- 
nischen Kleinstadte, in denen rasender geschaftlicher Ehrgeiz. 
Begeisteruhs fiir jeden technischeoi Fortschritt hart auf .pun- 
tanische Enge des geistlgen und morahschen Horizonts, Gross- 
ziigigkeit in allem, <was Geldverdienen .und Wirtschaft betrirft, 
mit Kleinlichkeit und Spiessburgerlichkeit in den Dingen des 
Geistes und der Seele zusammenstossen. So wird die Haupt- 
strasse, sonnig und breit von niedrigen. glatten Hausern flan- 
kiert mit diirftigen Rasenflecken davor, zweokmassig, niich- 
tern und hell, langweilig und poesielos zum Symbol dieses 
Ele i n st adtl ebons.

Carola Kennicott, vor kurzem noch Bibliothekarin in der 
Grossstadt, jetzt Frau des tapferen und tiichtigen Stadtarztes, 
versucht sich in hoffnungslosem Kam.pt gegen geistige Durf- 
tigkeit und Enge. Mit psychologischer Meisterschaft wird 
dieser Kampf gebildet, der sie schliesslich fiber Flucht und 
Wiederkehr zu dem Manne zuriickffihrt. Mutter werden lasst 
and zwar den Katr.pf aber nicht ihren Glaulben aufgeben lasst- 
Das Ganze ist idyllischer, als wir es bei Sinclair Lewis ge- 
wohnt sind. mit sanftem, breiten Pinsel gezeichnet und den- 
noch wiederum ein Stiick ungeheuer lebendigen amerikani- 
schen Lebens. <(

Viel gewaltiger im Vorwurf und Tempo 1st „Mantrap" 
(Ernst Rowohlt-Verlag, Berlin). Hier wird aus dem Zusam- 
menstoss nervoser Grosstadtmenschen mit den primitiven Hel- 
den des Urwalds dramatischer Konfliktstoff gestaltet. Ralph 
Prescott, Newyorker Anwalt, macht statt einer europaisch- 
normalen Sommerreise eine kleine Expedition in den kanadi- 
schen Urwald, mit Faitboot und Indranern, Fischnetz und 
Flintę- Durch einen Zufall der Reise wird er in das Haus des 
Fallenstellers, Pelzhandlers und Indianerstore-Besitzers Joe 
Easter geffihrt, der ein entzfickend kokettes Manikfirmadel 
aus der amerikanischen Grosstadt durch Heirat in seine Block- 
hfitte gesperrt hat. Er wird Freund des Mannes, verliebt sich 
in die flatterhaft lebenslustige. junge Frau- Im entscheidenden 
Augenblick vor die Wahl gestellt, wenn er mit nach Newyork 
nehmen soil, entscheidet er sich fur den Freund; das Madchen 
kehrt in die Stadt zurfick, Joe Easter zieht es vor, in seinem 
Urwald zu bleiben, und Ralph Prescott kommt wieder nervos 
wie vorher In sein Anwaltsbfiro. So 1st fiber drei Menschen 
ein Gewitter von Leidenschaften, Zweifeln, Selbstqual und 
Selbsterleben dahingegangen und der. um den es als Mittel- 
punkt wirbelte, 1st am Ende dort, wo er war. nur um das 
Erlebnis des Urwaldes und des wilden Mantrapstromes, ihrer 
Menschen und ihrer Gefahren, ihrer tiefen Leidenschaften und 
berauschenden Schonheiten reicher. Indianer und Trapper, 
Whisky, Strom und Wald spielen in dem Buche mit und ver- 
einigen sich zu einer gewaltigen Symphonie, in der die ganze, 
zauberhafte Wette des an dramatischen Gegensatzen quellend 
reichen Kontinents zusammenklingt. Solche Bucher kónnen 
nwr In Amerika geschrieben werden. Aber das Erstaunliche 
1st, dass sie, s t o f f 1 i c h durchaus im dortigen Leben in der 
oorttEen Landschaft wurzelnd. zu uns kornmen. nicht nur als 
Dokumente jenes Lebens, sondern als ^menschliche Doku- 
tnente* schlechthln.

4)ie ausgezeichnete Uebentragung stammt von Franz Fein I 
F. Gu.

Ein czechisches Jazzbuch.
Nach dem Standard-Work von Paul Whiteman fiber Jazz 

Und den deutschen Jazzbiichern von A. Baresel und Paul 
Bernhard ist soeben ein grosses, 200 Seiten Grossformat um- 
fassendes czechisches Werk Jazz von E. F. Burian (Ver
lag Aventinum, Prag) erschienen. Soweit man in der Lage 
1st, sich durch das fremdsprachige Buch mfihselig hindurch- 
zustumpern, gewinnt man den Eindruck, hier einer ganz her- 
vorragenden, vielleicht der bisher besten Druchdringung dieser

Materie zu begegnen. Seit drei Jahren wird an dieser Stelle 
immer wieder von Jazz gehandelt. Ich habe kiirzlich erst 
einen Radiovortrag im Gleiwitz-Breslauer Sender liber Jazz, 
Rev u e und Jonny gehalten, der an anderer Stelle auch im 
Druck erschienen ist. Die Betrachtungsweise Burian‘s ist 
ganz ahnlich, wie die meine. Der junge czechische Kompo- 
nist, der, wie man erfahrt, u. a. eine Sammlung von Argot- 
Liedern und ein Heft kleinerer Kompositionen unter dem Titel 
Cocktails veroffentlicht hat, .schloss soeben eine grosse 
Jazzoper Bu-Bu vom Montparnasse (nach Charles-Louis 
Philippe) ab, die man mit hochster Spannung erwarten muss.

Burian gibt nicht nur eine Geschichte und Theorie des 
J a z z, er betrachtet ihn, ebenso wie ich, alsvollendeten 
musikalischen Ausdruck der Zeit, kultu r- 
phanomenologisch, zieht Parallelen zu den anderen 
kiinsten, insbesondere Literatur und Malerei. Das herrlich 
ausgestattete Buch ist zugleich eine Geschichte des Jazz im

B-ild. V-on Paul Whiteman, fiber Chocolate-Kiddies und Jo
sephine Baker bis zu Jonny spielt auf und der Voice-Band, den 
entziickenden Reveller-Boys, reicht, ausserlich betrachtet, die 
Spannweite, Revue, und Girls, Film, Dada, Picasso, Jean Coc
teau und Meyerhold - Moskau, alles was unsere Pulse jazz
like beflugelt, wird spruhend lebendig zusammengefasst. Ein 
besonderer Abschnitt der Schrift behandelt das Wesen der 
Synkope. Instrumente werden untersucht. Am Schluss be- 
findet sich ein umfassendes Literaturverzeichnis von Biichern, 
Zeitschriften, Musikalien; bis zu den His Masters Voice- 
Platten ist alles gewissenhaft verzeichnet. Das Buch sollte 
iibersetzt wrden, denn es existiert bisher nichts Gleichartigei 
in einer anderen Sprache. Es ist die Bibel des Jaz»- 
o m a n e n.

Oh, Miss Hannah, I want to be happy, Thea for two, 
I am sitting on top of the world, Dreaming of a castle in the 
ear, Moonlight on the Ganges, So blue, My Baby, my boy...

G. B. S-: DIE HEILIGE JOHANNA.
Uebei die offizielle Sohlussvoirstelluing des Schauspiels 

kann man sich leider keineswegs so positiv Russem, wie 
fiber Oper und Operette. Das Ensemble, an sich nicht durch 
gerade allzu viele Talente gesegnet, wohl das schwachste jm 
Schawspiel. das wir fiberhauipt jemals in Katowice hatteu, 
krankte vor allem daran, dass ein in Betracht kommender 
Regisseur fehlte. Von dem Spiel pl an unseres Miss- 
ver gnu gens, in dem man. abgesehen von fehlenden, 
wesentlidien Klassikern. keinen Ibsen, Strindbeng, Russen, 
Wedekind, Schnitzler. Rehfisch, Kaiser, Sternheim, Piran
dello Toller, Brecht, Bronnen, Zech, Zuckmayer (die Reihe 
ist beliebig fortzusetzen) sah. ganz zu schweigen. Gerade 
angesichts der vorziiglichen Leistungen in Oper und Operette 
muss ausgesprochen werden, dass das Schauspiel hinsichtlich 
des Spielplans und der Leistungen absolute Provinz war, um 
kein harteres Wort zu gebrauchen. Dies bewies auch die 
Wiedergabe der Heiligen Johanna. Heiliger G. B. S„ was 
haben sie aus dir .gemacht! Die Auffuhrnng war von der Art, 
wie man vor etwa 20 Jahren glaubte, Schiller's Jungfrau von 
Orleans vor Schfilern spielen zu diirfen. Da wurde noch 
nicht ein Funke Shaw spiirbar Man spielte die Szenen hilf- 
los. angstlich heruntei’. deklamierte, sprach scWecht und un- 
deutlich und dachte sich nichts dabei.

Use Hjrt als Johanna hatte zuweilen ganz gute Momente, 
si« reichte aber nicht entfernt zur Durchdringung dieser Auf- 
Rab'e aus. Wer alles versagte naher auszufiihren, wollen wir 
®t-s versagen. Aus einem Guss schuf Herbert Sch'edel seinen 
Dunois, Vor a.]]ern gych pjjonetisch-dynamisch. Aufs ange- 
nehmste iiberraschte Dr. Kurt Sommerfeld als Erzbischof 
von Keims. Djese Leistung hatte Profil. Auch Adolf Reh- 
bach s B.schof von Beauvais besass Format. Ganz vorzfig- 
lich gab Fritz Leyden seinen volkischen Kaplan von Sto- 
gumber, den man von ihm bere’ts gelegentlich eines vor drei 
Jahren in Katowice erfolgten ubrigens keineswegs glanzen- 
den Ensembilegastspiels des Lobetheaters Breslau gesehen hatte. 
Doris Hansen musste selbst noch in der winzigen, fast stum
men Episode eines Edelknaben durch ihre neuzettl'ch gelbste 
Haitung zu bestechen. Den stanksten E’ndruck hinterliess 
jedoch zweifellos Heinz Kahnemann als Dauphin. Dieser 
hoch begabte junge Darsteller. den man uns unverantwort- 
Mcherweiser fast die ganze Saison liber vorenthi-elt. hatte fast 
als einziger den Geist des Werkes erfasst. Er-mimte nicht 

nachklassisches Kostfimstfick, sondern lebendige Historie und 
legte seinen Charlie, um mit Johanna zu rederr, ganz im 
Sinne Shaw's komisch - dekadent in Geste und Organ an. 
Es berlihrt merkwfirdig, dass gerade diese eine ganz seltene 
Begabung im Schauspiel, wie es heisst, bisher nicht wieder 
engagiert worden ist.

NACHSPIELZEIT.
Das Dessert, von den Schauspielem des Obersohlesischen 

Landestheaters beschert. verdient e® wahrhaft nicht nur um 
der guten Sache willen, sondern der kunstlerischen Leistungen 
wegen kritisch gewfirdigt zu werden. Da gab es also zu
nachst Kleist's Zerbrochenen Krug. Das hors- 
d'oeuvre, Goethe's Geschwister, mag dabei ausser 
Betracht bleiben. Diese verzeihliche Jugendsfinde Goethe's 
ist heute leider nicht mehr mbglich. Allein Reinhardt ver- 
mbehte sie aillenfalls ,zu beleben, und man spielte sie hier im 
Stil der Hedwig Courths-Mahler.

Mit grosster Ueberraschung nahrn man indes wahr, wel- 
che Beglfickung heute wieder von Kleist's Zerbrochenem 
Krug auszugehen vermag; Wer hatte gedacht, dass man 
dabei noch so herzlich lachen kbnnte! Ein hinreissendes 
Werk. —

Bauernschlau. gaunergerieben, saftjg, prali und rund 
Fritz Leyden's Dorfrichter Adam. Theatralisch entfesselt, 
fast tanzerisefa beschwingt Heinz Kahnemann's Schreiber 
Licht. So sieht neue Schauspielkunst aus! 
Angenehm blod Hansi Mahler-<Runge‘s Marte Null und August 
Runge's Veit Tfimpel. Entziickend fletzig Doris Hansen's Eve. 
lausbiibisch keck Heinz Gerhard's Ruprecht, alier Ehren wert, 
Arthur Ciovky's Gerichtsrat Walter, Melanie Miihlinghaus' 
Brigitte, praohtig Charlotte Scheier's und Henny Ohlrqu's 
Magde.

Schliesslich gab es noch Paul von S c h 6 n t h a n's 
Raub der Sabinerinnen, also fast auch einen Klas- 
siker. Wie sehr das allgemeine Niveau sich gesenkti. merkt 
man noch an diesem Stuck. Wenn man die geradezu uner- 
traglich idiotischen, unter Geschaftsaufsicht ste- 
henden Schwanke kennt. die alle nach demselben Schema ge- 
arbeitet s:nd und eigentlich, auch wenn sie 1927 geschrieben 
sind, im Kostum der Jahrhundertwcnde gespielt werden miiss- 
ten, dann bekommt man vor dem seeligen Schbnthan fast Re
spekt, denn diese harmlos frohliche Angelegenheit 1st wirk- 
lich biihnengereoht gebaut und erschutternd situationskomisch- 

Sehr liębenswert in der Zeichnung Arthur Ciovski's Professor 
Gollwitz. nett Ilse Hint's Paula und die kleine Episode von 
Herbert Schiedel's Schuldiener. Meissner, unbezahlbar Char
lotte Scheier's Dienstmadchen Rosa. In Charakterrollen ist 
diese Darstellerin stets eine reine Freude. Echt August 
Runge's Weimhandler Gross, von jungenhafter Frische, be- 
gnadet komisch Heinz Kahnemann's Emil. Die Gipfelleistung 
Otto Lange's Theaterdirektor Sttiese, bezwingend unge- 
waschen klassisch, d. h- Hans Reimannlich sachselnd, Stehauf- 
mannehen. burlesk, Grossaufnahme. Beide Veranstaltungen 
standen unter der straiten und tempohaltigen Regie Fritz 
Leyden's.

JAZZ - BOYS
Seit Ehmki nach Berlin und Boris Alexandrow 

nach Faris gegangen sind, hat es in Katorgę keine einiger- 
massen akzeptable Jazzband mehr gegebei. Es ist traurig, 
was alles unter dieser Flagge, besonders in Catdhausern, im
mer noch segeln darf. Nun horen wir im Cafe Atlantic 
endlich wieder einmal echte Jazzmusik. Zwei ganz junge 
Burschen, die Bruder Rosner, spielen auf. Herman, 
der Geiger, ist in Anbetracht seiner 22 Jahre ein erstaunli- 
cher Ensembleffihrer. Trotz seines grossen Kbnnens hat er 
nicht den lacherlich provinziellen und stilwidrigen Ehrgeiz, 
■im Cafehaus mit klassischer Musik tbdlich langweilen zu wol
len, oder gar mit studenlangen Solis auf die Nerven zu fallen. 
Er ist eine ausgesprochene Musikantennatur und es hatte 
nicht des Zeugnisses Emmerich Kai ma n's bedurft, um zu 
erkennen, dass er ein erstklass'ger Ge'ger sei. Er spielt des- 
sen Walzer oder Lehar mit dem gleicheu, echten Rubato, 
wie er Jazz, etwa einen Slow-fox oder Krenek's Jonny 
exekutiert. (Nun ist die Geige mein Leb‘ wohl mein Schatz!) 
Der gefcorene Jazzboy -ist sein Bruder, der 19-jahr'ge Jerzy. 
Ich kenne wenige Pianisten. die das Klavier so jazz-like zu 
nehmen wissen. den eherncn Rhythmus so sch'agze.ugartig 
heraushammern. Wie er etwa die amerikanischen hot stom- 
pes in der Art von Kitten on the keys und eigene Jazz- 
kompositionen fiir Klavier und Schlagzeug 
(mit dem vorziiglichen D '.immer Philipp Goldberg) br'ngt, 
das ist faszinierend. Und was den Wert dieser Jazzband der 

( Briider Rosner ausmacht: Das ganze Ensemble klebt 
! richt am Blatt, sondern improvisiert spielerisch, in 
! ii&chstcr Musikalitat, und das ist das Wesen des 
IJ a z z. Frango,
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droht sie mit Tod. In leteter Not sucht sie fim durdi Enł- 
•kleidtuig zu verwirren. Geblendet von ihrer Schónheit sturzt 
er sich auf sie — da verwandelt e'ne hohere Macht sie zur 
Strafe fur ikre Siinden in eta-en Baum. Entsetzt eilt der 
Rebell dav-on urn die Frucfite seines Untemehmens zu ernteai. 
Gehetzt erschetat der gate Konig im Narrenkostfim. Zwe! 
betrmikene Revolntionare fragen den vermeintlichen Tdlpel. 
wo denn der Konig sei, da sie den auf seine Tbtung ausge- 
setzten Preis verdienen m&chien. Daza -kommt der wirkliche 
Narr. seiner Insjgnien entkleidet, als Beobaohter. Der Kon g, 
in edelmiitiger Ideologie verfangen, gibt sich den zwei 
Spiessgeselfen z-u erkennen und wiinscht als Oipier fur sein 
Volk zu sterben. Die beiden Trunkenboide halten das fiir 
einen geltmgenen Witz und entfernen sich lachend, urn den 
„•wabren" Konig zu suchen. vom Narren geut-ckt und verfolgt. 
(Bei diesem Qui-pro-tjuo habe ich an die grosse Narrenszene 
in ,,Konig Lear" gedacht). Der Kbnig verzweifclt an seinem 
Dasein und' will sich just am dem Baum aufhangen, in den die 
Kcri'g'n verwandelt ist. Da beginnt sie zu ihm zu spreehen 
und wie im Tramm verstebt er des Baumes Sprache. Er be- 
ginnt zu verstehen. dass nicht aussere Maditsymbole die Ge- 
wal't fiber das Leben bieten. sender® Resignation und innere 
Ueberlegenhelt- H.'er, im sehonen, stillen Wald wird er blei- 
•ben. mit Sternem, Baumem und TIeren leben uno re Wunder 
Gortes, die er in der verwjrrenden Ffille seiner Herrschaft 
nicht gefunden hat, im M'krokosmos einer Bliite betraohten, 
Eine geahnte innere 1 erbimdenheit veranlasst ihn. sich zg 
Fussen des Zauberbaumes zum Sdhlummer zu legem, Der 
Narr tritt h'tnzu. legt seine altem K'eider wieder an und drilckt 
dem Schlafenden, der mm sein wa-hres Konigreich gefunden 
hat, die Krone auf. d'e an einem Ast des Zauberbaumes hangt; 
der Wald singt sein Sohlummerlied dazu.

„Schwergewicht" oder „die Ehre der Nation" ist eine 
burleske Operette, wobci das Beiwor-t „burlesk" auf die Zu- 
geh&r'-gkeit der derbkomisch-en Vorgan-ge zur Unwahrschein- 
lichkeitsreg'on der Po-ssenwelt, die Bezeictaung „Operette" 
sowohl auf Volumen wie Charakter des Werkchems hmweisen 
soil. Der Meisterboxer Adam Ochsenschwanz wird, einem 
uralten Possenrezept zufolge, von seiner Frau mit einem ge- 
rissenen Tanzlehrer mit Erfolig befrogen. Eine Reihe von 
drastischen Verwicklungen, altesten Verkleidungsmanovern 
nachgebildet, ffihrt dazu, dass der renommistische Kraftbonze 
auf einem Trainierapparat sftzend. zu ewigem. hilflosem Tre- 
ten in s'nnloser Kraftvergeudung venunteilt ist, wahrend der 
physisch weit unterlegene Filou die Frau entfuhrt. Um den 
Kontrast zwischen ausserer Wertschatzung und inn erem 
Wert des Kraftmeiers zu voiler Ansehauung zu bringen, er- 
scheint ein Regierungsrat, tun dem Helden den Auftrag zu 
iibeTbr'nigem. das Land bei der nachsten Olympiade zu vertre- 
ten. Vergebens bittet ihn Ochsenschwanz, den unerbittlichen 
Apparat abzustellen. damit er seiner Privatrache nachgehen 
kann. Keine Minute seines kostba.ren Trainings diirfe ver- 
loren gehen,. denn er sei die ,£hre der Nation".

Veranlasst hat diese kleine Saty.re die mich emp&rende 
offi'ziielle Behauptumg eines Diplomaten. irgendein Kanał- 
schwimmer oder anderer Nationalheros habe fiir die Welt- 
geltung des deutschen Namens mehr getan als alle Kiinstler 
und Gelehrten.

In musikalischer Hinsidht war ich beflissen. im erstem 
Stuck die dramatisch-passionierten Akzente der  Handlung, 
im zweiten die sich ausbreitende poetische Ausffihrliohikeiit 

   der Marche ns timmung zu unterstreichen, wahrend im drjtten
gute K&ntg, dem die Damen der Konlgin die dem Narren i,m I dnsserste musikalische Belanglosigkeit verbundetl mit trei- 

TefidSti Rhythmert das Possentempo der 
stutzen soil, alles dieses so einfach und klar, wie es gjjr zur 
Zeit der Entstehung der Stiicke nur mbglich war.

’ Meine drei Einakter 
. nacji „Jonny spielt auf" 
. bis Sommer 1927.

Der erste heisst „Der Diktator". 
ich .filer nicht den Exponenten einer 
Ideologie, sandern einen Tyipus von 
schende Eigenschaften sich in einer 
fiber seine Umwełt andern. darunter   
Hinsicht die mich aber in diesem Faile gar nicht interess'ert- 
Dieser Typus, in der Geschichte keineswegs new, sc.heint 
unis heutzutage dutch bestimmte Auspragungen neuerdings 
nahegelegt zu sein. Mein Held, Diktator eines kriegfuhrenden 
Landes, weilt mit seiner Frau zur Erholung in einem Schwei
zer Kurhotel oberhalib des Center Sees und hat sein auch in 
erotischen Dingen machtliisternes Auge auf die hfibsche 
Gatt'n eines Oifiziers desselben Landes geworfen, der in dem 
benachbarten Sanatorium liegt. ditrch eine Kriegsblessur 
dauemd'er Blindheit verurteilt' Die Frau des Off!ziers be- 
'schliesst, den Diktator aus Rache fiir die Verstiimmehing 
ifires Mannes zu tóten. Des Dlktators Frau, von bosen Ahnun- 
gen erfullt. bleibt verborgen in seinem Arbeitezimmer, da er 
die Attentaterin empfamgt. Sie wird erst entsetzte. dann am- 
porte Zeug'n der Szene. in welcher en duroh seine einfache 
suggestive Gewalt, das begehrte Weit) des andern 
zwingt. den vorgehaltenen Revolver wegzulegen, 
auch sch Aim zu ergeben. Verachtliche Worte,   .... 
Mann uber seine Frau aussert, veranlassen diese, mit dem 
von der anderen weggelegten Revolver i.hren Mann aus E fer- 
sucht zu bedrohen. Die umgestimmte Mbrderin wirft sich 
vor den Diktator und st'rbt von der be'nahe Betrogenen ge- 
tnoffen. Wahrend der Diktator das Geschehnis oif'z'ell fiir 
den Selbstmord einer fremden Dame, Motiv: ungluckliche 
Liebe, ausgibt. tastet sich der blinde Offizier, der nur den 
Schttss gehort hat und das Rachewerk vollbracht glaubt, ins 
Zimmer), bleibt nichtsahnend einen Schritt vor der Leiohe 
seiner Frau stehen und schreit: „Maria, wo bist du — ich 
habe Angst — Maria!" — D’ese Szene. um derentwillen ich 
das Stuck geschreben habe. erinnert an „Richard III.", I., 2-. 
wo Gloster am Sarg des erschlagenen Schwiegervaters um 
die Hand der von ihm zur Witwe gemachten Anna wirbt. Die 
Verscharfung. die bei mir in dem raschen Weg von Mordlust 
zu Hingabe liegt. wird gefordert und auigehoben von der 
raum- und zeitraffenden Gewalt der Musik, die grosste Kon- 
traste auf kleinstem Raum verlapgt.

Das zweite Stiiak heisst ..Das geheime KSnigreich". Es 
spielt im Marchenland und behandelt die Geschichte eines 
guten. aber schwachen Konigs, der die seinem Kronreif inne- 
wołmende Macht fiber seine Untertanen gegen die im Land 
tobende Rebellion nicht zu benfitzen weiss. Die liisterne und 
ebrgeizige Konigin hin.gegen hat nur zwei Wfinsche: den herr- 
schenden Kronreif und einen sehonen, starken Mann. Den 
letzteren findet sie in einem gefangenen Rebellenfiihrer, den 
Kronreif hofft sie dem Narren herauszulisten, der ihn von dem 
ver.zweifelten Kbnig zur Verwahrung erhalten hat, als sich 
dieser zum letzten Kampf gegen die den Palast belagernden 
Rebeilen warf. Wohl gelingt es ihr, durch Verfiihrung, Wein 
und Kartenspie! den Kronreif in ihren Besitz zu bringen, und 
den geliebten Rebel'len aus dem koniglichen Kerker zu be- 
freien, doch beniitzt dieser seine Freiheit nicht, urn ihr zu 
Willen zu sein. sondern um seine Genossen zum Siege fiber 
den armen Kbnig zu fiihrew. die den Palast erstiirmen. In 
wilder Flucht rettet sich die Kanigin mit der Krone und der I 
l ' • ■' ~ ... :.. _____....
Spiel abgewonnenen Narrerikle'dSr zur Unkehntllbimachungj 
angetan haben. Nachsetzt der Rebel! der Kbnigin, den Knon- 
reif zu erjagen. Im nachtlichen Wald err^cht er sie und be-1

Emgegangeae Bficher.
Arnold Schwarz; Revue eines Journ a listen, 

Vcr.'ag Eminescu Czernowitz.
Arthur Schnitzler: Therese, S. Fischer Verlag, Berlin. 
Joseph Roth: Zipper u»d sein Vater, Kurt 

Wolff Verlag, Munchen.

Jazzyn.
(Weltbiicherverlag, Berlin-Friedenati).

Ein selbstverstandlich ausserst eleganter Lebejiingling, 
den das ererbte grosse Vermbgen juckt, wird Jazzschlager, 
weil er einer bizarren Laune folgend einer auf Anhieb geliet'- 
ten Frau von vielseitigen Qualitaten diesen Beruf als den sei- 
nen angege-ben hatte und sich aus Furcht vor den (unwahr- 
scheinlichen) Folgen nicht Lfigen strafen will. Die besaste 
Frau ist die erfolglos verehrte Freundin eines angeklagten, 
steinreichen Amerikaners umd Eigentumers einer Flugzeugfa- 
brik. der in weissgliihender Eifersuoht den jungen, lenden- 
kraftigen Rivalen zu schadigen versucht, ihn tatsachlich um 
sein Vermbgen bringt und dadurch zwftigt, sein ta&Eches 
Brot durch das inzwisclien erlemte. offenbar ungemein 
schwierige Jazzschlagen zu erwerben. Gliickk'cherweise 
Stirtrt der gut-bbse Alte, nachdem er das Objekt seiner ver- 
geblichen Sehnsucht zur Universalerbin eingesetzt hatte, per 
Herzschlag wahrend einer Fahrt auf einem seltistgesteuerten 
Flugzeuge. Die schbne stolze Frau, blond ist sie, verschenkt 
grossziigig die ererbten MiUionetn und fahrt mit dem geliebten 
Marat dessen Tuchtigkeit ihn i.nzwischen zum Chef einer 
Jazzband auf einen Hapagdampfer gebracht fiat, in das ge- 
fobte Land Amerika.

Sorgfaltige Ausserachtlassung alles psychologisch Wahr- 
scheinlichen, ununterbrochene Reihenfolge knallender Ueber- 
raschungen. standiger Wechsel brauchbar gefingerter Umge- 
bungen — alles angenehm durchkitscfit mit Mannesstolz, weib- 
licher Entsagunigsbereitschaft. Kokottchentreue mid ahnlichen 
edlen Dingen, pradestinieren den Roman fiir eine erfolgver- 
sprechende Ufaverf&nung. K a i p h a s.

Ein Aktwerk aus China-
Unter dem etwas ormnbsen Titel Edie Nacktheit 

In C hi n a verbffentlicht Heinz von Perkhammer (im Eigen- 
brbdler Verlag, Berlin) 32 Aktau.’nahmen chinesischer Frauen. 
Im alilgemeinen stad derartige Publikationen nur mit hbchster 
Vorsicbt zu geniessen, da die Motive der Verbffentlichung 
in den seltensten Fallen rein sind. Dieses Werk unterscheidet 
sich indes amgenehm von denen anderer Schbnheits- und 
Nacktkulturaposteln. In sehonen Aufnahmen begegnen wir 
fisthetisch anziehenden Frauen- und Madchenkbrpern des fer- 
nen Ostens, mitunter etwas dekorativ aufgezogen. aber stets 
geschmackvoll im Arrangement. Auf Butten, in der Art von 
Blockbfichern gedruckt, ist das Werk buchtechnisch verziig- 
Fich hergestellt.

Advokatenknlffe: Vom einem Saatsbamten.
(Max Hesses Verlag, Berlin).

Eine nicht ungeschickte, wenn auch etwas briichige Esels- 
briicke fiir Leute der geschaftlichen Halbwelt, die noch der 
Belehrung durch „einen Staatsbeamten" bediirfen.

K a i ip h a s.
25 Jahre Frankfurter Schauspielhaus und Reussisches Theater.

Zwei prachtvolle Jahrbficher gelegentlich von 25-jahirigen 
Theaterjubilfien liegen vor, 25 Jahre Frankfurter 
Schauspielhaus und das Jahrbuch des Re‘u‘s‘s‘i- 
schen Theaters, zum Jubilaum des Theaters, herausge- 
geben von den Dramaturgen der Theater Dr. Arthur Sak- 
heim-Frankfurt, bezw. Heinrich XLV, Erbprinz 
Reuss- Das erste erschien im Verlag der Stadtischen Bfih- 
nen A. G., Frankfurt a. M.. das zweite im Max Beck-Verlag, 
Leipzig. Beide Bficher sind nicht nur iltasfcrierte Querschnirte 
durch die 25-jahrige Tatigkeit der Theater, sie geben mit den 
Widmungen zeitgenbssischer Autoren, Dramatikern und Kri- 
tikern, zugleich ein lebendiges Bi-ld des Theaters der Gegen- 
wart. Aus dem Frankfurter Almanach heben wir hervor eine 
der letzten Arbeiten Maximilian Harden's: Das Theater (Eine 
Diagnose). Wsewolod Meyerhold: Das Revolutionstheater, 
Theater., ein PepGedicht Lich Feuchtwanger's). Bemerkungen 
von Arthur Schnitzler aus seinem Buch der Spruche und Be- 
denken, Begegnung mit dem Theater von Arnold Zweig, mit 
Utastrationen von der Frankfurter Urauffuhrung seines Dra
mas Die Sendung Semaels. G. B- S. von Robert Faesi, Der 
platonische Dialog von Georg Kaiser.

Aus dem Reussischen ABimanach vor allem den Aufsatz 
Die Situation der Oper. Bemerkungen zur „Cardillac" und 
„Jonny" von Heinrich Strobel. Herbert der la Hering 
kann sich nicht 
S a t z b e i z u t r a g e n 
Theaters ist am 
die K r i t i k“. Ihering 
Kritiker. leidet 
plex. ohne diesen 
nichts iibrig.

Die letzten Tage der Menschheit von Karl Kraus 
auf der Biihne.

Die Wtaterspielzeit des Theaters am Schiffbauerdamm, 
Berlin, unter der neuen Direktion Aufricht soli dem Verneh- 
men nach mit einer Bfihnenbearbeitung der Letzten Tage der 
Menschheit von Karl Kraus eróffnet werden. Aufricht hatte 
seinerzeit bereitS als Direktor des Schauspielertheaters in Ber
lin Traumstitck und Traumtheater von Karl Kraus 
zur Aufffihrung gebracht.

Die UnuberwJnd'ilichen, Nachkriegsdrama in vier 
Akten von Karl Kraus, erscheint demnachst im Verlag 
„Die Faokel". Wien.

Deutsche Schnitzler-Auffuhrung in Paris.
Albert Bassermaun wird demnachst mit eigenem 

Ensemble Arthur Schnitzler's Eins a men Weg in Paris 
ztrr Aufffihrung bringen.

Erich Ebermayer hat eine moderne Tragikombdie 
,'n 3 Akten beendet. die den Titel „Meister und J fin
ger" tragt. (Biihnenverbrieb S. Fischer Verlag, Berlin).

Im Wiener R a i mu n d-T h e a t er gelangt am 25. Mai 
als S t u d i o v or s t ell un g des Deutschen Volkstheaters 
die dramatische Legende ,JCas<par Hauser" von Erich 
Ebermayer. inszeniert von Dr. Herbert Furreg, zur óster- 
reichischen Erstaufffihrung. Die Besetzung ist grósstenteils 
aus den jfingsten Mitgliedern des Deutschen Volkstheaters 
gebildet.

Julian Tuwim hat den literarischen Preis seiner Vater- 
stadt Łódź in Hóhe von 10.000 Zloty erhalten.

Puccini's Brieie
in Auswahl von Giuseppe Adami herausgegeben, erschienen 
soeben bei A. Mondadori, Milano.

Kiithe Dorsch als Lenar's Friderike.
Die Urauffuhrung von Franz Lehar’s Friderike. mit 

Kathe Dorsch und Richard Tauber in de,;i Hauipfrollen, findet 
am 5. Oktober d- J. im Berliner Metropoltheater

Achtung Aufnahme!
betitelt sich eine einaktige kleine Oper, die Bela 
ftir den Kompon'sten Wilhelm Grosz geschrieben 
Werk), in dem nur wenlge Personen vorkommen, 
dem originellen Milieu eines Filmateliers. — Balazs und Grosz 
haben soeben mit ihrem Ballcttsketch „Baby in der Bar" in 
Hannover einen ausserordeMlichen Erfblg gehabt.

John Erskine: Adam und Eva, Kurt Wolff Verlag, 
Munchen.

Martfie Bibesco; Catherine-Paris, F. G. Speidel'sche 
V e r 1 ag sbu c h h andlu ng. Wien.

Axel Liibbe: Der Verwandluugskiinstler, I. 
Engelhorns NachL, Stuttgart.

Oskar Maria Graf; Die H e i m sii ch un g, I- En-gek 
horns Nachf,, Stuttgart.

John G. Brandon; Chlffre X. Y. Z„ I. Engelhoms 
Nachf., Stuttgart.

L»on Feuchtwanger: Diehassliche Herzogin, Gu
stav Kiepenheuer Verlag, Potsdam.

Claude Anet: Manner, Frauen -und... E. P. TrJ 
et Co-, Wien.

Helmuth Carsch: Der Knabe, Roderick Fechner Ver
lag, Berlin.

Eleoitor* Kalkowska; Marz, J. H. Ed. Hertz Veriag; 
Strassburg (Elsaas).

Jaroslav Maria;. V A h y % m e c, Aventinum Verlag, 
Prag.

£• F. Burian; Jazz, Aventtnum Verlag, Prag.
Erich Kfistner: Herz auf Tailie, C. Weller Co. 

Verlag, Leipzig.
Andre Maurols: Ariel Oder das Leben Shel

leys. Insel Verlag. Leipzig.
Paul Morand: Der Lebende Buddha, Insel Ver

lag. Leipzig.
Mans Carossa; Verwandlungen einer Jugend. 

Insel Verlar Leipzig.
Stefan Zweig: 3Dichter ihres Lebens. 

Verlag, Leipzig.
Paul Vafery; Rede bei der Aufnahme in 

Acad ćmie Francaise. Insel Verlag, Leipzig.
Norbert Jacques; Der Hafen, Philipp Reclam 

Leipzig.
Johannes Scfierr; Menschliche Tragikomedie, 

Philipp Reclam jun.. Leipzig.
Dr. Emil Carthaus: Auf der Suche nach dem 

Pi i h e k a n t h r oipu s. Philipp Rcclam jun., Leipzig.
Georg von der Vrhtg; Der Z e u g e, Eos Presse, Pie- 

steritz-
Georg von der Vring: Slid erga st, Eos Presse, Pie- 

steritz.
Willi Meisl: Der Sport am Sch eid e we ge, Iria 

Verlag, Heidelberg.
Edvard Beneś: Der Aufstand der Nationen, 

Bruno Cassirer Verlag, Berlin.
Richard Hiilsenbeck:

Jess Verlag, Dresden.
Uriel Birnbaum:

Munchen.
Bernhard Diebold;

Wilmersdorf
Etfaarg Lamparter; _______________

kultur- und r e I i g ion s-ge s c h i c h't I ich'e'n 
sch e tn u ng. Leopold Klotz Verlag. Gotha.

Stephan Lipinski; jaJJ Polak, Bfichergilde Guten- 
berg, Deni n.

■ Karl Schroder: Ak t i e n ge s c 11 s chaf t Hammer-
■ lugk. Buchergilde Gutenberg. Berlin.

Zeitschriften.
Die Neue Biicherschau (VI, 5) dem Andenken Maximilian 

Hardens. Beitrage von und fiber Harden.
Deutsch-franzdsische Rundschau (1,5) Das Welttheater 

von Firmin Gemier, Der franzosische Film von Jean Prevost.
Orplid (V, Frauendichtung der Gegenwart.
D«s Stachelschwein (Mai) Leipzig von Jan Altenburg, Ro

stock von Konrad Seiffert, famose zeichnerische Karikatur 
auf Alfred Kerr von Goltz, Psychoanalytische Miniature® von 
Rudolf Arnheim, Sonntag in der Kleinstadt von Arnold 
Reinstein.

Forum der Juiigen (Heft I) Herausgeber Erich Reinhardt, 
Elynor Heidrich Verllag, Magdeburg, Fortsetzung der Zeit- 
schrift J fi n g s t e D i c h t u n g unter anderem Namen. 
Bisher sehr viel Theoretisch-Doktrinares. Aus dem ersten 
Heft erwahnenswert ein anonymer, fortzusetzender Beitrag: 
Aus dem Tagebuch eines proletarischen Gymnasiasten.

Wiadomości Literackie, Warszawa (V, 18) Sehr schóne, 
12 Seiten starkę Sondernummer zum GedachtniS Stanislaw 
Przybyszewski. Reich illustrierte Beitrage von 
Przybyszewski. (V. 19) Grosse Dichtung: 
von Jarosław Iwaszkiewicz mit Photo Heidelbergs. Einige 
Verse mit dera ausdrucklichen 
George.

Der Querschiiltt (VIII, 5) Dusseldorf von Herbert Eulen- 
berg, Maiabend im Tiergarten von Max Herrmann (Neisse), 
Im Allerheiligsten des Revuedirektors von Max Ehrlich, Spiel 
um Liebe von Strzanne Lenglen (hoffcntlich nicht im Original 
so schlecht, wie die Uebersetzungsprobe), Korngoldene 
Worte von C-Dtir- (mit Karikatur von Dol’bi-n).

Das Theater (IX, 7—10) Koriner, Typ kiinft-iger Kunst 
von Kurt Pinthus, Rundfrage uber den Dramaturgen, Schau- 
spieler-Erotik von Peter Flamm, illustrierte Premićreii-Be- 
richte fiber u. a. Puccini's Einakter mid Korngotd's Heliane in 
Berlin, Hans Henny Jahnti's Der Ar-zt, sein Weib, sein Sohn 
in Hamburg. Granovsky in Berlin, Friihlings Erwaohen als 
Oper. Schiinberg's Gluckliche Hand in Breslau, Die Montesipan 
von Romain Rolland in Hannover, Barlach's Findling inKónigs- 
berg, Inszenierungen von Schildenfeld-Schiller im 
Teatr Polski, Warszawa.

Die Kunst (XXIX, 4, 5) reich -illustrierte Aufsatze liber 
Walther Teutsch. Willi Schmid E:n Latldhans in Kitaigsbefg 
von Architekt Kurt Frick, Kiinstler'sche Beleuchtungskbrper- 
Berliner Sezession, Kunsterbundausstellung Hannover.

D&s Kuustblatt (XII, 5) Kunstbcwegung und Mode von 
Venceslns Nebesky, Newere deutsche Kunst aus Prvatbesitz. 
(Kronprinzenpalais). Junge deutsche Maier (Galerie Rudolf 
Wiltschek), Friedrich Hbger: Das Hochha-us des Hannover- 
schen Anzeigers (ein grosstadtischer Zeitungsbau, prachtvoll) 
Besuch in der Nationalgalerie, Schulerimien-Aitfsatze einer 
Berufsfortbilduugsschule.



bxpo
i ill,lilii.®

Minium i glejta 
Kwasy chem. czyste 
Naftalina i siarka
Szelak i kleje
Karbolineum
Gips alabastrowy niemiecki 
Papier szmirglowy i szklany niem.

■■ ■»—■■■■

Spółka Akcyjna

KATOWICE, ulica Sokolska nr. 4 
Hurtownia Towarów Aptecznych i Drogeryinych

Corco r ■ bnp er i >

Specjalności: ■ .
Kalafonja amerykańska
Wapno fosforowe
Oleje orzechowe
Saletra
Węglan amonowy
Trany
Rtęć
Farby, lakiery, pokosty, chemikalja

AUS DER FURSTLICHEN 
UND BURGERLICHEN 
BRAUEREI TICHAU

KRAIN & FESSER
KATOWICE
Teiegr.-Adr.: Krainfesser Katowice 

Telefon 408 und 124 

i *
| Stahl aller Art

Spiralbohrer 
Schlangenbohrstahl 

Einsatzschnelden 
Stahl- und Schweissdraht 

| nim

Werkzeugmaschlnen 
Werkzeuge

Ketten und Federn aller Art 
I Drahtseile, Grubengezahe 

nim

| Quarzschiefer- 
| und Isolśermaterial

mm

| Grosses standiges Lager
i in Schrauben, Nieten 

und GlUhlampenIlithauBi Bierl
SUnD IN ALLEN OBERSCHL 
LOKALEN ZU HABEN!

Man verlange iiberall ausdruckiich

Ucinam Imnjslw jnrajsit liimas M»l
Adres telegr.: Zjednodrzewo

Spółka Akcyjna

Katowice, uiica Juliusza Ligonia 22 Telefon Nr. 72, 116 und 1876

L Wir sind Hauptlieferanten eines grossen Telles der Oberschleslschen Bergwerke, 
Hiitten und Waggonfabriken

2- Wir liefern ausser Grubenholz, Rundltolz, Schwellen, Schnitt- u. Waggon- 
Meteriał auch Exportware, Hobel- und Spaltwąre nach dem A u si an de, 
fiir den franzosischen, englischen, hollaridischen, belgischen und sudamerikanischen 
Markt-

Hojnik 2 Oatter
Porażyn 2 „
Goray 3 „

3. Gesamt-Umschlag: Grubenholz ca. 300 000 fm jahrlich
Schnittmateria! ca. 120000 fm jahrlich

4. Sigewerke in eigenem Betriebę:
Bogucice 3 Gatter 
Nowy Bieruń 3 B 
Mikołów 4 ,,
Svsrerflem ;inti 1 sa^ewerke fflr nns im Łcnttscuuif; sessnailśfit.

VeFeiffiijKe ff Osf? 4k<f®ee ■» ^^sellsckatt
ka*«wlce. CkarloMeastfrasse

^



SCHARLA SZYMAŃSKI TOW. AKC.

CcBsroBRasH 
ffi5«BlFH»GBtf8^5E©S««l 
łKCTWfciaaisJasir 
C'S3««ES£»

O«ami»MlKI«ttrSa8>iril«
Jfrólcirs^a Jfiufa, ulica Ogrodowa 3. (Telefon ^93. 
emiBfteMit b?re belianiniesi SsoctEkoSfiSiMeiB wie: 

Winiak’s / Alter Breslauer 
Weine in alien Qualitaten

MwrgiirsMen 
Goiidwasser 

AHiocmslfiiróśtaiiMeir 
l*Iarascltino 

CaaHraccso
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en detail

en detail

Standiger Eingang von Neuheiten!

II!I|IIIP|||I|II|||||||1||II|II|II|I|IIIM

Stale pierwsze w konstrukcji! 
Idealne w wykonaniu!
Najcichsze w pracy!
Wwszystkich modelach donabycia!

Jlianufafetury 
(Towary modne i ffiielfana 
JSlanufafttur-’, Jllode- and 

JCeinenwaren

Standiges Lager von
„SOLALI*1 Erzeugnissen u. zwar: 
Sfigarettenfiiilsen u. -Copier 
® wrcfiscfi lańpapier
(fndi^o- und Jinrbonpapier 
Siumenseiden. Jirepproilen 
3f<i (fispapier
:ferwłeftfe»«
'ioiiettfenpapier etc. efc. 
sowie o Ile Jtrten von Ifattt- 

pajiier und happen.
Billigste Preise! Billigste Preisel

Dachpappen
Klebemasse, prSp., Teer Goudron

Cement, Gips
Rabitzgewebe, Teerstrick, Rohrgewebe

Asphallarbellen
Wh Doltam Mą-?#

Dachpappenfabrik
Lager: Katowice, ul. Wojewódzka 43.

L. ALTMANN
Eisengrosshandlung 

Katowice 
Rynek nr. II. Tel. 24. 25. 26. GegrUndsf 1828.

Walzeisen, Bleche, Eisenkurzwaren, Beagid, Karbid, 
Werkzeuge, Werkzeugmaschinen, Haus- und 
Kiichengerate, Einkochapparate und Glaser- 

0 r i g i n a 1 „W e c k“.

Benno Kutner* Katowice
Tel. 787 Rynek 12 (Friedrichsplatz) Tel. 787

„PiEBS A“
Papier- und Pappen en gros

Telefon 13-39 katowice ul. św. Jana 4

„UNDERWOOD"
Najlepsze ameryk. maszyny do pisania

Szadok i Sorófka, Katowice
Właściciel: O. Szadok i G. Langer

Telefon 100 ul. św. Jana 7

General-Motors
bieten

ledcm Hauler den passcndcn Wagen
Die 1938-er Modelie mit ihren vielen Verbesserungen 
und Verfeinerungen werden auch Sie uberraschen!

Die Erzeugnisse von GenerabMotors sind keine Massenfabrikate! Nur General-Motors grossangelegte Laboratorien und Versuchs- 
bahnen, von Reiner Fabrik der Welt erreicht konnten ein Ergebnis von dieser hóchsten Vollendung zeitigen! Vom einfachsten 
Nutzwagen bis zum elegantesten 6 uncrS-Cylinder, alle sind sie mit der gleichen PrSzision hergestellt,*alle aut Grund der reichen 
Erfahrungen, d e nur GenerahMotors Wagen eigen sind. Sehr viele Modelie und Formen in geschmackvollsten Farben bieten die 
Gewahr, jeden individuellen Bedarf und Geschmak zu treffen. Die hóhen Absatzzahien sagen ein Uebriges. Hohe Qualitat 
/ / / / i I I / I I. I und Wirtschaftlichkeit bei billigsten Preisen und gunstigen Zahlungsbedingungen. /////////)//

Allein autorisierte Vertreter fur den Wojewodschaftsbezirk:
_ Fur r-.-r---------------

CHEVROLET 
10/35, der billigste und popularste Wagen

OAKLAND
12/55, der formetischone und farbenfrohe, schnelle 

Sechscylinder

LA SALLE 
der eleganteste und starkę Achtcylinder, ein Aristokrat 

unter den Automobilen
MOTOSACOCHłf MOTORRADER 

schweizerische Motorrader, dauerhaft, zuverlassig, 
erstklassig in jeder Beziehung

Polnlsch - RmerikanlschE Auta - Gesellschaft 

„MOTOR"... h. 
KATOWICE, ul. Słowackiego 39, telefon 285.

W

ar- ' Fur ===== ■: ------
PONTIAC 

der billigste, elegante Sechscylinder

BU1CK
13 óOPS,derunverwustlicheschnelle Sechscvlinder5-Sitzer, 

16/60 PS, der hochelegante sechscylindrige 7-Sitzer

CADILLAC 
der starkste und eleganteste Achtcylinder, unerreicht in 
Prazision, Form, Farbę, Linienfuhrung u. Beqnemlichkeit:

HORCH
der beliebteste_ deutsche 8-Cylinder, Konstruktion des 

beruhmten Dr. Ing. Paul Daimler

„A UTO C A R“
Krafiwagen-Vertrleb G m. b. H.

KATOUliCE, ul. Sobieskiego 7, telefon 184
Modernst eingerichtete Werkstatten, Lackierungen nacb dem Duco-Spritzverfahren, grosses Ersatztei'lager!


