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Zwei Bucher uber Polen
Vor mehr ais 2 Jahren hatten wir zwei Biicher fiber Po- 

ien besprochen, das eine Polens walires Gesicht von 
Graf Olivier d'Etchegoyen, einem franzosischem 
Major, der seine in Polen in den Jahren 1920 bis 1925 ge- 
sammelten Eindrucke wieder ab, das andere, das den Titel 
Reise in Polen tragt, von Alfred D ó b 1 i n. Diese 
Werke stehen in einem krassem Widerspruch zu einander. 
Wahrend namlich der Franzosc eine Schmahschrift gegen Po
len schuf. aiies was poinisch ist, einer vernichten sollenden 
Kritik unterzog. jede Einzelheit und schliesslich Polen iiber- 
haupt gegeniiber der ganzen Welt ironisierte, schuf der deut- 
sche Dichter. ein der Wahrheit entsprechendes Bild Polens.

Es lasst sich eine gewisse Analogie zwischen diesen und 
zwei weiteren Werken, die letzhin im Druck erschienen, zie- 
hen, und zwar der Abhandlung Paul Langers unter dcm 
Titel 1st Polen lebensfahig?. sowie dem Werk W. 
K o r o s t o w e t z* *.  das in englischer Sprache unter dem Ti
tel The Rebirth of Poland erschien und unter dem Titel — 
Polnische Auferstehung (Veilag fiir Kulturpoli.ik, Ber
lin) ins Deutsche ubersetzt wurde.

antworten. Die Antwort macht er von der Frage abhangig. 
ob der Staat liber solche wirtschaftlichen, geistigen und mora- 
lischen Krafte verfiige, die ihn in die Lage versetzen kbnnten. 
ohne fremde Hilfe den inneren und ausseren Gefahren wirk- 
sam Widerstand zu leisten. Hier denkt er an die M inder- 
h e i t e n in Polen. Die weiteren Ausfiihrungen dieses Werkes 
konnen wir nicht naher erbrtern, well diese mehr die ooli- 
tische, als die wirtschaftliche Seite betreffen.*

Tn einem krassen Widerspruch dazu steht das Werk Ko- 
strowetz'. der Polen in jeder Hinsicht verhoht. Der Verfas
ser war Mitglied der diplomatischen Mission Sowjetrusslands 
und hielt sich in Polen als Emigrant sowie Korrespondent aus- 
landischer Zeitungen auf. Interessant ist ein Abschnitt seines 
Werkes. in dem er behauntet. dass er a-if Grund der Beobach- 
tung des taglichen Lebens und seiner Erscheinungen ein ob- 
jektives Bild der in Polen herrschenden. Verhaltnisse sc^affen 
wolle. Ausgehend von dem Gedanken, dass aus den kleinen 
Ziigen des alltaglichen Lebens Tatsachen und aus den Tatsa- 
chen historische Ereignisse entstanden, zerrt er Dinge ans 
Licht des Tages die ganz unbedeutend sind. Er schildert 
Warszawa als eine Stadt die von einem Vergnugungs- und 
Tanztaumei derart befallen sei. dass ein Auslander. der dnrt 
etwas kaufen wolle sich uber die hier herrschenden Gewohn- 
hciten zunachst informieren miisse. Warszawa kenne keine 
Menschen der Arbeit. Die Cafdhauser seien die ganze Nacht 
uber geoffnet In einer Nacht fanden etwa 40 Balie statt, wo- 
bei der Eintnttsoreis fiir diese die Halfte des Staatsbudgets 
ausmache. Ein beliebtes Nahrungsmittel der Polen sei saure 
Milch mit Kartoffeln und ihr Lieblingsgetrank Śliwowica Von 
welchem Niveau diese Gewasch steht. beweisen die letzten 
Behauntiingen. Der Verfasser verschont auch die polni
schen Frauen nicht mit seiner ..Kritik“ und bemiiht sich. das 
nolnisch-franzbsische Verhaltnis ins Liicherliche zu ziehen 
Er sagt u. a ..Der Kult’is des Franzbsischcn ginc so weit 
das Damen der Gesellschaft damit nrahlten. ihre Grossmiitter 
seien. fiir eine Nacht die Geliebte des grossen Naooleon ge
wesen. und eine solche Dame verwahrt in einer kostbaren 
Schatulle 3 Haare die Nanoleon auf dem Kissen ihrer Gross
mutter hinterlassen hatte".

Nicht weniger interessant sind auch die anderen Ansfiih- 
rungen. Polen soil sich seiner Ansicht nach in mitten von 
Feinden befinden Welter behauntet er. .dass bei keinem Po
len. wenn nicht etwa in ' der poetischen Phantasie Mickie
wicz*. der Traum von einem selbstandigen Polen zn finden 
ware, der der wirkl'che Ktinder der nolnischen Seele sowie 
der nnlnischen Anfstande sei. Auf die in Polen angebiich 
herrschenden anormalen Verhaltnisse bringt ihn der Ums'and 
dass wahrend 8 Jahren die Stelle des A’>ssenministers vier- 
’ehnmai besetzt wurde als gabe es in anderen Staaten keine 
v'ahjnettskrisen und Ministerwect-sel. Wie sehr er in einem 
Widersnrnch zn dem vnrhergebende” Verfasser steht. g>*ht 
ans seiner Behaiintung hervor. dass Polen keine Ve-fassun.g 
besi+ze und n"r "inen s-heinbaren ceim "nd p-asid "i- 
*°n t-abe Tn Wirkli'-hkeit werde der c<aa* aher durch die 
Parteien regiert. Der Sejm, ^e.nat und President sowie die

Die Brossh"re von Paul Langer: 1st Polen ?e..?;,,sfah . ? 
Bleibt Danzig deutsch? ist im Verlage der Griinen Briefe. Berlin, 
erschienen. Bevor der Verfasser die Antwort auf die an sich 
interessante Frage gibt, beleuchtet er die in Polen vor dem 
Maiumsturz herrschenden Verhaltnisse, sowie die hernach 
Maiumsturz eingetretenen Umwalzungen. Das Werk zerfallt 
in 2 Teile. Wer nur den ersten Teil liest, gewinnt unwili- 
kurlich den Eindruck. dass es sich hier um eine Propaganda- 
schrift fiir Polen handelt. Die Farbe andert sich jedoch im 
2. Teil.

In der Einleitung hebt der Verfasser hervor, dass er der 
Subjektivitat wegensowohl die posiiiven. als auch die negativen 
Seiten Polens dem Leser vor Augen fiihren wollte. Zweck 
des Buches solle eine entsprechende Beurteilung Polens sein. 
Ein besnnders charakterisches Zeichen des gegenwartigen 
Polen erblickt der Verfasser in der Festigkeit der nationalen 
Front und in dem Fehlen von nationalen Gruppen. was die po- 
litische und wirtschaftliche Starke Polens, die leitende Idee 
der Gesamtpolitik darstelle Anders sei es hingegen In 
Deutschland wo eine Zersnlitterung herrsche und eine ein- 
heitliche nationale Front fehle. In dieser Hinsicht stellt der 
Verfasser Polen als ein Muster fiir Deutschland dar.

Vor der Diktatur Pilsudskis sei die polnische Wirtschafts- 
politik infolge der dilettantischen. uniiberlegten Anordnungen 
Grabskis, der in mancher Hinsicht mit dem Reichsbankprasi- 
denten Schacht sich vergleichen liesse. dauernden Schwatt- 
kungen unterworfen gewesen. und diese Politik habe zu 
schweren Verl isten gefiihrt. da eine Kalkulation fiir langere 
Zeit nicht moglich gewesen sei Erst die Herrschaft unter 
Pilsudski haben jedweden Experimenten ein Elide bereitet. 
und die Wirtschajt sei auf andere Bahnen geleitet. wodurch 
eine Stabilisierung der Verhaltnisse und eine rationale Wirt- 
scbaft sichergestellt worden sei. Der Verfasser fiihrt eine 
Reilie von Aenderungen auf, die nach der Einfiihrung der 
Diktatur durch Pilsudski eingetreten seien und weist u. a. 
auf die grundliche Reform der off entlicben Verwaltung, das 
weitestgehende Sparsvstem. die Beseitigung der Korrup- 
tion. die Entfermmg einer Reihe untauglicher Personen aus 
fiDrenden Stellungen. die sie nur durch Protection erlangt 
hatten. und die Besetzung dieser Posten mit fahiren Perso
nen. entsnrechend dem bekannten Grundsatz . Freie Bahn dem 
Tiicl'ti'ren**  hin. Er hebt mit Nachdruck die bewunderns- 
werte Energie hervor. mit der alle nolnischen Beamten trotz 
einer ausserordentlich geringen Entlohnupg ihren Dienst ver- 
sahnen, ein Zustand. der anderwarts zu unerwiinschten Er- 
scheinungen fiihren wurde. Hierauf wirke besonders giinstig 
ein das BeNmel der iibergeordneten Behorden. in erster Li
nie das der Ministerien. Langer weist dara-if hin dass das 
Biiro eines Abteilungsvdrstehers im Ministerium viel einfa- 
cher eingerichtet sei als ein Polizeibiiro in einem kleinen 
deu'sihen Stadtchen.

Der Verfasser vergleicht Schritt fiir Schritt die nolni
schen mit den dctschen Verhaltmssen. Seiner Ansicht n'»ch 
1st der Leitstern fiir nnsere Verhaltnisse das nreussische Mu
ster und der pre”ssische Geist, eine Tatsache, die jeder 
Ę)e"łsche leider feststellen mi'sse.

Pas ist der erste Teil der Broschiire. bezw. die eine Seite 
der Medailie

Den lio'ienunkt dieser Broschiire bildet die Antwort auf 
die Frage- 1st P Jen lebensfahig?. die dem Verfasser zi -m- 
lich grosse Schwierlgkeiten bereitet. Er selhst gibt zu. dass 
eine Antwort auf diese Frage von vornherein uumbdich sei 
Man miisse z-machst alle l“hensfa,iigen Krafte der Nation tmd 
des inn^en Staates grun-tlich und vew’ssenhaft nritfen. Er 
miivse sich vor der Falling ein--s IJrfeils umso mehr hiitęn 
als s’ine Fnrs"hungen in dieser Hi -si-ht sich a* ’f 4ie Stim^-en 
a"s den versc'dedenst-m wirtsn'-aft>i'’,-«n imd nol’tischen La- 
gern stiitzen. Dennoch gibt er sich Miihe, diese Frage zu be-

Eine EncyRIonadie der IVirtschaft Polens
Letzthin erschien die 10-jahrige Jubilaumsausgabe 

des Przemyśl i Handel, der durch das Ministe- 
rium fiir Industrie und Handel herausgegeben wird. Die
ses Organ, das authentisches Wirtschaftsmaterial in 
polnischer Sprache enthalt, gab im Auftrage des 
Ministeriums fiir Industrie und Handel ein Werk heraus, 
das die wirtschaftlichen Errungenscbaften Polens in den 
ersten 10 Jahren wiedergibt. Das Werk zerfallt in 2, 
bezw. 3 Teile, von denen der erste Teil 121 Artikel, der 
zweite Teil 179 Darstellungen erstklassiger Unterneh- 
men in Polen mit Photographien, Zeichnungen und Skiz- 
zen enthalt. Der erste Teil umfasst Artikel polnischer 
Minister aller Ressorts. sowie Artikel ausgezeichneter 
Kenner des polnischen Wirtschaftslebens desgl. von Per- 
sonlichkeiten, die leitende Stellungen in den einzelnen 
Zweigen des Wirtschaftslebens bekleiden.

Jeder dieser Artikel bildet ein abgeschJnssenes Can- 
ze, ist prazise und stiitzt sich auf ein tief gehendes 
Wissen. sowie auf praktische Erfahrung. Es gibt nicht 
einen Zweig des Wirtschaftslebens, der nicht in diesem 
Werk behandelt ware. Jeder Artikel bringt ein reiches 
Ziffernmaterial und statistische Angaben, sowie einen 
kurzeń Ausblick in die Zukunft.

Wir finden hier wertvolle Artikel aller Zweige 
der polnischen Industrie, beginnend mit der Kohlen-, 

Eisen-, Zink-, chemischen, Holz-, Fettindustrie tisw. und 
endend bei den Gebieten der Industrie, die sich in den 
Anfangen befinden. Es sind Monographien der betref- 
fenden Zweige des Wirtschaftslebens, die so erschop- 
fend sind, dass sie zusammen eine Enzyklopadie des pol
nischen Wirtschaftslebens bilden.

Man kann ohne weiteres sagen, dass dieses Werk 
einzig dastehend in dieser Hinsicht ist; es enthalt ein 
ausserordentlich wertvolles Material nicht nur fiir jeden 
Nationalokonomen, sondern auch fiir jeden Kaufmann 
und polnischen Staatsburger, der sich mit den wirtschaft
lichen Erscheinungen Polens befasst. Der Przemyśl 

i Handel hat sich mit Gluck in diesem Werk die Veran- 
schaulichung der wirtschaftlichen Leistung Polens in den 
ersten 10 Jahren, den Jahren des Wiederaufbaues und 
des Kampfes um das eigene unabhiingige Sein, zum Ziel 
gesej-zt-i' ■

Es bleibt nur noch der eine Wunsch, dass dieses 
vielseitige Werk in fremde Sprachen ubersetzt werde, um 
auf diese Weise den anderen Nationen zuganglich zu 
werden. Auf diese Weise wurde d.as Werk eine ausge- 
zeichnete Propaganda fiir Polen bedeuten.

Wir behalten uns eine nahere Behandlung der ein
zelnen Teile vor.

Dr. L. L.

republikanische Staatsform bildeten nur eine afesere Deko- 
ration.

Wahrend die ganze Welt die Reformen Pilsudskis veil 
anerkennt. was sich schliesslich aus dem oben angefiihrten. 
dentschen Werk ergibt, tritt Korostowetz Pilsudski mit einem 
gewissen Hass gegeniiber und behauntet, dass der Maium
sturz zu keinen Erfolgen fiihrte. Das Blutvergiessen habe gar 
keinen Wechsel hervorgerufen, da in Polen weiterbin ein 
anarcliistisches System bestehe. Weiter schreibt er, dass so- 
wohl Pilsudski diese Suppe eingebrockt habe, er, der die 
Prasidentenschaft ablehnte und zum Prasidenten einen gfinz- 
lich unbekannten Professor Mościcki habe wiiblen lassen. Ein 
Unfug ist u. a. auch die Behauntung. dass, als die Universitat in 
Kraków Pilsudski den Ehrendoktortitel verleihen sollte. dieser 
behauptet haben solfe. die Wissenschaft habe gar keine Be- 
deutnng. da man den Ehrendoktor, ohne studiert zu haben, 
erhaiten konne.

Eine Neuigkeit fiir uns ist es auch. dass die Juden in Polen 
in Sacke gekleidet gehen. U. a. behauptet K. dass er 
einige judische Stadtchen gesehen habe. wo die Bevolkeru ig 
so arm sei. dass ganze Familien Kartoffelsźcke statt Kleider 
triigen.

Aus diesen Beispielen sehen wir, aus welchen Ziigen des 
taglichen Leom.s e n Mitglied det chemaligei russischen di- 
nlomatischen f.!i>*i rn historische Ereignisse entstehen .lasst 
und diese ,,objektiv“ darstellt. Kommentar uberflussig..

Dr. L. La mpel

Fiir den Handelsvertrag!
Vor dem detiKkrafschen Parteitag des Wahlkreis- 

verbandes Potsdam II sprach am Sonntag Reichsernah- 
rungsin’n’ster Dietrich fiber de politische Lage. Zur 
Frage der Aus«ennollt*k  erklarte er, dass er trotz aller 
Angrfie sein Ziel gegeniiber Polen wieder verfolgen 
werde, da er es als Aufgabe des Landw'rtschaftsmini- 
steriums betrachte, den polnischen Handelsvertrag zu- 
stande zu bringen ttnd n^cht zu sabetieren. .Er diirfe 
auch nicht an 200.000 Schweinen sche'tern. D:e durch 
eine Auffangorgan'sat’on abzunehmenden Schwe’ne 
kbnnten Zwecken zugefiihrt werden, die eine Schiidigung 
der Landwirtschalt ausscftltessen.

Notenwecbsel uber den Handelsvertrag.
Tn der letzten Woche wurden zwischen der polni

schen und der dentschen Reg:erung :>m Anschluss an die 
letzth n in Warszawa stattgefundenen Verhandlungen 
Noten fiber den Handelsvertrag gewechselt. Was daraus 
in der OeffenFchkeit bekannt geworden ist. klingt nicht 
eben optim st'sch stimmend. Dennoch schemt Hoffnung 
zu bestehen. dass es zur Wiederaufnahme der Verhand- 
lungen und einem mbgLchen Abschluss noch in d eseni 
Jahre komnjt. Im Augenblick ląsst sich fiber diese Ma
terie nicht mehr berichten



Verbandsnachrichten | Einfuhr/Ausfuhr/Verkehr
Verein selbstandiger Kaufleute E. V. Katowice.
Am Donnerstag, den 31. d. Mrs. abends 8 Uhr, fand 

eine Mitgliederversammlung des Vereins statt, auf de
reń Tagesordnung ais interessantester Punkt Schmuggel 
und Tagespresse stand. Da die Drucklegung der Zeitung 
bereits vor Beginn der S'tzufcg erfolgte, kann ein Be- 
richt dariibe^ erst in der niichsten Nummer erscheinen.

| GejdwesM |
Warschauer Borsennotierungen.

Devisen New York notierten 8,90. In der Gruppe 
europaische Devisen lagen etwas schwacher London und 
Prag. Zwischen den Banken wurden fiir Devisen auf 
Berlin 211,92 und fiir Devisen auf Danz’g 172,93 gezahlt. 
Privat not'erte der Dollar 8.88%, der Goldrubel 4,62 und 
SowjetczerWcniec 1,90 Dollar.

Auf dem Aktienmarkt Tendenz uneinheitlich: Im 
Vergleich zu den letzten Nctierungcn sanken: Bank Pol
ski von 192 auf 190, Zucker ven 42 auf 40,25, Ostro
wieckie von 92.50 auf 91. Gestiegen sind dagegen: Bank 
Zw’azku Spółek Zarobkowych von 85.50 auf 86,25, Wę
giel von 96 auf 96,50, Modrzejów von 31 auf 32. In der 
Abteilung staatliche Pap’ere erhóhte sich die 5-proz. 
Pramiendollaranleihe von 103 auf 103,50. Von Pfand- 
briefen sind gestiegen: die 4%-proz. Boden-Pfandbriefe 
von 49,35, auf 49,45, die 8-pro.z. Pfandbriefe der Stadt 
Warszawa von 69.50 auf 70,25 und die 5-proz. Pfand
briefe der Stadt Warszawa von 53,75 auf 54,25.

Auf der Nachmittagsborse notierten: Bank Polski 
119, Starachowice 37.75. Modrzejów 31,50, Lilpopy 37,50, 
Rudzki 43, Weg’el 96, Cuk’er 42,50.

Devisen: Belgien 12392 — 124,23 — 123,61, Lon
don 43,24 — 43,35 — 43,13, New York 8,90 — 8 92 — 
8.88, Paris 34.87 — 34.96 — 34.78, Prag 26.38 — 36,44 — 
26,32. Schwe’z 171.51 — 171.94 — 171.08, Ital’en 46,69 
_ 46 81 — 4657, Wien 125,36 — 125,67 — 125,05.

Wertpapiere: 6-proz. Dollaranleihe 1920 85, 10-proz. 
E’senbahnanle’he 102,50, 5-proz. Konvers’onsanleihe 67, 
4%-proz. Bcdenpfandbriefe 49,45. 5-proz. Pfandbriefe der 
Stadt Warszawa 54 — 54.25, 8%-proz. Pfandbriefe der 
Stadt Warszawa 69.75 — 70,25, 8-proz. Pfandbriefe der 
Stadt Łódź 64,75 — 65. 7-proz. Stabilisieruingsanleihe 92.

Aktien: Bank Handlowe 120. Bank Polski 191-■-190, 
Bank Zw. Snółek Zarobk. 86—86,25. Warszawski Cu
kier 40—40.25, Warsz. Tow. Kop. Węgl. 96.50, Modrze
jów 31.50—32, Ostrowiecki 91. Rudzki 44, Starachowice 
37,75—38, Spiess 250, Firley 55.

Bifanz der Bank Polski.
Die B’lanz der Bank Polski fiir die 2. Januardekade 

zeigt einen Vorrat an Gold in Hohe ven 621,1 M'll’o- 
nen zl. Geld und auslandische. deckungsfah’ge Verpflich- 
tungen verringerten s’ch urn 5,7 Millionen zl. (513,6 Mill, 
zł). nicht deckungsfithige gingen urn 15.2 Mill, zł zuriick 
(152 8 MII. zł.). Der Wechselbestand stieg um 7.7 Mill, 
zl. (636,5 Mill. zł.). Pfandanleihen verringerten sich uni 
1.5 Mill. zł. (83,7 Mill. zL).‘

Sofort fallige Verpf lich tungen (607,1 M’ll. zł.) und 
der Umlauf an Banknoten (1 149,4 Mill, zł.) g'ngen ins- 
gesamt um 21,3 M il. zł. auf 1 756,5 Mill. zł. zuriick. 
Andere Positionen unverandert.

Dlskontsatz der Bank Polski.
Die Mitteilungen der Tagespresse, wenach d’e Bank 

Polski den Diskontsatz herabzusetzen beabsicht'ge, ent- 
spreohen nicht den Tatsachen. Wie wir aus massgebender 
Quelle erfahren, halt d e Bank Polski mit Rucksicht auf 
d’e allgcmene Wirtschaftslage diese Angelegenheit vor- 
liiufig nicht fiir aktuell.

Verrechntingskammer in der Bank Polski in Katowice.
In der Bank Polski in Katowice soil eine Verrech- 

nungskammer (Izba Rozrachunkowa) geb'ldet warden, 
um den Geldverkehr zwischen den Banken zu erleich- 
tern.

Nene Zehn-Zloty-Banknoten.
Die Bank Polski g bt bekannt, dass am 1. Februar 

1929 neue 10 Zloty-Banknoten mit dem Datum vom 
10. Juli. 1926 in Umlauf gebracht warden, d’e sich von 
den bisherlgen Banknoten nur wenig unterscheiden.

Die ZahlungsbUanz Pc lens Itn Lichte Deweys,
Der Rapport Deweys, der demnaebst erscheinen und 

sich auf das letzte Ouartal des vergangenen Jahres er- 
strecken wird, soil folgende Gebiete behandeln: 1) Aus- 
fiihrung des StabTsierungspIanes. 2) das Budget. 3) die 
ZaMungsb'lanz fiir die letzten 3 Jahre. 4) den kurzfristi- 
gen Inlandskredit und 5) die wirtschaftl'che Lage Polens.

Ein belgischer Flnanzmann in Polen.
Louis Frcre. Direktor des belg'sch-franzos’schen 

metallurgischen Trustes und Vizeprasident der Bank 
Handlowy, kam am 23. v. Mts. in Warszawa an. Wahrend 
seines Aufenthaltes in Polen wird er an den Vorstands- 
s’tzungen der Zakłady Ostrowieckie, der Warszawskie 
Parowozy, der S la i Światło und der neu gegriindeten 
polnischen Bank Komercyjny teilnehrnen.

Franzosische Banken erwerben fur 50 Millionen Franc 
polnische Pfandbriefe.

Am 22. v. Mts. wurde in Paris die Subskription der 
6-proz. Pfandbriefe des To w. Kredytowe Ziemskie im 
Warszawa in Hohe von 50 Mill. Franc, ausgeschrieben. 
D'ese SulWiriipt’cn wurde durch die franzosische Banken 
vollkommen gedeckt.

Die polnlsche Kohlenausfuhr 1928. 
Von Dr. Hermann Steinert.

Erhebliche Zunahme der Ausfuhr nach Nord- und 
Westeuropa.

-Das Jahr 1928 bedeutet fur die polnlsche Kohlen
ausfuhr einen weiteren erheblichen Fortschr tt. da der 
Absatz nach fast alien in Frage kommenden Marktcn ge
stiegen ist. besonders aber nach Nordeuropa. Am ntei- 
sten ins Gewicht fallt die Zunahme des Absatzes nach 
Norwegen und Frankreich, wo vorher die polnlsche 
Kohle noch sehr wenig Eingang gefunden hatte. Die 
Entwicklung der Ausfuhr nach den einzelnen Landem in 
den letzten Jahren ze'gt nachstehende Tabelle:

1928 1927 1926 1025

Diin emark
i n

1.602.541
T o n n

1.373.408
e n

942.485 220.881
Estland 8.505 4.303 1.600 85J
Finnland 547.020 237.853 239.472 7.b55
Lettland 465.505 369.595 237.283 98.922
Litauen 86/45 83.881 52.163 16 341
Aemelland 73.972 40.380 37.651 19.bbo

Norwegen 593.953 230.087 162.750 560
Schweden 2.813.545 2.513.097 2.267.713 344.002

Nord. Lander 6.191.486 4.852.604 4.031.127 709.076
Oesterreich 2.943.911 2.744.823 2.591 319 2.690 402
Czechoslovaks 995.774 500.387 554.519 636 203
Ungarn 711.443 661.456 601.121 720.5c2
Nachf.-Staaten 4.651.128 3.906.666 3.749.959 4.047.15.-
Danzig 309.367 365.916 480.257 406.535
Deutschland 8.250 14.281 37.633 2.709.034
Frankreich 397.956 176.773 326.228 11.745
Andere Lander 1.326.633 2.030.473 5.114.681 346.520
Bunkerkohle 511.685 231.333 966.959 —

Zusammen 13.396.505 11.578.04614.706.844 8.230.067 
Die Kohlenausfuhr Polens war demnach die grosste 

mit Ausnahme des Jahres 1926, wo der englische Streik 
einen Rekord ermóglichte. Die Absatzsteigerung war al- 
lerdings nur moglich’ durch eine weitere Preissenkung. 
sodass der finanzielle Ertrag im allgemeinen n’cht be- 
friedigen diirfte. Der Wert der gesamten Kohlenaus
fuhr betragt 1928 trotz der starken Mengenzunahrne nur 
362 Mill. ZL gegeniiber ‘351 Mill, im Jahre 1927. Infolge 
des scharfen Wettbewerbs hauptsachlich mit England ist 
der Auslandspreis fiir oberschlesische Kohlen im Laufe 
des Jahres 1928 gesunken, und zwar von durchschnitt- 
lich 15 sh fob Danzig im Jahre 1927 auf 12 sh Ende 1928 
Da die Fracht von Oberschlesien nach Danzig 7,20 Zl 
kostet, der Umschlag und andere Unkosten sich auf 
6 ZL stellen, so ergibt sich ein Preis ab Grube von nur 
13 ZL Oder 6 sh. wahrend man die Selbstkosten mit 17 
Zł. berechnet hat. Die polnische Kohlenaus
fuhr ist also heute ein reinesVerlustge- 
schaf t.

Eine ausschlaggebende Bedeutung fiir die Versor- 
gung hat heute die polnische Kohle in Schweden und 
Ddnemark. Auch in Finnland deckt sie etwa die Hiilfte 
des Einfuhrbedarfs, in Lettland uber die Hiilfte, im Me- 
melgebiet ungefahr die Hiilfte. Sehr zuruckgegangen ist 
die Ausfuhr nach Italien. wo neben der eng’ischen auch 
die russische Kohle und dann die deutsche Re-parat'ons- 
kohle im Wettbewerb stehen. Die Ausfuhr nach Ita
lien betrug 1928 nur 505 000 t gegeniiber 1 166000 im 
Vorjahre. Auffallend sind die grossen Fortschritte in 
Frankreich, die sich namentlich in den letzten Monaten 
bemerkbar machten. Auch Rumanien war im letzten 
Jahr mit 182.000 t ein guter Abnehmer. Die Ausfuhr 
nach der Schweiz ist mit 140.000 t nicht unwesent’ich 
zuruckgegangen. Bemerkenswert sind einige Sendungen 
von polnischer Kohle nach Nordafrika, Nordamerika 
Chile und Brasilien.

Der Gesamtabsatz der polnischen Grttben betragt 
1928 36.7 Mill, t und war damit um 3 Mill, grosser als 
im Vorjahre. Von diesern Absatz bheben 23,4 MU. im 
Inland und 13.4 Mill, gingen ins Ausland. Von der Aus
fuhr hat uber die Halfte den Seeweg bemitzt. und zwar 
wurden 5.9 Mill, t uber Danzig ausgefiihrt und 1 9 Mill, 
fiber den polnischen Hafen Gdingen. Die Ausfuhr uber 
Gdingen wird in nachster Zęit infolge der Vertragsab- 
schliisse mit verschiedenen ; Kohlengruben auf etwa 
300.000 t monatlich steigen. f

Export pclnischer Kohle durch Danzig und Gdynia 
im Dezember 1928.

Nach Danz’g kamen '448 727 to Kohle an, wovon 
425 253 to auf Seeschiffe umgeladen wurden. Nach Gdy- 
n:a kamen 153 188 to an, wovon auf Seeschiffe zusam
men mit der Kohle aus dem Vormonat 115 385 to um
geladen wurden. In Danz'g und Gdynia wurden im Mo- 
nat Dezember 1928 insgesamt b78 638 to Exportkohle 
umgeladen.

Der Riickgang der Kohlenumladung in Danzig und 
Gdynia im Vergleich zurn Monat November 1928 
(667 169 to) ist auf die unregelmassige Verladung der 
Kohle durch die Gruben, d:e geringe Zahl von Arbeits- 
tagen (22 Tage) und auf das schlechte Wetter zuriick- 
zufiihren. Im Vergleich zum Monat Dezember 1927 
(493 631 to) ist der Kohlenexport durch Danzig und Gdy
nia um 85 007 to, d. h. um 17,22 Proz. gestiegen.

Export von Naphthaprodukten.
Der vor kurzem unterzeichnete Vertrag des Naiph- 

thasyndikats umfasfct mcht den Export von Naphthapro
dukten. Geregelt wurde namlich nur der Export von 
Paraffin. Dies fiihrte zu sehr gunstigen Ergebnissen, 
da von der gesamten Produktion. die im vergangenen 
Jahre 2 800 Waggons Paraffim betrug, nur 800 Waggons 
auf dem inland'schen Markte abgesetzt wurden. Der 
Rest, d. s. 200 Waggons, wurde ins Ausland ausgefiihrt, 
wobei der grossere Teil dięser Ware nach Frankreich 
g’mg.

Was den Export anderer Naphthaprodukte betrifft, 
so handeln unsere Raffinerien bi' dahin selbstandig, was 

auf den Export sehr ungunst’g einwirkt, zumal jene cine 
•siarkę Konkurrenz der anderen Produktionslander. its 
erster Linie der Vereinigten Staaten u. Rumanien, denen 
in den letzten Jahren auch Russland beigetreten ist, zu 
iiberwaltgen hab&n.

Aus diesern Grunde miisste die Angelegenheit des 
poln’schen Naphthaexports moglichst bald geregelt wer- 
den. D e Frage wurde des ofteren in den Syndikatsver- 
sammlungen aufgeworfeti. Die nachste Versammhmg. 
die am 10. Februar in Warszawa stattfmden soil, wird 
sich ausschliessllch mit dieser Angelegenheit befassen.

Regelung des Eierexpcrts.
Wie wir erfahren, erliess das Ministerhum fur Indu

strie und Handel eine Verordriung betreffend Regelung 
der Vorschr'ften, die den Eierexport normieren. Diese 
Verordnung trip am 1. Februar d. Js. in Kraft. Gemass 
dieser Vejordnung sollen samtliche Firmen, d'e sich mit 
dem Eierexport befassen, in der Ze t vom 1. bis zum 
14. Februar s’ch im Wojewodschaftsamt registr’eren les
sen und ein RegWierungsgesuch mit dem entsprechen- 
den H'nweis auf d’e ’n ihrem Besitz stehende E'nrich- 
tung, die zur Verpackung der Eier sow’e zu deren Expe- 
dieren ins Aus’and dient. einre'chen. Nach diesern Ter
min w'rd die Behórde eine Kontrolle bei samtl chen 
reg’strierten Firmen durchfiihren und d’e Entscheidung 
treffen, welche dieser Firmen sich weiterh'n m’t dem 
Eierexport werden befassen diirfen. D’ejenigen Firmen, 
denen d’e Genehm’gung zum Export erte lt wird, erhal- 
ten e’ne besondere Genehmigimg. Ohne diese Genehmi- 
gung darf sich niemand mit dem Export von Eiern be
fassen.

Der Staat und der Zuckerexport durch Gdynia.
Am 25. d. Mts. weilte in Gdyn’a eine Komm’ssiott, 

die sich aus dem Vertreter des Finanzminister’ums und 
Delegierten der Handelskammer fiir Pommerellen zu- 
sammensetzte, um die Magaz’ne zu untersuchen, durch 
die der Zucker exportiert wird. Die Komm’ssion stellte 
d’e Grundsatze des Verfahrens fiir den Zuckerexport, 
der bis dahin etwa 3000 to betrug, fest.

Die Ansicht der Reg’erung in der Angelegenheit 
der Reisepasse.

Wie wir erfahren, ist d’e Regierung gegen eine 
Herabsetzung der Reisepassgebiihren. Die Regierungs- 
kre’.se stellen s’ch namlich auf den Standnunkt. dass e’ne 
Ermass’gung dieser Gebiiliren mit Rucksicht auf die Pas- 
sivitat der Handelsbilanz gegenwartig n’cht zulass'g sei. 
Die Herabsetzung wiirde auch einen ungiinstigen E’n- 
fluss auf die Entw’cklung der poln’schen Biider ausiiben. 
Der Standpunkt der Regierung in dieser Angelegenheit 
wird durch einen Vertreter der Regierung demnachst 
zum Ausdruck gebracht werden. (Demnach scheinen 
sich unsere sofort geausserten Befiirchtungen leider zu 
bewahrheiten. Die Red.)

Reorganisation des Flngwesens In Polen.
Die polnische Fluglinie ,,Lot“, die im E'gentum des 

Staates Bowie der Selbstverwaltungskorper xteht. iiber- 
nahm samtl'che Rechte und Verpflichungen der ehemali- 
gen Gesellschaft ,.Aerolot“.

In den letzten Tagen kehrten der Vertreter des Fhig- 
ausschusses im Verkehrsministerium Adamowicz und der 
Direktor des ,,Lot“ Major Turbiak aus Prag zuriick, wo 
sie von der czech’schen Reg’erung d’e Genehmigimg er- 
hielten, zwischen Katowice und Wen Fliige durchzu- 
fiihren und auf czechischem Territorium zu landen. Der 
Flugzeugverkehr w’rd unter Leitung des ,,Lot“ regel- 
mass’g erfolgen. Die neuen Fckkerarparate haben s’ch 
als ganz ausgezeichnet erwiesen, die den Sicherheits- 
vorschriften in jeder H’nsicht geniigen.

Neue Giiterwaggorts.
Das Verkehrsministerium beabsichtigt, neue Giiter- 

wagen anzuschaffen. Diese Waggons sollen eine Trag- 
fahigke’t bls zu 50 to besitzen, wahrend innerhalb der 
bisher kurs’erenden Waggons die Tragfabigkeit hóch- 
stens 30 to betrug. Die neuen Waggons sollen zunachst 
auf den Hauptstrecken verkehren und in der Haupt- 
sache fiir den Export von Kohle bestimmt sein.

Neue Seelahrzeuge der poln’sch-britischen Gesellschaft.
Die neue polnisch - britische Schiffahrtgesellscb f 

kaufte 4 Seefahrzeuge: „Tasso", „Kolp’no", ,.Kowrfbfc 
und „Smoleńsk" von einer Gesamttonnage von 13000 to.

Telelonkabel Warszawa-Łódź.
Das Ministerium fiir Post- und Telegraphenwesen 

befasst sich gegenwart’g mit dem Abschluss e’nes Ver- 
trages betr. den Bau eines Telefonkabels zw'schen War
szawa und Łódź. Die Kabel, die etwa 8 Millionen zł. 
kosten sollen, werden bei 3 versch’edenen, polnischen 
Kabelfabr’ken bestellt, in Kraków. Warszawa und Byd
goszcz. Ein Teil der Materialien soil aus dem Auslande 
bezogen werden.

Nach endgult’ger Ausarbeitung des Vertrages wird 
d’eser dem Ministerium fiir Industrie und Handel, dem 
Finanzmin sterium, sowie der Generalstaatsanwalts^h ift 
zur Priifung vorgelegt werden. Qie Zeit, in der die Ar
beit ausgefiihrt werden soli, diirfte ein Jahr betragen.

| Inid,Markteti.godmtreti |
Kelne Erhohung des Zuckerprelses.

Reg’erimgsvertreter erkliirten in e’ner S’tzimg der 
Rada Spożywców, dass man zunachst nicht beabs'.ch- 
tige, den Zuckerpreis zu erhohen.

Vom Webwarenmarkt.
Auf dem Lodzer Webwarenmarkt ist d’e Winter- 

saison als beendet zu betra-hten. Im allgeu’-nm 
hatte diese einen ungiinstigen Verlauf, worauf die



Polens Aussenhandel 1928
Von Dr. Hermann Steinert.

in

An dr'tter .

Die Fntwlckhmg des polnischen Aussenhandels ist im 
Jahre 1928 nicht giinstig gewesen. Wahrend die Einfuhr 
seit 1926 ununterbrochen stark gestiegen ist, zeigt die 
Ausfuhr keine Fortschritte. Das Jahr 1928 brachte so- 
gar eine wesentliche Verschlechterung 
der Han d eI sbi 1 a nz, die in erster Linie darauf zu- 
rfickzufiihren ist, dass wieder eine grosse Getreideein
fuhr erforderlich war. Die ungiinstige Entwicklung der 
Getreidebilanz ist vorlaufig fur die Entwicklung des pol
nischen Aussenhandels ausschlaggebend. Eine Besserung 
der Handelsbilanz kann nicht durch eine Beschrankung 
der Einfuhr erzielt werden, die zum grossten Teil aus 
Lebensmitteln und Produktionsmitteln besteht, sondern 
nur durch eine Hebung der Ausfuhr, die vorlaufig nicht 
gelungen ist.

Die Gestaltung des polnischen Aussenhandels 
den letzten Jahren zeigt die nachstehende Tabelle: 

Polens Aussenhandel in Mill. Goldfranken:

Hieraus ist zu ersehen, dass Polen bisher nur einmal 
eine gimstige Handelsbilanz gehabt hat, und zwar im 
Jahre 1926, als die neue Inflation den Absatz 
polnischen Erzeugnisse im Ausland erleichterte, wahrend 
sie anderseits im Zusammenhang mit staatlichen Mass- 
nahmen zur Beschrankung der Einfuhr den Bezug von 
Waren vom Ausland sehr stark einschrankte. Als dann 
die Wahrung sich wieder befestigt hatte, begann sofort 
eine wesentliche verstarkte Einfuhr, wahrend die Aus
fuhr ncht mehr gehoben werden konnte. Diese starkę 
Einfuhr ist im ganzen kein schlechtes Zeichen, sondern 
beweist auch eine gestiegene Kaufkraft. Zum Teil be- 
ruht die gestiegene Kaufkraft im Jahre 1928 auf der ame- 
rikanischen Anleihe, zum Teil aber auch auf einer weite- 
ren Besserung der inlandischen Wirtschaftslage, die 
durch eine Verminderung der Zahl der Arbeitslosen, die 
Zunahme der Industrie-Produktion und eine erhebliche 
Zunahme des Eisenbahnverkehrs deutlich gekennzeich- 
net wird.

Wie es in Polen in den letzten Jahren meistens der 
Fall war, ist auch 1928 die Handelsbilanz besonders in 
der ersten Halfte des Jahres sehr schlecht gewesen, wah
rend sie sich in der zweiten Halfte erheblich gebessert 
hat. In der ersten Halfte von 1928 stand einer Einfuhr 
im Wert von 1765,4 Mill. Zt. eine Ausfuhr von nur 1203 
Mill gegenvber: dagegen betragt in der zweiten Halfte 
des Jahres die Einfuhr nur 1597 Mill. ZL und die Aus
fuhr dagegen 1305 Mill. Dies erklart sich dadurch, dass 
in der ersten Halfte des Jahres eine bedeutende Getrei
deeinfuhr notwendig war. die in der zweiten Halfte nach 
der neuen Ernte nur noch bescheidenen Umfang hatte.

Die Getreideeinfuhr des Jahres 1928 betragt im gan
zen einschliesslich Reis 518.000 t im Werte von 268 Mill. 
ZI. und ist_ damit dem Werte nach um beinahe 40 Mill, 
kleiner als'im Vorjahre. Der Ruckgang der Einfuhr ent- 
fallt auf Brotgetreide und Futtergetreide, wogegen die 
Einfuhr von Reis mit 101.000 t erheblich grosser war als 
im Vorjahre. Dieser bedeutenden Getreideeinfuhr steht 
eine Getreideeinfuhr von nur 134 000 t im Wert von 56 
Mill. ZI. gegeniiber. Dank der besseren Gersteernte 
des Jahres 1928 ist die Gerstenausfuhr erheblich gestie
gen. Sie brachte 20 Mill. ZI. mehr als im Vorjahre. Eine 
bedeutende Rolle spielt 1928 auch die Ausfuhr von Hiil- 
senfriichten, die 67.000 t im Wert von 43 Mill. Zt. ergibt 
gegeniiber nur 37.000 t im Wert von 22 Mill, im Vorjahre. 
Sehr schlecht entwickelt hat sich dagegen die Kartoffel- 
ausfuhr, die nur 70.000 t betragt gegeniiber 131.000 im 
Vorjahre.

Abgesehen vom Getreide spielen in der Lebensmit- 
teleinfuhr hauptsachlich diejenigen Waren eine Rolle, die 
in Polen selbst nicht erzeugt werden. Den grbssten 
Wert hat die Grunpe der tierischen Nahrungsmittel mit 
26 700 t und 66 1 Mill. ZI. aufzuweisen, wozu noch 81.000 
1 ?e,rJH?e J™* 5° Mill. Zt. und 4 900 t andere Fische mit 
8,5 Mill. Zt. kommen. Die Gesamteinfuhr dieser tieri
schen Nahrungsmittel ist von 105 Mill. Zt. auf 125 Mill. 
ZL gestiegen. Auch hei den meisten anderen Nahrungs- 
und Genussmitteln zeigt sich eine kleine Einfuhrzunahme 
entsprechend der vermehrten Kaufkraft. So stieg die Ein-

ROckgang der Rund holzausfuhr. den Polen 
ja immer erstrebt hat. ist eine Folge der starkeren 
Schnittholzausfuhr nach Deuts.hland. Die Schnitiholz- 
ausfuhr da'gen ist zurfickgegangen, weil Eng'and nur 
wenig polnisches Schnittholz gekauft hat wahrend sich 
die Ausfuhr nach Deutsch’and benahe verd'mnelt hat.

Verhaltnismassig gfinst'g war auch die Koh'enaus- 
fuhr, die von 11,1 Mill, t fur 343 Mil. ZI.
auf 12,9 Mill, t fiir 363 Mil. Z4. gestie
gen ist. Der Riickgang der Erdblausfuhr 
hat welter angehalten. Sie betrug ini letzten Jahie nur 
noch 219.000 im Wert von 9J Mill. ZI. gegeniiber 241 000 
t im Wert von 88 Mill. Zt. in 1927: in 1926 dageg-n war
den noch 310.000 t Erdolerzeugn’sse ausgefi hrt.

Die grosse Gruppe der Metalle und Meta'lwaen 
hat einen Riickgang des Ausfuhrwertes von £90 auf 269 
Mill. ZI. aufzuweisen. was haup'.sachl’ch auf einen n'e- 
drigen Marktpreis fiir Zink zuruckzufnhren 1st. D'e fast 
ausschliesslich nach Deutsch’and gehende Zinkausfuhr 
stieg mengenmass'g von 128.000 auf 133.000 t. ging aber 
wertiriass’g von 163 auf 144 M il. ZI. zurfick. E nen 
starkeren Riickgang weist noch die Ausfuhr vc.n Blei und 
von Eisenblech auf. wogegen die Ausfuhr von bcarbe'te- 
tem Eisen wie Schienen usw. und die Ausfuhr von Roh- 
ren etwas gestiegen ist- Wenig gi’nstig hat s’ch die 
Ausfuhr von Baumaterialien entwickelt. die von 16 5 auf 
13.5 Mill. Zt. zurfickg’ng; dabei hat s’ch die Zemeniaus- 
fuhr von 145.000 auf 95.000 t vermindert.

Die grosse Grunpe der Textilwaren zeigt im ganzen 
keine wesentliche Aenderung gegeniiber dem Vor a' re. 
Der Ausfuhrwert dieser Gruppe stieg von 147 auf 149 
Mill. Zt.. wohei die Zunahme hauptsachlich auf Flachs 
und Hanf entfallt. Ueberraschend gestieg n ist d'e 
Ausfuhr von Jute-Erzeugn'ssen von 3.6 auf 9 1 Mill ZI. 
Die Ausfuhr von Baumwollveweben zeigt dagegen e ne 
grosse Verschlechterung. Sie sank von 5.4'10 t fiir 50,8 
Mill. ZI. auf 3.400 t fiir 34.2 Mill. ZI. Die AuTuhr a’ler 
Erzeugnisse der WoHindus’rie ist dagegen etwas geste- 
gen. Auch die Ausfuhr von fertiger Konfektion zeigt 
eine kleine Zunahme.

Die Verteilung des Anteils der einzelnen Lander hat 
im Jahre 1928 keine grossen Aederungen erfahren. Der 
deutsche An teil am polnischen Aussen
handel ist w e i t e r gestiegen. was zum Teil auf 
das Holzabkommen zuriickzufiihren ist. zum Teil aber 
auf den polnischen Mehrbedarf an Maschinen Chemika- 
lien usw.. die gerade aus Deutschland am vorte’lkaf’esten 
zu beziehen sind. In der polnischen Eimuhr ist Deutsch
land 1928 mit 27 Proz. bete’ligt gcgent’ber 25 Proz. im 
Vorjahre. an der polnischen Ausfuhr sogar mit 34 Pr z. 
gegeniiber 32 im Voriahre. In der Einfuhr stchen an 
zweiter Stelle wie schon immeh die Vere’n'gten Staa- 
ten, deren Anteil auf 14 Proz. gestiegen ist gevenfiber 
13 im Vorjahre. wahrend ihr Anteil an der pain's:' en 
Ausfuhr noch nicht einmal 1 Proz. betragt.
Stelle folgt in der Einfuhr Eng’and mit 9 Proz.. dann 
Frankreich mit 7 Proz.. Oesterre’ch mit 7 Proz. usw. 
Bei der Ausfuhr ist Oesterreich mit 12 Proz. an zwe ter 
Stelle zu nennen und die Czechoslovak?! folgt dann 
mit beinahe ebenfalls 12 Proz., dann England mit 8 
Proz. gegen 12 im Voriahre usw. Gestiegen ist die pol- 
nischp Ausfuhr hauptsachl’ch nach den Ostsee’andcrn, 
zurfickgegangen die Ausfuhr nach den Mlt.elmeer- 
landern. ,

Das Gesam’bild des polmschen Aussenhandels ergibt 
demnach eine Zunahme der Einfuhr auf fast alien Ge- 
bieten, was man zunfichst. abgesehen vnn der sta ken 
Getreideeinfuhr, als Anze’chen e ner aufste'genden W’rt- 
schaft betrachten kann. Dieser Aufstieg ist aber natfir- 
lich nur von Dauer und Nutzen, wenn es gelingt. auch 
die Ausfuhr demgegermber zu steigern oder andere We- 
ge zur Hebung der Zahlungsbilanz zu f'n’den. We die 
Statistik ergibt. hat sich in der Ausfuhr bisher e'ne Bes
serung nicht erzielen lassen. Kleine Fortschritte bei 
einzelnen Ausfuhrwaren sind wieder durch zum Teil er
hebliche Rfickschritte bei anderen Waren aufgeho! en 
worden. Wesentliche Fortschritte sind nirgends zu er- 
kennen. Die Holzausfuhr ist zum Tell info’ge schlech- 
ter Weltmarktlage zurnckgegangen. die Frdbl.T'sf hr 
geht zurfick. die Kohlenausfuhr hat sich nur dur h Ver- 

1 lustpreise erhoht und ist daher volkswirtschaftlich nicht 
von Wert, die Zuckerausfuhr ist zurfickgegangen. dU 

’ Textilwarenausfuhr zeigt keine Fortschritte. Wertmi'S- 
sig verhaltnismassig giinst’g hat sich die. Ausfihr yon

1 Butter und Holz entwickelt. Waren, die in ers'er Linie 
fiir Deuschland in Frage kommen. Fs manht sich zwei- 

: fellos bei der Ausfuhr unverandert das Feh’en des Han-
■ delsvertrags mit Deu#sch!a.nd bemerkhar: sein Abs’hluss
■ wfirde wahrscheinlich mit einem Sch’age das Bild der

fuhr von Tee von 18 auf 19 Mill. ZI., d;e von Kaffee von 
31,2 auf 33,9 M il., die von Wein von 8 auf 9,5 Mill, und 
die von Tabak von 33,6 auf 34.1 Mill. ZI.

Die Einfuhr lebender Tiere war mit 2,8 Mill. ZI. im 
letzten Jahre unbedeutend und kaum halb so gross wie 
1927. Erheblich gestiegen 1st dagegen die Einfuhr von 
tierischen Erzeugnissen, die 278 Mill. ZI. gegeniiber 215 
Im Vorjahre errelchte. Wahrscheinlich handelt es sich 
dabei um Rohleder. bearbeitetes Leder und um feriige 
Schuhe. Die Einfuhr von Schuhen stieg von 10 auf 14,1 
Mill. Zt. Ziemlich betrfichtlich war auch die Einfuhr von 
Holz, die von 14 auf 21.2 Mill. ZI. stieg.

Entsprechend der Gesundung der Inlandswirtschaft 
ergab sich e'ne bedeutende Zunahme der Einfuhr von 
Automobilen und Kautschuk. Die Automob leinfuhr stieg 
von 48.6 auf 81 2 Mill. ZI.. die Einfuhr von Kautscbuk und 
Erzeugnissen daraus von 44 auf 65 Mill. Zt.

Die starkste Einfuhrsteigerung zeigen aber alle d'e- 
jenigen Warengruppen. die fiir die Industrie best mmt 
sind. also Maschinen und Apparate und Metalle. Die 
Einfuhr von Metallen und Waren daraus ist von 186,7 
auf 244,6 Mill. ZI. angewachsen. wobei den Hauptposten 
Eisenschrott mit 532.000 t und 75.3 Mill. ZI. bildet. wah
rend an zweiter Stelle Kupfer mit 37,3 Mill, steht. An 
Maschinen und Apiparaten ergibt sich e'ne Einfuhr von 
320 Mill. ZL gegen nur 226 Mill, im Vorjahre. wobei 
Maschinen fiir die Textilindustrie mit 68,1 Mill, gegen- 
iiber 47 im Vorjahre an erster Stelle stehen. Die Ein
fuhr landwirtschaft'licher Maschinen betrug 37.8 M'll.. die 
Einfuhr von Motoren 25.9 Mill. Zt. Wetter ist erheblich 
gestiegen die Einfuhr von e’ektrotechntschen Apparaten 
und Zubehor, die 93.1 Mill. Zt. erre'chte gegeniiber 73,5 
im Vorjahre. Fortschritte in der Landwirtschaft lassi 
die Zunahme der Einfuhr von Diingemit- 
teln erwarten. Die Einfuhr von Chile-Salpcter st’eg 
von 17,3 auf 41,2 Mill. ZL, die von Thomasmehl von 17,1 
auf 25 Mill.

Nach wie vor braucht Polen auch noch immer e’ne 
bedeutende Papierelnfuhr. die im letzten Jahre 90 200 t 
im Wert von 84,3 Mill. ZL betrug gegeniiber 76 8 Mill, 
im Vorjahre. Die Einfuhr von Biichern ist von 14,4 auf 
17,5 Mill. ZL gestiegen.

Die grosste Warengruppe der E’nfuhr bllden Textil
waren und deren Rohstoffe. Der Gesamtwert dieser 
Einfuhr ist nur von 758,3 auf 840.5 Mill. ZI. gestiegen. 
Die Tatsache, dass dabei die Einfuhr von Rohstoffen fiir 
die Textilindustrie sich vermindert hat. lasst erkennen 
dass die polnische Textilindustrie noch immer keine 
Fortschritte erreichen konnte. Tatsachlich ist auch der 
Auslandsabsatz der polnischen Textilindustrie in 1928 
noch wieder zurfickgegangen. Die Einfuhr von Baum- 
wolle sank von 79.400 auf 76.4C0 t. die von Wolle von 
17.600 auf 15.200 t. wogegen allerdmgs die Jute-Einfuhr 
etwas gestiegen ist. Eine kleine Zunahme zeigt auch 
die Einfuhr von Baumwollgeweben und Woligeweben. 
ebenso die Einfuhr von Seidenerzeugnissen. D'e E'mfuhr 
fertiger Konfektion halt sich mit 26,7 Mill. ZI. auf dem 
Umfang des Vorjahres.

Die wichtigsten Warengruppen der 
Ausfuhr sind 1928 ebenso wie fruiter Lebensinittel. 
Holz. Brennstoffe, Metalle und lebende Tiere. Die Le- 
bensmittelausfuhr hat im ganzen keine Fortschritte auf
zuweisen. was auf das Fehlen des Handeisvertrages mit 
Deutschland zurfickzufuhren ist. So ist die E’erausfihr 
von 65.600 t im Wert von 169.4 Mill. ZI. auf 54.600 t fiir 
144.7 Mill. ZL zurfickgegangen. Die Fleischausfuhr hielt 
sich mit 68.2 Mill. ZL auf der Hbhe des Vorjahres. G e- 
stiegen ist die Butterausfuhr, und zwar vo,n 
7400 t. fiir 39.6 Mill. ZL auf 11.000 t fiir 66.4 Mill. ZL 
wobei mit fiber 90 Proz. Deutschland Abnehmer war, 
Dagegen zeigt die Zuckerausfuhr einen erheb- 
lichenRfickgang. Sie erreichte 1928 nur 186 000 
t im Wert von 102 Mill. Z.. gegeniiber 202.000 t f”r 131 
Mill, im Vorjahre. Die Ausfuhr von lebenden Tieren 
zeigt dank der starken Schweineausfuhr na h Oester
reich eine Zunahme von 191 auf 231.5 Mill. ZL

Die E n t w i c k 1 u n g der H o I z a u s f u h r ist in- 
folge der Verminderung des Bedarfs in Westeuropa nicht 
giinstig gewesen. Die gesamte Holzausfuhr g’ng von 
6,4 Mill, t im Wert von 635 Mill. ZL in 1927 auf 4.9 Mill 
im Wert von 590 Mill. ZL in 1928 zurfick. Vermindert 
hat sich dabei hauptsachlich die Ausfuhr von S^hnitt- 
holz. Grubenholz und Rundholz, wahrend die Pa*pier- wurae wanrscneimicn rnu eiriem 
holzausfuhr ihren alien Umfang behauptet hat. Der1 polnischen Handelsbilanz besser gesta’ten.

Einfuhr Ausfuhr
1928 1954,7 1458,1
1927 1680,5 1459,4
1926 896.2 1306,0
1925 1602,8 1272,1

Warenvorrate in den Fabr'ken und Engrosverkaufslagern 
hinweisen. Diese Vorrate betragen etwa 20 Proz. der 
zum Verkauf produzierten Ware.

Die Pre’se fur Webwaren unterlagen im Verhaltnis 
zu den vorjahr’gen Pre’sen keinen grbsseren Aenderun- 
gen. In dieser Branche waren Wechsel mit einer Lauf- 
zeit von 8 Monaten fiblich.

Gegenwart’g bere'tet sich die Webwaren’ndustrie 
auf die bevorstehende Sommersaison vor. Wie in die
ser Saison d’e Gescnafte sich abwickeln werden. kann 
heute noch n cht gesagt werden. Von e’ner bedeuten- 
deren Konjnnkturbesserung kann jedoch nicht die Rede 
sein. da in einer Re’he von Fabriken s’ch noch Waren
vorrate aus der vorjahrigen Sommersaison bef’nden.

Polen im Rohrenkartell.
Nach langeren Verhand’ungen wurde in Brfissel der 

Beitntt der polnischen Industrie zum internationalen 
Rohrenkartell unterze'chn°t. Es wurde eine Verstand - 
gung betr. d’e innere Organisat’on der polnischen Indu
strie erzielt, sowie das poln’sche Ausfuhrkontingent fest- 
gesełzt.

Das Zustandekommen des Kartells ermogkcht aus- 
serdem eine Verstand'gung innerhalb der M’tglieder des 
franzosschen und belgischen Kartells in der Angelegen- 
he’t der Verteilung der Auftrage und L’eferungen und 
schliesslich eine Verstand'gung zwischen der vorste-

henden Gruppe sowie den Organ’sationen, die im 
dcutschen Rohrenverband vereinigt sind.

»
Kohlenfordernng mid -absatz hn oberschles'schen Berg 

werksrevier im Dezember 1928.
Entsprechend den endgiilt’gen Berechnungen betrug 

die Kohlenforderung im oberschles’schen Bergwerks- 
revier im Monat Dezember 1928 insgesamt 2 550 830 to 
(im November — 2 803 051 to), m th'n also wahrend 
22 (25) Arbeitstagen je 115 047 (112 125) to taglich.

Von dieser Menge verbrauchten die Gruben fur eige- 
nen Bedarf 262529 (242 510) to. Abgesetzt wurden: 
Oberschlesien 619 921 (619 877) to, in anderen Geb’eten 
dagegen 895585 (976 924) to, insgesamt also 1 515 506 
(1596 801) to. Ausgeffihrt wurden 905 600 (995 410) to. 
Der Gesamtumsatz betrug sonach 2421 106 (2 592 213) to.

D’e Haldenvorrfite betrugen am Ende d. Mts. 657 976 
'79t 075) to. An Kohlenwagen wurden 206 252 (205 478) 
taglich also 9 375 (8 519) angefordert und 201 579 (202 887) 
gestellt.

den Abschluss eines neuen Tar’fvertrages referierte Se
nator Grajek, der in se'ner Rede betonte. dass die Irdu- 
str'e d e alten Arbeitsbedingimgen und Lohne sabotiere 
und den Abschluss eines neuen Tar’fvertrages ab’ehne. 
Im Laufe der Verhandhing wurde darauf hing?wies°n, 
dass in dem gegenwiirt’gen Streit die Regierung'kreise 
d’e Hiinde dirch e’nen Seinedssoruch g^bimden batten, 
der bis Ende Fehruar Gi’lt’gkeit hnbe. Erst nach dieser 
Zeit konne die Regierung in dem Stre't einschre tcn.

Der Kongress fasste den Beschluss, dass falls d’e 
Angelegenheit des neuen Tarifvertrages innerhalb 14 Ta- 
gen n’cht def’n'tiv geregelt werden salite, am 11. Februar 
der Generalstreik prcklamiert wfirde.

Man beschloss ferner. s’ch an d’e verwandten Orga- 
nisationen um Unterstfitzung d’pses Streks zu wend n, 
dem am 8. Februar noch e’ne D?l< g’ertenversammlung 
vorangehen werde. Es wurde,. schon jetzt beschlossen, 
auf samtlichen Gruben die Streikkommisąionen vorzu- 
bereiten.

Stand der ArbeitslCs’gWt in der Wojewodschait 
Schles’en.

Stretkgefahr im Bergbau. jn jer £ejt vom 17 ^js zum 73 v ^ts stieK
Am 27. v. Mts.. fand in Katowice ein Kongress von der Arbeitslosen in der Wojewodschaft Schlesien um 634 

140 Delegierten des poln’schen Bergarbe'terverbandesl Pcrsonen und betrug nsgesamt 27 634 Personen. Von 
statt. Die Verhand’ungen warden in e’ner sehr erregten' d eser Zahl entfallen auf den' Pergbru 5 410. d’e Hi'ttcn- 
Atmosphare gefiihrt. Ueber die Lage im Bergbau und 1114, Glashutten- 8, Metali- 952, Textil- 299, Bau- 3 040,



Papier- 46, chemische 14. Holz- 405 umd keramische 
Industrie 81. Ausserdem gab es qualif'zierte Arbetslose 
— 678, nicht qual fizierte 14 178, Landarbeiter 130 und 
geist ge Arbeiter 1 283.

Geietze Rechtuprechung
Aufenthalt von Auslandern In Polen.

Wie wir erfahren, wurde am 28. v. Mts. eine Ver- 
ordnung des Innenmimisters erlassen, d e den Aufenhalt 
von Auslandern in Polen regelt. Diese Vercrdnung ent- 
ha.lt Vorschr ften betr. d e Einreise- und Aufenthaltsbe- 
willigungen , von Auslandern, d e Genehmigung fiir die 
Niederlassung von Auslandern in den Grenzen der Re
publik Polen, die Auswe'simg und schl esslich die Reg- 
stri&rung der Auslander. Entsprechend den Bestimir.un- 
gen betr. d e Registrierung der Auslander, de am Tage 
des Inkrafttretens der Verordnung s'ch in Polen aufbal- 
ten, werden d;ese verpflichtet sem. sieli bei der z-ustan- 
dgen Kreisbehorde registr eren zu lassen. Die Ver- 
ordnung tritt 2 Monate nach ihrer Verkundung in Kraft.

Eestimmungen iiber die Eierausfuhr.
Ga. Vom 1. Marz d. Js. ab w?rd fiir Hiihnereier 

!n Schalen e n Zollsatz im Hbhe von 200 zł. fiir ICO kg 
festgesetzt (Dz U. R. P. Nr. 1, Pos. 3 und Dz. U. R. P. 
Nr. 5, Pos. 51). Dagegen sind Unternehipen, die re- 
gistriert sind, bei der Ausfuhr von E'ern von der Zoll- 
entrichtung befre t. Untermehmen, de von d'esem Recht 
Gebrauch machen wollen. miissen imverziiglich Antrage 
auf Registrierung einreichen. Diese Antrage haben zu 
enthalten:

a) Name und Adresse des Unternehmens, Adresse 
der Sortierungslager,

b) Vor- und Zimame und Adresse des Leiters des 
Unternehmens (der Mitglieder der Direktion bezw. des 
Vorstandes),

c) Angaben, die bestatigen, dass das Unternehmen 
die Bedngungen des Art. 5 der Verordnung des Staats- 
prasidenten vom 6. Marz 1928 (Dz. U. R. P. Nr. 27, 
Pos. 249) iiber die Regelung der Ausfuhr von Hiihner- 
eiern erfiillt,

d) Die hocłiste monatliche Z'ffer der Sorferungs- 
hger nach den A-jsmassen der Raume und technischen 
Einrichtungen,

e) Einen Abdruck des Stempels, der Marjte bezw.

Kommen Sie
zur

Lei pziger 
Friihiahrs- 
Messe 1929

Beg.nn 3. M3rz
es lohnt sich fiir Sie!
Mustermesse ..... vom 3. bis 9. Marz 
Grosse I echnische Messe
und Batrniesse.........................vom 1 bis 13. Marz
Textilmesse..............................vcm 3. bis 7. Marz
Schan- unt Ledermesie . vom 3. bis 6. Miirz 
Alle Auskiinfte erhalten Sie postwendend w>m 
Leipziger Messamt, Leipzig 

und
vom ehrenamtlichen Vertreter Alfred Erbse,
Katów ce, ul. Mickiewicza 4. Tel. 358

eines anderen Erkennungszeichens des Unternehmens, 
unter dem die Ware aus Polen ausgefuhrt werden soli.

E'n Muster des Antrages ist der Verordnung des 
Ministers fiir Industrie und Handel vom 13. November
1928 (Dz. U. R. P. Nr. 1, Pos. 5) be gefiigt.

Diese Antrage miissen an das Schles'sche Wojewod- 
schaftsamt gerichtet sein und bis spatestens 7. Februar
1929 der łfesgen Handelskammer persbnlich oder durch 
Post iiberreicht werden.

|Weltwirtschaft

MARKTBERICHT
der Firma L. Riibensteln, Getreidegrossliandlung, Olmiitz.

Weizen: Die amerkanischen Weizenmarkte haben 
s:ch in der abgelaufenen Berichtswoche nach vorange- 
gangener Erhbhung weiterhin befestigt. — Man fragt 
sich vergeblich nach der Ursache d eses Phanomens. — 
Erklarlich ware die Befestigung durch den zweifellosen 
Umstand, dass d:e MiihlemIndustrie und d e kompetenten 

Interessen nach monatelanger Zur&ckhaJtung ihre gelich- 
teten Lager wieder auffiillen wollten. — Es ist allgemein 
bekannt, dass die Versch ffungen an amerikanlschem 
We zen nach Europa und den anderen Bedarfslandem 
fast die dcppelte Hbhe der vorjahrigen Verschiffungen 
urn die gleiche Zeit betrugen. — Es war wohl bekannt, 
dass Ind en und China eine schlechte We:zenernte hinter 
sich haben und auslandisches Getreżde einfiihren mussten.
— Australweizen war in dem Konkurrenzkampf 
der Favcr’t, denn Amerrka h elt sich stark zuriick. — 
Es sei, urn die Marktlage richtig beurteilen zu kónnen, 
h:er erwahnt, dass Indien im Februar bereits se me neue 
Weizenernte hat und es steht ausser Zweifel, sei es wie 
es wolle, — und wie d e Ernte immer fallen mbge, — 
dass der ind’sche Bedarf in den nachsten Monaten aus 
der eigenen Ernte gedeokt werden kann. — Das deutsche 
Weizengeschaft hat s;ch in Anlehnung an das amerikani- 
sche Vorbild gleichfalls zu erhohten Pre:sen abgew ckelt.
— Allerdjngs 1st man der Meinung dass bei dem heuti- 
gen Tiefnre's deutschen We/zens ein namhaftes Exp~rt- 
geschaft einsetzen kbnnte, wenn die Fliisse wieder schiff- 
bar werden.

Roggen: In den Vere’nigten Staaten sind die 
Schatzungen an verffgbarem Roggen von 628 M llionen 
Bushels auf 646 Millionen angestiegen. — Ein merkwur- 
d ges Zeichen. — Nach den allgemeinen Meldungen war 
d e europaische Roggenernte iiberaus g’anzend, und es 
he'sst, dass die Landwirte bei Eintritt guter Witterung 
doch mit ihren Vorraten herauskommen werden, 
was s’cherlich die Preise drucken kbnnte. — Es ist rich
tig, dass e'n Teil der Roggenernte verfiittert wurde, 
doch diirften namhaftere Mengen, ais man ursprtingLch 
glaubte. zur Muhlenverarbeitung bereitstehen.

Mas: Die Aussichten auf d:e Ernte sind in Argen- 
tinien, wie man aus den letzten Zeitungsnachrichten ent- 
nommen hat, geradezu glanzend. — Aus der Provinz 
Buenos A’res kommen allerdings etwas zaghaftere Be- 
richte, die aber mcht vie! bedeuten diirften. — Die hchen 
Mąispreise haben die Farmer bewogen, die Anbauflache 
urn nahezu 25 Proz. zu erhohen, sodass man allgeme n 
annimmt, dass selbst bei schwacherer Ernte ke nesfalls 
weniger verfiigbarer Mais aus Laplata herauskommen 
wird, ais in der vergangenen Campagne. — Wenn man 
von der Erwagung ausgeht, dass S ch infolge der stark 
erhbhten Ma'spre’se die Landwirtschaft langsam von die- 
sem Futtermittel entwbhnt. kann es sein, dass wir in der 
Mais - Preisentwickelung Ueberraschungen erleben wer
den. — SpezieU bei d:esem Arfkel ist immer Vorsicht 
am Platze. — Haben die Preise einen Kulminałionsounkt 
erreicht, dann pflegt s:ch gewbhnl ch plbtzFch grbsseres 
Angebot zu zeigen, und die Katastrophe ist da.

S a m 11 i c h e hier angefiihrtei und besprochenen B U c h e r sind 
zu beziehen durch die Buchhandlung GEORG H! R S C H, Katowice

Deulstlie TheatemaniBinilB
Katowice <Stadttheater)

Sonnlan. de” Fefrua , «ac m. 4 Uhr in den
RbIc ’ ha!?en. ul. SoknMca
Ensemblegastspiel der Tegernseer Bauem- | 
bulnie 1

Der Jager von Fall
| Vnlksstiick mit Oesatig, Tanz und Schuh-
tj piattler in 4 Ak’en von Ludwig Ganghofer.

Monfan, ren ł. Fes air. nachmiftags !i Uhr
Kmdervorsteliung

DER FRQSCIlONIG
MSrchen von Burkner.

Flon’ag, den 4. Februar. abends 8 Uhr

SlftPHOMIE • KONZERT
des verstarkten Orcliesters 

des Oberschl. Landestheaters
Fraffag. den 8. Fehruar, nachm. 4.30 Uhr

Kmdervo stellung

Dornroschen
i Marchen mjł Musik u. Tanz von Corner.

Frelfag, den Nimir, abends 8 Uh-
Kein Vorkaufsrecht fiir Abonnenten.

Die Hzrzogln von Chicago
Operette von Kalman.

Monfap, den 11. Feb uar. abends 8 Uhr
Kein Vork^utsrecit fur Abonnenten

Iflenschen des Unlcrgangs
Schauspiel von Rudolf Fiizek.

Frelfan. den 15. Feb uar. abend* ? Uhr
Vo verkauisreclit fiir die Abonnenten.

Die schone Helena
Opere’ e von |. Offenbach.

Mon’ap den 18 Febiuar. abends 7.38 Ehr
Abonnemektsvorstellung und freier Karten- 
ver :auf.

Irrgarten der Liebe
Schwank von Hans Stu m.

Monfag. den 11. Februar, ab.nds 10 Uhr
HEITERER ABENDI
Josef Plaut.

INSERATE
In Her WlrtKh.IMweH.nRni
haben Msstcn Erlolgl!

TROCADERO
Telefon 553.

Feininlifililmi
Charlotte Klein* 

Alexander Tr glaff 
dasglanzendehCaraktertan.'paar 

Inee van Bree 
das Tanz a under 

Jerzy Wel;n
Chansomer et Conterencier 

Inessa Ratona 
Dallumanówna

A. Link
S. Grodzihski

„Gold-Scher Jazz • and Tango • Syncopators”
Amerlcanbar

Eintritt frei — kein Weinzwang

SONN- und FEIERTAG:
5*Uhr*Tee mit Ksbaralt

Devise „Niinm soviet du willst!"

Wand- u. Fussboden-Fnesen 
Tonrohre - Dachste^ne * Gips 
Rohrgewcbs • Kalk - Zsmsnf 

standiges Lager.
Baumaterialien-Grosshand ung 

Paul frieflritl) Wioti. Katowice 
biiro- und Lagerraume:

Marsz. Hfsudsxiego (Fne-irichstr.) 60. 
Tel 74 .

I’

I. Alimann, Elsenwarenliosshamllnng
Tel. 24, 25, 26. KOlOWlCC, RfllClf 11. Gegriindet 1865.
Walzeisen, Bleche. Eisenktuzwaren, Beagid, Karbid, Werkzeuge, Werkzeugma- 
schinen, Haus- u. Kiichengeiate, Einkochappaiate und -Glaser Originil „Weck“.

8...OIN ALLEN OBERSCHL
LOKALEN ZU HABENl

AUS DER FURSTLICHEN 
UND BURGERLICHEN 
BRAUERFI T1CHAU

.Verautworthcb fiir deu gesamten luliall und Verlag: Dr. Alfred Gawlik. Katowice. — Verlag; „Hermes" Sp. z ogr. odp., Katowice. — Druck; St. Zakf. (dial. iWyd. „Puloiua" a, A. Katowice

^
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Polnische Bucher Lyrische Reportage

pc-i-łiscnen ramine. seine v >r a iren waiei -p-junsu ,u i iu- , it H- Rnrbfifpl srrnc-spntpilc ihp«ae-pn heitskam-ofer, die ihren Ideal-ismus zum Teil in Sibiricn bus- herets dle^Bucl.Wei grossen ls besdgen

Coupierter Stil, ausserste

Anlass von Rebellion, Mord und Brand.

•x--- 1
In der er- | Menschlichkeit Leitmotiv, der innerlich gespiirt und nicht ais

sind immer dumm und oberflachlich. 
Der wahre Ki nstler, Individualist letzter Konsequenz, 
wird stets der Zeit seinen eigenen Stempel aufdriicken 
und neue Formen schaffen. Aber jede Epoche hat ihr 
eigenes Grundgefiihl, eine ihr charakteristische Atmos- 
phare, aus der heraus ihr wesentlichster Exponent, der 
Kiinstler, schafft. Nur wer ganz der Zeit, in der er lebt, 
verhaftet ist, gleichviel, ob er diese schliesslich bejaht 
oder verneint, wird wahihaft zeitlos schaffen kornen. 
In der Lyrik, ebenso wie in der Musik und Architektur, 
beginnen sich allmahlich Krafte zu regen, die diese Zeit 
eigenartig ki nstlerisch gestalten.

Von den 6 Autoren, fiber die hier berichtet werden 
soli, ist aus zeitlichen Griinden an erster Stelle Gott
fried Benn zu nennen, der Gesammelte Ge- 
d i elite aus den Jahren 1912 bis 1927 (Verlag Die 
Schmiede, Berlin) erscheinen liess. Dieser Gottfried Benn 
zahlt zu den Vorlaufern, und ich erinnere mich des 
aufriittelnden Eindrucks, ais ich im Almanach Neue Ju- 
gend 1917 zum ersten Mai Zeichnungen von George 
Grosz sah. Materie, Unerbittlichkeit, inferrralischste 
Analyse, Zynismus der Gottfried Bern'schen Verse, die 
aus dem Seziersaal und Leichenschauhaus kommen, las-

. Aber wir spiiren, class es sich stets um den -glui- 
chen, jungen Menścben handelt. Es ist immer wieder von

denselben, friihesten Ju-gendeindriickein die Rede, so etwa 
vondemTode ces jiingsten Bruders und der Wirkung auf die 
Eltern. Von einem wundervollen Reichtum ist dieses Buch 
und einer grossartigen DicMigkeit. Polnische Landscbaft, 
polnische Menschen, Urkatholisches, ein Stuck von der pol- 
nischen Seele atmet uns aus Kaden-Bandrowski warm ant- 
gegen. Ein grosser Dichter, der die Symphonie Europas be- 
reichert.

Die verdienstvollen Uebersetzungen Goetel's und Kaden- 
Bandrowski's in Deutsche gelangen A. v. Gut'rv kiler ii ent 
restlos. Besonders -bei der Kaden-Bandrowski's empfindet 
man einige ausgesprochene Schnitzer peinlich. So bedeutet 
die im Polnischen -iibliche docwelte Negation, die hier be- 
kraftigend negativ wirkt, im Deutschen eine verstarkte Be- 
jahung: „Es veranderte sich nirgends nichts und in keiner 
Weise" geht im Deutschen ebenso wenig, wie die Konstruk- 
ti. ii ..wegen" mit dem Dativ u. a. Aber im allgemeine i Rr 
Uebersetzung durcha-us ertraglich. Vorb-ildlich fiel das b-icii-

ins Deusche ubenngen
Go. Der Verlag S. Fischer, Berlin, der innerhalb kurzer Zeit 

fast das Gesamtwerk Joseph Conrads in deutscher 
Uebertragung herausbrachte, le-gt jetzt a.ich die L e b e us
er i n n e r u n g e n des Dichters in vorziiglicher Ueber
setzung aus dem En-glische-n von E. McCalman als Buch vor. 
Joseph Conrad, der nur englisch schiieb, ist, wie es schei.it, 
einer der grbssten Eicht-er — Pol en s gewesen, er ist nam- 
1-ich 1857 in Polen geboren und heisst in Wirklic keit J oseph 
Conrad Korzeniowski. Spat kommt sein Werk nach 
Deutschland, ebenso spat in seine Heimat, de-nn auch die 
Uebertragm-gen ins Polnische bciimen erst jetzt. Es liegt 
ein ahnli-cher Fall wie bei Stanislaw Przybyszewski 
vor, der ei-nen Teil seiner Bucher in deutscher Sprache ge- 
schriebe-n hat diese allerdings an seinem Lebensabend ins 
Polnische nachdichtete. (Wo blaibt ubrigens die -deutsche 
Uebersetzung von P r z y b y s z e w s k i s Lebensc ! .ne- 
ru.ngen. in denen sehr viel von deutscher literatur 
gehandelt wird?) Das ist ein eigenartiges Leben, das 
uns Conrad selbst b-esc'.ireibt. Er entstam-mt einer vornehme i, 
pclnischen Familie. Seine Vor’ahren wareu polnische Frei-

Go. 1st die Lyrik tot? Keineswegs. Wird sie boy-(dem Cafe Bauer einen Scheidebrief an ihrer Freier 
schreibt, das Dienstmadchen Bertha an ihren Schatz, die 
arme Kleinbiirgersfrau Grosshennig an ihren Sohn in der 
Fremde, ob es heisst, Die Zeit fahrt Auto, oder Kennst 
du das Land, wo die Kanonen bliihen?, das alles ist unter 
scheinbar ki hler Beobachtung so herzdurchblutet, dass 
man das Buch nicht in die Bibliothek korrektermassen 
einordnet, sondern iiberhaupt nicht mehr beiseite legt. 
Die Illustrationen von Erich Ohser sind George Grosz 
nicht gerade all zu stark nachempfunden.

Herz auf Taille verwandt im Tempo istGazetten- 
lyrik, Gedichte eines jungen Journalisten, von Otto 
Rombach (Merlin Verlag. Baden-Baden). D.ese 6 Bo- 
gen Gedichte sind auf Zeitungspapier gedruckt, und sie 
sind so voller Vitalitat, so farbig und wechselvoll, dass 
man sie wie eine glanzend lebendig redegierte und um- 
brochene Zeitung herunterliest, Oder wie man einen gut 
geschnittenen, tempohaltigen Film sieht. Der junge Mann 
gibt uns in Jazzrhythmus einen sehr versierten Ze.t-, 
Kreuz- und Querschnitt, eine Zeitung in Versen. Da ist 
ein Interview bei einer kbstlichen kostspieligen Dame, 
da gibt es Sport-, Kino-, Boxberichte, blutnah erlebt 
und berufsbesessen herausgeschleudert. Das romanische 
Cafe, das bose Zungen das rachmonische nennen, Paris, 
den Spielsaal von Monte Carlo, eine Bauhausbesich- 
tigung und eine Weihnacht im Zuchthaus, alles im harten 
Rhythmus dieser Zeit unter absoluter Verdrangung des 
Herzens, das Rombach nicht einmal auf Taille zu tragen 
glauben machen will. Man glaubt dies dem Kollegen 
dennoch nicht, weil man ihm alles auf‘s Wort glaubt, 
was er sagt, und man glaubt ihm seine Berichte im 
scharfen Tempo nur darum, weil sie sein schamhaft ver- 
hiilltes Herz verraten.

Gebandigte Kurven, heissen die Gedichte 
von Martin Kessel, (Iris Verlag, Frankfurt a» M.) 
Kessel scheint, wie schon — sein Name besagt, von 
der Technik herzukommen. Diese Verse kbnnte ein 
junger Ir.genieur, der die Welt mit offenen Augen ge- 
sehen hat, geschrieben kaben. Sie haben einen faszinie- 
renden Rhythmus und erinnern an Konstruktionen aus 
Stahl und Gias, so federnd und klar sind sie, so schlank 
und schon. Aber es ist keine kalte Hundeschniiuzigkeit, 
die uns in diesen Versen begegnet, im Gegenteil scheint 
hier schon wieder ein ursprungliches Naturgefi'hl zu er- 
wachen. Denn diese Hymnen an die Zeit, die leicht an 
Ludwig Meidner erinnern, — wie iiberhaupt diese 
lyrische Reportage ohne den Expressionismus 
undenkbar ist, der genau so lebendig ist, wie alles, was 
einmal wirklich etwas gewesen ist. nicht zu vergessen 
Walt W h i t m a n‘s (ich singe den Leib, den elek- 
trischen ..) — sind nicht Apotheose auf die Entseelung 
dieser Zeit, sondern ein Versuch, die Schcnheit tech- 
nischer Formen mit echtem Naturgefi'hl zu beseelen, 
und, wie mir scheinen will, ein gegliickter Versuch.

Schliesslich kommen noch zwei in jedem Sinn des 
Wortes ganz grosse Gedichtveroffentlichungen, die unter 
den Titeln Reisebriefe eines Artisten und 
Allerdings, gesammelten Verse von Joachim 
Ringelnatz (Ernst Rowohlt Verlag, Berlin) erschie- 
nen sind. Ueber diesen Dichter sollte man eigentlich ge- 
sondert und nach besonderer Sammlung schreiben. Aber 
dann miisste man wohl sehr lange warten. In diesen Ge- 
dichten ist ganz Europa aufgefangen. Nichts, was im 
Badeker oder was nicht im Biideker steht, Augen, Hirn 
und Herz ven Ringelnatz sitzen so eigenartig, dass ein 
ganz einmaFger. manchem zweifeFos abseitg ersche'nen- 
der Eindruck des Geschauten zustande komnF. Indes be- 
steht kein Zweifel, dass Augen, Herz und Hirn von Rin
gelnatz am rechten Fleck sitzen. Es ist zuweilen eine 
lyrisch vertraumte Vagabundage, besonders in den Ge- 
dich+en der deutschen Kleinstadt. Wie Ringelnatz jedoch 
zu aller lebendigen Kreatur, Menschen und Tieren steht. 
wie zuweilen skurril, wie humoriiberglanzt das dichter- 
ische Weltbild des unentwegten Joachim Ringelnatz 
leuchtet, wie herzerfrischend und aufriittelnd das alles 
ist, das macht diesen prachtvollen Zeitgenossen zu einem 
ganz grossen Dichter.

-ens an alien Bbrsen von 1929. In den Versen von Erich Die genialen Songs aus der Dreigroschen- 
Kastner wird unser ganzes Weltbild, das man auch'oper von Bert Brecht sind in ahnlicher Heftform 
weniger grossartig Jammerdasein nennen kann, gestaltet, (Gustav Kiepenheuer-Verlag, Potsdam) fiir 60 Pfg. 
aus unmittelbarer Nahe geschaut, doch bei aller Unmittel- soeben erschienen, wie die gleichfalls hierher gehbrige 
barkeit des Eindrucks fiber den Tagen hinaus wirkend. Harfenjule von Klabund (Verlag Die Schmiede, 
9b da ein armes Luder wie die ledige Erna Schmidt ajis- Berlin), fiir 50 Pfg. erhaltlich.

fangen. fest gefuvt wie Plamken eines ScHffes mad man meint 
zr-iweilen. den Falzgescbma^k des nordlicben Meeres a tf den 
LHren zu sniiren. Ein herrlic^es Dokument. Es schei it, '’ass 
nichts Anderes iibrig' bleibt als eine schwere U't vlassuTrs- 
siinde gut zu machen und den ganzen Joseph Conrad jetzt auf 
einen Zug nachzulesen.

Wacław Sieroszewski interessiert mehr als Per- 
soniiunkcii, demi als bchiiftsteiler. Heute nahezu 70 Jahre ( 
alt, genort er zu den Pionieren des jungen poh.ischen Staa- : wandt 
tes. < . ' , ................................... , ”’ ’ ... __  ....... ___  ...
Zarisrn„s am eigenen Leibe zu spiiren Dekoimncu. nr messie ; heuer Verlag, Potsdam). Hier gibt es amerikanische, so- 

! zusagen menschliche Materialstudien in Rohstoff, von 
Corned-beef und Teigwaren, leicht gefarbt, keine Rede. 
100-prozentiges U. S. A., daher die Widmung an Sinclair 
Lewis. Die Satire sitzt so haarscharf, wie das Messer 
des chinesischen Gauklers, dass es einem eiskalt fiber 
den Riicken lauft. Aber gerade in dieser wirklichkeits- 
besessenen Persiflage liegt etwas von metaphysischem 
Witz, und man tut in Europa sehr gut, nicht als besserer 
Mensch oder Herr iiberlegen die Nase zu rfimpfen, sen- 
dern sich zu sagen, dass die negativen Ziige Europas 
die der neuen Welt zumindest aufwiegen. Uebrigens ist 
der typographisch glanzend hergestellte Band, von 
Caspar Neher treffsicher illustriert, und wie man am 

cn j Schluss lesen kann, bereits von Jaap Kool vertont.
Herz auf Taille nennt Erich Kastner 

seine erste Gedichtsammlung (C. Weller und Co., Leip
zig). Da steht zu Anfang ein Gedicht: Jahrgang 1899. 
Das ist so erschutternd echt und so unmittelbar, dass 
es weit starker wirkt, als ein Roman von mehreren 100 
Seiten. der 3 Jahrgange spater spielt. Der Titel Herz 
auf Taille klingi recht schnoddrig, aber er bedeutet Auf- 
;chrei, Emporung fiber die Ausserkurssetzung des Her
zens an alien Bbrsen von 1929. In den Versen von Erich

kottiert? Nach der Zahl der Anthologien und Einzel- 
neuerscheinungen zu urteilen, nicht im mindesten. Ein 
Strom von Lyrik walzt sich auf den Biichermarkt, 
wie seit Jahren nicht erinnerlich. Aber die Klarung 
scheint auch bereits auf dem Wege. Noch vor zwei 
Jahren musste hier festgestellt werden, dass man ver- 
geblich auf einen neuen Ton in der Lyrik horche und 
alles, was da singe, im Grunde Stefan George- und Rilke- 
Epigonentum sei, ohne diese grossen Vorbilder im ent- 
ferntesten auch nur in Einzelheiten zu erreichen. Diese 
Lyrik im alien Sinne hat auch weiterhin Schule gemacht 
und es soli in Kiirze von Verbffentlichungen dieser Art 
hier die Rede sein. Aber im Laufe etwa eines Jahres 
ist eine ganz neue Ausdrucksform der Ly- 
r i k entstanden. die von der Reportage herkommt, wie ....... ... . w;r s-n,(j

sen"ro:ssteń: “Ein Onkel CinraTs hat unter Napoleon als’ nicht der Ansicht, dass dies die Zukunft der Lyrik sei; 
Offizier in Russland und a if anderen Schlachtfcllern gekam-ft, Prophezeiungen wie: , In 10 Jahren wird kern Mensch 
stets in -der t-rfiserischen Hoff-nunig. fur die Freiheit s in s mehr anders, als...“, sind immer dumm und oberflachlich. 
Volkes sich zu schlaren. J-oseoh Conrad, dem eine smgfalti re 
Enzńehunz zuteil. wird, u>nd der mit 15 Jahre-n bereits viele 
enrcnaiśche Lander gesehen, hat nur den einen gliihen-’-en 
Wu-nsoh nach dem Meer. Er will Seema-nn we-den. 
Ein seltsames Begehren fiir einen Polen. Conrad selbst be- 
merkt. dass man unter den Seeleuten ka-m jemals ein m Po
len begegnete. Vielleicht erklart sich dieser Drang des ge
nialen. jjingen Prien gerade a--s der Abgeschn-u’-theit Pol-ens 
vam Meer. Dart, wo du nicht bist, ist das Gluck! Aber 
wahrend, wie es auch Conrad selbst a ssoricht, Prien im '11- 
gemeinen unter alien euronaischen Nationen am meirten Be- 
riihruiigspunkte mit Fra-nkreich hat, will er nur en-’lischer 
Seemann werden. Er geht nach London und wird bereits mit 
jungen Jahren Ka-oitan der britischen Handelsmarine. Jahre- 
lang befahrt er die Meere im weiten Weltall Ga z s-oat bi- 
gi-nnt er zu schreiben oder be-ginnt es eigentlich wie bei je- 
der ech-ten Produktion, aus ihm -he.ra s zu schreiben. In sei
men Lebenserinnerungen behandelt der Dichter besonde’s 
eingehend die Entstehung seines ersten Mam’skrintes. d s 
Romans A 11 ma y e r s Traum und die manni.g'achen Schick- 
sale des Manuskrintes. Er lasst uns auch die Bege-gnung mit 
dem hbchst sonderbaren Original des Romans mi e-leben. Das 
Ph an omen der Produktion wird bi-ar sc'aubar. Jo
seph Conrad setzt sich weiterhin mit dem Problem der 
literarischen Kritik ein-gehend und l-o-.hst bcmerkeis- 
wert a 'seina-ider. Aber -das Bos-ondore dieses B'ch-'s is+ dm

literarische Geste aufgeset-zt ist.
Eine dichterische Ofienbarung bedeuten dagegen J u- 

1 i u s z K a d e n - B a n d r o w s k i‘s N o v e 11 e n. Wir hat- 
ten v-or eini-ger Zeit seine Broschiire Polnische Litera
tur, Stromungen und Gestalten, in Gemeinschaft mit Kazi
mierz Wierzyńskis Olym-pischem -Lor beer 
hier behandelt. In den 4 Novellen des Bandes, die eine Aus- 
wahl aus Kaden-Bandr-owski‘s Schaffen darstellen und sich 

sctiwiengKeiten una ueianren, me innen von ueu uiuuxiuu, |’is in die jun-gste Vergangenhe-it e-rstrecken, spiiren wir deut- 
asiatischen Machthabern drohen. Milch un-d Unterhalt fiir die , uch die Gestaltung von Kindheitserle-bnissen des Autors in 
hilfl-ose Kreatur. Das glanzend gedeiende Tier wachst zu • mannigfachen Inkarnationen; denn der Held, der immer Knabe 
einem kleinen Ungeheuer heran' und wird schliesslich zum oder Jungling ist und in der ersten Person von sich erzahlt, 
Anlass von Rebellion, Mord und Brand. Diese beiden .No- ist einmal Sohn eines Bildschnitzers, dann wieder eines poli- 
vellen sind mit grbsster Schlichtheit und sparsamsten Mitteln l>sch sehr aktiven Akademikers, schliesslich eines Theater- 
-erzahlt, klar im Aufbau. Wahrend man in Sieroszewski's direktors. In Krakau, Lemberg, und anderenorts spielen die 
Roman begreifliches Ressen-timent spiirt und eine hohere Idee Novellen. 
vermisst, ist bei dem jiingeren Goetel der Gedanke der ch“,

Wuri d 'btTlld r la. AUCi ’’u'd.S i) N" h' i‘ 1 - i U ’UiU.NUS 1J u . . . . , , -z ■ ł i • i •<
gr-ssartige Fl ss, in dem Conrad sein Leben darlegt. Es ist sen sich kaum nut einer anderen Zeiterscheinung. als mit 
nichts Privates in dem Buch, keine Confession. Dieses ga iz George Grosz vergleichen. Coupierter Stil, ausserste 
starkę, mannliche Buch, in dem das meiste zwischen den Zei- Frazisfon des Ausdrucks sind dem Stoff adaquat. Es ist 
le-n steht scheint mit wn SeeFift geweiteten L-mge-n a 'fge-1 einem nicht moglich, das Buch hintereinander zu lesen,

I so erdriickend wirkt es. Jede menschliche Regung 
scheint k. o. geschlagen. Aber in Gottfried Benn's Ge
sammelten Gedichten ist ein apokalyptisches Zeitdoku- 
ment erstanden, ein revolutionarer Aufschrei gequalter 
Kreatur, von zuweilen visionarer Wirkung, daran man 
denken wird.

Von scheinbar anderer Art und dennoch sehr ver- 
ist Lion Feuchtwanger: Pep, J. L. 

Geborener RevoLtionar, hat er die brutalu Willkiir des Wetcheeks amerikanisches Liederbuch (Gustav Kiepen-
sste 

jahrelang in sibirischer Verbannung z ibringen, eb -si wie j 
er den beriichtigten X. Pavilion der War schauer Zita- 
d e 11 e kennen le-rnte, deren Schrecken auch in Deutschland 
aus Gabriella Zapolskas gleicnnamigem btiick buKa.mt 
ist. Mit seinen Freunden dem Lichter btefa-n Żeromski 
un-d den Staatsmannern Stanislaw Wojciechowski 
und Pilsudski hat Sieroszewski in herc-isc.er S elbste it- 
ausserung, keine Gefahr fiir Leib und Leben sc'ieuend, die 
Gru-ndsteine zum Bau des polnischen Staates gelegt. Er ist 
nicht nur ein im polnischen Volk sehr beliebter Schrifistdler, 
vielmehr auch eine Forscherpersonliohkeit, in der Art Sven 
Hedins.

Sein Roman Dalai-Lam a, von I. M. Schubert ange- 
messen aus dem Polnischen iibersetzt (Hesse & Becker Ver
lag, Leipzig) erzahlt die Schicksale eines Gescnwisterpaares, 
Han-kas un-d Wladeks, dessen Eltern Li uen D ose,icvvist.se en i 
Wirren den Tod fandeii. Lie beiden, jungen Menschen flie-1 
hen nach der Mo-ngelei, und wir erleben r-ussisclien und chi
nesischen biirgerkrie-g. Es ist ein wustes Durcheinander, 
das mit den Erlebnissen -der beiden jungen Polen verkniipft 
ist. Sie geraten immer wieder in Gefangenschuft, begegnen 
anderen Polen, -die sich gluhend nach der Riickkehr in ihr 
Vaterland sehnen. Immer wieder werden sie gefangen und 
mussen kampfen, bis sie schliesslich die Freiheit erlangen. Die 
entf-esselte bestialitat tragt hier Svank asiatisclie Ziige. Line 
mehr als eigenartige Rolle spielt darin auch der „Befreier" 
der Mongolei, Baron Ungern - Sternberg. Der Roman 
stre-ift oft hart die Greuze -des Kolportagehaften. Keine 
Grausamkeit, nichts an Sadismus und sexual - patholob- 
scher Verirrung wird uns erspart. Die Komposltion ist naiv 
und primitiv.

Auch in Menschheit. von Ferdinand Goetel, 
dem sympathischen, gegenwartigen Prasidenten des War- 
s-chauer Pen-Clubs, geht es urn die Schicksale ipolnischer 
Menschen in Kriegswirren und Gefangenschaft. 
sten Erzahlung, die dem Band den Namen gegeben hat, sind 
es zwe-i J-ugendfreunde, ein beriihmter Gelehrter und ein 
simpler Offizier, die in persisc-her Gefangenschaft leiden. In 
der zweiten, Schmerzenreich, skid wir Zeugen 
eines ruhrenden Vor-ganges: Eine fast s'-hon erfmrene 
Hiindin schle-ppt ihr Junges im Maul in ein Gefangenenlager, 
um es vor Hunger- und Kaltetod zu retten. Die Gefangenen 
ziehen das hilflose, junge Tir auf. beschaffen unter grossten 
Schwierigkeiten und Gefahren, die ihnen von den brutalen,
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Eichter zeigt auch hier aisgez.ic'inetes 
das alt-orientalische Milieu in bunt-en 
Atmosiphare und Idee indes ganz der 

Albert H. Rausch entsm-echend: Aesthe-

wehren kbnnen angesichts dieser boys, vderen WiLdbF’hen all- 
zu neinlich nach unges’indem Unkraut-w ’-chern a"rsteht. Alle 
Bedenken sohwinden aber am Ende. da der juge-dliobe Held 
endlich. en-^lich na-h abstesse.nden und anw’dernden br'ahr- 
ten den richtige-n Weg findet da er sohUesslich — nicht etwa 
windete’eich-re-tmii'ig. s-ndern s+ahlha-t-zukunftsfroh — ein- 

zu einem reichen und

Mann's baiate Fes st .1- 
dass die Bedeut mg

Parallel - Stellung 
sicti ersc. 6 jft, 

dem kurzeń Vorwort

eines 
gra- 

ist Leistikow 
Meister-

Jung, , wollte man
dieser Rede auch
leger — Autor 
dern dass, wie Thomas Mann in  
selbst aussoricht, diese Rede von dem bungerlichen Deutsch- Altersklassen zu, der tollan ..petting party" 
land handelt. ebenso wie die vorangegangene Rede von der 
Ueberschneidurug in dem Gedaniken der Biirgerlichkeit als 
Entbiirgerlichunr. d. h. der burgerlichen und der ige'st'ven 
Welt, „dessen Prodektivitat von jeher auf der innerperscnli- 
chen Spanning soicher Geb mdenheit und Freiheit bx u t < 
Mlissig. den Glanz Thomas Mann'sch-er Tiktion — man w'ire 
fast versucht, von Instrumentation zu s-oreche-n, — den Reiz der 
Form dierungen, den Adel seines Geistes. der uns niemals 
marm-r-kalt soindern bei aller Distanziertheit herzenswarm 
durcHeuchtet, ern-eut zu umterstreichen:

(Es sei gestattet, bei dieser Gelegenheit 
Verlag Reclam, der hier ebens-cwenig, wie

100 Jahre Reclam
Thomas Mann: Zwei Festreden.

Band von Reclams Universal-Biib'.iothek sind 
FeitieJen von Thomas Mann ersclac.nc.il. Lie, 
ck ate geistige Lebensform, wurde 

Als 
Sceben 
erste, L ii b .. ..
als sie vor 2!< Jahren gesondert erschien, (Otto Qintzow Ver 
lag, Liibecik) an dieser Stelle ci.igehend gewii digt. Eie 
zweite, lOOJahreReclam ist liber den AnL.ss di; Fei.r des 
100-jalirigen Bestehens des alt-ehrwiirdigen deutschen Ver- 
laigsbauses Reclam hinaus cine A seinandersetzung liber den 
Beruf des Verlegers und sein Verhalt.iis zrtm Aitor. Thomas 
Mann formuliert ih.n also: „Der Verleger ist kein Solist der I 
geistiigen Anstrengung. er 1st ihr Kapellmeister". Es hi sse, ' K op f. 
angesichts der Erscheinumg Thomas 

bemerken. 
in der

keineswegs

In der Reihe Junge Deutsche werden Iibrigens noch 
, in diesem Jahr „N a c h t in Warschau" von Erich 

englisch 'Ebermay er und ein neuer Band N o v e 11 e n von Klaus 
M an n erscheinen.

Albert H. Rausch: Marchen unter Palmen.
Reclam's Uiniversal-Bibliothek hat bereits im vergangenen 

Jahre 2 altere Werke von Albert H. Rausch: Patroklos 
und Jonathan, die •frliher einen Band (Deutsche Verlars- 
anstalt Stuttgart) bildeten, als Nr. 6814 und 6870 gesondert 
erscheinen lassen. Marc hen unter Palmen si id die

H. ,, ... erste wirkliche Neuerscheinung Albert H. Rausch's s it Eros dient:
I Anadyomenos. Der
Fab liertalent, durch 

! Far-ben leuchtend, in 
1 soezifisohen Art von 
tisch anziehende Erscheinungen, seelisch differenzierte Kon- 
flikte, durch a ssere Hemmnisse verscharft, mil happy end- 
Rausch von Rang.

August Graf von Platen: Tagebiicher.
Erich P e t z e t, der bereits fiir die Reihe: Die Fruc^t- 

schale des Pioer Verlages, Mlinchen, eine Auswahl von Pla- 
dem iiblen Sinn, wo Tendenz Entschul'i-* tens Tageblichern zusammengestellt hatte, gibt ii Pecans 

' : wiederum einen verstandnisvollen 
 Tagebiicher. Pas erschiitternde Do- 

iknment das den Schlussel zu Platens Wesen und Werk ' rl rolni 1 4 11 i* o 11 o rr V-v n rr 11 lintenn rrnrodn rroiroii Hi'i r ii ir

Polnische
Walter Leistikow-Ehrung

Einen Beweiis, dass auf dem Gebiet der Kunst keine na- 
tionalen Gegensatze herrschen durfen, hat das Bromoerger 
stadtische Museum geliefert. Es hat, wohl als erstes Museum 
in Westpolen, vielleicht in ganz Polen iiberhaipt die Aus- 
stellung von Werken eines deutschen Maiers, mehr noch, es 
hat eine Ehrung eines deutschen Maters veranstaltet, wie 
sie eigentlich selbstverstandlich, z.imindost niohts A sserge- 
wbhnliches sein sollte, aber in unserer von nationalistscher 
Verhetzung verblendetem Zeit als eine grossartige Tat be- 
zeichnet werden muss. Die Veianstaltung dieser A'ss.tiling 
hat der deutsch-polnischen Verstanuigung hervorragenJ ge- 

Sie hat einerseits den guten Wilten der polnischen 
Museumsleitunig bewiesen, sie hat anderseits das Entgegen- 
kommen deutscher Kreise gezeigt, die dem Museum viele Qe- 
malde aus Privatbesitz fur diese Ausstelling zur Verfugung 
stellten. Man hat plótzlich festgestellt, dass die Gege.iseite 
langst nicht so mrsymnul.niscb sei, wie man sich das ’miner 
a smalte. Und das Museum selbst hat einen Bes ich aufzu- 
weisen, wie noch bisher bei kelner anderen Ausstellung. Am 
Eroffnungstage waren es schon 250 Personen.

Das eben verflossene Jahr war das zwa izigste seit dem 
Tode Walter Leistikows, des grossen Landsc aft maters, 
der in Bromberg gebcren wrirde. A s diesem Anlass liatte die 
Museumsleitung alle erreicl.baren Werke des Maters zu eiier 
Ausstellung vereint, die in mehrfaoher Beziehung interessant 
zu nennen ist. Es sind hier namlich Werke a s dem f lihesten 
Schaffen des Kliistlers bis zur Zeit der Reife ver ini;t, und 
es wind so ein Ueberbliok liber die Entwloklung Walter Lei- 
stiik'ws gegeben: Er beginnt mit einigen Bildern a s der Zeit 
Gudes und Eschkes. wird fartgesetzt mit Werken aus der 
Schaffensoeriode. da Max Liebermanns Einfl'ss einsetzte, 
mit Biltern nordischer Motive, s'lchen a is der Eioche. da die 
Natur allein nicht mehr geniigte. und Symbole benutzt w irden. 
mid mit den Bildern geschl ssen in denen die Aufhellung ge- 
meistert der Sieg liber das Licht und die Fanbe errumgen war. 
jenen tyrischen Leistikows: Den Waldseen mit und gegen das 
Licht gesehen.

, Erganzt wird dieser Ueberblick liber den Weg
ii?11!.™.1 Maters durch .die AcsstelFmg einer grossen Sammlung

2 ".'7 . phis ch er Arbeiten. Mit Bteistift und G'iftel 
ri-J ■ durch fortschreite-nde Vereinfachumg den Weg zur 

schaft geganigen.
Eine weitere in.teressante Erganzung erfahrt die 

Fuig durch eine Sammlung von Veroffentlichiugen 
liber Leistikow sc-’ass nicht nur der Maier, sender,n auch 
der S ch r i f t s tel le r und Kritiker Walter Leistikow 
gewrirdigt wird.

Mit liebeviller Band, die auch das Qrlin in den Raumen 
und ein I ichtbild Walter Leistikows nicht vergass ist hier 
o h n e R ii c k s i c h t auf seine N a t i o n a 1 i t a t e i n 
deutscher Kiinstler durch Polen geehrt wor- 
d e n. Eine Tat die der Nachahmung wert ist — in Deutsch
land, wie in Polen.

Leo Hirsch: Lampion.
(Dr. R. Farber Verlag, Mahrisch-Ostrau)

Dieser Lampion kusst weder Madchen, noch kleine Birken 
Es ist ein junger Jude aus dem P'sen'schen. Der Hergang 
smelt nach der Abtretmg dieses Gebietes an Polen. Lamoi'm 
ein armer Teufel, sehr unbewehrt und sehr zerrissen, e tebt 
die Willkiir iibermutig gewordener. entfesselter Sol 'at ska | 
seinen A.ngebbrigen und Stammesbriidern gegeniiber, I 
vo.m Regen in die Traufe nach Mlinchen. in der Zeit. als aus ' 
Isar-Athen ein Ludendorff geworden war, erleidet alle s :eli-;' 
schen Konflikte, A’seinandersetzung mit Deutschtum. Juden-jj 
turn. Zionism’s. Socialism *s. Kommunisnr's. Der ..kleine R >-1' 
man" ist in der Komnosi.tion zuweilen noch riihrend unbehcFen. ‘ ] 
stilistisch besmders eingangs, ein wenig hobrig. Aber es f 
s-teckt viel Wahrheit darin, e.ine anstandige Gesinnung und ( 
ein reines Herz.

von Eleonora Kalkowska das den Namen Joseph tragt, un
ter der Regie Piscators. vor.

Bei dieser Gelegenheit ist zu bemenken, dass der Drama
turg eider der grossten und angesehensten Biihnen Deutsc’i- 
lands dem Hera-isgeber der Buch- und Kunstrevue gegen- 
iiber kiirzlich klagte. es wiirden gar keine neu e n p o 1 n i- 
schen Dramen ins Deutsche liber tragen. Mon 
wurde angesichts der Not an g ’ten Stiioken gern neue pol- 
.nische Werke in Deutschland snielen, wenn man sie kennte, 

a v an t, die Uebersetzer!

Robert S. Carr: Wildbllihende .lugend. 
(Deutsche Verlagsanstalt, Stuttgart)

„Die jungen Menschen auf der Strasse lachten ihnen zu 
und wunschten sich, auch mit von der tollen Fa’irt zu sei.i. 
Lie Aelteren machten saure Gesichter und sc.iiittJtan dan I 

Eie ganz Alten aber, von vierzig Jahren aufwarts, I 
bissen die falschen Zahne zusammen und entluden ihr U i-
vermogen in bbse Gedainkea". — Mit diesen wanigen Satsen 
hat der achtzebnjahiige Autor selbst die treffendste und kiir- 
zeste Kritik seines mutigeh und jugendstrotzenden Buches 
geschrieben. In diesen Worten ist die Stellung der eiuzekietn 

' ‘ eiier fast allzu 
wild bliihenden Jugend gekennzeichnet. Wirklich, es ist ei le 
kiihne, eine halsbrecherische Fahrt. die sehr ins Elaue, sehr 
ins Uogewisse fiihrt. Aber man miisste schon sehr viel liber, 
vierzig Jahre sein, w hite man dieser vorbeiraseuden Jugend S'e t. dass ein s'leh wildes Bill'en 
niebt Platz machen, sich nicht freuen liber die Wahrheit und. bhnenden Fruchttragen vernflichtet.
Echtheit, mit der hier geschildert und — gebeichtet wrd. | Was dieses B-ch so unbedingt lesenswert macht, ist die 
Denn jeder, der jung ist wird sich in irgend einer Form ersta mliche und meisterhafte Uebersetz’mg, will man W. E. 
wiedererkennen in dem Mittelschiiler Paul Benton, wird a’Ni Śliski n ds Verdeutschung uberhaupt tmeh mit di:sem 
innerFalb des fremden und unbekannten amenkanischen Mi- allmahlich etwas interior gewordenen A”sdnuck bezeichnen, 

|lie”S das fur'alle Lande gemeinglil i re, ty> isch Jugondha’ e Man muss — wie W E. Suskind — selbst z 'tiefst Eic’tur 
den finden. Und doch wird man bed aller Symiat'de fur diese j sein, um Gefiihlsgehalt und Ausdrucksmoglichkeit eiier f »:n- 

ander-, telle Bande sich eines besorgten Kopfschuttelns nicht er-1 den Sprache so elemental zu erleben, wie es diese Buch-

kiinstlerische Gewand aus, das der Horen-Verlag, Berlin—> warts einer Vorstellung bedarf, und der durch seine 
Grunewald, den Banden von Goetel und Kaden-Bandrowski, U n i v e r s a 1 - Bi b li o t h e k mit Recht ebenso weltberiihmt 
mit denen er eine neue Sammlung: Die polnische ci- ist, wie er durch sein neuestes Unternehmen: Junge Deut- 
teraturder Gegenwart eibffnet, zuteil werden Hess, sc he seine Zeitverbundenhe.it prachtvoll dokumentiert, 
Die Biicher sind in Corpus Ga.iamond-AntiQ.ia von der Offizm wenig versnatet ,zu seinem Jubilaum ,zu begliickwunschen). 
Haag-Druguliii auf bestemPapier gedruckt und eilesen senbn 1 r„ n „ „ i. „ .ihrio-pnc nnri,
gebu.nden.

Handelte dieser Bericht eingangs von einem 
■schreioenuen Polen, so mag er mit einer d e u t s c h Sc’irei- 
be.nden Pciin sohliassen. Es ist hier noch hi.izuweisen auf 
tMarz, Dramatische Bilderfolge aus dem Jahre 48 von Eleo
nora Kalkowska (J. H. Ed. Heitz Verlag, Sirassbrg 
Elsass). Mit einer gewissen Skersis geht man an ein Drama 
von 160 Seiten heran, und furchet einem sogeuannten 
Buchdrama, das man auch weniger euphemistisch Makulat ir 
nennen kann, zu begegnen. Bereits nach wemgen Seiten ist 
man auf das hbohste igefesselt und betroffen. 1" " " ‘
Ereignisse der er sten misslungeneci deutschen Revolution' 
in .knaopen Sizenen vor uns ab. Das Werk zeugt von ei ier 
ungewohnlichen Kraft der Ei.ifuhlung und dichterisohen Ge- 
staltung. Eiese junge Palin wusste und weiss, worum es 
geht. Dasubernationale P r o b Le m d e r Freiheit 1, 
wird hier in dichterischer Konzeption dramatisch aufruttelnd 
gebannt. Ueiberraschend, wie diese Polin auch das tragi- 
s c h e Problem der deutschen E i n h e 11 richti; er- 
fasst hat. Dieses von revclutionarem Imoet’s durchblutete 
Drama ist keine einsettige Schv arz-Weiss-Zeichnun.g, keine 
Ten.denzku.nst in i ~' 
■gang fiir Kunstlosigkeit bedeutet. Unbegreiflich. dass das deut- i Universal - Bibliothek 
sche Theater das bereits seit 1928 vorliegende Werk nooh’A”szug dieser T 
nicht szenisch lebendig werden liess.

Dem Vernehmen nach bereitet Barnowsky fiir das Thea- darstellt. herausgegeben zu haben, ist gerade gegenwartig, 
ter in der Kb.iiggratzerstrasse ein J a k u b o w sk i - D r a m a . da das Verstandnis fiir Platen erst ganz aufzugehen scheint,

iibrigens
StUkteid 

niitt.lsten : Hans Mah'au's 
Herbert Sc'i’dels 

o ___ ____ _ — .......  ■ ~ ‘ ur,d Mie
I anderen durchweg guten B’isodensteeteir. Eine bagisterte 
A'lfnahme dmeh das libera ’sverka’’.fte Ha 's fiir die der 
Autor vielfach vor dem Vorhang danken konnte.

Entziickend stilv-lle Buhuenbilder, in ein Passe- 
geschaffen. dr .rch 

i umterstiitzt. Tie belamgl se 
st i a a L a h u s e n wurde d rch 
einer ungewoihnt .schaudervolle

Etas hausbackene, kramnfhaft witzig sein sollende Spiel 
hatte unter einer beschrwinigten Regie limmerhin bis zu einem 
gewissen Grade mbglich werden konnen. Eie Auffuhrung 
durch das Oberschlesische Landestheater gesebah a if lega
łem Wege. d. h. unter der Gastrecte Ernst Legal s des 
Intendanten der Berliner Staatsoper. Hier war alles a .f recht 
grobe Wirkungen gestellt. ebenso wie der gastierende Inten
dant als Hofrat Fleder in keiier Weise Provmz.iiveau iiber- 
ragte. V?n den anderen Eanstellern trafen am besten den 
Stil Hans Mahlau als M isikant Schlender, sympathise!) ver- 
snielt -und Use Hut’s Kammermadchen Flora. Ausgezo cluiete 
Ansatze zeigte Joachim Ernst's G-af Leonhard. Im iibrigen 
wurde die A^'ffiihrun.g durch Anne Marion Otto Lange usw. 

. legal:siert.
nartout gekleidet Latte Hermann Haindl 
r nm an ti s ch e Li ohtwi r.k ung e n 
Sela'sbelmusik von Cliri : 
das kleine Orchester zu 
Katzenmusiik.

• a'ge's i'bor-

gelockerter Sohn. Karl-Friedrich Lassen's 
herrsebter Werkdirektor. Doris Hausen's 
triebhaft echte Proletarierfrau Klincke, Use Hirt's ganschen- 
Faft symnattesche Fireiktnrstocditer, Otto 
raschend deckender Hauswirt Kowalla, Carl W. Burg's alko- 
holisierter Strassenohil~s~foh Kameradowicz 
weicher Junge, der Freund des Sohnes. i 
sorachlich hochrangiger (kommunistischer) Fr»mler

i Eriisodensmeler.

Elchendorff: Die Freier.
Ernst Legal als Gast.

Joseph von Eichendorff, dem wir uinvergangliche Ge- 
d i c h t e und den T a u g e n i c h t s verianken gewal sam a ;c i

die im Boden wurzehi, die Liebe von Mensch zu Mensch, die Theater ein Erlebnis suchen, statt bleierner Langeweile, gera- 
uns alle von den Mtittern her einst durchblutet hat. Earin dezu eine Tort ir, daran tragt allerdings der ,,Bta bciter" 
liegt die tiberzeitliche Bedeutung des Werkes. Die Eik- Zoff die Ha’ntscbilier.
tion ist in den tatsachlich-gegenstandlichen Szenen knanp u id 
so’ lagkraftig, in den gefiihlsmassigen Par ien dagegen zu
weilen ein wenig weitschweifig, sodass diese mitunter zu zer- 
fliessen drohen.

Der Erstauffiihrung durch
' theater in Katowice kommt eigentlich zumi.udest die glej_ 
Bedeutung zu.
namlich * hatte 
uns zuerst 
men 1st, das

begnadete Anna, Joachim Ernst's jungenhaft echter, sehr auf- 
gelockerter Sohn. Karl-Friedrich Lassen's vorziiglich be- 

schicksal- und

das Oberschlesische Landes- 
e 

wie der Magdebirger Ura .ffuhrung. Eort 
man, wie aus Berichten und von

gebrachten Szenenbildern zu entneh- 
 Stiick primitiv naturalistisch inszeniert,

wahrend man hier den Intentionen des Eichters entsrorechend, 
den arohitektonischen Aufriss in Geriistform gewa It hatte, 

I Sewolod Meyerhold. dem grossen, sze.nischen Sc’ opfer  fol- 
gend, ohne piscatorsohaft zu werden. Auf dieser 
Geriistbiihne ging es unter C. W. Burg's ausge- 
zeichneter Regie sehr hoppla-lebendig zu. Die grossa*tige 

. Konstruktion Hermann Haindls bewegte sich in klaren Li ien

Rudolf Fitzek: 
Menschen des ŁIntergangs

(Blihnen.manuskr.iipt Verlag Die Schmiede, Berlin.)
Franz Ew.iratzky, Biiroangestellter, wird abgebaut. Das 

I idustriewerk, in denti er Leschaltigt ist, muss 50 Aug-st elite 
entlassen Imi tiirft das Los nur darum, weil er ein hungein- 
des Kind, das entgegen der Dienstanweisung, die heiligen 
Flallen des Bliros wahieud der Lienststunuen, urn nrot b.'taad 
L>< litt, von dem gewaltigen Biir Jnspeiktor nicht sculagei 
lasst und es obendrein noch beschenkt. Eas Gesetz der gott- 
gcwollten Abhangiigkeit 1st verletzt, Thron und Altar des 
Biirckratism-s, die heiligsten Outer der Nation, dr-hen zu 
wanken, und darum muss ein bienenfleissiger, kleiner Mann 
— „Wir sind keine Menschen, nur Privatan.gesteilte" — auf 
die Strasse fliegen. Inzwischen schweben seine Frau und der 
hochbegabte phantasJische Junge, der es nach des Vaters ruKtI.,n llerrna!„, ,ucwcslt
Wunsch einst besser haben soli im Fl igzeug der Geda.ken, | d ,bandigten Kurven“. durch abwechselnd die ei ml ien 
Sie machen erne Entdeckungsreise m der Wohnstlibe, die sie „ uberblendende Lichter und Atmospare verstaikende 
bis nach Indian fiihrt. da es in dmsen Kreise.i auf erne bom-.Scballw,irikurlgeil Scharf kontiriert.
mer- oder Winterreise nicht langt, und man bei den Jran-|° o-iiihMiripn itmrics hpw»srmereien des im Abendlicht dunkelnden Zimmers Cell fiir Be-1 In diesem gleich SlaMschienen gl^ 
leuchtung spart. Anna Dworatzky gibt sich, um nicht mit ihrer ' ten smh Fritz Leyden s sc merzze.issen r., , .. . w-senhaft
Familie exmittiert zu werden. dem Hauswirt hin. Franz ter Dworatzky, Anne, Marrrn s^.zarte^ muHerhch  ^„senhaft 
Dworatzky, der trotz verzweifeltster Eemiihunien k.i- 
nerlei Arbeit findet, nimmt sich das Leben. Ein e,was abrup- 
ter Schluss. Dies etwa der aussere Hergang.

Der Autor schreibt weder Tendenzstiiak, das 
wieder ebenso unmodern geworden ist, wie das 
•noch Reportage, die man gegenwartig auf den 
.Knopf u.mbricht. In der l-sen, indes eng ineinander ver- 
schrankten Szenenfolge blitzen kontrastreiche Lichter auf. 
iTichterisch beschwingt die Flugzeugtraumszene zwis-.’ en. 
Mutter und Sohn, raokend grotesk das Ank >rbeln des Elec-’ 
trola-Feuerzaubers Richard Wagner'scher Provenienz d irch 
den Hrektor des Werkes. als bestbewahrtes Schla-fmittel fur 
10 Minnten Erh'lung vor entschai lenden Sitz mgen. Von me- 
taohvsischem Witz die blitzenden Wortkaskaden in der Koh- 
lensrbaufelsizene zwischen Dworatzky. dem alkoh lisie’ten 
Dreigr'-schen-’ntellektuelten Kameradowicz und dem k mmu- 
nistischen Agitator.

Dieses zeitverbundene Sttiok 1st voller Anklage gegen das 
zur Maschine erstarrte Ebenbill Gittes gegen die himmel- 
schreiend sinnl-se Verteilung irdischer Oiiter. ,.Nur wer ar- 
beiten darf, bleibt normal". Gebt den Menschen gleiche Bil- 
dungsmittel und -mbglichkeiten, sowie alten gleiche Anteile 
an der Arbeit Aber noch ein Anderes sohreit a s diesem 
Stuck ..Wir wissen zw”iel oder bilden es uns wenigstens ein. 
darum konnen wir nicM mehr glauben". Dies scheint mir 
den Sinn von Rudolf Fitzek's Drama zu bedeuten. Es ist indes 
kein Traktataratch-en. das der Aitor gibt. Aus inne.rster 
Not sind seine Menschen des Untergan^s gesteltet Fleisch und 
“uk'Xl”’ S ™ .SlS-LAri. V«sel.-'za’toi,So-M.l ’ WaUHolt ..ass Pńn..-1-ęo
die Sendung des Mutterlichen spiiren .zu lassen, die Urkrafte. tik wirkt im Rampenlicht nur verblasen: fiir Menschen, die im I merteste emander beruhren. Soweit das Lechmsche. Mier

Gelegentlich einer Auffiihrung von Hokus-pokus. 
(Buchausgabe: Carl Hinstorff's Verlag, Rostock )

Curt Goetz ist. auf -den ersten Blick gesehen, der Sacha 
Guitry der deutschen Buhne. Schausoicler — Eichter, b?i- 
des von hohen Gralen. Er hat bisher 3 Einakterzyiklen und 3 
K-o-modien geschrieben, von denen im einzelnen gelcgent ich 
bier die Rede war. N a ch t b e 1 -e u c h t u.n g, Menagerie, 
Die tote Tante heissen jene, Ingeborg, Der 
Lampenschirm Hokus pokus diese. Curt G etz, 
der mit Wolfgang Goetz, wie wir annehmen wnllen. weder 
verwandt noch verschiwagert ist wies anfangs seine Herkunft 
unverikennbar von Wilde und G. B. S. her, aber allmahlioh 
hat er eine ganz eigene Form gefunden, die unverken bar 
nersonliche Note tragt. Er beherrscht das Handwerk vi tuos 
”nl besitzt die besondere Cabe. das tecteiische Raderwirk 
bl-ssz 'tegen was man sich nur leiste.n darf wenn man Pra- 
zisionsarbeit leistet. Es ist ein criel mit oftenen Karten. Pas 

aicnte una aen i a u g e u i u u i s vc,i ia..n.v.i . S"iel mit dem Smel ist ein uralter beim P-Flik-m sehr be-
nnch zinm Eramatiiker stemneln zu woHen, bedeutet eher eine liebter Trick, dessen Winkunig kaum jemals fe' lge1’t. Heute 
Blosstellu-ng, denn eine Ehrung des bekanntlich in Obersc’ le- da man aller Paffinements mule geworden ist beginnt wie- 
sien geboreńen Eichters. wenn sie auch zweifellos gut gameint der das ganz Ein'ache zu reizen. Ear-'m das Sniel mit dem 
war Otto Zoff hat das Lustsoiel Die Freier bearbeitet.1 Smel (siehe Pirandello’ Molnar G-etz Lam.nenso’’irm bemer- 
Man kann sich etwas fimrteres, Undramatischeres schwer-1 kenwerterweise ein s*>at ve’-o'fentMchtes, vor Pirandello ge- 
lich vorstellen. Das ist wirklich ohne jeden Geist gemacht schriebenes Jngendwerk des Aitors.).
und das Beklemmcnde bei Persiflagen auf den deutso' e-n | Ebenso wie Guckkastenbuhne im G-mde altestes Theater 
Priesser liegt meist darin, dass sie mit der einzigen A’snahme ist (gegenwartig sc-hein-bar letzter Schrei’ Kreisler-Biihne Pisca- 
Carl Stern helms selbst Sriesserfedern entstammen. ter — HorHa. wit leben Ver-b’-echer) sieut der Zvschauer heut-e 
In den Freiern ist das Satirische allerdings nicht das Prima-e, | den Mechanism’": der Drehbuhne bei .••Mtensr Ez-ne ab o’len. 
aber es soielt immerlin eine nicht unwesentliche Rolte. (Artisten bei Pcinuardt Scuwe.ik b“i W-rchert in FrariV -rt • n M 1 Tlrnlitv \/V') h r h ('i + rlncc d'.lC Prim.!*!''Q* P R ’ffi-



iibersetzung beweist. Jeder Satz ist so Icbensvoll, so 
atm_s.oharegeladen. kurz, so „deftig", dass ich, ohne den ame- 
rikanischen '1 ext zu kennen, reic.ilich kiih.ii behajipte. dieses 
Buch sei in Stiskinds ubersprudelndem Deutsch viel schoner, 
ais ich es mir selbst in dem ubermiitigsten u,nd besc.iwi.ig- 
testen Englisch denken kann.

B. Koplowitz.
15.0(10 Złoty — Literaturpreis der Stadt Katowice.

Laut Pressemeldungen wird der Kat.owitzer Magistrat 
dem Beispiel anderer pJaischer Stadte folgen und i.i kiirze- 
ster Zeit einen Preis fiir besondere literarische 
Lei stun gen a swerfen. Fiir diesen Zweck soli i.i Zu- 
kunrt in das stadtische Budget eine bestimmte Summe einge- 
setzt warden. Fiir das Fina.izjahr 1929 30 wird ersmalig 
der Fundus fiir diesen Zweck lo.OOO Złoty betragen. Fas Sta
tut, welches die naheren Bedingungen fiir den Preiswet.be- 
werb erhalt, wird bereits a isgearbeitet.

Napoleon ah Novellist.
In der Bibliothek des Schlosses Kurnik in der 

Provinz Poznań ist, ein Band mit 15 noch unveroffe.ilic'iten 
Manuskripten Napoleons entlecikt w.rden. Es be- 
finden sich darin unter anderem der Entwurf einer kurzeń 
Liebesnovelle „Clissen und Eugenie" sowie militar-gescbic'rt- 
lich bedeutsame Aufzeichnungen aus dem italienischen Feld- 
z.:g. Der Warsc’ a ier Universitatsorofessor Simon Aske- 
naczy wird das Ganze munmehr mit ausfuhrlicher geschicht- 
licher Einleitung und Erla itern.igen in .polni seller und 
franzosischer Sip.rache in einer Lux. sa srabe verof- 
fentlichen . Lie Handschriften warden in der Publikation teil- 
weise in Original grósse faksimiliert wiedergegeben. (Veilag 
Hyronimus Wilder. Warszawa).

Unbekanntes von Oscar Wilde.
Bis Ende Jan’ar wird von Dillan & Co. Ltd.. London, 

eine hochinteressante Sammlung teilweise unveroffentlichter 
Briefe, Gedichte und Dramenfragmente Oscar Wildes aus dem 
Besitz seines Sohnes und nachster Fremde z '.m Verkauf an- 
geboten. Darunter befinden sich 49 Manuskriptseiten ein is 
bisher unbekannten Dramas . A Womans Tragedy", der eiste 
Entwurf z-m „Idealen Gatten", die Skizizen .zu „A Woman of 
no. Importance" n. a. m

Ludwig Renn's Krieg englisch.
Der englische Verleger Martin Seeker, London, der A r- 

n old Zweig und Lion Feuchtwanger in England 
®u grosstem Erf-’lg gefiihrt hat. erwarb soeben die englisch- 
amerikanischen Rechte des Buches .Krieg" v'n Ludwig 
Renn, das in Deutschland innerhalb weniger Wochen eine 
Auflage von 20 000 erreichte.

Tie enrlische Ausgabe des Buches befindet sich bereits 
in Vorbereit ng.

Diese a -sgesnrochene Interesse fiir deutsche Kriegsbii- 
clier in England ist ein neuer Beweis fiir die der deutschen 
Literatur gunstige Sitimmung des englischen Publikums.

Eire eirtakiige Oper von Franz Lehar und Franz Molnar.
Franz Molnar schreiibt das Libretto einer eiraktigen 

Kinderoper, die von Franz Lehar vertont werden wird.
Neues vom Tage.

eine kcmische Oper ven Paul Hindemith, w'rd an der 
StaatS'Cper Berlin .unter Otto Kemperer zur Urauffiihrung ge- 
iangen.

Jonnv in Amerika:
Am 17. Januar kam Ernst Krenek's „Jonnv smelt a-f“ 

in deutseber Snr ache an der Mefr-ioo’i an O'era in 
New-Y^rk mit igrosstem Er'rig zm Ers*a’ffii'iru’ig Tie 
Ffau"t-artien waren .trit Ma ri a J c ri t z a Michael Boh- 
:nen "md Friedrich Schorr bosetzt. Gleichzei'ig beginnen in 
H"Ollvw-'“d die A ifnahmen fiir den grossen Jonnv To-f'lm. 
■den di“ Fi-ma Warner Brothers nach Krenek's Text und Kre
nek's Musik dreht.

Svirnhcrin in Jazz, 
ein Ber’iner Oegenwartsrorran ven Rend Schick ele, 
w’rd hri S F'<--chnr, B'r' n, als Buch erscheinen. (Vorabdruck: 
„Die Dame" Ullstein. Biri n).

Pe‘e- M. Lannel.
dessen Erf-lg als Drama hiker durch die seinenzeit hier be- 
Fandelte Berliner i'ra"ffu'lrong sriher .Rewrite im Pr ie- 
b-iincs^aus" begriindet w 'rde te’lt in der ..Deutschen B.uhne“ 
(Oesterheld & Co.. Verlag Berlin W. 15) Folrendes fiber 
■seine andern Dramen mit: „Das alteste unter diesen snehs ist

Polnische Kunstausstellung in Kraków
Die moderne Malerei ist augenblicklich in einem beson- ’ 

ders interessanten E.itwicklungsstadium, in einer situation 
namlich, in der sich zumindest das Publikam nicht .mehr aus- 
kennt. Noch vor wenigen Jahren bezog man allgemein die 
Masstabe der Beur.teilung, des Verhaltens zum einzelnen 
Kiinstler und zum einzelnen Werk, von den Programmen be- 
stimmter Richtungen, so dass die Ideologien der herrschen- 

i den „ismen" dem Betrachter das fehlende Gefuhl fiir die 
I Q.ualitat subjektiv reichlich ersetzen konnten. Heute hat sich 
I das wesentlich geandert. Die expressionistische, futuristische, 
kubistische und andere Orthodoxien haben den Boden unter 
den Fussen verloren und neue Programme von ahnlich weit- 
re.ichendem Einfl ss auf das gesamte Kunstleben sind trotz 
alien Sachlichkeiten noch nicht entstanden. Fiir die den ver- 
alteten programmatischen Bindungen entwac'isene Malerei 
der Gegenwart ist deshalb kein Kiinstlerbekenntnis so cha- 
rakteirisch wie das des 'grossen polnisch-jiidischen Maiers 
Moses Kisling. Paris: ..Mein Ideal: gut malen; Ideen habe 
ich nicht". Ein ahnliches Verhalten verlangt die heutige Ma
lerei naturgemass auch von ihre.m Betrachter.

Als besonders geeignet empfiehlt sich der reine Qualitats- 
standpunkt, wo sich die altere Generation mit der jiingeren 
zu einer itammela sstellmg vereini .t die einen g.ossen Ue .er- 
blick gewahrt. Las ist bed der 84. Ausstelhng des polnischen 
Kiinstlerbundes „Sztuka" in Kraków der bail Es wir < gut 
sei.n. gleich eingangs zu einer ausgesprochenen Schwache 
SteM mg zu nehmen und das sin J heute die Arbeiten von 
Theodor Axentowicz. die in der polnischen Kunst friihe- 
rer Jahrzehnte eine eigenartige personliche Note bedeuteten 
und deshalb auch im Ausland viel Anerkennung fanden; aber 
die wohlbekannten. virtues hingehauchten Pastelle meist siis- 
ser Frauen erwiesen sich nicM als entwicklungsfahij. son- 
dem nur als wiederholbar. Weniger a f eine bestimmte 
Wink mgswtise festgelegt, in seinen technischen Mitteln man- 
nigfaltiger ist Josef Mehoffer, von dem eine past"se Slier- 
st 'die und ei i . Friihling im Park" genaunt seie.n. dieses eine 
Fi’Ue von vielfachem Qriin. mit viel Linie und einer Distanz- 
wirknng auf Grund barocken Reichtums an Details. Arthur 
'Markowicz, der bekannte Jndenmaler. arbehet in seiuem 
Genre weiter. nicht als A"sdruckstirager des j ingen Geschlech- 

| t°s. sondern als Be^bachter der stillen. resignierenden Alien; 
.als rei-ste menschliohe mid for.male Leistunr erscheint sein 
| Greisinne^as'd". Der star.kste ’Ginstlercbarakter in der al- 
teren Generation der polnischen Malerei ist aber unzw ifelha't 
JuFan Fałat vo.n dem hier n'r ein Oelbild ’mJ ein Aq'’arell 
( Astern") ausgestellt sind. Pas erste. eine Wintm-landsc^aft, 
. A 'sfa'’rt zur Jagd" ist ein fiir Fałat twdsches Breitbild. in 
■tem dj,e I a,ndscl,aft am Ange des Bescha"e’s ahnlich vor- 
uberzieht wie im chinesisch-jauanischen Emakimono. Die

Wasserfarbenmalerei, die durch Falat und Andere zu einer 
ausgesprochenen Starke der polnischen Kunst ge worden ist, 
ist sonst ungeniigend vertreten. Ein ausgeglichcncr, feinsin- 
niger Landschafter („Hiitten", „Sonniger 1 ag") und kraftig 
komponierender Stillebenmaler C.Obst", „Samovar mit Aer- 
feln") ist Stanislaw Kamocki, ein Landschafts- und Fi- 
gurenmaler von stark zeichnerischem Charakter Władysław 
Jarocki, der neben dem reichen Ertrag einer Orientreise 
auch einen plastisch und raumlich gut geklarten weiblichen 
Akt ausstellt. Von Zbigniew Pronaszko sei neben einigen 
Stilleben in dumpfen, pastes aufgetragenen Farben ei le gros- 
se Komposition „Dame mit Hund" hervorgehoben, fein ge- 
formt. kontrastlos im Kolorit, mit vorherrschendem Braun 
und Gelb. Mattdumpfe Farben kennzeichnen auch die kolo- 
ristische Eigenart ,von Viktor Detke, wie sie etwa in einem 
„Stilleben mir Teebiichse und Tomaten" zum Auslruck 
kommt. Eine vielversprechende Begabing lernen wir in 
Paweł Dadlez kennen der sich der Erinnerung durch ein 
breitflachig angelegtes „Herrenportrat", einen „Ałten mit Pa- 
pagei" und ein raumlich stark dirchgestaltetes ,-Geschwister- 
naar" eihoragt. Freudige Anerkennung verdient als Land- 
schafteir Stefan Filipkiewicz, der eine stets deutliche per- 
sónliche Eigenart besitzt. aber immer wieder neu und stark 
sehen und gestalten kann. Seine „Tatra" bei Sonnenuntef- 
gang" unterscheidet sich von der sonstigen weichern und 
breiteirn Anlage durch harter z-’sammenge:asste reinere Farb- 
flachen. Im Stilleben allerdings enttauscht dieser Kiinstler, 
well diese Kunstgattung ihren f inn nur dann erfiillt. wenn sie 
Erlebnisse der Form und der Farbe — ob sie einen erkenn- 
baren seelischen Gehalt a”sdrucke.n Oder nicht — io ganz he- 
s-nderer Konzentration bietet. Hingegen tritt Stefan Filip
kiewicz in dem eindrucksvnllen Gemalde ,.Bei Lampenlicht" 
als sehr beachtensweirter Akhmaler a if. Wichtig, ja bedeutend 
sind die Arbeiten von Wojciech Weisz dem In de>- Land- 
schaft in der Figurenmalerei und im Stilleben reiche und 
wesentliche Wirkungen geraten. Er kann ebensn z. B. fast 
'vr mit Grange und Karmin a"skommen als auch in einer 
Fi'lle von Farben schwelgen und bleibt e.ige"a'ti r. ob er nur 
diese ode.r auch fester umrissene plastische Gestaltung gibt.

Die Bildbauerei ist zwar nur durch einen Kiinstler ver
treten aber gut. Xaver Dunikowski zeigt Modellle zweier 
Hnohreliefs fiir das ..Schlerische Seminar" jo Kraków, ei’en 
Evangelisten Johannes und den E^angelisten Markus, einfach 
'■nd monumental, dnd ein Relief „Verkiindigung" in bemaltem 
Holz.

Das Arrangement ermbMicht einen abgeschlossenen Ge- 
samteindruck und bringt auch -das Einzelne gut zur Geltung.

Dr. Otto Schneid.

„V e r s c h w 6 r e r“ — es ist demokratisch, mit einer Hein-1 z’>stand fiihrt dieser Krist im zweiten Akt eine Demonstration 
rich George-Fi.gur und der Ha ptrclle eines a s der Sch le , Kriegskriippel fiber die Biihne".
gejagten Pri,manors, seine Tendenz: ..Wenn ihr schon Poliiik Leonhard Frapk's Karl und Anna
treibt lasst die Finger von den Kindern". Dann „P u t s c h". | gelangte am gleiohen Abend zusam.men mit einer _Reihe au- 
ein Schills-iel mit de itlichen Parallelen auf die Vorgange des derer deutschen Buhnen u. a. am Staatstheater Minc ’en. in 
Jahres 1923. Im Piscatortheater hat November 1927 Haenel Frankf urt a M. Paris, der Schweiz und der Czec^oslo- 

I den Putsch geprobt; als er aif Tournee ging, versuchte es ■ wakm z-’r Urauffuhrmg. Der Dichter wohnte der Frankfirter
Lindberg, dann Genschnw und Busch. Das nachste war eine ’ Auffiihrung personlich bei. Aus diesem Anlass ersc’’ien von 
endgiiltige Fassung meiner . Femebniider" (die schon ge-1 <ten Blattern der Stadtischen B ii h n e n F r a n k- 
schrieben waren, che Viki Baums: .Feme" u:id Ebermay- furt a'M„ redigiert von Dr. Arthur Sakheim (Jahr- 
ers , B r ii d e r" bekannt geworden sind. und die ich darauf-1 gang 1929. Heft 1'2) eine Leonhard F r a n k - So n d e r- 
bin rmta-fte): „Schuss im Fort". Herbert Ihering naonte ’ n mm m e r. Diese enthalt a -sser einer Reihe von Origmal’-ei- 
dieses Stuck bereits vor zwei Jahr.n und soater a isser Kon-! t-aren Leonhard Frank’s (Fragmenten aus einem Rev lu- 
knrrenz bei der Cance’. die die Literarische Welt fiir junge ti^ns- und einem Liebesr-man) m a. einen A’fsatz zu Leon- 
Kiinstler bot. Das Mam’skrint liegt jetzt —■ geballt ad zwei bard Frank's Scha’sniel Kari und Anna w>n A-t’^nr Sakheim, 
Akte —im Biihnenvertrieb des Malik der Malik besitzt auch rje Anfanze von I eonbard Frank von Rudolf Kayser, Von 
..Giftgas uber Berlin", Das Theater an SoMT- jer Rauberbande zum Mannerqnartett. der 
bauerdamm wird es Anfang Marz zur Ura tffiih- (E rz a h 1 e r leonhardFrankvon Franz Gold- 
rung bringen. Die beiden letztgenannten Stiickelstein dem Hera-sgeber der Buch- und Kinstrew’e. Pas 
sind lanzst klarer Kamof, wie ..Revolte". Im „K r i s 11 vlrinhe Heft bringt ferner u a. Songs von lion Feuchtwanger 
vom Wedding" ve.rsuche ich, mich mit der Er- and Szenenbilder a s. der Frankfi,rter Aiuffuhrun.g der P tro- 
scheinung eines Christ 's a seinander zu setzen, den ich mir lenminseln sowie ein Lichtbild der Frankfurter Ds’emer •ng 
heute in Berlin vorstelle. Als Protest gegen den Belagerangs- ■ Von Bruckner's Krankheit der Jugend (mit Erika Mann).

 ES?

Alice Hasch's nicht minder

Qraden. 
Tieser 

gest lit, 
Der

oberschlesischer Kritiker gedacht hatte. 
Da kann man nix machen...

und: Fodor Ladis-laus: 
Arm wie eine Kirchenmaus.

Kirchenmaus Susie Sachs (Name deutet eher aus Syna- 
gogen-Moissi) kaoert via t-.chreibmas d ine-Tuge d

Partit irwohl leicht und elastisch. aber kiihl bis ans He_z hi an, 
fast schnoddrig. als „sachlichen" Mozart a isgedeutet hatte. 
Viel walterischer »— und Bruno Walter bleibt der ideale 
Mozartinterpret — hatte Carl Friderich mit dem Figaro 
vor 2 Jahren sich eingefu’irt. den wir leider an Dortm md ab- 
geben mussten. Schmitt-Kenrrier dirigierte die Partit 'r noten- 
getreu herunter. Aber die beiden Elemente des D-n Giovanni, 
der góttlich leichte Ho'ien’lug Mozarts, das kindlich Hcitere, 
entmaterialisierte Trans^arenz auf der einen und das Tra risch- 
Dam-onisChe gerade des Don Giovainni auf der anderen Site, 
kamen nicht z tm Ausdr iok. Schmitt-Kem'ters Direktion blieb 
den ganzen Abend merkwiirdig unbeschwingt und oine j.’de 

Das Holz vor allem die Geigen, baben unter sei- 
veri'Ten, 

i an dem

Mozart: Don Giovanni.
Don Giovanni, Mozart's grósstes Werk nach dem Figaro- 

gelangte in einer bemerkenswerten Einstudierung d irch das 
     .  _• Wir hatten im

Vorjahr dem Figaro gelegentlich eines Gesamtgastsoiels der

Mondfa'irt gibt Vertiefrmrg.
ner Direkti-n jede Warme. Siisse, und Beseeltheit ' 
was wir .gerade in den beiden vergangenen Jahren 
Klangkoroer so schatzen und licben gelcrnt hatten. 

Sriastisch war die Aoffuhr-mg dagegen v^n hohen 
Dominiereud Ew aid Boh mer's Don G’ovanni. 
Bariton ist jung, ouellfrisch. - ganz auf schouen Klang 
dabei ausdrucksvoll. von soielerisch leichtem Parlando.

Hokuspokus: Persiflage auf Pirandello, Pirandello-Mode 
die gleich einer Seifenblase zerolatzte. plurme Mary Dugan 
Prczess-Mache, Hexerei von Wallaces 
H kusr-ck s noch ii der Alliteration 
stizsatire. ad abs-irdum-Fuhrung des 
sichere Parodie auf Theaterz s an ’e 
jedoch das Grossartigste isiL Nicht 
fiir Eingeweihte. 
alles von allgemeingiultiger Gestalt mg.  
der von Pirandello. Hexer-Zi ikerei. Kerr und literarFcher 
Welt-Persoektive keine Ahnnng hat. kommt gleichfalls ganz auf 
seine Kosten. well hier Typisches ilberoerso liche Formung fand. 
Uni die Satire ist von echfem J osfs iel geist iibcrglmzt bei 
aller D- rchdringung so liebenswurdig, dass nicht einmal die 
Gestalt des sonst .nicht eben beliebten Staatsanwalts unsym- 
pathisch erscheint wobei Kril iktivisten Starrkampfe ob sol- 
chen verantwortungslcsen Aesthentcims bekemmen rnogen.

mer noch den Menschen heraussciirt. Prachtvoll schnod’ri? 
Fritz Leyden’s Staatsanwalt der im Vorspicl Fritz Leyden 
zu sein bat. Berufsscha1 usoieler. Herrlich August Runges 
Kammerdiener John. Diese Diener von Curt Goetz sind ste's 
a-sscst distingdiert. mogen sie nun Konjunktiv, Oder s nst 
wie heissen. Mr. John ist fast ein Ootativ IJnverantwort’ioh. 
unz -langlich lediglich der Darsteller des Olaf Lindboe. Bla- 
siertheit m ’ss echt w.irken. Ein Bild des Jammers im Nach- 
iwie Vors'icl als Kritiker. Es sc'ue.n, als ob der Pa-- 
steller bis auf die rcmiischen Za'rien die er iz" smrec^en W 
wm den Sa*zen ka-'m etwas erfasst hatte. Wir verordnen 
ihm eine balbe Stunde Padiohoren. wenn Kerr spficht. Viel- 
leic^t liest de- j mge Main wenigstens ernmal eine Kerr- 
Kritik. Morl'"'1 allerdings, dass man bei dieser Jammer
gestalt des Kritikers

Peterchetis Mondfahrt.
Dieses Marchen von Gerdt von Bassewitz ist 

sicherlich das entziickendste Spiel fiir Kinder auf der deut
schen Biihne. wann vir vom M'sikalischen absehe i. Hier 
gibt es bereits eine ganze Reihe reize.nder Werke fiir Kinder, 
angefangen von Humperdincks Hansel und Gretel 
uber Franz Lchar's Max und Moritz 
r a f f e n 1 a n d bis zu 
sobachtel K o r n g o 1 d's

sc^wirrt fiber den Z •- 
Kultur, indes kein Treib- 
Transparenz ein deut-

Qnaden (daher der Name 
sitzend) iiberLgene J t- 
Iidizienbew is.'s, tre'f- 
und Kritik (<err); W s 
mit dem Augurenlacheln 

nicht fiir einen ikleinen literar’schen Kreis, 
Der Theaterbcsucher.

dass man der Answahl Willy Snerber's scheint sich im A-fstieg zu befinden wie die 
dieses Wenkes nur bn^eistert z••■srimmen k’.nn. Dje Wie’e 
gabe gesrimh gleiri-’alls entziiWend. Heimami Hai-rils B’i 
ne^billrieir li-ssen sich kanim schoner denken.

welch ein heller Koof ist dieser Curt G^etz. (von seiner glan- 
zenden schausriekrischen Oualifikation kann hier leider nicht 
die Rede sein) wie soitl-end meistert er in eigenster Prćgung 
die Zeit. Ein Sorubfeuer von Geist 
sebauer. Der Dialog 1st von hó-chster 
hausgewachs. Kiir'endt Diktion, an
Scher Maugham der einzige neben Sternheim, der in 
Deutschland ein Lustsmel schreiben kann.

Regisseur C. W. Barg, den man im Lauf der Spielzeit 
schatzen gelernt hat, ging mit scharfem Tempo ins Zeug, ohne 
-dabei eine elegante Dialogfiihrumg zu vernachlassigen. Von 
den Dcippelrollen dieses Rahmenstucks sioielte er selbst frap- 
pierend echt den Theaterdirekt.or, wie wir ihn alle ken e i, 
cholenisch, in licbenswurdige.r Legrenztheit und den turbulent 
agilen Verteidiger Berliner Fechs mg. Ein iherrlich, quick- 
lebendiges Gemisch. Zum Wainen komisch Herbert Schiedel's 
Dichter-Dramat irg. verbliiffend hjnuberwechs.1 id in den 
hochstai'lerische.n Charme des Peer Bille Fames die toh- 
makelnde Kassiererin der Doris Hansen, hinreissend ihre ma- m i t h's Tuttifantchen. 
kell's kn.iefrci lustige Pse ido-Witwe im Gerichts' kt. die 
scbliesslich als Agda Kierulf eine ber.iic.kend anstan’ije F ai stich, die hier weggelassen w-rde. 
bleibt. Von altfrankischer Grandezza und Gentilezza Karl- 
Friedrich I assen's Geriiohtsoarident, hinter dessen unsch in-, siind. mit dem Maikafer die Reise nach dem Mmd anzutreten, 
barsten Rrilen etwa dem Justizrat im Rahmensoiel, man im- -m Has verlorene seebste Bern des Kafers herunterzuholen, 

ist nicht nur reizend phantastisch. sie ist a ich ohne jedes fal- 
sebes Pathos und frei von Sch ’Imeistertum menschlich schon. 
wa^rf-aH etbisch. Wenn man will.
E-losaridee erblicken. Es ist alles so f-isch und ganz auf die ’ Avtmfuhri.ng, Lu um 
kindliiche Pbantasie zugesebni+ten. das Herei-s irren des Kafers 1 nehmer Erscheinung. 
in ^as Schlafzimmer der Kinder, die Reise nach der Sterne.n- einen solch 
wiese, dem Mond, fiir die die Kinder erst Flugunterric’’t Ganz gross 
b' im Maikafer nehmen miissen ..das Scbl'ss der Nachtfee, die vornehme_ Sangenin 
Weibnachtswiese. die Monrtkamme 
alles wiri<t so be^a 'bernd auf jedes Gemiit. das sich noch ir- 
"■fmd et"'as Kindlicbes bewahrt bat.

mag man darin s^gar die | Sanger phrasiert slnrugemass und beberrscht die Technik und 
ist darstellerisch kulti-dert und von ange- 

Man wird nicht nur in der Provinz 
vorziiglichen Don Giwanni suchen konnen. 

in Form Reina Backbaus‘ Donna Anna. Diese 
erfiillte kiinstlerisch geschlossen di >se 

nnd der Mondiberig. das, Partie. Ebenso ausgezeiichnet Armella Kleinke's Donna Elvira 
nd reizend D^ra von Pachmanai's Zerline. Per Ivrische Tenor

i m S c h 1 a- 
Claude Debussy's Spielzaug- 
Schneemann und Paul Hinde- 

A’tch zu Peterchens M-ju lW .. t siLL 
es unseres Wissens eine Oniginalmusik von Clemens Schrnal- 

nie Gesc' iohte von den | 
beiden Kindern die nie ein Tier qualten und darum berufen

I I iuie Nik dai (damit ist nicht die Eisenbahnlinie gem“i t' V-rri,
> M-rart deutlich krndet. Sein Don Octavio hinterliess einen 

Nichts, das dem^restLs positiyen Eindruck. was a if ernstha'te Arbeit scMies- 
all zu sehr an eine lange Reihe - kindlichen Erfassen nicht hatte zugemutet werden konnen. sen lasst. Alexander May's Diener Leporello fiel musikalisch’

alles in wahrer Einffihlung geschaffen. Ebenso glanzvoll die 
'nszenierung Carl W. Burg's, die Tanzeiistudierung durch 
Stefa Kraljewa. Auch hier nichts S-tilloses nur zauberhaft 
Beschwingtes Sehr ansorechend die m isikalische I eitrng 
durch Kurt Goebel. Um den Einzelleistungen ge-echt zu 
werden, mvsste man wirklich den ganzen Zettel abschreiben. 
Es war besonders erfre ’lich zu sehen. mit wieviel Lust und 

   Bank ra-'j ,ie.be jas Ensemble bei der Sache war.. Kinder merken so
sidenten. 3 Akte Un-Lustsoiel, tatsachlich schwacher Schwank etwas sehr gut. und man bekam so viel I iebeserklar mgen fiir 
ohne Knalleffekt. Geist-, humor-, s annungs-. reizl s. Pseudo- ]|se Hirt's reizendes Peterchen. Alice Hasch's nicht minder 
neuzeitliches Temoo, „guhte alte Zeit" mit neuen Biigelfalten. sfsse Anneliese Doris Hansen's ganz entziickenden Maik’der, 
Resume: Altheidelberg be.i Wien am Rhein. | jen schneidig schnarrenden Scbneemann J-acvim Ernst s Otto

Auffiihrung frisch (Regie C. W. Burg). Kirchen-Tipp- [ an?e‘s Wassermann. Karl Friedrich Lassen's D-nnermann, 
mans 'Ise Hint fubedoll-niedlich. Exsekretarin Oily Frey j ette Fubst's Blitzbexe und all das andere himmlische Ge- 
(menkste was? Nomen est omen; Schreibmaschine via Lastar sjnriel von den Kindern zu bó-en denen sich der KrFiker vor- 
zim eigenen Wagen) Doris Hansen reizendes Scamnolo. Graf ba^altPs anschliesst dass das Obersohlesische Landestheater 
Friedrich von Thalheim (Deubel, wie feudal!) Verwaltungsrat sfoiz sjch diesen Erfolg ganz gross buchen kann.
der Bank: Fritz Leyden leicht ba tfalliger Geniesseric fam s!< 
Schiinzl. Bankbuchhalter, hat sich selbst die Kravatte 
umzudrehen: Otto Lange Bankorasidentensorbss’i'g Z1 - 
xander Ivo. griiner I ebesaugling. Thomas von Ullrich Pra- 
sident der Universalbank Herbert Schiedel, etwas zuJung. oberschlesische'La^ 
Seine erotische Damome leicht ranzjge Provinz. Ich hab mir Vorjahr deil Fi?aro lgelegentlich eines Gesam.,s„^ 
Wiener Banknrhsidenten emejh'.h ?a- aode-s v. rje; t ‘lit., Berliner Staatsmer unter Erich Kleiber gehort. der die 
ma? sein, dass es mir an Lokal- und Personalkenntms ge- 
bricht...



Friedr. Pustet Verlag.

s t e h t). R. Piper &

Universal Edition, Wien.
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Lotte Leonard.

anderwarts Anklang

F r a n g o.

Zwei po!gen 
Vicren bear- 
Deb ssy Fa-

ideal.
Kammerorchester der
Deutscher Kunst uber 
in h-moll von dallAl-

Debatteu 
hat die

Ullstein Verlag, Berlin.

Man hat stilv-ollerweise ihren Clia- 
selbst die Elaue Donau '.st weder 

Man spielt

iv ovnrjda. d j tnibuizaicii vciixii^cui italic, aji aibo-i 
liche Schnorkel, Leberwiirste in -der Luft, statt klarer Linien, | 
un-d Farbe-n, wie vo-n einem landlichen Zuc-ker-backer. In die- amerikanischer Hits, 
sem Stil mag man sich etwa eine Revue in Pommern oder 
allenfalls Clciw.itz vorstellen.
Mary Lloyd aus Chicago ist. w-eiss man. 
ihr liegt mehr das Melodramatische. 
auf das Hochste anzuer-kennen wie 
miihte. sich mit einer ihr im Grande 
zu iinden.

Eas Ilona Halden keine Miss
Sie ist kein Girltyp, 

Aber es bleibt dennoch 
die Sangeiin sich be- 
heterogenen Aufgabe ab- 

Ilona Halden verlegt den Schwerpunkt ihrer Par- 
tie ins Minsikalisch - Gesangliche das bei ihr hohen Ranges ist. 
Sie hat sich hides auch -darstellerisch und tanzerisch iiberra- 
schenid entwickelt und sie-ht in den eleganten Toiletten der 
Herzogin von Chicago iiberaus vorteilhaf-t aus. Es ware 

---------- ....--------- , ------ ---- j alternieren-d von 
Ilona Halden und — der Schausoielerin Doris Hansen geben 
zu lassen, -die ganz girl- und jazzlike ist, und eine soriiheide 
Herzogin von Chicago abgabe, bei der es auf das- Musikalische 
weit weni-ger "ankommt. Canz in seinem Element befand sich 
Hans Lindner als Sandor Boris. Erbprinz von Sylvarien. Glan- 
zend bei Stimme wusste der Tenor diese -geistlose Schablo- 
nengestalt auf das Symnathischste zu verkorpern. Sehr nett

unter Felix j neriich besessen von ihrer Musik, von denen der grosste der 
-kleine Gelbtrunk ist, der iibrigens auch die Tanze in der Cha- 
rell-Inszenierung der L-ustigen Wit we neu bearbai.tet 
hat. Kein Irroy. kein Mnmm, kein Pommery. moussiert gleich 
diesem Jazz - G e 1 b t r u n k! Hat man je geahnt, dass der- 
artige Klangeffekte auf dem Klavier zu erzielen seie.i? Cibt 
es im Grunde -eine mannlichere Musik, als diesen 
ehernen Rhythmus des vorwarts sttirmenden 
.1 aziz. der jegliches alte Geriiinoel bis a if die Grandma tern. 
bbs-sle-gt? Jm Geiste sieht man Jonny, Josephine und Jackie 
stermen. Kann man sich etwas Jiingeres, Frischeres, Be- 
gliickenderes denken? Herz und Hirn sind noch tagelang er- 
fiillt von diesem Elementarereignis und in Taschen. 
Rock-futter und Knoipflochern des Anzuges hangen noch die 
J a z z s y n k on e n, die das federnde Soiel der Vier aus den 
Fliigeln hammerte. Mein Leben fur den Jazz!

Im Himmel s n i e 11 auch s clip n die Jazzband, 
ein herzoglich-chica'feo'scher Funkspruch soeben tackt.

Schwacher Fritz G imnior's Finanz- 
Georg -Busch's Staatsmi lister: Liebenswiirdi-g wie 
Erich Lux' Adj riant des Erbminzen. Martin Ehrhard

M. Constantin-Weyer:
Canadische Nachte. — Albrecht Blau Verlag, Berlin. 

E. Schulz:
S ch lump. —■ Kurt Wolff Verlag, Miinchen.

Bruno Roemisch:
Jungoberschlesische Lyrik. —■ Jungland Verlag. 
Beu then.

Curt Goetz:
Hokusnokus. — Carl Hinstorffs Verlag, Rostock.

Ferdinand Bruckner:
Die Verbrecher. — S. Fischer Verlag, Berlin

Kurt Weill:
Berlin im Licht-Song.

J. Haringer:
Leichenha-us der Literatur. — Die Einsiedelei
(Der Strom Verlag, Berlin.).

Karl Vogt:
Der Krieg. — Verlag Der Sturm. Berlin.

Jahrbuch des Westdeutschen Rundf links. 
(Ruf ' Veriag. Koln ).

Wladimir d'Ormesson:
Vertrauen zu Deutschland. — Verl. Germania, Berlin. 

Luise Kautzkv:
Rosa Luxemburg. — G. Laub'sche Verlagsbuchhandlitng
Berlin.

R. N. Coudenhove-Kalergi:
Kamnf u m P a n e u r op a III. — Paneuropa Verl., Wien, 

■y , Seeckt: . „
Qe^anken eines Soldate n. — Verlas fiir Kultur- 
nolitiik Berlin.

Offo Ka*z:
9 M 5 n n e r i m E i s. — Universum Biicherei fiir Alle, Berlin. 

J,
G e s c h a f t s k n i f f e. — Organisator Verlag. Leipzig.

wohl ein wenig zu robust aus, kon-nte -sich aber im ganze-n 
horen und sehe.n lassen. Ebens-o befriedigte Gustav Adolf 
Knbrzer's etwas nat iralistisch singender, zum SChl iss stei- 
nern-gastierender Komtur. Besonders reizv‘11 erschien Erich 
Lux' Masetto. Die Beglaitung der Secco-Recitative d irch 
Kurt Goebel erfolgte am Piano. Ein Cembalo ware stillvoller 
gewesen. Hermann Haindl hatte recht eindricksvclle Biihnen- 
bilder gesohaffen, die dutch entziickende Kostume erganzt 
wurden. Hermann Schlenker fiihrte he-rvorragend Regie. Es 
war ein guter Einfall, die Schl 'ssgesange def einzel ien Szenen 
vor einem Zwischenvorhang bringe-n zu lassen, sodass bis auf 
die von Mozart selbst ge-gebene Zweiteil.ing die Auffiihru-ng 
nausenlos verlie-f.

des ernsthaft 
einem Niveau, 

ganz 
Wir haben jedenfalls 

Absicht, die a n sc h eine nd plan- 
kulturelle Verspiesserung v o is 
zu unter st iitzen.

In einem Arien- und Liederabend liess sich Lotte Leonard 
horen. De-r erste Teil brachte Bach, Han-del, es folgteji e it- 
z-uokende, zu Unre-cht vergessene Lieder aus dem 17. und 18. 
Jahrhundert von Ahle, Corner, Hiller und Telemann. Den 
Schluss bild-eten 6 Schumann-Lieder, die zu dem Henrlichsten 
gehor-en, was das de-i-tsche Lied hervurgebracht hat. Lo e 
Leonard's grosse Kunst ist an dieser Stelle bereits gewiirdigt 
w-orden. Musikalitat. Kultur des Vortrags wirken vollkommen. 
Ihr Sopran hat nichts an Siisse eiugcbiisst und die seelische 
Durchdrin-gu-n-g der Gesange ist nahezu

Cleichzeirig mussten wir noch das 
Gemeinniitzigen Vereinigung zur Fflege 
ims ergehen lassen, das ein Concerto 
baco, das F-dur Ko-nzert Nr. 3 von Scarlatti und die Serenade 
in D-dur von Mozart z mi Vortrag brachte. Sich fiir diese 
stock-ko-nservative Musik zu begeister.n, e-benso wie fur Bach 
und Handel, ist Anlage, 
Ka-mim eror chest er besta nd 
von gemeinniitzig 
mit dem gleiche-n
Ties ist wieder einmal ein Beweis dafiir, wie man sich an ge- 
wissen Stellen in Berlin vorzustellen scheint, arme Koi n al- 
volk-er mit deutscher Kunst zu begliicken und gleichz-eiii-g a.if 
diese Weise Sohne und Tochter von Beamten und aus dem 
biirgerlichen Mittelstand sich ,.auf anstandige Weise" austoben 
und auf das Publikum los zu lassen. Diese orga lisierte Haus- 
backenheit mag vielleicht in Ratibor und 
gef-und-ein haben, bei urns — Brief!

Den Veranstaltern sei in 
bedeutet. dassK-onzerte von 
wie in letzter Zeit. in Katowice besser 
u.n t e rb 1 ei b e.n s o 111 e n. 
n i c h t die 
m a s s i g e 
Katowice

Iwan Goll:
Die E u r o k o -k k e. — Martin Wasservogel Verlag, Berlin. 

Hans Flesch:
Buhnenvertrieb Die'Auszug und Wiederkehr. — Martin Wasservogel 

Verlag, Berlin.
Ludwig Renn:

Krieg. — Frankfurter Societatsdruckerei, Frankfurt a M. 
Johnson:

Der w e i s s e N e g e r. —•' Frankfurter Societatsdruckerei, 
Frankfurt a -M.

Friedrich Griese:
Tai der Armen. —■ Otto Quitzow Verlag, Lubeck.
Die Flucht. — Bruno Cassirer Verlag, Berlin.

Ernst Rathgeber:
Sardes. — Rudolf Gehring Verlag, Basel.

M. Beheim-Schwarzbach:
Lorenz Schaarmanns unz u 1 ang 1 i che B 
Philiop Reclam Verlag Leipzig.

Otto Stoe si:
Das Haus Erath. — Paul List Verlag, Leipzig. 

William T. Foster u. Waddoll Catchings:
Der WegzumUeberfluss. — Paul List Verlag, Leipzig. 

Bert Brecht:
TrommelninderNacht, —■ Im Dickie lit der 
Stadte. — M a n n i s t M an n. (P-ropylaen Verl. Berlin.).

Walther von Hollaender:
Sc hicksale gebiindelt.

Ilia Ehrenburg:
Das bewegte Leben des Lasik Roits-chwantz 
Rhein Verlag. Basel.

Italo Svevo:
Zeno C o s i n i. — Rhein Verlag, Basel.

Carl Haensel:
Der Kampf urns Matterhorn. — J. Engelhorn's Nachf., 
Stuttgart.

Kalman: Die Herzogin von Chicago.
Bereits gelegentlich der Wiener Urauffiihrung war „Die Her- 

zog.n ven Chicago" an dieser Stelle abgelehnt worden. Das 
Buch, schel-nbar neuartig, -ist abge-braiuchtetes Operetten- 
klischee. wie man es bereits vo-r mehr, als 20 Jahren seit der 
..Dolkirprinzessin" kennt, verl-ogenste Sentimental-itat, Speku- 
lation auf schlechte Publikums.nst nkte, als da sind Militaris- 
mus, Antsemit.smus, (ausg reehnet die Herren Brammer, Grun
wald und Kalman haben's nót.g!) usw. Die Musik ungar -scher 
Schwe nesch-malz mit bissche-n Gulas-chscift und Jazz koalliert, 
Kalman veidiinnt, ausgelaugt, kahlgemanscht, das Ganze viel 
zu lang, ermiidend. Es scheint fast Blaspheme, den letzten 
Kalman -in einem Atem etwa mt L e h a r's Fried er-ike 
zu nennen. Welch ursp-rungl.che, wa-hrhafte, begnadete Musik! 
Wic rein und abgeklart hier, welches Ragout da. In Wien ein 
grosser Erfolg, hat Die Herzogin von Chicago -in Berlin, das 
s’ch in keiner Beziehung e-twes v-orma-chen lasst, nach kaum 
50 Auffuhrungen e-n Begrabnis 1. Klasse erfahren, wahrend 
Leha-’.- Fricdcrike ebenda das erste Hundert en suite bereits 
weit uberschritten hat.

Zur Auffuhrung des Oberschlesischen Landestheaters: 
Schlimm. uss man die jiidelnd-antisemitelnden Rolleti von 
Mister Bondy und dem Cabaretdirektor n-icht diskreter ange- 
fasst hat. In erster L:nie ist allerdings das skandalbse Libretto 
dara-n sch-uld, d?s diese Schmće-rigkeiten enthalt. Ob es dage- 
gen unbedingt notig ist, eine Dalogstelle, wie: , Ich hab' auch 
einen G e b u r i s f 11> 1 c r (sic!), ich bin a little, a lira 1 
d e das Publikum johlen-d, mit minutenlangem Bedfall auf offe- 
ner Szene qmttierte zu bringen. ist sehr die Frage.

Unbegreiflich weiterhin, dass man den .grosst-en Schlager

Anlage, bezw. Temperamentssache. Das 
_____ J aus einem Doppelstreic'iquartett 
vereinigten Jun-glingen und Jungfrauen, die 
Programm auch in Ratibor konzertierten.

Jazz-Skizzen von Mittmann, i.i deren letjter 
uberwaltlgend kormsch, paro'iert ist, tin 

Gelbtiunk-Mittmann. susseste Lockung nach 
______  __ / - - - ausserste 

dass das Publikum wie t 11 eine Wieder olung

Eingegangene Bucher
Rudolf Fitzek:

Menschen des Unter gangs. 
Schmiede, Berlin.

Dolores Vieser:
Das Singer Lein. Jos. Kosel &
Miinchen.

H. v. Wedderkop:
Koln, (W as nichtim Baedeker
Co. Verlag. Miinchen.

Bruno Brehm:
Der lachende Gott. R. -Piper & Co. Verl. Miinchen. 

Walter Meckauer:
Die Bucher des Kaisers Wutai. Deutsche Buch- 
gemeinschaft Berlin.

Arnold Hollriegel:
Die Er ben Timurs. Deutsche Buchgemeinschaft, Berlin.

Jul’us Kaden-Bandrowski:
N o v e 11 e n. —- Horen Verlag, Berlin.

Ferdinad Goetel:
M e n s c h h e i t —■ Horen Verlag, Berlin.

Maxim Gorki:
Marchen der Wirklichkeit. — Malik Verlag, Berlin. 
Das blaue Leben. — Malik Verlag, Berlin.

F. C. Weisskopf:
Wer ke-ine Wahl hat, hat die Qual. — Malik Verlag, 
Berlin.

Upton Sinclair:
Der SOndelohn. — Malik Verlag, Berlin.

Claire Goll:
Eine Deutsche in Paris. — Martin Wasservogel Verl. 
Berlin.
Der N e g e r Jupiter r a u b t Europa. — Rhein Verlag, 
Basel.

und 
stets 

und 
Karl Czage.ll konnen f-iir das Geschmaoklose ihrer Rollen k-.i- 
neswegs verantwortlich gemacht werden. Die Regie Theo 
Knaon's war diesmal nicht zu knamp. vo.ll Sch-wung und alta lxtIlvlItll. „.uvx W1V a a v „., v... __ 

c miss.^ I as gleic ’-e gilt v^n der Tanzei ’s^rdierung /dieses im Grunde to-ichte Wort — wird dies alLs exek itiert,
Krahewa s die wir diesmal leider -nicht solistisch bewuo-10|lne j.ejes Qetu. Wie unerhórt ist die technische Meister- 
der-n knu-nten. las I an.zerisch-e war weniger qua itriati / als scpaft, wie sind diese Jungens a-usserlich beherrscht und in- 
o’-alitat'iv durcbaus rewieartig. Fas Orc^ester -*=■ "--■ -- .....
Oberhoffer hatte gleichfalls vnrziiglich str,idiert wenn es auch 
a”sser den bereits beanstandeten fehleuden Saxn-ph'nen 
ein-erseits. an Ftreichern anderseits (nm mit dem 
E’b->rinze-n zi re-ten) etwas gebrach. Ebenso war Hermann 
Haindl's Biihnenbild bis arnf das gleichfalls Beanstandete des 2. 
Akt-es łarbenfr-oh; den ersten Preis verdiene-n diesmal ^ie rei- 
chen K^stiime in denen es viel Brokat k^stbare Stoffe und 
nicht die ublichen Bonbonna-merfahnchen gab, unter der Lei- 
tung Lil Doe-rt's und Karl hergestellt.

EMPFANG DURCH DEN POLNISCDEN GENERAL-
KONSUL.

Der neue polnische Generalkonsul in Beuthen, Leon 
Ma Ih o m me, der Nachfolger von Dr. Szczepański, gab 
bereits eine Woche nach seiner Amtsubernahme als erste 
Veranstalturg im Anschluss an die deutscheDon Giovanni- 
Premiere einen Gesellschaftsabend im Beathener Hotel | e!jn interessantes Experiment, diese Rolle 
Kaiserhof und hatte dazu das Solopersonal der Deut- 
s c h e n Oper, die kiinstlerischen Bi hnenvorstande der 
Kattowitzer Polnischen Oper und einen Teil der 
Presse geladen. Die Einladungen zu dieser Veranstal- 
tung waren iibrigens nur in deutscher Sprache 
gehalten. Wahrend der Don Giovanni-Auffthrung. der die ... .....ailllov,..ouv iU. vt,.KUipci„. CC1U llcll
Herren des polnischen Qeneralkonsulats mit ihren Ha*; die lisielnde Prinzessin Mimi Fiirth‘s, famese Typen Paul Schlen- 
men beiwohnten, hatte Generalkonsul Malhomme bereits ker’s Benjamin Lloyd a'is Chicago und Theo Knapp's ver- 
allen Solistinnen prachtvolle Blumenarrangements fber- trottelt. leicht paraly-tisch amgelegter Kenig Pa^kraz XXVI' 
reichen lassen. Malhome hob in seiner polnisch j von~Sylvarien. 
gehaltenen und von ihm selbst deutsch wieder- 
holten Begriissungsansprache hervor, dass die Kunst 
dazu bestimmt sei, die Volker mit einander zu verbinden, 
und kiinstlerische Zusammenarbeit zwischen den beiden 
Nachbarvolkern in erhohtem Masse zu fordem sei. Der 
kiinstlerischen konne eine allgemeine Annaherung folgen. 
(Fiir diese Idee kampften wir als erste 
seit 4 Jahren, bisher fast vollkommen 
alllein zwischen zwei Lager n). Namens des 
Oberschlesischen Landestheaters antwortete General
intendant filing gleichfalls in sehr verbindlich gehaltenen 
Worten und sympathischem Sinn. filing entschul- 
digte sich, dass er leider nicht in der Lage 
sei, auf die liebenswurdige Begriissung gleichfalls in pol- 
nischer Sprache zu antworten. Schliesslich hielt der 
Direktor des Polnischen Theaters aus Katowice, Marian 
Sobański, gleichfalls eine der Verstrndigung dienende 
Anspra :he in polnischer und deutscher Sprache. Die 
intime Veranstaltung, auf der Generalkonsul Malhomme 
und seine liebenswurdige Gattin in zwanglosester Weise 
die Gastgeber machten, nahm einen iiberaus anregenden 
Verlauf.

Es ware grundfalsch, diese bedeutsame Geste des 
neuen polnischen Generalkonsuls bagatellisieren zu wol- 
len, denn eine derartige Geste scheint sehr 
bezeichnend, ist entschieden sympa- 
thisch und auf solche Gesten kommt es in 
der Diplomatie an.

all mit Preisangabe ausposa.int worden war, den 2. Akt, das gen-d etwas z i tun zu haben. . 
amerikanisierte bchloss. so entsetzlich verkitscht hatte: Grass-, Danue-Electrolyse in synkopiertem Takt).

Aber nun bricht or-kanartig Jazz uber uns. 
fur die Jazz-Revue zu 

beitet. Eine Jazz-Prelude von Mittmann, mit , . 
vel schen Klang - Apćritifs, eine Jazz-S ite von Gelbtrunk. 
Foxtrott, Blues und Charleston, kontrapun-ktisch genial dur .h- 
gefiihrt. Drei J------—;-----
eine Bachfu, 
Boston von 
zerstaubtem Parfum und abgeblendeten Lichtern. 
Raffinesse, 
erzwingt. Die Ballade von der Madame, der man. wenn man 
dem Spiel der 4 Boys glauben s^ll. einen Passa- 
vant mit -bebenden Lipipen, jeden Finger der Hand 
einzeln kiisst. so violett gemiinzt, wie man es in der extra- 
vagantesten Bar noch nicht gehbrt hat. Ve-rsohwen-derisch 
zwischen -diese Programm-N-ummern gestreut, die 
rendsten Hot-Stomps von U. S. A.

Jazz ist eine Blutangelegenheit, 
dariiber vollkommen hoffnungslos. Entwe-der ma i 
roten Jazzkbrperchen im Blut, oder man lasst Fisch- 
blut in seinen Adern gerinnen. Provinzschmockchen und alte 
1 anten jeglichen Geschlechts. deren Gehbrgange verkalkt 
sind oder Ansatze zu Tropfsteinbildung zeigen, mogen bei 
dieser Musik und ihrer genialen Improvisation aus ihrem Win- 
terschlaf (Melodie: Winterstriimpfe wichen dem Wonnemond) 
mangenehm aufgescheucht worden sein. Fiir uns Junge ist 
Jazz Lebenselement. Unsere Pulse ipochen beriiigelt im Jazz- 
rhythm -s. Eisblocke mtissten bei diesen rebellierenden Klan
gen hinschmelzen. Jeder e-inzelne de-r 4 Jazzboys ist ein 
geniales Kerlchen. Aber wie s a c h 1 i c h,.— man verzeihe

-samkeit -noch Die Rose der Prarie ubertrifft, gestrichen hatte, 1 bleibt indes zu bemerken, dass alle diese Kompesiuonen tin- 
sodass er in den vorgeschriebeneta Reprisen der Finalix 3 schliesslich Johann Strauss^wohl fiir 4 Klavier-e. dagegen nicht 
und 4 fast verpufft-e. Dn-begreiflich schliesslich, dass bei die- jazz-like bearbeitet sind. ** " x ~ ...... ~
ser zu 50 Proz. Jazz enthaltenen Operette Saxophone im Or- rakter nicht verandert, 
chester nicht zu horen waren. Kann diese hier -niemand bla- rhyth-misch noch in Klang und Farbe. veran iert.
sern, sodass man sich auf Biihnenattrapen beschra-ukt, oder diese als den hinreissendsten Tanz einer fiir immer vergan- 
sind Saxophone -etwa unsittliche Instrumente? Be- genen Zeit, der uns heute historisch und als Konzertstuck in- 
da.i-erlich, dass man in der revueartigen Ausstattung, die fiber-1 teressiert. ohne mit u n s e r e m Empfi idea v^n I a n z ir- 
all mit Preisangabe ausposa.int worden war. den 2. Akt, das gend etwas zu tun zu haben. (Nicht as Whiteman Blue

Auf Fliigeln des JAZZ
Yearning just for you...

Man kennt vom Konzertsaal her Eduard Erdmanns und 
Walter Giesekins Abende fiir Klaviere, von Electr^la latten 
Jean Wiener und Doucet als zweigefiigelte Jazzers. In der 
entziickenden Wiener Bar von Froiioh in Berlin kann man den 
Inhaber mit einem -Partner gleichfalls Jazz auf 2 Fliigeln stie- 
len horen. Aeh-nl-iches wird uber die beiJen tchwestern 
Schwarz berichtet die in Berlin im Cabaret der Ko-miker auf- 
traten. Aus A-merika, wo in kiinstlerischen Lin-gen beta gros- 
sen Publikum auch heute noch die Z a h 1 entscheidet, wurde 
bereits vor Jahren berichtet, dass klassische Klavierwerke in 
Kon-zerten unisono von 16 beriihmten Pia.iisten gespielt war
den. Aber das alles, sowedt man es kennt, lasst sich nicht mil 
dem Ereignis vergleichen, das man soeben i.i Obersc .lesien 
erleben durfte, und das nur 3 Vergleichmo jl-ic'keiten hat: 
Sam Wooding von den ChocoIate^Kiddi-es, die gottlichste 
Jazzband der Welt, Paul Whiteman, der iibriigens vor 
30 Jahren in Katowice geboren wurde (wie man in 
einem Berliner Grammophon-Magazin kurzlich lesen kon-nte) 
uud die Revellers. (E. F. Burians V o i c e-B and habe ich 
leider noch nicht gehbrt). Diesen 3 Jazzensembles reiht sich nun 
das Erkla-Quartett (A. Gelbbrunk, L. Mittmann. A. Zakin. F. 
Pomeranc) an. Es bleibe Fachm-inistern iiberlassen, dauber 
zu streiten, ob die Bezeichnu.ti-g Erstes Klavier-Quartett 
richtig sei. Die Jungens sind in jedem Faile 
rich tig, dariiber gibt es -keinen Streit. Sie spielen zuerst 
Johann Sebastian Bach, aber es list -uns -garnicht klassisch 
zu Mute. Ich horte weit lieber ein Bachleinrav- 
schen, so echt die Interpretation auch ist. Es folgt ein ent- 
ziiakendes, handklb-opelspitzenbesetztes Duett von Rameau. 
Aber gottlos, wie ich nun ein-mal bin — Mei-n Herz ist 
eine Jazzband — habe ich natiirlich wieder die Asso- 
ziation von Ramona. Mit Liszt wird das Programm 
weiter -gesponnen, Mazeppa und die Paganinivariationen 
(Jagdhorn-Etuden-M-otiv) in unerh&rtem Unisonoklang letzter 
rliythmischer Prazision und dynamischer, differenziert-ester 

I Schattierung. L'isle joyeuse von Claude Debussy, auf die man 
. ----- sich besonders gefreut hatte, — denn mit Debussy beginnt
•lit'D ’ J die moderne Musik, fiir mich, ganz svibijektiv betrac'det iiber- 

-'haupt die Musik — fall-t leider in Beuthen, weil die Clei- 
witzer Phahlbiirger Tags -zuvor angesichts Debussy's durch- 

,gefallen waren. Als Abschluss des quasi sieriose.n Teils 
<der Operette, „Ein klei-ner Slowfox mit Marv". der an Wirk- folgt die Schbne blaue Donau von Johann Strauss. Es


