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Aktion gegen den Schmuggel!Der polnische Handel 
im ers en Jahrzehnt nach der Wieder- 

erlangung der Unabliangigkeit
Von Dr. L. Lampek

Wie jeder gróssere Kaufmann nach Jahresablauf 
eine Bilanz, sowie eine Gewinn- und Verlustrechnung, 
aufstellt, und die einzelnen Positionen in dieser Aufstel- 
lung genau priift, urn in gewissen Abteilungen seines Be- 
triebes eine evtl. Verbesserung einzufiihren und ein 
Gleichgewicht herzustellen, wollen wir den Handel wah- 
■rend der 10 Jahre nach der Wiedererlangung der Un
abhangigkeit einer Untersuchung unterstellen und seine 
einzelnen Plus- und Minuspositionen bezw. die Faktoren, 
die auf seine Entwicklung in positiver, sowie negativer 
Richtung einwirken, einer Erwagung unterziehen.

Bevor wir aber zu diesen einzelnen Positionen der 
Bilanz iibergehen, móchten wir eine Rohbilanz aufstellen, 
eine Art Riistung, auf die wir unser Anuaze stutzen 
wollen.

Wir werden also zunachst die Frage stellen, ob sich 
im vergangenen Jahre die Ansichten uber den Handel 
uberhaunt geandert haben, da von der Antwort auf diese 
Frage die Anwendung der Mittel durch die massgeben- 
den Faktoren gegeniiber dem Handel und im Zusammen- 
hange damit seine Entwicklung, bezw. sein Riickgang 
abhangt.

Bis zur letzten Zeit wurde der Handel von Regie- 
rungsseiten vollig basmtellisiert. Man betrachtete ihn ais 
das funfte Rad am Wagen, ais etwas Ueberfliissiges, 
Soweit es sich aber urn die Erhebung der Steuern han- 
delte, wurde der Handel vorgespannt, urn den schwer 
beladenen Wagen zu ziehen.

Wir wundern uns iibri^ens dariiber gar nicht, da wir 
ja in dieser Hinsicht erblich belastet sind, und dieser 
chronische Fehler auf uns aus den Zeiten vor der Auf- 
teilung uberging.

Nach dem Maiumsturz schien es aber, ais ob ein 
neuer Wind zu wehen begonnen habe. Der Schópfer die
ser belebenden Windrichtung war der Minister fur Indu
strie und Handel. Ingenieur Kwiatkowski, der, von 
den besten Absichten beseelt, mit den Wirtschaftskreisen 
in eine direkte Verbindung in Form von Wirtschaftskon- 
fernzen zu treten be^arm. um die Leiden des Handels atif 
diese Weise kennenzulernen. Er bereiste ganz Polen 
wobei er mit den Wirtschaftskreisen zusammenkam.

Durch diese personliche und direkte Beobachtung 
lernte er die wirtschaftlichen Verhaltnisse Polens ken- 
nen, die er in seiner Untersuchung, die wir seinerzeit 
genauer besprochen hatten, „Derwirtschaftliche 
Fortschritt Polen s“ behandelt. Mit dieser Arbeit 
machte er uns noch vor ihrem Erscheinen in einem Re
ferat, das er in Katowice hielt, bekannt.

Kwiatkowski ist in der Tat der erste Mini
ster, der in europaischer Art die Aufgabe und Bedeu- 
tung des Handels erfasste, wie er in seinem Werk zum 
Ausdruck brachte. Er sagt dort u. a., dass das Pro
blem des InlandshandeIs in den anderen Staa- 
ten die grbsste Aufmerksamkeit auf sich lenke, wah
rend es bei uns langere Zeit gar kein Interesse erweckte. 
V/eiter schreibt er, dass die Inflation in der óffentli- 
chen Meinung eine gewisse Unlust gegeniiber dem Han
del als solchem geschaffen habe, die praktische Formen 
angenommen habe, die in erster Linie in der Ablehnung 
jeder Programmassigen Hilfe, z. B. der Kredithilfe, fur 
den Handel, ihren Ausdruck finde. Das seien alles 
Griinde. die seiner Ansicht nach den Handel an das 
graue Ende setzten. Er unterstreicht schliesslich als er
ster Offiziosus, dass die Legende von ubermassigen Ge- 
winnen des Handels, obwohl die Tatsache der hohen 
Preise festgestellt, nur ein Missverstiindnis gewesen sei. 
Man benotigte also 10 Jahre der Unabhangigkeit, bis — 
erst im Jahre 1928 — der Minister fiir Industrie und 
Handel die bisher gegeniiber dem Handel bestehende 
Taktik offHell vewerfen und die Voreingeiiommenlieit 
gegeniiber diesem beseitigen konnte..

’ Wie wir in Nr. 8 vom 9. Februar d. Js. berichteten, 
hat der Verein selbstandiger Kaufleute, Katowice, in der 
am 31. v. Mts. stattgefundenen Versammlung beschlos- 
sen, sich an die H a n d e 1 s k a m m e r zu wenden, da
mit in einer gemeinschaftlichen Sitzung der 
gesamten Kaufman nschaft Oberschle- 
siens zu d’eser Angelegenheit Stellung genommen und 
entsprechende Massnahmen getroffen werden kónnten. 
Am 13. d. Mts. fand diese Sitzung statt, bei der die ge- 
samte Kaufmannschaft, wie auch die Zoll- und Grenz- 
behórden vertreten waren. Die Sitzung le'tete der Syn- 
dikus der Handelskammer, Ingen’eur Brzeski, und 
das Referat uber diese Angelegenheit hielt Dr. L a m p e 1. 
Er wies darauf hin, dass unabhangig von der allgeme:- 
nen, schwiergen Lage der Kaufmannschaft Polens. die 
Kaufmannschaft Oberschles'ens drei spezifischen Gefah- 
ren ausgesetzt ist, die den regularen Handel direkt 
untergraben. Zu diesen gehbrt: 1) die Schmutz- 
konkurrenz der Grenzstadte Będzin und 
Sosnowiec, 2) die Auswiichse des Hausier- 
h a n d e 1 s, 3) der Schmuggel aus Deutsch-O.-S. Es ist 
zwar eine bekannte Tatsache, dass iiberall, wo ene 
Grenze vorhanden, Schmuggel betrieben wird, n i r- 
gends jedoch in solchem Ausmasse, wie 
in Oberschlesien. Diesen Schmuggel hat Ober
schlesien eigentlich Beuthen und anderen Grenzstad- 
ten zu verdanken. Es geniigt, die Anzahl der Geschafte 
der enzelnen Branchen vorund nach der Grenz- 
ziehung zu vergleichen. Als man noch nach der 
Grenzziehung die Zukunft der Grenzstadte erwog. p r o- 
phezeite man Katowice, bezw. der Kauf
mannschaft die beste Zukunft, wahrend 
Beuthen durch die Grenzzielung angeblich geschwacht 
werden soilte. Diese Prognose hat sich jedoch als g e- 
g e n t e i 1 i g erwiesen.

Der Schmuggel wTkt nicht nur vernichtend auf den 
Handel, er hat seine allgemeine Bedeutung in 
negativer H'nsicht. Durch die Schwachung des Kauf- 
mannsstandes wird gleichzeitig ’hre Zahlungfahigkeit als 
Steuerfaktor geschwacht und die Einki'mfte an Steuern 
geschmalert. Man kann bei dieser Gelegenheit auch die 
ungeheuren Betrage, die dem Staate an 
Zoll entgehen. n:cht vergessen. Allzu wenig Auf
merksamkeit wird d’eser Frage entgegengebracht in dem 
ietzt so aktuellen Kampf um die aktive Han- 
d e I s b i 1 a n z. Einerseits wird gegen den entbehrlichen 
Import aufs ausserste gekampft und Propaganda getrie- 
ben fiir die inlandische Produktion. anderseits Schmug
gel in unp'eheurem Ausmasse betrieben.

Der Referent w;es auf d:e Umstiinde hin, die den 
Schmuggel ermoglichen. bezw. erleichtern. Es besteht 
ke:n Zweifel. dass die Grundlagen zum Schmug
gel die Verkehrskarfen sind. Deren Entziehimsr 
ist unmoedich. da diese im Wlderspruch mit der Genfer 
Konvenfon stehen wurde. Es ware aber unbe-

Dieser theoretische Standpunkt stand einzig da, in 
der Praxis zeigte es sich aber. dass die Wiedergutma- 
chung alter dieser Fehler und Siinden, die gegeni'ber 
dem Handel begangen wurden, sehr schwierig ist. Dies 
ist schliesslich zu verstehen, da wahrend 10 Jahren die 
ganze Einstellung gegeniiber dem Handel geradezu feind- 
lich war und darauf ausging, diese Milchkuh soweit, wie 
moglich, auszunutzen. Da man in dieser Zeit nur in die
ser Hinsicht sich anstrengte, so kann man nicht mit 
einem Schlage die durch die fehlerhafte Wirtschafts- 
politik hervorgerufenen, nachteiligen Folgen beseitigen. 
Betrachten wir z. B. die S t e u e r p o I i t i k, wobei der 
Handel als etwas Ueberflussiges verachtet wurde. Man 
stellte ein ganzes gegen den Handel gerichtetes Steuer- 
system in dem Sinne auf, dass die Verteilung der Steuer- 
lasten grundsatzlich ungerecht erfolgte, indem man i m 
Vergleich zur Landwirtschaft bei weitem 
den iibetwiegenden Teil der Steuerlasten dem Handel 

dingt erforderlich, dass die zustSndf- 
gen Behorden bei der Ausstellung 
der Verkehrskarfen peinlichste Vor- 
sicht beobachten. Wahrend ein iiberwie- 
gender Teil der Bewohner Oberschlesiens Verkehrs- 
karten besitzt, hat der Rest der Bevolkerung 
Grenziibertrittscheine, die doch denselben 
Schmuggel ermoglichen. Auch in dieser Hinsicht 
miisste scharfere Ko nt r oil e beste hen. Nur 
die Personen, die den Bedingungen der Genfer Kon- 
vention entsprechen, diirfen Verkehrsikarten bezw. 
Grenziibertrittsscheine erhalten. Es scheint auch, 
dass die Grenze nicht geniigend besetzt 
ist, also die zur Verfngung’stehenden Krafte nicht aus- 
reichen. Entsprechende Massnahmen zur V e r s t a r- 
kung dieses Grenzdienstes miissten un
fa e d i n g t e r f o 1 g e n. Die K o n t r o 11 e a n der 
Grenze wird nicht zweckentsprechend 
ausgeiibt. Wahrend man auf Kleinigkeiten Gewicht 
legt und Aufmerksamkeit lenkt, iibersieht man 
Grundsatzliches. Es wird die An
zahl von Apfelsinen kontrolliert, aber 
nicht geschmuggelte Kleider und Pelze. 
Besonders fehlt dem Personal, sowohl dem mannlichen 
und besonders dem weiblichen, an der Grenze g r ii n d- 
liche Warenkenntnis. Man kann solche Po- 
sten nur mit geschulten und intelligenten Kraften be- 
setzen, die auch eine gewisse Vorbildung fiir diesen 
Posten haben.

Eine besondere Rolle spielt hier auch 
d i e Tagespresse, indem sie, dieaufklarend ge- 
geniiber der Bevolkerung wirken konnte. 
da diese doch im Grunde genommen friiher oder 
spater darunter le:det, nichts dergleichen tut. Lei der 
muss festgestellt werden, dass dieselbe 
Presse, die sich eine solch wichtige Rolle 
zuschreibt, im Gegenteil gewissermas- 
sen den Schmuggel unterstiitzt, indem 
s i e Inserate aus Deutsch - Oberschlesien, die zum 
Schmuggel provozTeren, a u f n i m m t. Die ,.L o y a 1 i- 
t a t“ der heimischen Kaufmannschaft ge- 
genubergeht soweit, dass angesetzli- 
chen Feiertagen in P o I n i s c h - S c h 1 e s i e n 
ausdriickliche Hinweise in hiesigen Ta- 
geszeitungen erscheinen, in Deutsch-O.-S. 
seien d’e Geschafte geoffnet!

Ueber dieses Referat wurde e;ne Diskussion eroff- 
net, in der die Kaufmannschaft, wie auch die Vertreter 
der Zollbehiirde Aufklarungen gaben, wobei die Behbrde 
gleichfalls auf Mangel hinwies und eine M'tarbeit seitens 
der Kaufmannschaft selbst verlangte Weiterhin verspra- 
chen d:e entsandten Vertreter der Zollbehbrde. ihre 
Oberbehorde auf die Klagen der Kaufmannschaft hinzu- 
weisen und Massnahmen zu treffen, um den Schmuggel 
mogFchst ganz zu unterbinden. L. L.

auferlegte. Man braucht sich daher nicht zu wundern, 
dass die auf diese Weise hervorgerufene Lage sich so 
schwer andern lasst.

Diese Aenderung ist insoweit schwierig, als die 
Wirtschaftskreise, die im Laufe der letzten 10 Jahre 
diese Last anderen Kreisen, z. B. die Landwirtschaft 
dem Handel, aufbiirdeten, eine andere Verteilung der 
Steuern ablehnen und nicht zulassen wollen, dass im In
teresse einer gesunden Entwicklung des Stąates eine 
gerechte und gleichmassige Steuerverteilung eintrete. 
Hierauf ist der Kampf im Sejm, der die Erhóhung der 
Grundsteuer beabsichtigte, und die Ablehnung dieser 
Erhohung zuriickzuf'hren. Der Finanzminister 
stellt sich dagegen als ein Wohltater hin, macht nach so 
viel Jahren der Riicksichtslosigkeit gegeniiber dem Han
del eine breite Geste und e r k I a r t, dass er im 
Grunde genommen die Ueberlastung des 
Handels mit Steuern anerkenne, und



Spricht si ch fSr eine g e w i s s e, wenn such 
1 a n g s a m e Erleich terung a u s, verteidigt 
sich aber damit, dass sie dies init Riicksicht auf das 
Budgetgleichgewicht nicht umgehend tun konne.

Aber nicht nur in steuerrechtlicher Hinsicht ist eine 
derart schwierige Lage geschaffen worden. Audi auf 
anderen Gebieten ISsst sich diese Wahrnehmung machen.

Die Folgę dieser katastrophalen Ansicht fiber den 
Handel, seine iibermassige Vermittlung, sein Schtna- 
rotzertum usw.. die erst durch den Minister fiir Industrie 
und Handel, selbst offiziell verworfen wurde, war. dass 
man innerhalb der 10 Jahre der wirtschaftlichen Unab- 
hangigkeit den Handel mit anderen Mitteln zu vernichten 
suchte. Die Steuerschraube war in der Tat ziemlich 
stark und ein erfolgreiches Mittel, aber auch in der An- 
wendung anderer gćgen den Handel gerichteter 
Giftpfeile war man nicht sehr wiihlerisch gewesen. Wir 
erinnern nur an die verschiedenen A e in t e r, zur Ver- 
folgung des Preiswuchers, die P r e i s p r ii f u n g s k om- 
mission und die Hóchstpreise. Der Minister 
fiir Industrie und Handel selbst spricht sich fiber diese 
Mittel in dem oben zitierten Werk dahingehend aus, 
dass diese unerwartete Folgen gebracht flatten 
und zwar eine Erhohung der Preise und irn Zusamnien- 
hange damit einen Ruckgang der Konsumtion.

Der Handel wird ferner durch die Reisepass- 
beschrankungen in eine durchaus ungfinstige Lage 
versetzt, die dem Kaufmann voni ersten Augenblick an 
seine Bewegungsfreiheit nalimen. Die Abschliessung 
eines Kaufmanns, der gewohnt ist, zu reisen, uni etwas 
Neues zu sehen und einzuffihren, musste sich ungfinstig 
auswirken. Er verlor seine Elastizitat und die Schnellig- 
keit im Orientieren, sowie, was das wichtigste hierbei 
ist, die Konkurrenzfahigkeit. Ueber dieses Thema wur- 
den bei tins Bande geschrieben. Erst nach so vielen 
Jahren ist diese chinesische Mauer wenigstens etwas 
erniedrigt, sie ist aber noch viel zu hoch um durch den 
Kaufmann fiberstiegen zu werden. Man kann auch die 
weitere Knebelung des Kaufmanns und zwar die Re
gi e m e n t i e r u n g nicht vergessen. .Jeder Kaufmann 
wird sich des schwerfiilligen Mechanismus erinnern, der 
mit der Einfiihrung der Waren, dereń Einfuhr gestattet 
war. die aber eine besondere Genehniigung der Zentral- 
einfuhrkonimission, bezw. des Ministeriums fiir Industrie 
und Handel erforderte, verbunden war. Zu diesem Zweck 
musste man sich an verschiedene Instanzen wenden. 
und eine Reihe von Formalitiiten erffillen, so dass es 
sehr oft vorkam, dass man die Saisonartikel erst nach 
der Saison erhielt, bezw. die Sommerartikel im Winter 
und die Winterartikel im Sommer. Dieser ganze Appa- 
rat und Mechanismus war so schwerfallig, dass der 
Kaufmann, dem diese Schwierigkeiten von vornherein 
bekannt waren, auf die Einfiihrung dieser wenigen Wa
ren, dereń Einfuhr noch gestattet war, verzichtete. Wie 
konnte unter diesen Bedingungen von normalen Ver- 
haltnissen nicht nur in der Entwicklung, sondern auch 
in der Existenz des Handel^ die Rede sein, wenn er so 
geknebelt war, dass er sich nicht bewegen konnte?

In dieser Atmosphare, in der sich die Ansicht fiber
die Ueberflussigkeit des Handels herausbildete, der Han
del gleichzeitig fiber nicht in Vergessenheit geriet, so- 
wejt es sich um die Erhebung der Steuern handelte, 
stellte sich der Staat, bezw. die massgebenden Regie- 
rungsfaktoren, auf den Standpunkt, dass der Staat selbst 
Handels- und Industrieunternehmen errichten, Fabriken 
grfinden, produzieren, sowie in eigenen Engros- und De- 
tailleladen verkaufen miisse.

Man stellte sich dies so vor. dass der 
Staat die G e w i n n e des Kaufmanns ziehen 
und i h n gleichzeitig a u s s c h a 11 e n w e r d e. 
Hierin liegt der Ursprung des E t a t i s m u s, der im 
Laufe der Zeit ein so gewaltiges Ausmass angenommen 
hat. Dem etatistischen Eifer kam anfiinglich die Infla
tion zugute. Als nun die Stabilisierung der wirtschaft
lichen Verhaltnisse und der Valuta eintrat, wusste man 
sich ebenfalls zu helfen. Man schuf s t a a 11 i c h e B a n- 
k e n, aus denen die unzahligen staatlichen Unternehmen 
ihre Mittel schopfen. In dieser Kurzsichtigkeit vergas 
man die Kehrseite der Medaille, dass man so und soviel 
Tausende von Menschen ihrer Verdienst- und Existenz- 
moglichkeit beraubte, man unzahlige von Fabriken ein- 
stelle, das Nationalvermogen vergeude, dem Staat die 
Einnahmequellen verschfitte und ztyar dadurch, dass 
diese Unternehmen. wenn sie in privaten Htin den stan- 
den, Steuern zahlen miissten, die bei staatlichen Unter- 
nehmen wegfalien. Die Defizite dieser Unternehmen 
wurden oft aus den Steuereinnahmen gedeckt. So ent
stand der Hexenkessel, dessen Durchmesser sich itnmer 
mehr vergrbssert, und der in seinem Umfang imtner 
weitere Kreise hineinzieht. die er infolge seiner schnel- 
len Umdrehung zermahnt. Der Staat masste sich das 
Recht an, in jede private hiteressensphiire einzuschrei- 
ten, und dieser Eingriff begann sich immer mehr zu er- 
weitern. Er fiihrte auf der einen Seite Monopole ein, 
obwohl diese vor der Wiedererlangung der Unabliangig- 
keit durch Polen gar nicht bestanden hatten, auf der 
anderen Seite erweiterte er diese ganz bedeutend. Be- 
stand in den friiheren Staaten in gewissen Grenzen ein 
Etatismus, so erweiterte Polen seinen Eingriff selbst auf 
diese Gebiete, hinsichtlich welcher sich die Staaten vor 
dem Krieg passiv verhielten.

(Ein Schlussartikel folgt).

| Geldwesen und B6rie
Warschauer Bbrsennotierungen.

Devisen New York 8,90. Kabeltransaktionen New 
York von Banken unter einander durchgefiihrt mit 892 
fiir 100 Dollar. Auf dem Devisenmarkt unterlagen einem 
geringen Riickgang London und Paris. Von Banken wur
den gezahlt fiir Devise Berlin 211,61. fiir Devise Danzig 
172,02. Am Privatmarkt notierte der Dollar 8,88s/’, der 
Goldrubel 4.62, Czerwoniec 1,8214 Dollar.

Am Aktienmarkt Tendenz scliwiicher. Gesunken sind 
die Aktien der Bank Polski von 17,3 auf 172, gestiegen 
ist Ostrowiec yon 101,50 auf 104,50. Von Staatspapieren 

sank die 4-proz. Tnyestition.sanieihe von 109,25 auf 109. 
Fiir Pfandbriefe festere Tendenz. 4L>-prOz. Pfand- 
briefe erhbhten sich von 49 auf 49,10, 8-proz. Pfand
briefe der Stadt Warszawa von 69,50 auf 69,90.

Auf der Nachmittagsbbrse notierten: Bank Polski 
172, Starachowice 33, Modrzejów 33, Lilpopy 36, Rudzki
41.50, Kohle 93, Zucker 38, Ostrowiecki 105.

1. Devisen: London 43.29 — 43,40 *— 43,19, New 
York 8.90 — 8,92 — 8,88, Prag 26.38 — 26,44 — 26.32, 
Paris 34,83 — 43,92 — 34,75, Schweiz 171,54 — 171,97
— 171,11.

2. Wertpapiere: 10-proz. Eisenbahnanleihe 102,50. 
5-proz. Konversionsanleihe 67. 414-pr. Bodenpfandbriefe 
49 — 49,10, 8 proz. Pfandbriefe der Stadt Warszawa 70
— 69,75 — 69,90, 4-proz. Pramieninvestitionsanleihe 
109,25 — 109, 5-proz. PrSnn'enanleihe 1926 — 103,50 — 
104.

3. Aktien: Bank Dyskontowy 138. Bank Zw. Sp. 
Zar; 85, Bank Polski 172, Warszawskie. Cukier 38 —
37.50, Lilpopy 36, Ostrowiecki 103 — 104,50, Rudzki
41.50, Starachowice 33, Nobel 21 — 20,50, Spiess 250, 
Firley 53.

Von der Rada Banku Polskiego.
In der Monatssizimg der Rada Banku Polskiego, 

die unmittelbar mach der Generalversammhing der Aktio- 
nare am 7. d. Mts. stattfand, wurde die Aufhebungdes 
beim Wechseldiskont erhobenen Portos, das 30 Gro- 
schen von jedem Wechsel betragt, ausserdem die Auf- 
hebung der Abgabe f&r die Zession der Aktien der Bank 
Polski, die 1 zl. von je 1000 zl. betragt, beschlosscn. 
Diese Airordnung wurde getroffen, um die Ueberschrei- 
bimg der Aktien zu erleicfrtem.

Zunahme der Spareinlageu m der P. K. O.
Die Spareinlagen in der P. K. O. erreicliten am 31. 

Januar d. Js. den Betrag von 126 Mill, z!., erhbhten sich 
also im Laufe des Monąts Januar tim 4 Mill. zl. Die 
Zahl der Sparbiicher erhohte sich von 298.000 auf 308.000.

Einfuhr/Ausfuhr/Verkehr
Auslandische Ta bak waren jp Polen.

Das Tabakmonopol beabsichtigt, den grbsseren La- 
gern, die Luxuswaren verkaufen. die Genehniigung zur 
Einfuhr von ausliindischen Tabakgattungen zu erteilen. 
Es handelt sich in der Hauptsache Um englische und ame- 
rikanische Tabakgathmgen, sowie Original - Havanna- 
zigarren. Da diese Waren sehr teuer sem werden, 
zumal der Staat voraussichtlich eine hohe Akzise be- 
rechnen wird, werden sie keinen Gegenstand eines Mas- 
senabsatzes bilden und dadurch die Handelsbilanz nicht 
belasten. Die Entschcidimg fn dieser Angelegenheit wird 
in den nachsten Tagcn fallen.

Der polnische Aussenhandel im Jahre 1928.
Entsprechend den Berechnungen des statrstisclien 

Hauptamtes stellen sich die vorlaufigen Ergebnisse des 
polnischen Aussenhandels (zusammen mit der Stadt 
Danzig) im Jahre 1928 wie folgt dar: efngefuhrt wurden, 
wie berits berichtet 5.165.374 to Waren im Werte von 
3.362.164.000 zl., airsgefiihrt 20.423.562 to im Werte von 
2.507.990.000 zl. Da>s Passivsaldo der Handelsbilanz be
tragt insoweit fiir das Jahr 1928 854.174.000 zl.

Holzliefenmgen nach Deutschland.
In den letzten Tagen haben die nach Deutschland 

abgesandten Holztransporte eine bedeutende Verzoge- 
rung erfahren, was auf den Waggonmangel zuriickzu- 
fuhren ist. Dieser Zustand macht sich besonders in der 
Eisenbahndirektion Wilno bemerkbar. Gegenwartig $ind 
diese Schwierigkeiten durch den starken Frost und den 
hohen Solmeestand, sowie die im Zusammenhang damit 
stehende, allgemeine Desorganisation des Transports im 
Inland verursacht worden.

Die interessierten Kaufleute besclrwerten sich darii- 
ber, woranf sie eine etwas eigenartig anmutende Antwort 
erhielten. Man erklarte namlich seiteus der Etsenbahn- 
behbrde u. a., dass das Waggonkontingent, das fur den 
Holztransport im Januar bestimmt war, ganzlich erschbpft 
sei und die Direktion fOr den Monat Februar entspre- 
chende Antrage nicht erhalten habe. Eine sofortige Wag- 
gonstelhing konne uberdies infolge des allgemeinen Wag- 
gonmangelis nicht erfolgen.

Erhbhte Ausfuhr von Zellulose.
Die Ausfuhr von Zellulose ist trotz der erhbhten 

Inlandskonsumtion in der letzten Zeit gestiegen. Im Mo
nat Dezember hat der Export 1.500 to uberschritten und 
erreichte auf diese Weise die am Ende des Jahres 1926 
notierte Ausfuhrziffer, in dem der Inlandsverbranch im 
Vergleich zum Jalire 1928 bedeutend geringer war. Die 
Absatzmbglichkeiten sind auf dem In- und Aus- 
landsmarkt sehr giinstig.

Transporte der polnischen Handelsilotte jm Januar 1928.
Im Januar d. Js. hat die polnische Handelsflotte

28.600 to gefbrdert, 9 Auslandshafen besucht und 12 
Reisen unternommen, wobei an Fracht 9.900 Pfund ein- 
kassiert wurden. Auf den Schiffen der polnischen Han- 
delsflotte wurden 21.000 to Kohle ausgefiihrt. sowie
5.600 to Erze und Alteisen. 900 to Salpeter ufld 728 to 
Tabak eingefuhrt.

Einstellung des Eisenhahnpersonenverkehrs 
in Ostgalizien.

Im Bezirk der Eisenbahndirektion Lwów wurde mit 
Riicksicht auf die anhaltenden Froste der Personenver- 
kehr auf folgenden Linien eingestellt: Lwów — Rozwa
dów, Rozwadów — Przeworsk, Lwów — Tarnopol, 
Lwów — Krasne -- Radziwiłłów, Jarosław — Rawa 
Ruska, Rawa Ruska — Sokal, Lwów — Rawa Ruska, 
Lwów — Jaworów, Nowy Zagórz — Sambor. Sambor
— Drohobycz, Przemyśl — Chyrow, Nowy Zagórz — 
Łupków, Lwów — Sambor, Lwów — Ławoczne, Lwów
— Podhajce. Lwów — Stojanów. Sapieżanka — Sokal
— Włodzimierz Wol., Tarnopol — Zbaraż,

Aus demselben Grunde wurde der Personenverkehr 
im Direktionsbezirk Stanisławów eingestellt.

Zugeirorere Hafen.
Die Hafen in Gdynia und Danzig sind zugefroren. 

Die Sclfffe mussten deshalb im Hafen zuruckbleiben.

EisenbaJinprovisorium zwischen Polen und Lettland-
Die Unterzeichnung des neuen polnisch-lettlandi- 

schen Abkommens in der Angelegenheit des Eisenbahn- 
grenzverkehrs wurde aus technischen Grfinden Wieder 
aufgeschoben. Das Verkehrsministerium hat eine neues 
Eisenbalmprovisorium fiir den Verkehr durch Turmont — 
Zemgale vorgeschlagen.

Polnisch-danziger Verhandhmgen.
Am 8. d. Mts. begann die Fortsetzung der polnisch- 

danziger Verhaftdlungen in der Angelegenheit der Teil- 
nahme der Stadt Danzig am polnischen Aussenhandęl. 
Zu diesem Zweck begab sich eine Delegation des Mini
steriums fiir Industrie und Handel nach Danzig. Diese 
Verhandhmgen. die voraussichtlich mehrere Tage dauern 
werden, betreffen die Angelegenheit der Ausfuhr von 
lebendem und totem Vieh, sowie die Frage der Eier- 
standardisierung. Polen wird durch den Rat Lalicki mid 
die Stadt Danzig durch den Senator Jevelowsky ver- 
treten.

Rekordleistung des Haiens Gdynia.
Entsprechend den neuesten statistischen Angaben 

betrug trotz des hohen Frostes und der Verkehrsschwie- 
rigkeiten der gesamte Umsatz des Hafens 214.000 to. Im 
Januar 1928 wurden insgesamt 109.000 to umgeladcn, 
was davoti zeugt. dass der Verkehr im Hafen m den leiz- 
ten Monaten annahernd um 100 Proz. gestiegen ist. Der 
Gesamtumsate betnig. wie bereits mitgeteilt, im Jahre 
1927 895.000 to und im Jahre 1928 1,9 Mill. to. Die Stei- 
gcruug betragt demnach 118 Proz.

Telefonverkehr mit dem Ausland..
Am 15. d. Mts. wird eine neue Telefonlrnie zwischen 

Berlin tmd Warszawa. Briissel. London. Paris in Betrieh

Internationale Kohlenkonferenz in Genf.
Am 27. d. Mts. begimit in Genf die internationale 

Kohlenkonferenz, an dor Vertreter der Arbeiterorgam- 
sationen teilnehmen werden. Die polnische Delegation 
fur diese Konferenz wird in den nachsten Tagen be 
stimmt werden. Diese Konferenz ist eine Fortsetzung 
der in Genf bereits abgehaltenen Kohlenkonferenz, am 
der die Vertreter vow rnsgesamt 11 Staaten teilgenom- 
men hatten.

Eisenbahiikonferenz In Wien.
Im Wien fand eine polnisch-acjriatische Eisenbahn- 

k’onferenz staff, an der die Vertreter Polens, der Cze- 
choslovakei, Ungarns, Oesterreichs und Jugoslaviens 
teihialrmen. In der Konferenz .wurde die Frage des Ta- 
rifs, msbesońdere die Ermassigung der Satze fiir die Be- 
fOrderimg der Kohle nach dem AdrTatTscfieff’MeeT 60- 
sprochen.

Inld. Markte u. Industrien
Kohlenmange! in Warszawa.

Infolge des eingetretenen KoWeiimangels in War
szawa hat die Regierung weitgehende Verfugungen er- 
lassen, um die Kolilenzufiilir nach Warszawa zu be- 
schleunigen. Die Kohlenzuge sollen durch die Polizei 
bewacht werden.

Vertagung des Bergarheiferstreik'es.
Am 10. Februar fand eine Versammlung der Ver

treter der dem „Zespól Pracy“ angelioremden Arbeiter- 
Verbande start. Nach dem Referat des Senators Grajek 
entspann sich eine kurze Diskussion. Die Versammlung 
beschloss einstimmig. den Streik bis zum Zeitpunkt def 
Beendrgung der Verhandlungen mit Regierung und AiS 
beitgebern aufzuschieben.

Am 13. d. Mts. sollte eine gemeinsame Konferenz 
der Arbei’tgeber und Arbeitnehmer-Vertreter in der An
gelegenheit der endgiiltigen Beseitigung der Streitigkei- 
ten im oberschlesischen Bergbau stattfinden. Da die 
Vertreter der einzdnen Arbeiterorganisationen nicht ge- 
meinsam beraten wollten. so mussten 3 verschiedene 
Konferenzen abgehalten werden. Diesen Konferenzen 
stand der Demobilmachungskommissar Gallot vor. der 
von vornherein erWarte, dass die Frage der Lohnerho- 
Irnng erst nach Beendiigung der Arbeiten der Regienmgs- 
kommission, die im oberschlesischen Kohlenrevier die 
Verhaltnisse untersuchen soil, erbrtert werden kann.

Hierauf brachten die Vertreter der Arbeiterorgam- 
sationen ihre Fordenmgen vor, von denen die wichtig- 
sten Verkurzung des A rbei t st ages unter 
Tage auf 7% St up den, Aufh ebung der Ar
fa e i t s p a u s e n, E i n f ii h r u n g von Z u s c h 1 a g e n 
f ii r F a c h ar b e i t e r, E r h ó h u n g d e r D e p u t a t e. 
Festsetzung der Mindestlohne und Ans
ar b e i t u n g eines Reglements fiir die Be- 
triebsratsmitglieder sind. Daruber entspann 
sich eme Diskussion. in der die Arheitgebervertreter er- 
klarten. dass sie in den nachsten Tagen mit Gegenvor- 
schlagen auftreten wfirden.

Ein neues Syndikaf.
In den letzten Tagen wurde in Warszawa ein Syndi- 

kat der Terpentin- und Holzteerproduzenten gegriindet. 
Dem Syndikat sind eine Reihe von Fabriken beigetreten. 
Es bezweckt die Regelung der Produktion auf dem In- 
landsmarkt, sowie die Normierirng des Exports.

Neue Teppichfahrik in Polen.
Die Teppichfabrik Schmiedeberg in Kottbus errich- 

tet in Łódź eine neue Teppichfahrik unter der Firma 
„Fabryka Dywanów Orient" S. A. Die deutsche Firma



hat sich zur Errichtung Sieser Fabrik in Polen infolge 
der Schwierigkeiien, die der Teppichausfuhr nach Polen 
entgegenfreten, entschfossen.

Neue Seidenfabrik in Polen.
Die befcannte ■Schweizer Firma Naef beabsichtigt in 

Warszawa eine neue Seidenfabrik zu errichten. In Polen 
bestehen bererts zwei Seidenfabriken, die sich auf fran- 
zosisches Kapital stiitzen.

Die Regierung und die Bautatigkeit.
Am 12. d. Mts. fasnd eine Konferenz beim Mimster- 

prasidenten Bartel in der Angelegenheit der Wotaungs- 
frage start. Die Grundlage der Discussion bildete ein 
Referax, das durch den Direktor des Selbstverwaltungs- 
departaments im Innenministerium, Jan Strzelecki, aus- 
gearbeitet war, in dem die Belebung des Baubetribbes 
und seine Finanzierung dargestellt wurde.

Ausbau der Elektro-Werke in Oberschlesien.
Die Elektro-Werke in Łaziska Górne haben in der 

letzten Zeit die Einrichtung Hires Elektrizftatswerkes be- 
deutend airsgebaut. Die Werke haben u. a. einen Turbi- 
nensatz von etwa 40.000 K. V. A. in Betrieb gesetzt. 
Airsserdem wird ein neuer Tunbinensatz in der gleichen 
Starke von 40.000 K. V. A. montiert.

Nach den staatliohen Stickstoffwerken in Chorzów 
wurde eine 60.000 Vott-Leiitung in einer Lange von 
36 km gelegt. Eine Leitnng von der gleichen Spannung 
wurde in die neu errichteten Stickstoffwerke in Wyrów 
gelegt. In dem letzten Geschaftsjahre produzierten die 
Elektroiwerke 134,5 Mill. Kiłowattstunden.

Liquidation der schlesischen Fluggesellschait.
Unter dem Vorsitz des Vtcewogewoden Żurawski 

fand in Katowice eine Sitzung der schlesischen Flugge- 
sellschaft staff, m der die Liquidation dieser Gesellschaft 
beschlossen wurde. Das Vermogen der schlesichen Flug- 
ge sell sell aft, das etwa 970.000 zl. betragt, geht nach Be- 
friedjgung samtlicher Glaubiger der Gesellschaft auf die 
allgemeine polnische Fluggesellschaft, die bekanntlich 
den Flwgverkehr zwischen Katowice und den grosseren 
Stadten Polens eingerichtet hat, fiber.

W*:’ ,■<>
Teuningsindex.

Die paritatische Kommission stellte in ihrer Sitzung 
am 5. Februar 1929 folgende Veranderungen in den Un- 
terhaltungskosten einer Arbeiterfamilie fiir die Zeit vom 
31. Dezember 1928 bis 31. Januar 1929 fest:

A) Kosten fiir Eniahrung, Wohnung, Beheizung und 
Releitchtung:

am 31. Dezember 1928 167.16 zl. 
am 31. Januar 1929 . . 166,71 „

Unterschied: 0,45 zl.
oder ein Riickgang dieser Kosten urn 0,27 Proz.

B) Kosten fiir Beklerdung, Wasche und Schuh werk: 
am 31. Januar 1929 . . 32,— zl. 
am 31. Dezember 1928 31,61 „

Unterschied: 0,39 zl. ■
Oder cine Zimahme dieser Kosten um 1,29 Proz.

O Lebensunterhaltungskosten insgesamf: (A und B): 
am 31. Dezember 1928 198,77 zl.
am 31. Januar 1929 . . 198.71 .,

Unterschied: 0,06 zl.
oder ein Riickgang dieser Kosten um 0.03 Proz.

Zahl der Arbeitslosen in der Wojewodschaft Schlesien.
In der Zeit vom 31. Januar bis zum 6. Februar d. Js. 

i-st die Zahl der Arbeitslosen der Wojewodschaft Schle
sien um 732 Personen zuriickgegangen und betrug ins- 
gesamt 26.793 Personen. Von dieser Zahl entfallen auf 
den Bergbau 4.833, die Hiitfen- 993, Glashiitten- 17. Me
tali- 898, lextil- 279, Bail- 3.280, Papier- 41, chemi- 
sche 10, Holz- 417. und kerainische Industrie 87 Perso
nen. Die Zahl der qualifizierten Arbeiter betrug 670, die 
der nicht qualifizierten 13.920. der landwirtschaftlichen 
120 und der geistigen Arbeiter 1.228 Personen.

[We 1 twi rt s c h a if 11

marktbertcht
der Firma L. Rubenstein. Getreidegrosshandlung, Olmiitz.

Weizen: Die Fróste in Europa und iihnliche Elcmentar- 
Ereignisse in Amerika haben der Hausse-Spekulation an den 
amerikaniśchen Weizenbórsen gute Grundlagen zu jhren Ope- 
rationen gegeben. Wic gross die Schaden sind, welche die 
f rftste an den Saaten angerichtet haben, lasst sich natiirlich 
■'eJzt noch nicht beurteilen: doch glaubt man in berufenen Krei- 
im". vss d?ese *'* Hinblick auf die allgemcin reichcn Schnee- 
Wintn U'u-jjbcr den Rahmen der sich jahrlich wiederholenden 
vvinierscnaden Iiinausgehen werden. Merkwiirdig genug ist, 
□ass uic europaischen Bdrsen diesmal nicht mitgingen. Von 
cmer ausgesprochencn Flauheit der europaisclien Weizen- 
mai Kte Kann nicht• gesprochcn werden, und zwar diirfte dieser 
Umstand mit der Tatsache zusammenhangen, dass die schlech- 
ten Wegverhaltmsse uberall starkere Zufuhren an Getreide 
hinderten. Dass Uebnge trugen die gdsperrten Wasser- 
strassen bci. Allgcinein ist man der Anslcht, dass in der nach- 
sten Zeit kaum mit grosseren Preisęteigerungen auf den Wei- 
zenmarkten zu rechtien sein wird, weil man sich doch ini Kla- 
ren ist, dass die Ueberproduktion an Weizen so gross ist, dass 
wir mit hedeutenden Vorraten in die neue Ernte leicht heriiber- 
gehen kbnnen. Zudem kommt noch, dass die Lander auf der 
sudlichen Halbkugcl inmitten der Weizenernte stehen, die, wie 
man allgemcin hert, im heurigen Jahre stark uber Mittel er- 
scheint Es geht auch aus den amerikaniśchen Marktberichten 
hervor, dass die chinesischen, resp. die ostasiatischen Kaufe 
in Weizen stark nachgelassen haben. In Europa nimmt das 
Mehlgeschait allgemein einen schwerfalligen Gang. Sowohl 
aus Deutschland, als auch aus Polen und der Czechoslovaks 
hftrt man Klagen iiber den scliwachen Mehlabsatz. dessen 
Folge die triige Kaufhist dcr Miililenindustrie ist.

Roggen: Von Roggen konnte man fast das Gleiche sagen 
wie oben von Weizen. Amerika selbst ist kein grosser Rog- 
genkonsument und auf die Ausfuhr dieses Artikels unbedingt 
angewiesen. Merkwiirdig ist, dass in Amerika Mais mit Roggen 
surregiert wird. Roggen ist in Amerika billiger als Mais. 
Crosse Besorgnis erweckt driiben das Schicksal der ungeneu- 
ren n; opaischen Lager an amerikanischem Roggen. welcher 
selbst bei den hcute schon sehr stark gedriickten Preisen auf 

dej saropaisehen Malenplatzen nicht unterzubringen 1st. Trotz 
der ufigeheueren Mengen an Roggen. die heuer in Europa ver- 
fiittert wurden, halt man fest an der Annahme, dass noch ge- 
rrngend Roggen da ist. mit dem man bis zur neuen Ernte sein 
Auslangen finden diirfte. So kommt es, dass z. B. Polen, 
welches iiber die heurige Campagne hinreichend mit Roggen 
versorgt ist, nuumehr sich aUgemein bemiiht, seinęn Roggen 
ahzustossen and driickt somit die Preise auf den europaisehen 
iMarkten.

Mais: Auf dem Maismarkt scheint sich eine Umwalzung 
zu vollziehen. Es ist kaum zu glaubeu, dass die in der letzten 
Zeit aufgetauchten Meldungen iiber reichliche Regenfalle in 
Argentinieu diesen Umschwung hervorgerufen haben. Allen- 
falts ist nicht zu verkennen, dass grosse Abneigung gegen die 
hohen Maisprelse allgemein herrscht, und sich kompetente Ver- 
braticher-Kreise vom Malsankauf zuruckhalten. Von grossen 
Umsatzen auf den europaischen Maismarkten ist nichts zu 
horen, und das Vereinzelte. welches gekauft wird, deckt bei 
drangendem Angebot den notwendigeu Bedarf. Die an dieser 
Stelle angekundigten Ueberraschungen auf dem Maismarkte 
durften kaum lange auf sich warten lassen.

Geldmarkt, Wirtschaft und Bórse.
Berlin, Mitte Februar 1929.

Am deutschen Gekftnark trat keine Veranderung von 
Belang ein. Der Reichsbairkausweis vom 15. u. 23. Januar 
zeigte eine ausserordentlidi starkę Entlastung, namlich eine 
Abnairme des Wechselbestandes um 443 bzw. 108 Millionen 
bei einer Verringerung des Notenumlaufes um ebenfalls 403 
bezw. 271 Millionen. Ende Januar war die Beanspruchung 
der Reichsbank als geringfiigig zu bezeichnen; selbst Ende 
Januar ist z. B, der Wechselbestand uin ca 700 Millionen 
geringer als zur selben Zeit des vorigen Jahres. Trotz der 
erfolgten Diskontenermdssigung ist ein nennenswerter Ab- 
zug von Auslandsgeldern nicht festzustellen und der Dollar- 
kurs zeigte dcmentsprechend geringe Steigerungen. Da aus- 
serdem der Satz der Privatdiskonten auf 5%. von bank- 
girierten Warenwechsel auf 6 bis 6Vs, von Reportgeld auf 
7M% herabgitig, Tagesgcld oft iinanbringlich war, befiir- 
wortete ein Teil der deutschen Handelspresse eine weitere 
Ermassigung des deutschen Diskontsatzes, wobei besonders 
auf die grosse Devisenreserve von 150 his 200 Millionen hin- 
gewiesen wurde, welche die Reichsbank unter dem Wcchsel- 
bestand mitzurechnen pflegt. Erst die ziemticb iiberrasdhende 
Erhdhung des englischen Diskontes um einen ganzen Prozent 
hat jede Aussicht auf eine weitere deutsche Diskontermas- 
sigung beseitigt. Nennenswerte neue deutsche Anleihen sind 
im Atisland nicht aufgelegt worden. als geplant sind 14,5 Mill 
schw. Frank der Kraftiibertragungswerke Rheinfelder und 
22,5 Mill. Fr. der Felten und Guilleatnne Carlswerke erwah- 
nenswert, in London soil in nachster Zeit eine 2 Millionen- 
Pfund-Anleihe — 6%-ig auf 30 Jahre — fiir die Voralberger- 
Ill-Werke G.m.b.H. abgeschlossen werden. Im Inland legt 
der Volksstaat Hessen eine 8%-ige 12 Millionen Anleihe. mit 
102 auslosbar, zu 93.8% auf. Braunschweig will mit einer 
15 Millionen Anleihe, ebenfalls 8%-ig folgen. ferner Leipzig 
mit 10 Millionen, 8 Proz. zu 93%, Bonn mit 7 Millionen 
7%-iger Anleihe, mit 102 Proz. auslosbar. Auch der Freistaat 
Sachsen beantragt die Aufnahme eines Betriebsmittelkre- 
dits von 30 Millionen duch Ausgabe von Schatzanweisungen. 
Der preussische Staat bietet wieder 7% Schatzanweisungen 
zum Kurse von 97,3 Proz., mit zwei- his vierjaiwiger Lauf- 
zeit, mit 100 Proz. riickzahlbar, an. Die Rcichsbahn dagegen 
hat sich nicht entschliessen kiinnen, eine Kaipitalbeschaffungs- 
aktion vorzunehmen und wird versuchen, durch verstarkte 
Durcltfiihrung des Rationalisierungsprogramms móglichst 
grosse Einsparungen zn machen. Diese auffallige Bevor- 
zngnng des deutschen Geldmarktes findet in der Entwick'ung 
der atislSndischen Geldmarkte seine Erklarung, soweit sie 
als Geldgeber in Betradht kommen . Bestimrnend fiir diese 
Entwickltltt^’fst Lbndón. dessen 'BeSlffebeti' eś ist, Seine Vor- 
kriegsstelhmg als fiibrender Geldgeber zuruckzugewinnen. 
Nachdem die Bank von Frankreich und die deutsche Reichs
bank monatelang durch dauernde Goldkaufe in London ihren 
Goldbestand auffiillten. hielt London trotz der daraus folgen- 
den Schache seiner eigenen Valuta aus einem falschen Pre- 
stigegefiihl heraus an seinern ausserordentlich niedrigen Dis- 
korrtsatz von 414% fest. Erst, als kiirzlich auch Amerika als 
starker Goldkiiufer auftrat. — in einer einzigen Wochc gin
gen allein 13 Millionen Dollar Gold iiber den grossen Teich — 
und der Gesamtgoldbestand nur noch 150 Millionen Pfund 
betrug, entschloss sich die Bank von England nunmehr, den 
Diskont gleich um einen ganzen Prozent auf 514% herauf- 
zusetzen. Eine Besprechung des Gouvepteurs der B. v. E. 
Normann mit den Leitern der Bmidesreservebank in Mew 
York, Harrison, war vorher ergebnislos verlaufen. Die Folge 
der englischen Diskontcrhdhung war dann auch die erstrebte 
Besserung des Pfundkurses. die sich abcr nur ohne Stiitzung 
wird halten kbnnen. wenn der a m e r i k a n i s c h e Dikont- 
satz unverandert bleibt. Und die Moglichkeit auch einer 
amerikaniśchen Diskonterhohung besteht augenblicklich in 
verstarktem Masse. Besonders die Bdrsenspekulation und 
somit die Maklerkredite in New York haben eine sprung- 
hafte Steigerung erfahren — in vorigen Wochen um fast 400 
Millionen Dollar! —und betragen jetzt viel weit iiber 6 Mil- 
liarden Dollar! Deshalb wendet sich jetzt der Federal Re
serve Board mit bislang tmerhbrter Scharfe in einer offent- 
lichen Erklarung gegen die uberhandnehmende Spekulation 
und erkliirt, dąss diese spckulative Kreditabsorption schadi- 
gende Wirktmgen auf den Handel zur Folge haben wiirde und 
kiindigt wirksame Gegenmassregeln an, die zum Ziele haben, 
die Verwendung des Reservekredits direkt oder indirekt zu 
kontrollicren bezw. einzuschranken. Eine solche Kreditein- 
schrankting ist natiirlich fiir jede Bbrsenspckulation viel 
furchterregender als eine Diskonterhohung — siehe die Vor- 
zange an der berliner Bórse am schwarzen Freitag im 
Mai 1927! Teures Geld dagegen hat eine unternehmungslose 
Spekulation noch nie abgeschrcckt, belastet andrerseits stark 
die Wirtschaft: trotzdem ist auch in New York mit einer Dis- 
konterhohung zu rechnen, wenn es nicht gelingt. die Spe- 
kulatfon durch gelinden Zwang einzudammen. Im Gegensatz 
zu London, New York und auch Rom. wo der Diskont erhoht 
wurde, steht Paris. Hier halt die Geldfliissigkelt unvermin- 
dert an, die Geldanspriiche der Wirtschaft vermindern sich 
sogar und die Golddeckung der Noten steigt, ja die Goldre- 
serven der Bank von Frankreich sind so verstarkt worden. 
dass eine gewisse unternationale Geldkanppheit entstanden 
ist. Nach einer Einigung bei den Reparationen wird Frank
reich sicherlteh in verstarktem Masse fiir Deutschland als 
Geldgeber in Betracbt kommen.

Die Depression in der deutschen Wirtschaft hat sich in- 
dessen eher verscharft. Die Zahl der Arbeitslosen steigt 
schnell und ununterbrochen und hat jetzt — begiinstigt durch 
den andauernden starken Frost — die Zahl von 2,3 Millionen 
uberschritten! An Konkursen zahlt das Statistische Reichs- 
amt 832 im Januar nach 624 im Dezember vorigen Jahres. 
Auch der durchschnittliche Beschaftigungsgrad in der Indu
strie lasst dauernd nach und betrug schon im Dezember nur 
noch 78,6% nach 86.5^ im November, und zwar ist der 
Riickgang am starksten bei den Verbranchsgiiterindustrien. 
Auch wird wieder verstarkt iiber die mangelhafte Erfullung 
der Zahlungsverpflichtungen im Geschaftsverkehr geklagt. 
Dazu kommen neue Arbcitskonflikte, so feiern in der siich- 
sisch-tliiiringischen Wcbereiindustrie 35.000 Textilarbciter, 
deren Zahl sich bei der ev. Schliessung Chemnitzer und Rei- 
chenbacher Qarnspinnereien, sowie der Gera-Greizer Indu
strie auf 55000 erhohen wiirde, Reichswirtschafts- u. Reichs- 

arbeitsministerium sind bemiiht. die Sffentlichen Auftragc Mr 
die Zwecke des Konjunkturausgleichs nutzbar zu machen 
mid haben verfiigt. dass samtliche Reichsbehórden jeden Auf- 
trag im Werte von iiber 20.000 Mark dem Statistischen 
Reichsamt mitzuteilen haben urn eine regionale Beteiligung 
der óffentlichen Beschaffungen zu sichern. In einem Wochen- 
bericht stellt das „Institut fiir Konjunkturforschung’1 rest, dass 
sich aucli die Kreditsicherheit weiter vermindert hat. die Zahl 
und Summe der Wecuseiproteste liege betrachtlich iiber dem 
Stand vor Jahresfrist ferner habc die volkswirtschaftliche 
Umsatztatigkeit ihren jahreszeittichen Tiefpunkt erreicht, 
dariiber hinaus zeige sie aber Symptome einer weiteren kon- 
junkturellen Verminderung. Von den grossen Anstrengunzen 
der deutschen Industrie im Auslandsabsatz Ersatz zu finden, 
legt die letzte Handelsbilanz ein Zeugnis ab, die eine \er- 
tninderong des Einfuhriiberschusses um iiber 100 Millionen 
feststellt.

Die flaue Stimmung an den deutschen Effektenmarkten, 
welche weiter anhalt, steht jedoch mit der Depression in der 
Wirtschaft in kemem ursachlichen Znsammenhang. Vor alien 
Dingen legt die allgemeine Unsicherheit iiber den Ausgang 
der Reparationskomeienz der Spekulation Zuruckhaltung auf. 
Wenn auch das allgemeine Urteil iiber das endgiiltige Re- 
sultat optimistisJi ist, so gibt man sich doch iiber die grossen 
Schwierigkeiten die nicht so schnell zu uberwinden sein 
werden, keinen falschen Ilhisionen hiti. In soldier Stimmung 
wirkte auch die schon lange erwartete Diskonterhohung in 
London und die mogiiche tn New York starker. Dazu kom
men noch Beratungcn fiber neue Steuern und in den letzten 
Tagcn eine Kabinettskrise. Das Zentrum trat, als seine For- 
derung auf zwei neue Ministersessel nicht erfiillt werden 
konnte, aus dcr Regierung aus. Wenn das Zentrum jetzt 
auch keine Opposition betreibt, so ist trotzdem eine so Starke 
Schwachu.ng der Regierutigspartei, gerade jetzt vor dcr Re- 
parationskonferenz, die grosses Vertrauen zu einer starken 
verantwortungsfreudigen Regierung erfordert, sehr be- 
dauernswert und wirkt natiirlich auch schwachend auf die 
deutsche Position in Paris ein. Dazu kommen noch die un- 
erfreulichen Ereigmsse bei einigen angesehenen berliner 
Bankhausem, dauernde Insolvenzmeldungen von Bórsenfir- 
men, um der Spekulation die sich immer melir verschlech- 
ternde allgemeine finanzielle Laze der Borsenbesucher vor 
Augen zu fiihren. Auch die Austritte aus der Liquidations- 
kasse mehren sich. Wenn sich trotzdem die Kurse einiger 
Spezialitaten einigermassen zu halten vermogen. so ist diese 
Tatsaclie mit dauernden Auslandskaufen und Anschaffungen 
der Investments - Trusts zuriickzuffiliren. Die Grossbanken 
haben die Moglichkeit einer Stwtzmigsaktion schon beraten, 
doch fads vorlaufig nicht zweckmassig bezw. nbtig befunden, 
und werden sich wohl nur dann betatigen, wenn das Kurs- 
niveau noch weiter stark gedrfickt wiirde und auch die lezten 
Kaufer fehlen werden. Eine solche Situation ist allerdings 
hoebst unwalrrsciiernlich. da grftssere Engagements sich schon 
lange nicht mehr in scliwachen Hiinden befinden.

Besonders scinwach liegen weiter die schweren Werte, 
deren Aufwartsbewegupg wir s- Zt. als rein spekulativ ge- 
kennzeiclmet haben, so Polyphon, die nach einem Hochstkurs 
im vorigen Jahre vor der londoner Borsendinftihrung von 
575+35 Proz. Bezugsrecht = 610 auf 387 wichen tt- Glanz- 
stoff. die rn einem Manat wieder fast 100 Proz. verioren — 
426 Proz. — Dabei ist bei Polyplion eine 20-proz. Dividende 
bei glanzenden Abschlusszahlen zu erwarten und der Glawz- 
stoff-Konzenn hat heftig die MOglichkeit einer reduzrerten 
Dividende abgestritten. Eine gleich hohe oder gar hohere Di
vidende aus Prestigegriinden liegt dabei nicht im wahren 
Interesse der Gesellschaft, die bei den augenblicklichen und 
kommenden Kampfen um die Kunstseidenpreise eine Starkimg 
ihrer inneren Reserven wohl nótig hat. Typisch ist, dass so
wohl in Polyplion — wie in Glanzstoff-Aktien von einer nen- 
nenswerten. Intervention, ja nicht etamal von einer gieich
in assigen Kursregulierung der Emmissionshattser gesprbehen 
werden kann. Weiter schwach liegen Schiffahrtsaktien. be
sonders Paket mid Lloyd diese beiden Papiere, noch vor 
zwei Jahren heisse Borsenfavo.riten in Hinblick auf die Frei- 
gabe, sind auf das Kursniveau besserer Montanpapiere gesun- 
ken, eine der gróssten Enttauschungen, welche die an Ent- 
tatisclningen gerade nicht armen letzten Bórsenjahre gebracht 
haben. Die Freigabezahlungen, die ia nur wie der Berliner 
sagt. ,-kleckerweise“ eingelien, so jetzt z. B. 2% Millionen 
fiir die Piers der Lloyd, werden mit verbaut und spielen keine 
Rolle mi dem Riesenbauprogramm, das zu batten diese beiden 
Schiffalirtsgesellschaften im scharfen Konkurrenzkampf ge- 
zwungen sind; der Aktionar bekomint nicht nur nicht den 
erliofften Freigabebonus, .ia, es ist sogar zweifelhaft, ob die 
gleichen Dividenden wie im Vorjahr verteilt werden kiinnen. 
Dabei war das Geschaft bei der Hapag. durchaus zufrieden- 
stelleaid zu nennen; trotzdem beabsichtigt diese Gesellscluffc 
erliohte Absciireibungen vorzunehmen und bei einem Teil der 
Verwaltung besteht tatsachlich die Absicht, die Dividende 
von 8 auf 6 Proz. herabzusetzen. Allerdinjs ist gerade bei 
der Hapag, die aus der Beschlagnahme 160 Millionen zu be- 
kemmen hat, eine Summe. welch* dem gesamten Aktienr 
kapitał gleichkommt, die Aussdifittnng eines FreigabebowM 
an die Aktionare wahrscheinlich; und trotzdem betragt der 
Aktienkurs einer óesellschaft, die 8 Proz. Dividende verteilt 
hat und ihr Aktienkapitai in absehbacen Zeit nach u. nach 
noclnnals in bar als Entschadigung erhlilt, 125 Proz.! Zeichen 
des totbehen Konkurrenzkampfes in der Schiffahrt. der ein 
grósstmogliches Bauprogramm erfordert. Dcr Nordloyd hat 
ja bekanntlich. um seine Freigabeguthaben wenigstens teil- 
weise zu mobilisieren durch eine Aktienemmission in Amerika 
kiirzlich 42 Millionen liereinbekommeii- Der AbscHuss der 
Hamburg-Sud zeigt gunstiige Zahleii und einen etwas hoheren 
Reingewinn. Seit langerer Zeit liegen auch Kaliwerte scliwfi- 
cher. Hier sind es hauptsachlich die Bestrebungen, die Kali- 
preise zu ermiissigen. ferner die gegen das Vorjahr stark 
ermassigten Absatzziffern und die Erhohung der Schifflohne 
im Kalibergbau. die kursdr tick end wirkten. Besonders Salz- 
detfurt mussten von 515 auf 485 nachgeben. Auch Dividen- 
denenttausetamgen driickten auf die Stimmung. Wahrend 
die Dividendenlosigkeit bei Harpener erwartet war und 
kaum Eindnick atrf den im letzten Jahr reichlicli 
hałbierten Kurs machte zwar die Dividendenerklarung 
der Oberschlesischen E'senbau - Bedarfs A. - G. (Ober- 
bedarf), welche in Hinblick auf den noch jmmer nicht zu- 
stamdegekommenen Handelsvertrag mit Polen ihre Divi
dende wieder auf nur 5 Proz. start der erwarteten 8 Proz. 
festsetzte. eine schwere Enttauschung. der Kurs gab darauf 
von 108 (Hochstkurs im Dezember 117) auf 83 Proz. nach. 
Die Dividendenlosigkeit der Dt. Telef. u. Kabel AG. liessen 
den Kurs in zwei Tagen von 103 auf S5 Pr.oz. sinken. Die 
Mitteldeutschen Stahlwerke legen einen befriedigenden Ab- 
schlusses vor. Die Umsatze sind zwar etwas zurfickgegan- 
gen, betragen aber immer noch das Doppelte des Aktienka
pitai. obwohl das Ergebn's durch Lohn- and Arbeitskampfc 
gestórt wurde. Als aufschltissreich fiir die gesamte Mon- 
taindustrie ist die Rede des Herrn Dr. Krupp von Bohlen und 
Halbach in der Gerferalversammlung der Friedrich Krupp AG. 
zu bezeichnen. Dr. Kr. stellt fest, dass die wirtschaftlichen 
Erfolge der Gesellschaft in kelner Weise der durcligefiilirten. 
kostspleligen Modernisierwng der Werke entsprechen: der 
Meiirerlos aus der RationaEsierung zerfliesst in weiterge- 
steigerten Lasten und Lolnien, sodass fiir die Wiederge- 
winnung einer a^gemessenep Rcntabilitat keine Aussicht be-
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Schluss 
siidwest- 
Roheisen 
deutsche 

muss, um

vier Wochen Streik auf 
der Germaniawerft und 
und Rheinhausen; a>uch 

die Aussperrung zur An-

ist ven dem I. G. Farbentrust ,in- 
aber die Akfonae sind enttauscht 
siich in nornialen Grenzen und d'e 
und Bons beweist den dauernden

Jar'slowsky - Katzenellenbogen durch den 
Jariskiwsky verkauflich und auch durch 
erworben wurde. die nunmehr uber die 

Umlaut befindllchen Mitteid. Cred.tbamk- 
Bei der Handelsgesellschaft tritt ihr lang- 
r Fiihrer und Geschafts'nhaber. der 78-

D-oH’ir un+er Beteiiigung der North-Eastern Po- 
Mohwk Power Co., der M’teld Gas. Improve- 

Niagara-Konzerns u. a. gegriindet werden. Am 
nahmen zwei Ereignisse das Interesse in An- 
Erwerb der Mitteldeutschen Creditbank durch

Charlotte Klein* 
Alexander Tr claff 

dasglanzendeCharaktertan/paai

SONS- und FEIERTAG:
S*Uhr*Tea m i Kiiirell
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Fischkonservengrossindustrie • Braterei, Raucherei

das Tanzw under
Jerzy Wei n 

Chansomer et Confer encier
Inessa Ratona 
Daltumanówna 

A. Link
S. Brodziński

«teht. Die sozialen Lasten der Kruppwerke befrugen Im Jahre 
1928 nicht weniger als 36 Millionen, die Ste'gerung gegen die 
Vorkiiegszeit der Durchschnittslohne im Bergbau 84 Proz., 
bei den Eisenwerken 78 Proz.. auss-rdem h; t die Verkiir- 
zung der Arbeitszeit zu einer netieren Steigerung der Selbst- 
kosten gefiihrt; dazu kemtnen noch: 
dem Gruscnwerk. drel Monate auf 
vier Wcchen Ausperrung in Essen 
gibt er der Hoffnung Ausdruck. dass
b’hnung grbsserer Einsicht in wiTtschaft'ichen D'n-gen fuhren 
mbge und eine E’nigung zwischen Arbeitgeber- und Nehmer 
ohne staatliche Einmschung móglich wird. Zum 
weist Dr. Krupp auf die Tatsache bin, dass tins re 
lichen und westlichen Nachbarn in der Lage sind. 
um ein voiles Drittel bilKger hrrzustellen und die 
Mpntamindustrie die grossten Anstrengungen machen
den Auslrndsmarkt 'n Eisen und Kohlen zuriickzugew nnen. 
da die Montanindustrie den Charakter einer Ex iiriinduscrle 
beha'ten mnss. die der Arbe'terschaft ernes iibervo'kerten 
Landes Arbeitsmoglichkeit auf deutschem Boden geben und 
durch den Export ihrer Erzeugnisse an der Training der Re- 
parationslasten mćtwirken kann. Schwich lagen ve-ter Au- 
towerte. In Adler-Kleyer hatte der e ne Inhaner det Bar.K- 
firma Katz u. Wohiauer Putas, der Selbstm.ird verf.pte. ein 
Paket zusammengekauft, das jedcch be'm Emmissi inshaus 
der Darmstadter Bank Unterkunft gefunden haben soil. Der 
Kurs dieses Papiers 1st in wenigen Monaten vom Hochstkurs 
142 auf 58 Proz. heruntergegangen. Immer wieder muss be- 
tont werden, dass nur e 1 n starker deutscher Autotrust aufs 
str'ngste raticnal'siert, in der Fabrlkation auf relativ weni- 
ge Typen beschrankt, Ausscht auf steigenden Absatz im In- 
und Auslande hat und immer kann als Beispiel auf den ra- 
piden Auffschwung der Gpelwerke hingewiesen werden, von 
danen sich dauernd di'ferenzierte Geriichte erhrlten, die von 
einer grossen Intcressennahme der General-Motors Comp, 
wissen wollen. Trotz aller Dementis erlialten sich diese Ge- 
riichte hartnacklg, nennen sogar EinzelheAten, wie Uebet- 
nalimckurse u. s. w. so wird behauptet, dass Opel fiir 76 
Proz. des Aktlenkap'tals von 60 Millionen einen Preis von 
ca. 270 Proz. geforddert habe. Auch macht ietzt wieder Ford 
R’esenanstrengungen den eurcpaischen M"irkt zu ercbern. so 
wurde ein grosses Traktorenwerk in Cork (Irland aufgebaut, 
die engl'sche Fabrik in Dagenham soli in aibsehbarer Zeit 
200 000 Autos jahrlich preduzieren kbnnen, in Moskau und 
Konstantinopel werden Autofabriken crrichtet ttsw. Elektro- 
•werke konnten sich der Allgemeintendenz n-icht entziehen, 
besonders R. W. E. fielen durch starkę Schwankungen auf. 
Aus'andskaufe warden ze twe'se in A. E. G. und in Siemens 
u. Halske beobachtet. Die Generalversammlung des Siemens- 
Konzernes brachte nichts Neues, der letztjahrige Umsatz wur
de mit 750 M'llionen angegobcm fiber die mit den neuen 
Aktien verfolgten Plane wurde die Auskunft verwe’gert. 
Uebrigens zeigt sich in der ganzen Welt in der Elektrciindu- 
str’e der Drang, s'ch auszudehnen bezw. zu Riesentrusts zu- 
sammenzuschliessen, und liberal! wachst der Elektrizitats- 
verbrauch sprun.ghaft. Die Ebctrowerke A. G.. Berlin er- 
hShen ihr Kapital um 30 auf 90 Millionen, von Zusammen- 
schliissen der lefzten Zeit seien erwahnt: In Deutschland: 
Siemens mit Licht u. Kraft, in Belgien: der Trufinatrust, und 
Electro Beige, in New York soil in nachster Ze:t ein Riesen- 
trust von Elektrizitaterzeugenden Werken im Wert? von^ei- 
ner Milliarde 
■wer Co., der 
ment Co des 
Bankonmarkt 
spruch: Der

„Gold-Sther lan • and Tango ■ S^ncopators
Americanbar

Eintritt frei — kein Weinzwang

der Schweiz haben d’e Abgabenelgung eher noch verstSrkt 
das unbedeutende Bezugsiecht von ca 5% Proz. ist ohne 
Anreiz. auch in Boris fliiesst das Material wieder zuriick. die 
immer grosser werdende Uniibersichtlichkeit dieses giganti- 
schen Unternehmens bei mangelnder Publ zitat lasst sich das 
M sstrauen im Publikum immer tiefer fressen. Man denke nur 
an die Fiille der hauptsachl chsten Produktionszweige: Far- 
ben. Drogen. Benzin, Stickstoff. Kunstse'de. Leichtm tall, 
Stickstcffdriinger, Chemikalien aller Art, Photoartikel! Und 
jetzt neue Unklarheiten: Eine bis ietzt vbtlig unbekannte 
schweizer sche Tochtergesellschaft der I. G. erhoht ihr Ka
pital von 20 auf 250 Millionen Franc, garant'ert fiir ihre 
Aktien de Farbendividende. und gewahrt auf 6 000 Farben 
Aktien bezw. 12 000 Farbenbcns 500 Frcs eigener I O. Che
mie Basel Aktien zum Kurse von 150 Proz. Glaubt die I. G. 
Farben an eine bessere Akt’enplacierung 'n der Schweiz, nach- 
dem die Unterbringung von Farbenakt’en in Amerika fehl- 
geschlagen ist? Die 1. G. Farben Aktien hat die innere Be- 
rechtigung. ein angesehenes internat nnales Papier zu se n. 
aber die Verwaltmig darf es sich met der Erfii"ung ihrer 
Pflichten dem Aktonar gegeniiber nicht so leicht machen 
und 
von 
von 
das 
vielleicht etwas hbhere Dividende nicht wieder zn gewimien 
ist! Heinz Lindenberg.

Eine lustige Dorf^cscbic^te v. Julius Pohl. 
In den Pausen das Tegeruseer Konzert- 
Terze t.

Donne sfag, den 2X Fe'ruar. abend; 8 Uhr 
Kein Vorkanfsrech’ liir Abnnnenten,
Diz Hgrzogin von Chicago
Operetre v Kalman.

Ankniipfung von Geschaftsverbindungen.
1. Oesterreichische Kommissicnsfirma will mehrere 

Waggons Wicken nd Peluschken kaufen.
2. Oesterreichische Agentur will Vertretung be- 

deutender polni'scher Textilfabriken ubernehmen.
3. Schweizersche Firma will Vertretung einer En- 

grosfirma fiir Ondulationsapparate ,,Rouso“ ubernehmen
4. Newyorker Expeditionsfirma bietet Personen, die 

ihre Mohel aus Polen nach Amerika und umgekehrt 
befbrdem wollen, ihre Dienste an.

5. Handelshaus in Chicago will mit polnischen Fir
men, die Export- und Importtransaktionen auf Grund 
von Uinwiderruflichen Akkreditiven durchfubren. in Ver
bindung treten. Das Hadelshaus importiert und expnr- 
tiert Waren aller Art. in der Hauptsache Konsumarti- 
kel.

6. Handelshaus in New-York, das in der Lebens- 
mittel-, Maischinen-, Textilbranche usw. gut eingefiihrt 
ist, will mit polnischer Firma, die in New-York eine 
Vertretung sucht. in Verbindung treten.

7. Newyorker Firma, die sich mit dem Import und 
Export gebrauchter Anzi'ge befasst, will mit polnischer 
Firma in Verbindung treten.

8. Newyorker Firma will mit polnischen F;rmen. die 
sich mit dem Handel von Jute- und Baumwollsachen be- 
fassen, in Verbindung treten.

9. Handelshaus in Los Angelos will mit polnischen 
Lederfabriken in Verbindung tretent

10. Handels- und Kommissionshaus bietet polnischen 
Pimen bei Einkaufen in Amerika eine Dienste an.

Nahere Informationen erteilt Poznański Miejski 
Urząd Targu. Poznań, ul. Głogowska 42.

Mon.ap den IB Fehtuai*. abend; 7.311 Uhr
3. Abonnementsvorstellungu. freier Karten- 
ver auf.
Irrqarlen der Liebe
Schwank von Hans Stu*m.

Monfan. den 11 ah md; 10 Uh»
HE1TERER ABEND!
(osef Plam.

Fnlla?. ZZ FaViHr. n'trvl, 4 Uhr
Vo knifs echt fiir Ab->nnriit°n.
Ariadne auf Naxos
Oper vot Richard Strauss.

Sonnf?g. d?n Zł. ebruv, wathni. 4 30 Uhr
Kein Vorkaut«rccht fiir Abonnenten
Z m letzten Mai!
Mmclisn dss Uitergaugs
Schausptel von Rudolf Fitzek.

Sonnfai, dci Zł. FeVirr. ah? ids 7.10 Unr
Kein Vorkaufsrecht fik Abonnenien. 
łrrgarten der Liebe 
Sc’iwank von Hms Sturm.

Monfag, den 25. Fahruar. ahaids 7.10 Uhr
4. Ab 'nnementsvnrst. u. fie er Karfenverk.

StHi=3-R DES RUrtMS
Scbauspiel von Pagnol und Nivoix 
Deutsch von Angermaver.

Monfag. den 25. Fe'i uir. abends 10 Uhr
Gas sp’cl der Teternseer auernbShne.

Am 21. Februar In Beuthen 
Schiitzenhaussaal, abends 20 Uhr

Wladimir

die Commerz- u. Privatbank. welche ihr Kapital erhaht und 
nunmehr an Grosse neben den D.-Ban>ken ramg’ert und eine 
Annaherung der Darmstadter an die Berliner Handeigesell- 
schaft die •allerdings noch n'cht spruchreif 1st Der Zusam- 
menschluss 1:1 Commerzbank - Mitteld-utsche wurde dadurch 
mogl'ch. dass ein 8 Millionen Paket Mitt. Cr. Aktien im Be- 
s'tze der Gruppe 
Tod des Bankiers 
die Commerzbank 
Majoritat der im 
Aktien verfiigte. 
jiihriger bewahrtc 
jabr’ge Carl Fiirstenberg aus, bleibt allerdings beraterad im 
Verwaltungsrat tatig. Die Borse komhin’ert e!ne Akti»nka,pi- 
talserhohung der Darmst. u. Nat'citialbank und nach 
des Bezugsrechtes einen Umtausch 1:1 in Berliner 
anteile. Die b sher veroffentlichen Abschlusse ven 
Reichsbank Berl. Handelsges.. Reichsbank ze’gen 
BHd: Erbohte Umsatze. gleichhohe Gewinnzahlen aber durch 
verr'ngerte Zins.mnrge und Ausfall des BorsengeschSfts. Der 
Abschluss der Reichsbank. der in Bezug riuf die unveran- 
derte Dividende fiir d e Borse eine Enttai’schung war, zeigt. 
wie niitig eine bald ge Aenderwtg des Bankgesetzes ist. Den>n 
auch das Reich erhalt 5.2 Millionen wen'ger als im Vorjahr, 
dabet fliessen den diversen Reserven der Reichsbank 44 Mil
lionen zu, tmd wachsen damit auf rund 240 MillWien, dem 
Doppelten des Kapitals. an nngerechnet mit 80 Mil!i>nen an 
Perasonsverpflichtungen. Auf e’nc scharfe Kritik an der Ge- 
winnsverteiliKig in der G. V. antwortete Dr- Schacht, dass 
die Anteilseigner sich klar darfiber sein mussten. dass sie 
keinen unbilligen Vorteil arts der Not des deutschen Volkes 
ziehen konnten. und eine spekulative Ste'gerung der Re'chs- 
bankakt'e ke'n rroralisches Recht auf hohere Dividende oder 
eine andere Abfindung gewahre. Inwnorhin gab Dr. Schacht 
zu. dass eine Aenderung des Bankgesetzes nofg sei, doch em- 
pfehle es s'ch nicht. vor Beginn der Reparationskouferenz 
diesbezugliche Schritte zu unternehmen. Dauernde Kaufer 
zeigten sich in Desssver Gas. die Griinde bleiben d’eselben: 
Endliche Entschadipung fiir das Chorkrwer Werk, die Gas- 
fernversorgung im Rulirg-biet und in diesem Zusamnrnhana 
Kapitalsp’ane. Indessen haben die Versnche der Gesellschaft 
zur Fórderung der Braukoh’enorzeugung auch die vii’l'.ge 
Einignng der Bra’tnkohle fiir die Ferngasversorgung ergeben

Ein Kapital fiir s'ch sind die neuen P’ane der I. G. Far
ben. Noch vor zwei Jahren erklarte die Flors'1; die Zukunfts- 
chancen dieses Riesentrusts fiir unabsehbar und in den Jahren 
1925 b's 1927 gnb es fiir die Farben-aktie nur Kaufer, grosse 
und kloine, Ausland und Inland: der Kurs stieg von 100 auf 
360 Proz. In seinem grenzcnlosen Optimismus schien das 
Weltpublikum zu glauben, dass die Farben aus Luft Gold 
zu machen verstanden u.nd b-'dachte nicht. dass gernde zu 
grossen Erfindimgen dreierlei nofg ist: Geld, Geld und noch- 
mals Ge’d. Ungeheures 
dessen geleistet worden. 
denn die Dividende halt 
Ausgabe junger Akt'en
Kaiptslbedarf. Umwalzendes ist erftinden worden und wird 
in Grossbetrieb frbriziert: Benzn. Oel u. s. w. aus Kob’e. 
Stickstoff aus der Luft, kiinstliches Gummi u- s. w. D.'e 
St'ckstofferzeiigung allein ist von 1919 bis 1928 von 54 000 
Tonnen auf 600 000 Tonnen gestiegen- Und immer welter 
w'rd probiert, erfunden, Millionen und M’llionen versch’ingen 
d'e Versuchslaboratorien: aber der Aktionar ist enttauscht. 
Dazn konwnt noch die unk'uge Scheu der 1. G. vor jeglicher 
Publ’zitat, d'e mangelnde Kurspflege an der Borse s^it dem 
Mai 1927 gibt es nur Verkaufen, die neuen Kapitalsplane in

tier oriolgraichsie Pianist der Gegsnwari 
Mendelssohn — Brahms — Chopin 

Tschaikowsky — Liszt 
Rechtze t'ger Kartenkauf empf ih'en, da das 
Interesse liir d esen Klav erabe 11 begreifh- 

cherweise sehr gross ist
Karten 1.50-5-50 Mk. bei Cieplic, Tel 5155

U/and* u. Fussmn-Flieszn 
Toirotire * Dachsfe ne ■ Gips 
RahrgEWBlJs - KalK * Zsmanl 

standiges Lager,
Ssumaterialien-SrossKand uni) 

Paul frieM WietM KaHit
Biiro- und Lagerraume:

Marsz. FilsudsKtego (FneJrichstr.) 60. 
Tel 74 '.
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Kriegsliteratur gegen den Krieg
Als Vortrag get

Die Biicher, von denen ich sprechen will, stellen die 
ersten Versuche in Deutschland dar, sich mit dem Erlebnis 
des Weltkrdeges literarisch-kunstlerisch, von der lebendigen 
Gestaltun-g, von der geisfcgen Anschauung, von der dokumen- 
tarischen Wahrheit her auseinanderzusetzen. Damit ist schon 
gesagt, dass es Biioher g e g e n den Krieg sind. Es kann 
heu-te keine ernsthafte Literatur fiir den Krieg geben — und 
es g i b t sie n cht. Diese eine radikaile Scheidung der Gedster 
wenigstens hat der Weltkrieg herbeigefiihrt: wer als Dichter 
oder Schriftsteller die Partie des lebendigen Geistes vertritt, 
wird nie mehr dm Versuchung kommen, den Krieg mit den 
Kulissen langst unwirkl-ch gewordener heroischer Ideale 
zu umstellen. Niemals wieder wird der Krieg als hochste 
Ste-i-ge-rung nationalen Selbstbewusstsctns, nationaler Selbs-t- 
behauiptumg literarlsch verherrlicht werden konnen — wenig- 
stens nicht dn. der Literatur, mit der in Zukunft zu rechnen 
sein wird.

Die Entsteh-ungszeit der Biicher, von denen ich sprechen 
will, fallt in die -letz-ten d-re-i Jahre. Was vo-rher in Deutsch
land, schon wahrend des K-tóeges und unmittelba-r dana-ch, 
gegen den blutigen Wahn literarlsch demonstriene, erschdpfte 
sich tells in einer dumpfen revo-lutionaren Eks-tat.k, teils 
in diirftigen Formeln und Programmen., die von der Not der 
Ze.it abgezogen waren- Wie die Menschheit damals, so 
war auch die Literatur unterernahrt — und wenn sie 
mit kunstli-ch erhitztem At-em und krampfhaften Gesten toben- 
des Lebe.n vorzutauschen suchte, so waren das eb-en die Fieber- 
delirien dieses Z-u-standes. Schliesslich ergab sich ails erste 
literarische Folge der Kriegsanarch-ie ein Anarchismus der 
kiinstlerischen Ausd-rucksfo-rmen, der iiberhaupt ke-inen Zuga-ng 
mehr zur W i r k 1 i c h k e i t, also zum Menschen fund. Diese 
schme-tternden Proklamat’onen, diese wilden Ausbriiche von 
Klage, Anklage, Verz-weiflung, diese O-Mensch-Tiraden moch- 
ten gcsi-nnungsmassig und in der Absicht noch so sehr revolu- 
tionare Zukunft sein — in der Wirkun-g waren sie iiberhaupt 
nichts — in der Zeit hlnterliessen sie keine Spur. Denn de
ser Zeit, die unter der Wucht der Tatsachen auseinande-r ge- 
borsten war, und die nun miiheslig die Triimmer zusammen- 
suchte, um sichs, so gut es eben g-ing, wieder einzurichten — 
dieser Zeit -konnte, wenn iiberhaupt, nur eine Literatur helfen, 
welche den Tatsachen stand hielt, nicht aber eine, die sich 
ins Allgemeine verfliichtete und solche F1 u c h t vor der 
Wirklichkeit im Dampf und Qualm- literarischer Abstraktionen 
noch eintnal verfliichtete. Diese Zeit wollte begriffen sein. 
w-o-llte greifbar erfahren, wie alles und wairum es gekommen 
sei. Was war es mit dem- Krieg, der diese ganze Schlamm- 
flut von Not und Phrase źuriickgelassen hat-te, aus der -es sich 
nun herauszuarbeiten gait? Aus den Biichern. erfuhr man es 
nicht. Keine Dichte-r-stimme, <Ae dem Wcltve-rhan-gnis, von 
dem noch jede Sekunde alltaglichen Atmens durchzittert war, 
sich gewachsen zeigte. Keine, die sei-nen Sinn oder Abersinn 
in ganze-r Wirklichkeit heraufbeschwor. Sie schrien und de- 
klamierten nur. Die Literatur der Antikriegs- und Revolu- 
tio-nsdichter blieb eine Angelegenheit des literarischen Pro- 
gramms, also Sa-ch-e der Literatem statt le-benszeugender 
Impuls zu werden.

Zuletzt iwollte kern Mensch mehr etwas von Biichern 
wissen, die mit dem Krieg zu schaffen hatten. Das bekam 
auch Arnold Zweig zu horen, als er 1927 einen Verleger 
fiir se'-nen Roman „Der Streit um den Sergeanten 
Grischa" suchte. Ein Kriegsr-oman? Das best ja -niemand. 
So wanderte das Manu-skr.'-pt von Verleger zu Verleger, sehr 
beriihmten, sehr geschaftskundigen Verlegern, kelner wollte 
das Ris-iko iibernehmen- Aber als der Roman dann schliess
lich (bei Gustav Kiepenheuer in 'Potsdam) herausgekommen 
war, zeigte sich auf einmal h-bchst uberraschenderweise, dass 
d’e Le-ute das doch lesen iwollten. Der Roman wur.de -das 
e-rfolgreichste Buch des Jahr-es und ei-nes der meistgekauften 
bis auf den heutigen Tag.

Woher dieser Umschwung? Weil hier endlich der Krieg 
in seiner wah-ren Wirklichkeit erfaisst -und als das grosse Welt
verhangnis exemplarisch gedeutet war. Weil hier nicht vages 
Gefiihl sich hemmungslos ergoss, so-ndern konkrete A.nschauung 
den Tatbestand -umriss. Der Roman, fiir Arnold Zweig als 
Summe ia-n-ger Sammlung und Prufung sicher die Vollen-dung 
eines Lebensabschnittes, trat vor die Zeit als eine tiefe dichte- 
rische Realisicrung ihrer tbdlichsten Verstrickun-g, ihres blu- 
tigsten Abfalls v-om gerechten Sinn. Wahrend damals eine 
neue sogenannte literarische Jugend schon wieder dabei war, 
an privaten Sensationen, an -der lusternen Neugierde der Ne-r- 
ven, an dump-fen oder koketten Trieblockungen ihr Geniige 
zu finden, wahrenddessen -war hier, wach und weekend, ein 
Beispiel gegeben. Woher kommen wir — wohin treiben -wir? 
Was stosst uns — was halt uns? Welcher grauen-voll banale 
Mechan-ismus komm-andiert -das Weltgericht, aus dem wir. mit 
soviet B'lutverlust und sov-iel Schande tibrig geblieben sind? 
Arnold Zweigs Streit um den Sergeanten Grisch-a fixiert den 
Grund. Die Welt -ist aus de-n Eugen, und weil niemand sie 
einzurenken kam, muss ein armseliger russischer Kriegsge- 
fangener ste-rben.

Die grossartige Einfachheit dieser Konzeption stosst 
wahrhaft bis zum Grund dutch. Die Probe, die hier auf ein 
ewig unlosbares, am elgenen W-idersinn sich mastendes Exem- 
pel gemacht wird, wird zur Feuer-probe des menschlichen 
Herzens. Humderttausende starben -im Krieg — was bedeutet 
da der Tod des Einzelnen? Er bedeutet eben dies, class er 
das System in seiner gan-zen mechanischen Morderischkeit 
e-ntlarvt und mit dem gerechten Weltsinn konfrontiert. Der 
Sergeant Gnischa wird a-ls Spion erschossen, obwohl er un- 
schuldig ist. Er stirb-t, well sein Fall in den Akten der 
deutschen Etaippenkanzle'e-n zu e-in-em Instanzen- und Kompe- 
tenzenstreit anschwo-11, der selbstandig und vom lebe-ndigen 
Sinn losgelost weite-rwucherte., bis er das Lebendi-ge zer- 
.malmt. G-rischa stirbt, we-il sein Fall ausersehen ward darzu- 
tun, dass Macht vor Recht geht. Der Tod im Schiitzen- 
graben gehbrt ja- wohl zu den sozusagen natiirlichen Funk- 
tionen des Solda-ten — solange es eben Soldaten g'bt. Der 
Streit um den Sergeanten Grischa: Das ist der leer laufende 
Mechanismus, dem nichts Lebendiges entgeht, das einmal in

ilten am 24. I. vor den Friedensorganisationen in Breslau von

sein todliches Raderwerk gerat — das ist Politik, Dip-lomatie, 
Krieg -im Kleinen, — aber so, dass er das Grosse der Welt- 
pol-tik, der Wiel-t-Diplomatie und des Weltkrieges nicht nur 
spiegelt, sondern als genau dieselbe niedrige, widermonalische 
und widermenschliche Verstrickung entlarvt. Die Dimension 
entscheidet nicht, gerade das Kleinste und Geringste belastet 
mit -ungehe-urem Gewicht die Wagschale des We-ltger chts.' 
Ein Menschenleben nur — aber seine Vernichtung -ist das A 
und 0 jener Ze-rstorung, die den Abfall von Natur und natiir- 
lichem -Gebo-t im Fleis-che und im Geist besiegelt. — Das ist 
jedoch nicht so zu verstehen, als ob nun dieser Roman die 
Wirklichkeit zu eincm blutleeren Symbol verkiimmerte. Im 
Gegenteil: W -e hier alles im tause-ndfalt-igen Min und Her des 
realen Aublaufs gesehen, erlebt und zu sichtbarer Gewalt be- 
zwungen ist, wie im feldgrauen Gewimmel des Hinterlandes 
die ganze Wirklichkeit des Krieges bedro-hlich -widerhallt, das 
gerade macht die ube-rzeugende epische Ha-ltung des Werkes 
a-us. Welche bewundernswerte Fiille aus Beobachtung, Er- 
fah-rung, Wissen, Erlebnis. Bewundemswerter, wie die zahe 
Materie sich der geist'-gen Ordnung fiigt, dennoch scheinbar 
absichtslos nur dazu. dient, d.e korperliche und sprechende 
Gebarde der Menschen sinnfallig -zu machen, den Schicksals- 
kreis zu v-ollenden, die Eleme-nte zu bilden. Das B-uch bleibt 
fin Deutschland d-i-e erste wahrhaftige, d-ichterisch-geisti-ge 
Dirrchdrimgung des Weltkriegsfaktums.

Der Streit um -den Sergeanten Grisch ist, ich sagte es 
schon, nicht -in blutleeren Symbolen gedichtet, aber er ist ein 
symbolischer Fall. Arnold Zweig kam es dara-uf an, ge-rade 
an dem winzigsten Ereignis die Ungeheuerl-ichkeit jenes Welt- 
faktums auf die Spitze zu treiben, Arnold Zweig zei-gt die ge- 
waltige, alias orga-ndsche Leben zermailmende Maschinerie des 
Krieges. Die Menschen des Buches sind nicht Trager des 
Geschehens, sondern ble-iben, handelnd oder leidend, 
Funkt-ionen der Zerstorung. Arnold Zweig geht nicht vom Er- 
lebn-is des Einzelnen aus, sondern summiert das Gesanitmate- 
rial. Er gestaltet nicht das Schicksal des Soldaten im Welt
krieg sondern er gestaltet das Schicksal, das da Weltkrieg 
heisst.

Georg von der Vring in sednem ,-Soldat S u li
re-n“ (I. M. Spaeth Verlag, Berlin) geht den um-gekehrten 
Weg. Der Roman handelt nicht vom Krieg, der uber den 
Menschen gekommen ist, sondern vom Menschen, der in den 
Krieg gerat. Es bleibt die Gefahr j-eder dichterischen Aus- 
einanders-etzunig mit dem Kriege, dass der un.geheure St-off 
fiir s-ich selber dichte-t, dass der Aut-or dem Ansturm des ge- 
waltigen Geschehens unterliegt und das grosse Thema schon 
fiir grosse -Gestaltun-g halt. Arnold Zweig ist dieser Gefahr 
dutch die uberlegene geistiige Strategie seines e-pischen Planes 
entgangen. Geor-g von der Vr-in-g entgeht ihr durch -die mann- 
liche Klarheit, die spriide Zar-theit und -reine Tiefe des Ge- 
fiihls, das s-ioh nicht an grossarti-ge-n Kriegsaspekten des Grau- 
sens berauscht, das nicht die Masse Mensch, sondern den 
Bruder Mensch in aller Besonderheit seiner wimmeInden We- 
sensfiille liebend umfangt.

Es ist das -Bezaubernde am diesem Buch vom Solda-t Suh- 
re-n, wie hier mit einer prachtvollen -mannlichen Gefass-theit 
das -Krie-gsfaktum fast als selbstverstandlich hinge-nommen 
wird — und wie nun gerade in dieser kargen Unauiheblichkeit 
und Unaufdrin-glichkeit des Erlebnisses alle let-sen Regungen 
der Besinnung, alle hundertfSltigen -Reaktionen der seelischen 
und le-iblichen Existenz zu ums-o dringlicherer Sprache der 
menschlichen Abkehr werden.

Es ist ubrigens eine typ-isch de-utsche Spielart des Dich- 
ters, -die Georg von der Vring in diesem seine-m ersten Buche 
reiprasentiert. Deutsch nicht als iiberfliessemde Gefuhlsselig- 
keit, nicht a-ls eiigensinmger Piairtikularismus, als tiberhebli- 
cher -Proviinzialismus verstanden, sondern -deutsch in der tie
fen und frucht-bairen Bindung an das heimatliche- Erdreich, 
deutsch im- tas-tenden, schweben-den -Gefiihl, das den zerrin- 
nenden Augenbli-ck m-i-t Dauer erfiillen mochte, deutsch in der 
mannlichen- Geradheit, die gegen alle Verwirrtheit und Ver- 
worrenheit des Geschehens im rech-te-n Augenblick das rechte 
Wort setzt. Auch ein gewisse-r niederdeutscher Humor in der 
Wortkargen Kennzeichnung von Menschen und Situationen ge- 
hort zu den wesentlichen Elementen des Buches.

Es ist gar nichts Besonders, nur eine Handvoll Menschen. 
Gute und schlimme Kameradschaft. Ein Gruss, ein Abschied, 
eine Wiedenkehr- Aber es sind unsere Gefahrten, sie win- 
ken uns zu, wir werden -sie nicht vergessen.

Das Buch ist im Ichton- erzahlt — als eine simple Chro-nik 
dessen, -was de-m Soldat Suhren im Kriege begegnet, einfan
gend Wort und Gebarde von Kameraden und Vorgesetzten, 
Dunst und Zau-ber von Landschaften und Himmeln, das tiefe 
Sch-weigen und Horchen in jenes Ungewisse, aus dem sich 
einmal doch der blutige Ernst dieses Abenteuers in voller, 
unfassbarer Wirklichkeit gebaren- -wird. Wenn es dann so 
wei-t ist, -wenn die todliche -Hetzjagd zwis-chen Graben und 
uber Felder langeht, so- stockt der Bericht ni-ch-t, jetzt e-rst 
recht cist nicht der Augenblick, pathetisch zu verweilen, pathe- 
tisch zu k-ommen-tieren, jetzt erst recht entspricht dem Pathos 
des Geschehens nur die laut-erste Wahrhaftigkeit -und Sinn- 
falli-gikeit -des Wortes und der Situation, jetzt erst recht gilt 
nicht das Allgemeine, sondern das Nahe und Unausweichliche 
des nie wiederkeh-renden Augenblicks. Niemals vorher in 
einem deutschen Buche ist das stumme Entsetzen, die dum-pfe 
traumwandlerische Erschu-tterung, die formelhaft me-chanische 
Aktion und Reakt'on kampfender und fliehender Soldaten euf 
dem Schlachtfeld so einfaches und so blitzhaft erhelltes Bild 
gew-orden. Dem Soldat Suhren passiert auch hier eigentlich 
nichts Besonderes. Er wird am Arm verwundet, ein Heimat- 
schuss, er schleppt sich mit anderen dah-inschwankenden Ver- 
wunde-ten zum Feldlaza-rett. Dann geh-ts bis zu einer Station, 
wo der Lazarettzug wiairtet.

Der Soldat Suhren lasst den Krieg hinter sich. Und in 
solchem eiinfachen raumiichen Hintersi-chlassen schwingt die 
Bewegung des Buches ergreifend still aus. Diese wortlose 
Stille aber ist eine deutlichere, eine schmerzlichere und
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wissendere Absage an den Krieg, als alle drohnenden 
Pro-klamationen der Menschlichkeitspathetiker.

Sergeant -Girscha und Soldat Suhren stellen in ihrer ganz 
verschiedenen li-teramschen A-rtung so etwas wie die beiden 
Grundtypen des deutschen Weltkriegsromans dar. Wie war 
das Faktum zu fassen? En-tweder indem man die ungehe-ure 
-Materie, das -ungeheure Material zu einer geistigen Mitte him 
schichtete und von dor-t aus exemplarisch aufs Ganze ging. 
Das -ist der Sergeant Grischa. Oder: indem mam aus der Mitte 
des Erlebnisses, des hingenomme-nen Gefiihls zu den wech- 
selnden Schauplatzen des Geschehens vo-rdrang und Menschen 
und Ereignisse unterm nachwirkenden Druck der Erinnerung 
zu voller Wirklichkeit heraufbeschwor. Das ist der Soldat 
Suhren.

Der dichterische Durchbruch zum Weltkriegserlebn-is war 
vollzogen. Und uberraschend, wie nun di-e Bewegung nicht 
mehr abriss, wie nun auf einmail eine ganze Reihe von Auto- 
ren und Biichern da war, um in einer allzu schnell verges- 
senden, allzub-aild in leichtfertigen Optimismus zuriickfallenden 
Gegenwart das Gedachtnis des Krieges wachzuhalten. Denn 
nur s-o-lainge die Menschen -nicht vergessen, nur solange das 
Gefiihl fiir den grauenvollen Kontrast von Kriegsphrase und 
Kriegswirklichkeit wach bleibt, -ist der Friede gesichert.

Ich habe den Erlebniskreis des Krieges, insofe-rn er schrift- 
stellerisches Ereignis w-u-rde, umrissen. Um nicht zu sehr in 
losgelost literarische Wertungen zu verfallen, wofiir hier 
nicht der Ort ist, da-rf ich bei den folgenden Biichern summa
ri-seller verfahren. Nicht als ob ich fiir sie geringere Auf- 
merksemkeit bea-nspruchte a-ls fiir feme. Auch ist ihr Ąusdruck 
keineswegs sch-wacher am Leben, kei-neswegs arme-r am Er
lebnis. Aber nach dem Vorhergesagten wird es moglich sein. 
in ein paar Stich-worten zu verdeutlichen, worum es geht.

Auf der Linie des Soldat Suhren liegt das Buch 
„S c h 1 u m p“, das Ende vorigen Jahres erschien. Es tragt 
den Untertitel: „Geschichten und Abenteuer aus dem Leben 
des unbekannten M-usketier Emil Schulz, von ihm selbst 
erzahlt" (Kurt Wolff Verlag, Miinchen). Mit Recht bleibt der 
Verfa-sser dieser Aufzeichnungen anonym, denn was er erlebt. 
ist das anonyme Erlebnis des Krieges, das, was jeder Feld- 
soldat erlebt hat. Noch im Soldat Suhren -war ein Rest von 
indiv-iduelle-r Absonderung zu -spuren. Der autobio-graphiisch-e 
Tite-lheld -1st ja nicht nur irgendeiner, der Soldat -geworden -ist, 
sondern er is-t ganz deutlich der Kiinstlermensch als Soldat 
im Kriege — -und dieser besondere Gesichtswinkel zeichnet 
sich auch in der R-eaktion auf die Ereignisse ab. Schlump 
aber ist wi-rklich nur -irgendeiner, ein nafver Bursche mit 
hellen Augen, unbekummertem Mundwerk -und zahen Muskeln. 
Eine Bursch wie viele Tausende, die als halbe Kinder in den 
Krieg gerieten und sich nun als Manner zu erweisen hatten. 
Nur dass diesem einen, Emil Schulz, die Plastik u. Farbigkeit 
des Eriin-ne’ru-n-gsvermbgens verliehen ist, die ihn befahigen, 
seinem Erlebnis noch in der literarischen Konservierung die 
viollkommene Unmittelba-rkeit und Gegen-wartgkeit des 
Atmens, Tuns und E-rleidens zu bewahren. Auch das is-t das 
Ko-llekti-verlebnis: w-i-c Schlump zunachst in den Krieg a-ls 
in ein verlockendes Abenteuer hineinstapft, wie er dieses 
Abenteuer dann auf den Pfaden einer derben und vergniigten 
Sinnlichkeit jugendlich voraussetzungslos auskostet — bis 
schlie-sslch in der Furchtbarkeit des Stellun-gskrie-ges die 
frisch-frohliche Maskerade abfallt und die trostlose Erniich-te- 
run-g komm-t. Vom ganz -unheroischen, e-infach t'erischen Ent
setzen, wie es im Brull-en der Artillerdschlacht iiber die ver- 
lausten,, verhungerten, halber-frorenen Hoh-lenbewohn-e-r der 
Sc-hiitzengraben komm-t, verm-ittelt gerade diese e-infach kon- 
statierende, unreflektierte, umsentlmenta-le, aus der Aufrieht-ig- 
keit des Erlebnisses fast gefuhllose Schild-erung eine iiber- 
waltigend wirkliche Vorstell-ung. Dazwis-chen die Schieber und 
Wohllebe - Atmosphare der E-tappe, die Demoralisation des 
Hmterhmdes, — auch ein paar schra-ge, spottisch abschatzende 
Blicke aus der M-uschk-otenperspektive auf -die pra-11 und 
pracht'g hochgewolbte Pos-itur der Vorgesetzten. Denn auch 
Humor hat dieser Schlump. Aber es ist nicht jener fatale 
Fronthumor, der eine Erf ndung des Hinterlandes war. Es ist 
ein Humor, de-r sich als Selbstbehaup-tung der Natur vor dem 
widernatiirlichen Zwang der Verhaltnisse in alien Schicksa-ls- 
lagen uberzeu-gend legitimiiert. Zuletzt die Auflosun-g der 
Front, das wilde anarchisch entfesselte Zuriickfluten der 
Soldaten in die Heima-t: in solcher erbarml'chen und doch nach 
allem allzulang ertragenen Zwang befreienden Wirklichkeit 
eridct das unter alien Zeichen der Unwirklichkeit begonnene 
Abenteuer. Man wird diese niichternen, taghellen, iibergrellen 
Weltuntergangsbilder nicht wieder vergessen.

Weitere Biicher dieser Art waren- zu nennen. Auch der 
Roman „Krieg" von Ludwig Renn (Frankfurter Socie- 
tatsdruckerel, Frankfurt am Main) gib-t -sich als Aufze-ichnung 
eines einfach-en Feldsoldaten. Aber das 1st eine Fiktion. 
Der Verfasser, der sich hinter einem Pseudonym verbirgt- 
war O-ffizier. Diese kiinstliche Zwischenschaltun-g zwischen 
Ausdruck und Erlebnis bleibt zu spuren. Doch die menschliche 
In-tensitat des Erlebnisses ist so stark, dass sie die Hemm-un- 
ge-n ni-cht nur iiberwindet. sondern gl-eichsam als Ko-ntro-llsta- 
tion fiir die Gestaltun-g fruchtbar macht. Im Bewusstsein der 
Distanz wird der Blick erst recht scharf und hellsichtig. Ich 
will mich nicht wiede-rholen. Vie-les, -was ich dem Schlu-m, 
n-’chriihmte, ware m-it ahnlichen Wo-rten iiber das Werk 
Ludwig Renns zu sagen, — abziiglich der Na-i-vitat und sinn- 
liichen Frische, zuziiglich einer noch dichteren Konzentration 
des Grauens. Auch dieses B-uch gehdrt zu den notwendigen 
und aufrichtigen Darstellungen, aus denen uns die wahre 
Fratze des Krieges entgegengrinst.

Vielleicht das erschiitterndste Dokument des nack-ten, vol
tig b.s zum Hollenpfuhl aufgewiihlten Kriegsgrausens aber 
heisst: „I m W e s t e n n i c h t s Neues." Sein Verfasser: 
Erich Maria- Remarque. Dsis Buch ist noch nicht 
erschienen, (inzwischen Propylaen-Verlag, Berlin) die Verof- 
fentlichu-ng in einer Berliner Ta-ge-sze'tung habe ich nicht ver- 
folgt, und in den Vordruck der mir dieser Tage z-uging, konnt ? 
ich erst einen Blick we-rfen. Aber vor dem Weni-g-en, das Ich



las, erstarrte mir das Blut. Das 1st nicht mehr Literatur — 
werigstens fragt man nicht dan-ach, ob und inwiefern es Lite
ratur ist. Was dieses Auge gesehen, was dieses Gedachtnis 
bewahrt, was diese Hand geschrieben hat, das ist ein Alb- 
druck aus Blut und Dreck, ein entsetzl-icher Hohn auf alle 
Menschenwiirde — eben weil es nichts Anderes ist ais photo- 
gra-phisch getre-ue Wiedergabe dessen, was einmai Wirklich- 
keit war — und nie wieder Wirklichkeit werden darf.

Das sind also die Biicher, die unmittelbar aus der M itte 
des Krieges erlebt und geschrieben sind. Aber es gab noch 
ein anderes Kriegserlebnis, namlich das der Heiimat. Und war 
erst einmai die Frage nach diesem Erlebniskreis gestellt, so 
erwuchs da-raus zugleich die viel weiter gespannte Aufgabe: 
zu zeigen, aus welchen menschlichen, zeitlichen und soziolo- 
gischen Voraussetzungen, denn iiberhaupt die Kriegssituation 
erwuchs, aus welcher E m pf in d un g s -we 11 denn iiber- 
haupt die bliinde einmii-tige Kniegsbegeisterung jener August- 
t-aige 1914 mogile h w-uirde. In diese sehr betrachtliche 
Liicke der seithe-rigen Kriegsdarstellung trat im Oktobe-r v. J. 
das Buch .,J a- h r g a mg 19 02“ von Ernst Glaser (Gu
stav Kiepenhauer-Verlag, Potsdam). Schon der Titel zei-gt an, 
dass hiier der Krieg aus einer doppelt g-ebrochenen Pe-r- 
spektive gesehen ist. Nicht nur von der Heimat her. sondern 
auch mit den Augen jener, die damals, 1914, Knaben waren 
und nun de verzweifelte Aufgabe vo-rfa-nden, aus den Triim- 
mern Hirer Jugend mid aus dem Schutt der zusammenstiir- 
zenden Vaterwelt sich einein Sinn zusa-mm e nz-ul ese n. 
Die Perspektive erwies si-ch als hochst fruchtbar. „Jahrgang 
1902“ ist zunachst die selbstbiographische Schilderung einer 
Jugend, denn natiirlich gehort der Verfasser seibst zu den 
1902 gebore-nen. Aber wie nun her allmahli-ch die Kluft zu-r 
teils empfindsam-schbngeistig-abseitigen, tells -offiziell-aimtlich- 
s-tarren Welt der Erwachsene-n sich vor dem -offenen Jungens- 
blick auftut: Das ist endlich einmai das Problem der Gene- 
-rationen nicht als private Nervenpath-ologie mit Fre-ud'schem 
Oedipus-Komplex. wie es no-ch bis vor kurzem literarische 
Mode war, sondern als Kramkheitssymptom einer absterben- 
den Zeit. Die Erwachsenen entflehen en-tweder der Zeit, um 
sich yojr ihr tn Masse mid gepflegte as-thetische Gefiihlsbe- 
zirke zuruckzuztehen, oder sie verzwangen die Wirklichkeit 
zu einem starren System von Aemtern, Wiirden -und Gesell- 
sch-rtfskasten. Kein Wunder, dass diese Welt, haltlos im In
nem, renammistisch nach aussen, betai ersten Stu-rmzeichen 
der nahendeo-Katastrcphe zuSammenbricht, ihr keinen Wider- 
stand en.tgcgenzusetzen hat. Im betaubend verge-genwartigten 
Hcimatstaumel der M obi tan chungs tage gewin-nt bei Glaser 
d’eser Zusammenbruch d'e dun-sti-gen, hitzig verschwimmen- 
den Konturen eines Fiebertraumes. De Jugend aber begreift 
ihre Aufgabe -oder vielmehr sie erfahrt sie unmittelbar 
im Anbli.ck einer Weltsche-id-e: Dass es gilt, von vo-rne an-zu- 
frngen, ahders zti leben. mit anderen,. natiirlichen Impulsen 
der Zeit sta-ndzuha-lten. La guerre — ce sent nos parents, 
lautet das Motto des finches: Der Krieg — das stad unsere 
El term Wie so der Zeit-prozess im Entw-icklungsprozess die
str .lug-end sich spiegelt und- klart, wie dem ahnenden Be- 
wus.MSein des Knaben allmahl.ch das Unbegreifl-iche Ereignis, 
das Verworrene Gestalt wird — dieser Aufeinandcrprall von 
kompakter’ Materie -undwora-ussetzungslosem Ergebm’S, dieser 
SitiiattonśbercWt der unbeteili-gten und doppelt schmerzli-ch 
beteiligten Generation wird im Jahrgang 1902 aufriittelnde 
Anschauurig. Auch was es mit der Tra-um- -und Dammerwelt 
jegliclier Jugend auf sich hat, ist selten so za-rt und bestimmt, 
so -perspektivisch reta aus eben diesen dammrigen Umr.-ssen 
Gestalt geworden. Aber nochmate: Der Weg fuhrt weg von 
der tadviduollen Verwirrung. Das Erlebnis stellt sich der 
Zeit -i- und gestaltet die Zeit. Die Biographic einer Lebens- 
stufe wird zurn sozlolog-'schen Dokument, ohne je als s-olches 
interpre-t’ert zu werden. Hier ist ein Stoff- und Erlcbnis- 
bez’rk unbar gema-cht, auf dem die -wesentlichsten Aufgaben 
der Oegen-wart w-u-chsen, — gleichviel, wie sich die dichteri- 
sche Entwickhm-g Ernst Glasers weit-erhin entscheiden wird.

Ich will Sie nicht mit immer neuen T.ite-ln und Autoren 
langweilen. Auch den ano-nymen Roman mit dem werkwiir- 
digen Titel: ,.,Ginster, von ihm- seibst ge sc hr fe
ta e n“ (S. Fischer Verlag, Berlin) -will ich nur streifen, obwo-hl 
er ein wicht ges und bedeutendes, seltsam erschiitterndes 
Buch ist. Wieder ein Heimatsbericht aus unheimlicher Zeit ■— 
diesmal der Roman des D r ii c k e b e r g e r s im Kriege. Gin- 
ster 1st, wie es Ernst Glaser gut fo-rmuliert hat, der Driieke- 
berger, der sich vor dem Krieg fiir den Fri-eden driickt. 
Ginster bleibt leben, die Heiimat behalt ih-n, weil er nicht ein- 
si-eht, warum es ein Verdienst seiin -soil, auf auslandis-chen 
Kriegsschauplatzen zu sterben. Das Buch hat nicht die klare 
Wirklichkeitsatmosphare von Glasers ,,Jahrgang 1902“. Es 
will sie auch gar nicht haben, denn seine Voraussetzungen 
sind ganz ande-re. Ginster ist der is-olierte Mensch in einer 
Zeit, die uiberhaupt keine Priivatexistenz mehr anerkannte, die 
iiberhaupt nicht mehr den Mens-chen, sondern nur noch das 
Menschenmaterial kannte, -die alle natiirlichen Daseins-funktio- 
nen nummeri-erte, registrier-te, eti-kettiierte, um sie in den 
Kriegszweck eiiizukalkuiieren. Ginster lasst sich nicht ein- 
kalkulieren. Er seinerseits erkennit den Zweck nicht an. 
So schrumpft ihm diese gauze Heimats-, Um- und Mitwelt 
des Krieges zu einer merkwiirdig grimmassenhaften, gespen- 
stischen Scheinwinklichkeit ein, die doch ganz Wirklich
keit, gleiichsa-m uberbelichttet-e Wirklichkeit list, so v er
ze r-ren sich ihm die Dinge -und Menschen, so wit tert 
er den Modergeruch, den Verwesungsdunst, der in truben 
Schwaden uber dem Hinterland des Kriegszweckes liager-t. 
Das Buch list nicht dokumantaris-che Anschauung, sondern 
scharfste, todlich erledigende Formulierung. Nur dass d e 
Forme! nicht aus der Intelligenz des Tages stamm-t. sondern 
sozusagen aus der Ueberwachheit des zweiten Gesichts. Der 
Autor hat den bose-n Blick. Er s-ieht, ..was anderen verborgen 
bleibt. Er 1st vielleicht ein psychoipathischer Fiaill. Vor seinen 
Augen beginnt bliihendes Fleisch zu faulen und das Ger ippe 
k-ommt zum Vorschein. Die prazise Konstruktio-n seiner For- 
mulierungen hat etwas von Leichenstarre. Ich glaube, Aus- 
dr-uck und auszudriickendes Erlebnis s-ind hier mit unheim- 
1-icher, exemiplarjscher Endgiiltigkeit eins geworden.

Genug da-von. Sie s-ehen, welche Fiille von Namen und 
Titeln heute zur Debatte steht, wenn es gilt, die literarische 
Probe auf das Kriegs ex e-mpe-l zu machen. Deutschland t-riitt 
damit in die vorderste Front des Kampfes um eine entbarba- 
risierte Zuk-un-ft., Aber mein Thema schie-ne mir nicht er- 
schbpft, wollte ich nicht zum Schluss noch den Namen des 
Mannes nennen, -der Von Anfang an dort stand, wohin heute 
noch die Mutigsten sich kaum zu bli ck en getrauen-, den 
Namen Karl Kraus. Im Werk von Karl Kraus ist alles 
vorweggenemmen, was jemalś, sei es vcm Geist, -sei es vom 
organischen Leben her, gegen die Kriegsschande und gegen 
die Schmach des Zeitalters, das sie ermbglichte, gesagt wer
den kann. Karl Kraus war das eurcpaische Gcwissen, als 
ringsum nicht nur an der Front die Leiber. sondern auch 
zu Hanse am Schre-ibti-scli die G'istcr f-elen. Den Ki-iegs-ge- 
fallenen des Geistes, den intellektuellen Zutr-eibern des Krie
ges. den fl nken Kriegsl-jeferanten der Phrase hat Karl Kraus 
zwar nicht d:is Handwerk legen konmen. Aber vom ersten 
Tag an schwang er die Zu-c-htrute seines w-elt-mtiefen H-ohnes. 
seines aipo-kalyptischen Zornes uber sie, — und der Kontrast 
v-on T-inte und Tod. d-as heis-st von dem, was die einen sch-rie- 
ben, damit die anderen daran -starben, der Kontrast von Gut 
und Blut, indem namlich d-’e einen verd'enten, weil die ande
ren blutet-en,,, — dieser Kontrast wurde im Werk v-on Karl 
Kraus wirklć-ch zu jenem Holleinriss des Weituntergangs, in 
den eine unbelehrb.re Mcnschheit sehenden und doch b'inden 
Augs hinabtaum-eite. Das Wort des Schriftstellers Karl Kraus, 
das machtigste Wort des machtigsten eunopaische-n Schrift
stellers der Gegenwart, bleibt als eiin unvergangliches Monu
ment des w-ortgewo-rdenen Weltgerichts. Welche Werke von 
Karl Kraus ich meine? Erstens jede Zeil-e, die er vom Kriegs- 
beginn an bis zum heutiigen Tage in seiner „Fackel" ge

schrieben hat, zw-eitens die Saimmlung von Kriegsaufsatzen, 
die unter dem Titel „Wei tge-ri-c h t“ an zwei Banden e-r- 
s-chi-enen sind, dr-lttem-s das an innerer und ausserer Dimen
sion ungeheuerliche, an Spra-chphiaintasi-e ii-ber alles mensch- 
liche Begrei-fen gewaltige Kriegsdrama „Die 1 e t z t e n 
Tage der M ensc h he®t“ (Ve-rla-g ,,Diie Fackel“, Wien).

Kiriieigslilter-a-tur -gegen -den Krieg. Wo h-alten wir? Hein
rich von Kleist, der letz-te grosse patriotische Dichter der 
Deutsche-n, konnte noch seine dunik-le Leidenschaft in wilden, 
nati-onalen Hassgesangen a-u-s-rasen, -in wiitenden Lobpreisun- 
gen des Kriege-s, der -ihm erschien als

„Eine Lustjaigd,. wie -wenn Schiitzen
Auf die Spur -dem Wolfe sitzen! 
Schlagt i-h-n tot! das Weltge-r-i-cht 
Fragt Euch nach den Griind-en nicht 1“

Aber schon die finstere Raserei, der sich das Urbbse der 
Welt in der Gestalt Napoleons -personifizierte, hatte n'ch-ts 
mit der froh-lichen Jagerei, dem blitzblanken, her-ois-ch de-ko- 
rie-rten Krieg-sgetiimmel zu s-cha-ffen,, das damn in der Lyr.ik 
der Befreóuinigskriege sein munteir-e-s Wese-n tni-eb. Es war bei 
Kleist -mehr Aus-druck einer persbnlichen Seelenspannung und 
Ve-rnichtun-gswollust, als Ausdruck der histo-r'schen Stunde. 
Im „Prinzen von H-omburg“ aber steht das andere Wort, die 
schonste dram-atische Anitit-hese der deutsch-en Literatur:

„Das Kriegsgesetz, das weiss ich wohl, sol! herrschen
Jedoch die lieblichen Gefiihle au-ch".
Heute wissen wir, dass, solange das Kriegsgesetz herrscht. 

die lieblichen Gefiihle keinen Platz in der Welt haben. Heute 
du-rchs-chauen wir den Mecha-ni-smus der Wirtschafts- und 
Machtinteressen, der das Kriegsgesetz als le-tzte Au-sfluch-t 
einer eintgdtterten Ordnun-g uber die lahnu-n-gslosen Volker ver- 
han-gt. -Niemails wijeder seat Heinrich v-on Kleist wurde die 
Macht und Wucht des Wortes, sondern immer nur die Ohn- 
m-acht der Phrase Ereign's, wenn such ein Dichte-r unter das 
Kriegsgesetz beugte. Wir alle haben es anno 1914 erlebt. 
Diese Verwirrung der Geister ist vor.bei. Wer heute antritt. 
muss wissen, wo e-r zu stehen hat. Das Schwert der n-at-io- 
nalen Ve-rteidigun-g 1-st zur Phrase geworden, seit an seine 
Stelle Giftga.se, Tanks -und Minen-werfer getreten sind. Mit 
flatterndan Fahnien- -in die Schla-cht? Das gibt es nur noch 
-im Film. Heute gehts zwis-chen die Stacheldrahte, in die ver- 
lausten Schutzengrabe.n. Morgen ge-niigt ein Druck auf den 
Gashebel. Dais romomtische Abe-nte-u-er de-s Krieges hat sich 
als ein -ges-pen-sfische-r -Irrtum he-rausgestellt, sect es als Aben- 
te-uer der mbrderisch entfesselt-en Techn'k uber die o-hnmach- 
tige Menschheit kam. Aber schon wachst eine neue Jugend 
heran, d'e nicht-s da-yon -weiss, die ihre Kriegsanschauu-ng von 
de-n flatternden Fahn.en der Blucher- und Fniedericus-Filme 
bezieht durchaus verstandlicherw-eise mit dem Gefiihl, dass 
es doch he-rrliich sein miisste, auch mal so was mitzumachin. 
D a z u als Pendant r i n g s u m ein A u f s t a- n d des 
M u-c k e-r turns, des -mor alls ch und politi-sch 
e n t r ii s t -e t e- n S p i e -s s e r t -u m s, der alle F r e i- 
h e i t d. e r K u n -s t i n W o rt und Bild und auf de m 
Theater sc hl immer bedroht, als es je in Vor- 
-k r i e g s z e iii-t e n der Fall -war. De-r Kampf geht welter. 
Gibt es aus diesem Kr-eislauf kein Entrinnen? Bloss, wenn 
die Phrase -schon dort erk-annt und bekampft wi-rd. wo sie 
nur erst fatecht und liigt. noch -nicht vernichtet und totet. 
Denn die Phrase liigt so lange, bis d'-e Ereignisse ihr recht 
geben. Die Krlegsr-hrase mit Stumpf und Stiel auszurot-ten, 
sie zur Kriegsw-'-rkl-i-chkeit todlich zu kontraistieren, das ist 
der kamnfere Sinn -der Biicher, von denen ich gespro- 
chen habe. Das Kriegsgesetz hat abgedankt- Wer in. d'e 
Reihen des lebendigen Lebens trift, -seó gegriis-st, — doppelt 
freudig gegriisst, -wenn er vcm Geiste k-emmt. wenn er ein 
Dichter o-dcr Schriftsteller ist. der sich nicht hochmiitig 
in asthetischen Problemem in -privater Problemat k a-bsch-l-iesst, 
sondern das Notwendige tut. -naml'ch nrit-hilft an der Gestal- 
tun-g und Sicherung einer me-nschenwiir-digen Z-ukunft.

Sa m11 i che hier angefuhrten und besprochenen Bucher sind 
zu beziehen durch die Buchhandlung GEORG HIRSCH, Katowice

Lessing 1929
Lessing‘s Nathan. — also ein Zeichen wiederbeginnen-der Ge- 
sundung kulturellen Fortschreitens? Berlin veranstaltet zahl- 
reicne Lessingsfeiern, die zu registrieren der Platz nicht aus- 
reicht. Wien, von dessen Burgtheater aus einst Sonnent-hals 
Glanz Nathans Weisheit iiberstrahlte. 1st bis auf Oper und 
Reinhardt-Filiale in der Josephstadt als Theaterstadt heute 
absolute Provin-z geworden. Dagegen best man in der N. Fr 
Pr. von einem anderen. iiberaus erfreulichen Ereignis. das als 
Dokument der Menschlichkei-t im Sinne von Lessing's Nathan 
hier verzeichnet sei:

„Vor zahlreichen Zuhbrern, die sich zumeist aus katholi- 
schen Geistlichen rekrutierten. hielt auf Einladung des Rek- 
tors -der Wiener Universitat, Hofrat Dr. Innitzer, Rabbiner Dr. 
Armand Kaminka in der Katholischen Forschungsgesellschaft 
im erzbischbflichen Palais einen Vortrag iiber die Entstehungs- 
zeit der Psalmem Der Vorsitzende, Professor Dr. theol. Ga
briel betonte in -der Begr-iiss'ing des Castes, dass mag der 
Glaube sie auch trennen, die Wissenschaft sorachlicher Bibel- 
forschung sie doch zusammenfiihre. Dr. Kaminka, der im Ge- 
gensatze zur Mehrheit der modernen Bibelkritiker an dem Ur- 
alter der Psalmen festhalt, stii-tzte in seinem Vortrag seine 
These auf sorachtechnische, religibs- und ideengeschichili-che 
Griinde auf fast wórtliche Parallelen in Keilinsch-iften und 
agyntischen Dichtungen, die um 1360 v. Chr. -datiert werden 
miissen, auf Entleh.nungen der Propheten Jesaias, Jeremias und 
des Buches Hiob aus den Psalmen, und belegte seine Ausfiih- 
rungen mit Zitaten aus dem Urtext sowie aus der Septuaginta 
und der Vulgata, wobei er in -diesen beiden Werken zahlrei- 
che Irrtiimer der Uebersetzer nachwies die den hebraischen 
Text nicht mehr verstanden haben. In diesem Zusammenhan- 
ge betonte er die Wichtigkeit des wissenschaftlichen Studiums 
der hebraischen Snrache. ein Anpell den Professor Gabriel, 
-nachdem Doktor Kaminka seinen mit lebhaftem Beifall auf- 
gemmenien Vortrag bee-ndet hrfte, mit Nachdru-ck aufg-rff. 
Er dankte dem Gast "'r-sb^soindere dafiir, das er diese w'-ch- 
tige Foirderung v-or ei-n-em Auid-'to-rium von Geistlichen erbo- 
ben und e'-nen Ve-rs des 137. Psalms, der bis jetzt fii-r eine 
Verh-errlichung eines -besonderen Robeitsaktes gait, durch 
rich-tige Uebersetzumig dieses Charakters entklcidet habe. 
Dies freue hn im Interesse des Katholizismus, denn jeder, der 
gegen das Alte Testament Sturm laufe, erschiitterte die 
Grundirauern, auf denen sich das Gebiiude und Dach des 
Katholizismus, der Moral und Dogmatik aufbaue".

Also hat Lessing nicht umsonst gelebt? Sind wir 200 
Jah-re niach seinem Tode so- weit. dass d-e-r Geist '-on Natha-n 
dem Weise-n, der bekanntlich mit Moses Mendelssohn iden- 
tisch ist, die Menschhei-t erfiillt?

sollen dadurch erfasst werden, wozu das Straigesetzbuch 
ohne we.'teres ge-niigend Handhabe bietot, sondern ant h&uchle- 
rischem Umweg -soil die Freiheit der Kunst und des Geistes 
geknebelt werden. Mag in gewissen Magazinen, Revuen, 
Operetten, Schwanken eindeutigste Spekulation auf die nie- 
dersten Instinkte erfolgen, sexuell gezotet werden, das 
macht nichts. Erfasst werden soli die geistige 
Freiheit, geknebelt Frank Wedekind, nach einem Wort 
Theodor Wolff's der Sexual-Shakespeare. Mdgen pa.mpste 
H-mdgreiflichkeiten auf der Biihne geschehen; St-in-kbomban 
fl'egen gegen ein harmloses Lustsp'-el wie: Ehen werden >m 
Himmel geschlossen von Walter Rassenclever, beschlagnahmt 
wegen Gotteslasterun-g werden e-rnsthafte Dichtungen, k-u'.tu-r- 
philo-sophósche Werke und Zeichnun-gen v-on George Grosz, 
de-ren Ethos kein rener Mensch bez-weifeln kann, und die 
einen drohnenden Protest von Paumier'scher Kraft gegen 
die Gotteslasterung bedeuten, die Christas durch den Welt- 
krieg wi'ierfuhr. Gegen -ebens-o miessliebige, wie bedeu- 
ten-d-e Schriiftsteller und Biuchhandler werden Landesverrats- 
verfahren s-cJm'crenhaft inszeni-ert: gegen die vo-rbildhafte 
Erscheinung Thomas Mann's wagen die Nachtnottiers Hugen- 
bergs und Cossmanns, das verlemmderische Gift des I andes- 
verrats -zu snritzen. In Parlamenten wird Zetermordio ge- 
schrien gegen so iiberragende Zeitdokumente auf der Biihne, 
wie es die Dreigroschen-Oper, Verbrecher und Revolte im 
Erziehungshaus darstellen. die schreiende soziale Misstande 
beseitigen wollen. Tranengas wird losgelassen gegen Kre- 
nek's schwarz-schmahlichen Jonnv, nicht gegen militaristi- 
sche He-tzfilme und verlo-gene Riihrseligkeiten unve-rkennbair 
reaktionarer Tendemiz. (Warszawa verweigert Joseph'ne 
Baker die Enreise). In Frankfurt a. M. weigern sich die 
Sehulen, Nathan den Weisen als -Schiilervorsteltang a-bzu- 
nehmen. obgle’ch derselbe Nathan auch unter dem alten Re
gime Pflichtlektiire der gleichon Sehulen- war.

Und in Oberschlesien? H-ier gait es, einen de-r grossten 
Geister zu ehr-en, den die deutsche Nation hervorgebracht 
hat, nach dessen Tode Goethe sagte: „Uns fehlt 
ein Lessing'', d’esen- gross antigen KaimpDr, der die Geltu-n-g 
des deutschen Nam-ens in der ganz-en Kultu-rwelt erhoht hat. 
Man wird wohl an-nnehmen dii-rfe-n, dass das Deutschtum in 
Poln sch-Schlesien sich in Scharen zu dieser Auffiihrung 
drangte, um sich zu Lessing zu bekennen? („Ehrt Eu're 
deutschen Meister!"...)

Ich weiss, das war nichts so!
Unter den Abwesenden bemerkte man ...

*

(gelegentiich einer Festaufiiihrung von „Nathan der Weise").
Gern lese ich in der Rubr-ik 
die iiberschriftet Republik! 
in dic$em Wort lie-gt etwas drill. 
Dann lehne ich mich stolz zuriick 
und sag' zu-frieden vor mich hin, 
jetzt haben wir ‘ne Republik! 
: Ichi weiss, das ist nicht so!

‘ Ich weiss, das kommt nicht so!
Ich weiss, das wird -nie sein, 
aber machen Sie was dagegen, 
ich bild' wir das ein! :

(Aus der Revue: Es liegt in der Luft von Marzellus Schif
fer 1928);

Die Deutsche Theatergcme-iinde fiir Poln.-Schlesien hatte 
anlas-sl'ch des 200. Get-urt-sta-ges Gotthold Ephnaim Lessing's 
e’-ne Festyorsteltang von Nathan dem Weisen veranstaltet. Die 
Wiedergabe dieses herrlich im Geiste lebendigen, von edel- 
stem Menschentum beseel-ten Werkes durch das Oberschlesi- 
sche Landestheater geschah iiberraschend gliicklich. wie kaum 
eine Klassikarau-ffuhrung zuvor. Man hatte fast meinen 
■kbnnen, ein Zeitstiick zu erleben, so hervorravend ha+te der 
Regisse-ur C. W. Burg gearbeitet. Hermann Haindl's Biihnen- 
bild, das, wie es scheint, ebenso auf die Intention des Re- 
gisseurs zuruckzufiihren ist, wie die grossartige Biihnenarchi- 
tektur von Fitzek's Menschen des Untergangs. war in leuchten- 
den Farben von den Symbolen der 3 -positiven Bekenntnisse, 
Davidstern, Kreuz und Halbmond iiberstrahlt, von denen ein 
visionarer Glanz ausging. Karl Friedrich Lassen's Nathan 
merkte man die klassische Schule an. Er ist ein prachtvoller 
Sprecher. ohne jemals zu deklamieren oder in hohles Pathos 
zu verfallen. Sein Nathan war von iiiberleg-ener Weisheit und 
Herzenswarme durchtrankt. Sehr klar legte Herbert 
Schiedel den Sultan Saladin an. -gleichfalls eine uberlegene 
Schopfu-ng. Ebenso rein leuchtend Anne Marion's Sittah. 
Recht erfreulich erschien Irmgard Kambach's Recha. wahrend 
Lotte Fuhst's Daja leider allzu schwan-khaft gerie-t und weniger 
-bei Nathan dem Weisen, denn den Fiinf Frankfurtem bedien- 
stet zu sein schien. Zu tanzerisch fiel Fritz Leyden's Der- 
wisch aus, trutzig mid treuherzig J-achim Ernst's 
Temnelherr, liebenswert August Runge's Klosterbruder, run-d, 
soweit dies, der diese Rolle bis zur Unkenntlichkeit ver- 
stiimmelnde Rotstift zuliess, der Patriarch C. W. Burg's.

Lessing 1929, was heisst das?
Das Dresdener Staatstheater veranstaltet eine glanzvolle, 

festliche Lessingswoche. innerhalb deren fast das Gesamtwerk 
Lessing's, selbstverstandlich auch der Nathan gespielt wird. 
Das Miinchener Staatstheater spielt als Festvorstellang 

Mit itóchten! Der Ungeist finsterster Reakticn, nicht nur 
.'in kuftureller Hin-sicht, herrscht, wie seit 1848 nicht, Wir 
Fbem -n den Zeiten des Gesetzes gegen Schmutz und Schund, 
eines der abgefeimtesten Treks zur Unter Ituckang geist ger 
Freiheit, denn nicht Minderwertiges und Pornographisches 

In diesem Hotel zur Erd-e 
war die Crfeme der Gesellschaft zu Gast.

(Ernst Toller: Hoppla wir leben... 1927).
Frango.



Rundherum
en heiteres Reisebuch von Erika und Klaus Mann

(S. Fischer-Verlag, Berlin).
Wer so empfanglichen Herzens, so aufnahmefreudigen 

Sinnes, so wachen Auges urn die Welt fahrt, wird am Ende 
seiner Reise in hochster, kindlicher Zufriedenheit, in tiefem 
inbriinstigen Ernst mit den „Mannkindern" zu der Einsicht 
kommen: „Einmal hin, einmal her, rundherum das ist nicht 
schwer". — Und dieser Geist schwerelosen Unbekummentseins, 
kindlicher Sorglosigkeit, der die beiden Vagabunden in ihr Un- 
ternehmen trieb, und der sie toll und geschwind durch 3 Erd- 
teile jagte, steht triumphierend und alles beherrschend uber 
dieser „rasenden Reportage", die sich sehr chick und kleidsam 
in das Gewand eines „heiteren Reisebuches" hiillt. „Heiter" 
namlich ist die dominierende Stimmung, uber dem kóstlichen 
Abenteuerbericht, „heiter" sind die Lippen, die freudig er- 
zahlen, was die noch „heitereren" Augen geschaut haben. Aber 
das „Allerheiterste" ist dieser jungen Leute Gemiit, das in 
seiner Unerschiitterlichkeit sich dem Ideal der alten Griechen 
nahert. Was auch sollte Erika und Klaus aus ihrem reinen 
Frohsinn reissen? Vielleicht die Griesgamigkeit des heiseren 
Hotelportiers in Los Angelos, der mit den zu bezahlenden 
Rechnungen die Seelenruhe der Reisenden bestiirmen und er- 
schiittern will? Oder etwa die verachtungsvol-le Haltung eini- 
ger Offiziere in Honolulu, die Erika und Klaus zu der Kunstler- 
schar rechnen, die M-me Riviere aus einheimischen Hawaien- 
kindern zusammengestellt hat? Oder etwa der ..Durchfall" in 
der ,;Deutsch-asiatischen Gesellschaft", deren Fiihrer, Exzel- 
lenz Self, die Ausfiihrungen unserer jungen Kiinstler „unange- 
nehm" nannte? Oder endlich die furchtbare Geldnot auf der 
transsibirischen Fahrt, die nur dank der grossziigigen Hilfe 
Bernhard Kellermanns zu -einem glucklichen Ende gefiihrt wer- 
den konnte? —■ Dass das „Fromme-Tanzer-Lacheln", das es 
im Qrunde doch besser weiss, auch hier die Oberhand behalf, 
beweist die Laune, mit der all die peinlichen Zwischentalle ge- 
schildert sind, beweist noch viel evidenter diese entziickend- 
verspielie Rasonnier- und Renommierlust, die wir an den 
..Mannkinci-jm" ja schon aus der herzeruuickenden S-trassen- 
bahnfahrt durch „Unordnung und friihes Leid" kennen. Um die 
Rekords ich Amerikas zu befriedigen. reisen „the ,ite-ary 
Mann-children" als Zwillinge durch die Staaten; um den Er- 
weis trener Freunaschaft aacb ’m ie ten Westen abz i .-.ten, 
bringt man den Kindern auf Hawai als deutsche National- 
hymne den neckischen song: „Erich Eb er may er, Erich 
Ebermayer, reist zwar ziem lich viel. doch 
immer nur kurze S t r e c k e n“ bei, um den franzósischen 
Konsul zu schrecken, tragt man sich im Gastebuch des Budd- 
hatempels zu Kyoto als Anette Kolb u. Andre Gide ein; und 

einfach um sich zu belustigen, stellt man sich einem Mitreisen- 
den als Ehepaar — dank der erfolgreichen Kuppelei einer Ham
burger Tante — vor und gibt als Mantelbezugsquelle die Klei- 
derfabrik von Klaus* Vater in Chicago an.

Dieser Heiterkeit, die das Buch so wohltuend von allem 
Badekerh-aften lost, gesellt sich ein Klarheit zu, die bei so 
jungen Menschen erstaunt. Wie beklemmend - anschaulich ist 
das Erlebnis „der neuen Schbnheit". der Hochhauser New 
Yorks, dargetan, wie zartverhalten weht uns der mysteribse 
Hauch Hollywoods an. jenes geheimnisreiche milieu, das so 
reinen Niederschlag gefunden hat in Klaus Manns letzter No- 
velle: „Geg-enuber von China" (erschienen in der Februar- 
riummer von Velhagen u. Klasings Monatsheft-en)! Wie fremd- 
artig-berauschend duften die Garten der Waikikibucht zu uns 
herauf, wie leise summend singt Moskau, „das Mii-tterchen 
Russlands", sein Lied!

So fiihrt uns dieses Buch „rundherum". Aber es fiihrt 
auch noch in anderer Richtung: „gradhinein" in das Herz und 
Emipfinden der Jugend. Denn dieses Buch 1st nicht etwa nur 
ein heiteres Reisebuch, nein. es ist viel. viel mehr. Es ist ein 
tiefes. ein schones Bekenntnis. Zwei junge Menschen legen 
hier Żeugnis ab von ihrer wahren Treue zu Europa, von ihrer 
edlen. werbenden und dankbaren Liebe zu „unserem armen, 
zerriitteten Erdteil. in dem man immer noch den Geist ver- 
mutet." — Sie sind gereist, rundherum. an vielen Orten haben 
sie bewundert und gestaunt, aber kaum irgndwo haben sie 
lieben kbnnen. Und so erkennen sie, dass die Wiedergeburt 
Eurooas nicht durch den Amerikanismus. nicht durch den Bol- 
schewismus kommen wird. sondern durch unsere alte, einge- 
borene Seele. die siegen wird iiber alle Schemen von Jenseits. 
wie auch das Bild Berlins am Ende siegt iiber alle Eindriicke 
von Ost und West:

..In dem Angenblick, da wir die Kaiser-Wilhelm-Gedacht- 
niskirche wiedersahen,. war schon die ganze Weltreise zum 
Tra’im geworden. Niemals hatten wir vom Woolworth-Building 
geschaut. nie den Chaplin im Restaurant belauscht; niemals 
batten wir mit Louiza in Honolulu gesneist, nie mit Excellenz 
Solf in Tokio. Dass wir mit den Chinesen um Tschangsolin 
getrauert hatten. war eingebildet. ebenso stand es um die Ver- 
handlungen mit Bernhard Kellermann inmitten Sibiriens. Nie 
sind wir anderswo snazieren gegangen als zwischen Uhland; 
strasse und Liitzowufer, nie haben wir andere Musik in den 
Ohren gehabt als die uralten Rufe: „B. Z. am Mittag '-.p- 
B. Z.!“------ “. B. Koplowitz.

H. D. Lawrence: Liebende Frauen.
(Insel Verlag, Leipzig.)

Lawrence ist durch die Uebersetzung-en seiner Romanę 
„Der Regenboge n“ und „S 6 h n e und L i e b h a b e r“ 
in Deutschland bekannt geworden. Aber bei Licht besehen, 
kennt man ihn noch viel zu wenig. Nun liegt bereits ein 
drifter Roman, „Liebende Frauen", in einer vorbild- 
lichen Dunndruc-kausgabe, von Th. Mutzenbrecher indes leider 
nicht ideal ins Deutsche ubertragen, vor. Schon das Milieu 
dieses Romans ist nicht alltaglich. AU diese Werke spielen 
i m englische.n Kohlenrevier, die beiden erstge- 
nannten unter Grubenarbeitern und Kleinbiirgern, deren Welt 
Lawrence selbst zu entstammen scheint. Liebende Frauen 
bringt, ausserlich betrachtet, eine Venbindung zwischen dieser 
Unterwelt und den Industrieherren, Grubendirektoren. Wir 
erfahren etwas iiber die technisch und organisatorisch im Ver- 
haltnis zu Deutschland und Polnisch-Schlesien sehr zuriickge- 
bliebe.ne englische Kohlenindustrie. Auch die soziale Frage 
wird von dichtcrischer Warte aus betrachtet und wahrhaft 
christlich, Oder wenn man will, menschlich beleuchteit. Aber 
dies ist nur das Ma ferial von Lawrence, das sich einem 
bei oberflachlicher Betrachtung darbietet.

Die Geschbpfe von Lawrence leiden am Leben, das heisst 
im Grunde an sich. Sie sind seelisch zerrissen und kónnen 
mcht iiber ihren eigenen Schatten. Ihr Eros ist vielfach ge- 
spalten. Es gilt nicht mehr die Formel: Fifty: Fifty, das 
Gliick zu Zweien. Die Menschen gehen an ihrer Liebe, die 
in Wahrheit ein Nicht-lieben-kónnen bedeutet, zu Grunde. 
Bei Lawrence gibt es eine Vielheit von Brechungen und 
Ueberschneidungen. Ihm ist der Mann. d. h. der Freund, als 
Erganzitng des Mannes ebenso wesentlich. wie die Frau (ein 
lunger, deutscher Dichter behandelt ein ahnliches Problem in 
cineni koimmenden Biihnenwerk. das den sehr bezeichnenden 
Titel: Dreieck des Glucks tragt). Aber auch dieser 
Versuch einer Lósung. der das Problem in dem Roman Lie
bende Frauen darsteilt, misslingt.

Lawrence's Gestalten sind von einzigartiger Einpragsam- 
keit und Dichtigkeit. Es scheint fast paradox, wenn man hier 
die Feststellrmg macht. dass diese Bucher ganz mannlich sind. 
Hart und von ume-rbiittlicheir Konsequenz, n’chts Weichliich- 
Dekadentes, eher etwas Nordisches, wie bei Jens Peter Ja
cobsen und Hermann Bang webt in ihnen. Was in den Ro- 
manen von Lawrence geschieht, 1st erlebt, erlitten.

Ich stehe nicht an, Lawrence fur den grossten, lebenden 
Dichter Englands zu halten.

Frank Harris und Lord Allred Douglas:
Neue Vorrede zu Oscar Wilde: Eine Lebensbeichte.

Die grossartige Wilde-Biographie von Frank Harris sollte, 
wenn man den Ausfiihrungen von Alfred Douglas Glauben 
schenkt, 15 Jahre nach ihrem Erscheinen auf Grund einer 
Ueibereinkunft zwischen Harris und Douglas diese neue Vor
rede enthalten, die eine Rechtfertigung und Ehrenrettung von 
Alfred Douglas versucht. Harris hat jedoch auf die Ver- 
offentlichung verzichtet. Alfred Douglas, der nach alien Wil
de -Bograiphćeni nicht nur dem Standard Work von Harris 
und vor allem nach Wilde's eigenen Bekenntnissen eine ver- 
hangnisvolle Rolle im Leben des Dichters spielte. erscheint 
hier plbtzlich in ganz andeirem Licht. Er hat angeblich Wilde 
materiel! wesentlich umterstutzt und ist am Entlastungszeugnis 
in dem beriichtigten Prozess durch eine Verkettung ungliick- 
seliger Umstande gegen seinen Willen verhindert worden. 
Aber die Art, wie Alfred Douglas nach seinen eigenen Auf- 
zeichnungen gegen Robert Ross in einem Verleumdumgsprozess 
aiuftrat, der eiiinen Parallel all zu dem Prozess Oscar Wildes ge
gen Lord Douglas sen. darsteilt und die mehr ails peinliche 
Form, in der Alfred Douglas hier seine Familienverhaltraisse 
preisgibt, ist derart abstossend. dass das triibe Bild von Alfred 
Douglas nicht eben heller erscheint, und der Verteidigungs- 
versuch im Grunde ebenso misslungen ist. wie die schamder- 
hafte Uebersetzring.

Robert Neumann: Sintflut
(J. Engelhorns Nachf., Stuttgart.)

Robert Neumann ist durch die Buchausgabe seiner Pa- 
rodiee”dichturigen rasch bekannt geworden. Weniger Ver- 
breitung als diese geistvoll kecken, uniibertrefflich geschickten 
Lachkabinettstucke haben seine Biioher .„Die Pest von Lianora" 
und „Jagd auf Menschen und Gespenster" gefunden, brachten 
ihm jedoch kaum ein geringeres Lob der Kritik. Als bisheriges 
Hawptwerik Neumanns kiindigt nun der Verlag J. Engelhorns 
Nachf. den Roman „Sintflut" an.

Es ist ein Buch, das die Gegenwart zum Gegenstand hat 
und es nennt sich .Roman". Doch dieser Titel ist ein.' Aos- 
flucht. Was da voruberrollt, in jahem, buntem, greli ;iUi.':i- 
dem Wechsel. ist eher Film als Roman. Bilder unserer Zeit 
sind kopiengetreu hineingestellt: da ist der Haarmannprozess, 
Schieber- und Wucherskandale, Inflation, Klassenjustiz, da 1st 
was wir erlebt haben, und Borsenjobber. Revolverjournalisten, 
Lustmorder, verkofnmene Aristokraten, Huron, Staatsanwalte, 
Zuhalter, Juden, Hakenkreuzler, pervertierte .lugend, Zoll- 
schwi.ndler tanzen gesoenstisch nochmals an iuns voriiber, film
haft auftauchend u:nd rasch verschwlmdend. Einer ist dem 
andern Beute. Jeder ist Jagdobjekt fiir jeden, alle beherrscht 
das Kalkul, die Berechnung. Liebe ist nicht. Nur zwei Menschen, 
.zwei Kommunisten, der Pole Jabłoński und die Jiidin Mirjam 
Feuerbach, scheinen hiniiberzuweisen aus dieser sintfluthaft 
verschwindenden Zeit. diese beiden, die, ein neuer Deukalion 
und eine Pyrrha, aus dem verbrennenden Haus die Kinder ins 
Freie retten. Es mag sein, dass Neumann jede seiner Figuren 
einem wirklichen Vorbild nachkonterfeite, — dass dies mit 
dichterischem Leben nichts zu tun hat, muss-te der kluge Ken
ner der Literatur freilich wissen.

Die Handlung zerfallt zeitlich in zwei Teile, in ein „Vor- 
spiel aus langst vergangenen Zeit", das die Vorkriegserin- 
nerungen festhalt, und das Hauptstuck, das sich nach der Re
volution begibt. Zwischen beiden Teilen klafft ein Zwischen- 
raum, der acht Jahre umfassen soli! Es ist Zweok des „Vor- 
spiels", uns durch Entgegenstellung ganz ikrass die Wandlung 
der Charaktere schauen zu lassen. Aber — warden wir ini- 
stande sein, diese Wandlung auch zu erfassen, wenn wir nicht 
aus Eigenem, Erfahrung und Erinnerung. imstande waren, den 
Zwischenraum anszufiillen? Die Fragwiirdigkeit des Aufbaus 
wind uns sogar bewusst an Stellen, wo der Autor zur.iickgreift 
in diese leergelassene Zwischenzeit der acht Jahre. deren 
Schilderung er uns vorenthalten hat.

Neumann spricht in seinem Werk in der ersteh Person. 
Was ist dieser ..Ich" fiir ein „ich"? Als teilnahmsloser Zu- 
schauer greift er zu sehr in diese Handlung ein, als ein Trager 
-der Handlung 1st er zu farblos.

Neumanns Satzstil bedient sich nicht nur mancher Kriicken, 
nein, er gefallt sich auch sehr in der Umstandlichkeit haufiger 
Interjunktionen a la: „und es kann hier gesagt_werden“, ,.es 
war so:", ,,es ist also weiter zu sprechen". Seine Satze. zumeist 
iiberlastet mit Infinitiven, wirken unelastisch und unschbi. Am 
Rand der Unmbglichkeit steht solcher Satz: „Gutjahr, vielfaltig 
beschaftigt mit Wink und Gefliister, sass immer nur fiir Augen- 
blicke an unserem Tisch, und seine Abwesenheiten gewannen 
so sehr an Ausdehnung, dass das Madchen seiner Gunst, nach- 
dem es ihm gera ime Zeit vergeblich nachgesniirt hatte, in 
einer plbtzlichen Anwandlung eifersiichtigen Trotzes den Ses- 
sel an Ulrich Abels andere Seite schob mid er. der mit seiner 
Partnerin unversehens in einen surrenden Zwist voll hand- 
greiflichcn Kicherns geraten war, hatte die Gabe, trotzdem

und andererseits und in einer verwirrten Gleichzeitigkeit auch 
der neuen Gefahrtin gerecht zu werden."

Neumanns bedeutendes Talent erweist sich treffend im 
Beobachten und Entgegenstellen. Auch in diesem Werk loekt 
es ihn oft, einen Lacheffekt zu erzielen. Wie er schwadro- 
nierende Hakenkreuzler und iiber Literatur ©laopernde Gesell- 
schaftsjiinglinge schildert, das ist prachtig als Farce. An einer 
Bbrsenszene, die atemanspannend dargestellt ist. ohne dass von 
ihrem Geschehen etwas zu sinnbildlicher Gestalt hinaufge- 
hoben ware, wild die Verwandtschaft mit dem Film vollends 
deutlich; es ist ein Film und es sind darin Stellen, wo wir 
lachen, es sind Stellen, wo wir verstummen. wir sind nicht 
wesentlich reicher geworden, wenn wir nachhause gehen. So 
wie der Film dem Leben naher steht als das Dichterwerk, 
jteht auch Robert Neumanns „Sintflut" dem Leben ohne Di- 
stanz nah. Den „falschen" Konnexus. welchen die Begebnisse 
niemals im Leben haben, doch im d.ichterischen Werk, be- 
strebt sich Neumann stets fortzulassen. er vermeidet das Plus 
innerer Logik und inneren Zusammenhangs. den der Roman 
gegenuber dem Film hat, und was bleibt. sind Streifen, fast 
wirre, ordnungslose, zerfetzte Streifen, wie auf einem Film
band zusammengerollt in legśrer Regie. Filmhaft ist die — 
auch im Biihnentheater der Gegenwart dominierende — gleich- 
zeitige Darstellung.sweise verschiedener Vorgange. Robert 
Neumann packt einen Moment und presst aus ihm die Gleich
zeitigkeit'ahnungslos kindlichen Snieles, wahrend daneben 
hinter verschlossenen Tiiren Schicksal geschieht, die Gle'r-h- 
zeitigkeit einer Szene, wo hier ein alter Mann mit seinem 
verstbrten Kind spricht und daneben sein Mbrder mit seinem 
Anstifter berat, filmhaft ist der jahe Wechsel des Schauplatzes 
aus einer geheimen Kommunistensitzung in den Salon inreilek- 
tuell schwafelnder Halbjungfrauen und Halbjunglinge. All 
aiese Vorgange, greli, jah, entbehren in Neumanns Schildermig 
nich’ e:ner grauslichen, zuckenden Wirklichkeit, die der W:rk- 
lichke.; des Films nahekonirnt. Man kann dabei nicht sagen. 
dass er romannaft, sensationsliistern, oberflachlich sei. es gibt 
einzelne Stellen von Grosse in diesem Werk: Wenn eine Frau 
ihrem Mann, neben dem sie schlaft, in erregter Nacnt zu- 
schreit. dass das Kind, das er seit achzehn Jahren liebt nicht 
sein Sohn ist, und horchend und angstvoll Licht ansteckend 
gewahr wird, dass der Mann neben ihr wieder eingeschlafen 
ist. Eine Szene bei einer Gerichtsverhandlung. wo ein pol- 
nischer Jude, Zollschwindler, seiner einem Aristokraten ver- 
lobten Tochter, die ihn verleugnet, einen hebraischen Segen 
nachruft.

Mit brennender Scharfe wird bei einem Buch wie Neu
manns die Fragwiirdigkeit des Begriffes ..Roman" bewusst. 
'n diese unklare Zeit hineingestellt behalf sein Buch etwas Un- 
klares, Zwiespaltiges auch der Form. Epos unserer Zeit? 
Keine Rede. Unbeirrbare Sachlichkeit? Innigkeit? Robert 
Neumann hat viel Knnstverstand. Soviel dass er versucht, hier 
keinen zu haben. Aber auch diese Ueberlegung hat einen 
Rechenfehler.

Paul Winter.
Arthur Sakheim: Der Zaddik.

(1. M. Kaufmann Verlag, Frankfurt a. M.)
Die Welt des Chassidismus, die Deutschland seherisch 

deutend drirch Martin Buber, von der Buhne her durch 
die Gastspiele der Wilmer Truppe der Hebima und von Gra- 
nowsky's Moskauer judisch-akademischem Kammertheater er- 
schlossen worden 1st. findet dichterische Gestalt in deutscher 
Sprache durch Arthur Sakheiim's Drama „Der Zaddik". 
Der Vorwvirf stammt aus einem 8 Seiten kurzeń Fragment 
aus dem Nachlass ven An-ski, dem Dichter des „Dybuk" 
das von Freunden An-ski‘s nach dem Gedachtnis aufgezeich- 
net worden 1st Die tragende Erscheinung in diesem Drama 
bildet ein junger Rabbiner. dessen Mutter in einem Gemetzel 
von einem Freunden geschandet worden ist. Durch den Zwie- 
spri’.t des Blurts, der dem Zaddik die langste Zeit vorenthalten 
bleibt, gerat er in tragische, innere Konfli.kte. Er, der sich 
fur den von Gott Berufenen halt, wird gleichsam in einem 
zweiten Ich von furchbaren Anfechtungen geplagt. Es kommt 
zu orgiastischen Ausschweifungen, die in einer an- 
deren unterweltlichen Siphare vor sich gehen, bis zur Lau- 
terung. Mir scheint es. dem Dichter weniger um eine sze- 
nische Belebung von Mystisch-Kabbalistischem gegangen zu 
sein, als vielmehr um das Rin gen des guten mit 
d em bose n P r i n z in i m Menschen.0akheim's Drama 
ist von hoher Glaubigkeit getragen, bildkraftig gestaltet und 
in einer Smrache geformt, die von der Schonheit der Bibel 
widenstrahlt. Man w.ird diesem zweifellos sehr biihnenwirk- 
samen Werk hoffentlich bald auf dem deutschen Theater 
begegnen.

Bauernromane
Friedrich Griese: Winter.

(Otto Quitzow Verlag, Lubeck).
Die wunderliche alte Gundel, die mit der Welt da druhen 

Freundschaft halt, hatte im stillen Mittag von der „Langan 
Reihe" her die Totenglocken lauten gehort. Diesmal hatte sie 
sich getauscht. Es starb niemand, und sie wurde wirr und 
unsicher. Aber das Ungluck kam, nicht iiber den Einzelnen, 
sondern es traf das ganze stille Dorf. Zuerst kam die Diirre, 
die Tiimpel trocknete.n ein, und die Ackerkrume barst vor 
Trockenheit. Die Rinder briillten auf der Weide, die kaum 
mehr Gras gab, und in die Schafherde genet ohne ausseren 
Grund von Zeit zu Zeit ein Schreck, als ob unsichtbar eine 
bose Hand zwischen sie fiihre. Dann kam der seltsame Stern, 
der brandig rot am Westhimmel hing. Ueber die Garten fiel 
ein Raupenfrass und in den Stallen erkrankte das Vieh an 
nie gesehenen scheusslichen Geschwiiren. Nie war das Wild 
so zahlreich und so wenig scheu. Das Getreide wurde vor- 
zeitig rail, aber es hatte kurze Halme und wenige lose Kór- 
ner. Bald mehrten sich die Zeichen. Noch wurde die kiim- 
merliche Ernte eingebracht, da riisteten die Stare zum Auf- 
bnuch, und nachts war der Himmel erfiillt von den Rufen der 
Wildganse. Die Bienen warden merkwurdig geschaftig, und 
in den Ameisenhaufen wimmelte es von vervielfachter Arbeit. 
Manchmal lag ein unerklarlicher Dunst iiber Feldern und 
Hausern. Dann gab es ein beangstigendes Licht von einem 
Himmel, der niedrig, wie eine flache Schale schien, und aus 
dem nachtlich die Sterne wie giftige kleine Brande funkelten 
und der Mond wie eine Blutblase sich blahte. Ein hohles 
Sausen hoch in der Luft zog einen Orkan herunter, der mit 
unendlichem Regen Heere von Froschen brachte, die bis in 
die Wiegen der Kinder kamen. Dines Nachts f-ielen in unge- 
heuren Volkern Wanderratten ein, drangen in die Scheunen 
und Wohnungen, griffan die heule.nden Hunde an und stiFzten 
sich in Schwarzem Gewimmel fiber das wenige heilige Korn, 
das die verdurstete Erde gegeben hatte. Um Aegidi war dann 
iiber Nacht klirrender Frost gekommen. Und damit setzte 
der Winter ein, der den Hunger und das Verderben fiir die 
meisten Bauern der „Langan Reihe".und ihre Knechte und 
Magde brachte.

In diesem Grauen gehewnnissvoller Naturgewalten wickeln 
sich Schicksale erdverbundener Menschen ab, die in uns 
Erinnerungen ankli.ngen lassen an die wiirgende Melancholie 
gewisser alttestamentarischer Geschehnisse. Das erschiittern- 
de Werk eines ganz grossen Dichters, umklungen vom Ton 
verschollener Legenden.

Oskar Maria Graf: Die Heimsuchung.
(J. Engelhorns Nachf. Stuttgart).

Inmitten der von Arbeit vergifteten, dumpf vegetierenden, 
aber animalisch zufriedenen Bauemschaft eines Dorfes in der 
weiten Verlassenheit eines miiden Flachlandes lebt in einem 
abgeschiedenen Anwesen, von den Dorfbewohnern mit Scheu 
gemieden, eine zugewanderte kleine Familie. In dem Hause 
spielen sich Seltsame Dinge ab. Kóraoerliche Krankheit und- 
seelische Dusternis wohnen da. Die Topferleute sind ,.Le- 
hensbruder Goffes", letzte Nachfahren einer christlichen Sekte 
deren dunkle, atembeklemmende Lehre als sch&nste Olaubi- 
genpflicht den Freatod ansieht, der den Frommen friiher i i 
das himmlische Reich eingehen lasst. Die suggestive Kraft 
dieser Lehre auf oathologische GeHrne fiihrt in der Famili ■ 
zu einem grarienhaften. religiosen Mord und Selbstmord. Mit 
einer vor nichts zuruckschreckeinden Realistiik ist hier in see
lische Abgriinde vom Irrwahn erfasster Primitiver geleuchtet 
und ein Milieu von so unsagbarer Trostlosigkeit dargestell* 
dass eben nur die grosse Kunst eines Oskar Maria Graf di r 
Lektiire gerade noch ertraglich macht. Ein starkes. aber 
ein unerquickliches Buch. W. S.

OSKAR MARIA GRAF: IM WINKEL DES LEBENS.
(Biichergilde Gutenberg, Berlin.)

Der bayrische D'chter Oskar Maria Graf ist eine sehr 
starkę Prosabegabung. Das muss man immer wieder sagen. 
oib'g'eich in diesem Buche n cht alles gle'chwertig ist. D .• 
ersten beiden Erzahlungen befr'ed gen nicht. man liest weiter 
liest ..Das Moor", eine Bauertigeschichfe grossen Formats 
herb, knorrig, wurzelig im Stil, mit Naturmenschen, gleic'i 
gross in Hass. Liebe und Arbe't. Ebenso- spannend und ei* 
schutternd' w'rkt .Joseph Hirneis". die Geschichte eines ar
men Knechtes. der unverhofft eine re'che amerikan'sche Erl- 
schaft macht d'ee :hn ge'stig verw'rrt. Das Ende ist graus g: 
er erhangt si-ch. HumorvoT im- Volks-S:'nn ist das „Scheiteln": 
e'n wenig konstru-iert kl-ingt ..Raskoln kow auf dem Lande".



Ganz .bedeutungslos aber ist die erotische Historie von der 
Wtunderdoktorin. Alle Erzahlungen sind von einer erfreir 
lichen Offenheit, die ja bekanntermassen Grafs Eigenheit bildet. 
Das Buch ist hervorragend ausgestattet und mit schbnen 
Holzschnitten von Walter Bergmann geschmiickt.

Gerhart Baron.
Richard Huelsenbeck: Afrika in Sicht.

(Wolfgang Jess Verlag, Dresden).
Als beamteter Arzt des Luxuspassagierschiffes einer 

deutschen Grossreederei nimmt der Verfasser an einer Afri- 
kareise teil. In ungewahnlich reizvoller Form, mit dem treff- 
sicheren Urteii des kultivierten Geistigen und dem charmanten 
Zynismus des ausgeruhten Kopfes, dem auch das kleine Qe- 
schehen Anlass zu amiisantem Anmerkungen bietet, lasst Ri
chard Hulsenbeck Passagiere, Schiffsangestellte, Landschaften, 
Exoten aller Schattierungen Revue passieren. Das Charakte- 
ristische dieser iprachtvollen Reiseschilderung beruht darin, 
dass sie frei von sensationell wirken wollenden Aufbauschun- 
gen neiuartiger Eindriicke ist und mit erquickender Sachiich- 
keit und liebenswiirdiger Ironie ohne erquickende Sentiments 
Binge und Einrichtungen in einer Art malerischer Kurzschrift 
hinpinselt, die dem lehrhaften Reiseschriftsteller entweder ent- 
gehen oder zu epischer Breite geraten und dem reinen Lite- 
raten allzu belanglos erscheinen, als dass er sie schilderungs- 
wert fande. Manchmal will man meinen, unter der militari- 
schen Litewika des Schiffsarztes die Frackschosse des ge- 
pflegten, klugen und glucklicherweise nicht mit Wissensb.illast 
uberladenen gut europaischen GeseUschaftsmenschen hangen 
zu sehen. w. s.
Hans Reimann: komponiert wider Willen „Die voll und ganz 

vollkommene Ehe“.
Nach langerer Pause, wahrend der uns Hans Reimann 

immer wieder nur in kleineren Dosen Stacheischwein (darunter 
ist keineswegs Buchsenfleisch, sondern Reimann's famose Zeit- 
schrift zu verstehen) ergotzte, sipeiht der Buchmarkt hoch er- 
freulicherweise zwei Hans Reimanner auf einmal aus.

Da ist zunachst der humoristische Roman „K o mp o n i s t 
wider Willen" (Carl Reissner Verlag. Dresden). Dieser 
Hans Reimann ist im Gru.nde ein heimlicher Musiker. Das 
erste Mai me.rkte ich es mit Entziicken, als er fur Pucci
ni's Ron dine ganz ernsthaft eine Goldfeder brach. Die 
Lohengrin-Parodie, aus innerster Kenntnis Wagner's, seines 
Landsmannes, geschrieben, war gleiichfalls nicht ohne. Rei
mann's S c h a 1 Lp 1 a 11 e n k r i t i k e n sind nicht nur die 
besten (wie Beyers Tinte) und einzigen, die einen Klang von 
Flatten vermitteln, ohne dass man ihre Musik in rotierenden 
Scheiben izu horen braucht; man lies! sie vielmehr als Kritiken 
mit demselben Vergniigen, ohne Hintergedanken, d. h. zweck- 
unbetont, wie etwa Theaterkritiken von Alfred Polgar. Hans 
Reimann's Komponist wider Willen 1st die enthemdte 0 p e- 
r e 11 e, die Blosslegnng dieser gar nicht so Schwerindustrie, 
ihre Geschichte, Plagiattraktionskraft, „Kunstform", Betrieb- 
samkeit. Das alles ist ebenso wahr, wie zum Schreien ko- 
misch enzahlt.

Aber noch iiberwaltigender wirkt Hans Reimann's Parodie 
auf van de Velde unter dem Titel „Die vol! und ganz 
volkommene Ehe (Paul Steegemann Verlag, Berlin). 
Im Grunde ist diese glanzende Satire eine toternste Angelegen- 
heit. Die ganze Hoffniungslosigkeit dieser herbairienartigen 
Erotik-Schnittmuster wird schonungslos enthiillt, die Lacher- 
lichkeit eines Fiihrers durch die Konzertsale der Lieba. Rei
mann gibt viel bessere Rezepte. Er empfieht zur Erzielung 
von Hochehen ohne Stellungskrfeg — Konversation, Die Welt- 
biihne, das Feuilleton des .^Berliner Tageblatts", die Briefe an 
die „Vossische Zeitung" und jeden Sonntag das Neue Wiener 
Journal im Topf, ein paar Bucher, auf die es ankommt, sagt's 
euch durch Electrola und schliesslich ein bisschen nebenbei. 
Herrlich, zum Totlachen — zum Heulen!

Frag welter!
heisst des von ArthurRundt — aus Amerika importierten 
Frage- und Antwortspiels 3. Band, der im E. P. Tai u. Co. 
Verlag, Wien, erschienen 1st.

Jiidisches Lexikon. 
(Judischer Verlag, Berlin).

Von diesem glanzenden Standardwork, das hier seinerzeit 
angezeigt wurde, liegt bereits der 2. Band in gleicher Giite 
und gleich vorziiglicher Herstellung vor. Eine abschliessende 
Betrachtung behalten wir uns vor, wenn die beiden Schluss- 
bande erschienen sein werden.

Romantyzm w Muzyce.
Als Jahrbuch der ausgezeichneten Zeitschrift Muzyka, 

(Warszawa), erschien unter Redaktion des Herausgebers 
Mateusz Gliński, ein Sammelwerk iiber die Romantik 
in der Musik. Ein dichterisch beschwingtes Vorwort 
schrieb Juljusz Kaden-Bandrowski. Das Werk 
umfasst tiefgrundige, historische und phfinomen jl rgische 
Perspektiven von Cezary Jellenta, Józef Reiss, Karol Stro- 
meniger, Bronisława Wójcikówna und eine internationale 
Rundfrage iiber die Romantik. Aus den Antworten interes- 
sieren besonders die Namen Casella, Castelnuovo-Tedesco, 
Hauer, Honegger. Erich Wolfgang Korngold, Krenek, Pro
kofiew, Ravel, Różycki, Szymanowski, Weill und Winner. 
Wir behalten uns vor, auf das ungemein interessante Werk 
noch eingehender izuruckzukommen, das die Reihe der Muzyka- 
Jahnbucher, die bisher Zeitgenóssische und Polni- 
sche Musik behandelten und 10 J a h r e polnischer 
Musik (1918—1928) und Tan z und tanzerische M u- 
s i k vorbereiten. erfolgreich fortsetzt.

Die „Musikblatter des Aubruch" 
schliessen ihren 10. Jahrgang in wiirdiger Weise mit einer 
grossangelegten Sondernummer G e s a n g ab. Das ungemein 
reichhaltige Buch gibt einen nahezu luokenlosen Ueberblick 
iiber die Entwicklung und gegenwartige Situation der Vokal- 
musik. — Der Inhalt des Buchs ist in 5 Gruppen gegliedert. 
Die erste fasst Beitrage soizi o 1 og is c h-p o 1 i ti sch e,r 
Natur zusammen: hierher gehóren die Aufsatze von Hardor- 
fer (Essen) iiber M an n e r ch o riw es en, Paul A. Pisk 
(Wien) iiber A r be i tersang, Dr. Josef Lechthaler (Pro
fessor der Akademie fur Musik in Wien) iiber Litu.rgische 
und geist liche Ch or musik und Dr. Erich Doflein 
(Freiburg) iiber J u g e n d- und Laiensingen. — Theo- 
retiker und Praktiker sprechen iiber Probleme musika- 
lisch-technischer Natur: Oberregisseur Lothar Wal- 
lerstein iiber den O p e r n s a n g e r von h e u t e und 
seineSchulung; Theodor Wiesengrund-Adorno beleuchtet 
allgemeiin die Situation des Lie des; im einzelnen be- 
handelt Erwin Stein das Melodram, H. H. Stuckenschmidt 
spricht an Hand des Einzelfalles D i n a h von den neuerdings 
hier so haufig gehórten amerikanischen Chóren (Revellers 
etc.); besonders aktuelle Themen behandeln die Beitrage 
„Die Stimme im Rund funk" von Alfred Szendrei, dem 
Leiter des Leipziger Senders. Die Stimme auf der 
Sch a lip latte von Dr. Wilhelm Heinitz und Die Stim
me im T-onfilm von Frank Warschauer. — Moderne 
Komponisten darunter Berg, Braunfels, Krenek, Wellesz 
u. a. sprechen fiber ihren Standpunkt gegeniiber der Vokal- 
musik, ebenso eine Reihe namhafter Sanger, von denen 
sich fast alle freudig zur modernen Musik bekonnen. — Einen 
Spiegel der V ok al musik im z e i t g e n 6 s s i s c h e n 
Schaffen bilden neben dem umfassenden Aufsatz von 
Erich Katz iiber Moderne L i e d e r k o m p o n i s t e n die 
Aeusserungen einer Reihe bekannter Musikschriftsteller fiber 
die Volkskompositionen einizelner Autoren, so S c h 6 n b e r g. 
Kaminski, Kodaly, Hindemith. Bartok, u. a. — 
Die jahrliche Opernstatistik von Wilhelm Altmann und 
schliesslich Schallplattenbesnrechungen sowie Berichte fiber 
die letzten grossen Urauffuhrungen im Reiche vervoilstandi
gen das ungemein aufschlussreiche, durch zahlreiche Bilder 
belebte Buch, das gleichzeitig das vierte Jahrbuch der Uni
versal-Edition darstellt.

Das Preisausschreiben des Anbruch.
Das Preisausschreiben fiir ein modernes Qpernbuch, wel

ches die Wiener Musikzeitschrift „Anbruch" im Januar 1928 
erlassen hat, wurde nunmehr abgeschlossen. Die Jury (Paul 
Bekker, Ernst Krenek, Franz Schreker, Lothar Wallerstein, 
Paul Stefan, Robert Heger, Emil Hertzka) konnte unter den 
.211 eingereichten Buchern koines finden, das den gestellten 
Anforderiungen nach einem wirklich neuen, der gegenwartigen 
Situation der Kunst angemessenen Buch entsprochen hatte. 
Man hat daher den ersten Preis von 1000 Mark unter 2 Bii- 
cher geteilt u. z. wurden mit diesem ersten Preis aiusge- 
zeichnet: Kamilla Palffy - Waieck (Buch: Film am Sonnenhii- 
gel), Wien und Johann Fabricius, Oesteribeek (Buch: Patara- 
tero, Puippensnieler). Lobend erwahnt und mit einer Pratmie 
bedacht wurden 4 Bucher: ,;Der arme Adrian" (Dr. Kurt Pfi
ster), ..Zingarella" (Wilhelm Albrecht), „Puppenballade" (Dr. 
Otto Marbach), „Zusammenstoss' (Kurt Schwitters und Kathe 
Steinitz).

Szymanowski erhalt den polnischen Staatspreis fiir Musik.
Der polnische Staatspreis fiir Musik, der in diesem Jahre 

zum ersten Male zur Verteilung kam, wurde Karol Szyma
nowski fiir sein neues Violinkonzert verliehen.

Ein weiterer Literaturpreis des polnischen Pen-Clubs.
Der polnische Pen-Club hat in Anerkennung der Verdienste 

der fremden Schriftsteller, die durch ihre Uebersetzungen die 
bedeutendsten Werke der polnischen Literatur der ganzen 
Welt zuganglich gemacht haben, beschlossen, einen a 11 j a h r- 
lichen Preis von .2000 Zloty fiir die beste Ueber- 
s e t z u n g eines polnischen W c r k e s in eine 
f i e m d e S p r a u i, e zu griinden. Der Preis wird v >n ■::! er 
Jiry zuerkannt.

Stanislaw Moniuszko's Halka
hatte bei ihrer Erstauffiihrung in Briinn grossen Erfolg.

Briefe Joseph Conrad s
sind unter dem Titel: „Conrad to a Friend: 150 Selected 

Letters to Richard Curie" in London bei Low erschienen.
„Literatur und Liige"

von Karl Kraus erschien im Verlag „Die Fackei” (VV'ieri). 
„Der Schatz", von Scholetn Alejchem,

ein von Berkowitz bearbeitetes jiidisches Volksstiick, 
wird von der „Habimah" gegenwartig mit grossem Erfolg in 
Palastina gespielt.

Eine Spende Hans Ullsteins.
Anlasslich des siebzigsten Geburtstages seines Aufsichts- 

ratsvorsitzenden, des R. A. Hans Ullstein, hat der Verlag 
weitere 300.000 Mark fiir die Jubilaumspensionskasse des Ull- 
stein-Hauses gestiftet, so dass deren Stammkapital nunmehr 
1.500.000 Mark betragt.

Pariser Boheme.
Unter dem Ttiel „Bohemian Literary and Social Life in 

Paris: Salons, Caffe, Studios" hat Sisley Huddleston 
•im Verlag Harrap in London eine kultungeschichtliche Studie 
veroffentliohit.

Ein Ballett von Paul Valery.
Paul Valery hat fiir die Schauspielerin Ida Rubinstein ein 

lyrisches Schauspiel geschrieben, das den Titel Am phi on 
fiihrt und von Arthur Honegger verfont wird. Das Werk 
setzt sich aus Gedichten, Pantomine und Tanz zusammen. Die 
Urauffiihrung wird. in der Pariser Oper erfolgen.

Neuer grosser Erfolg Lehars in Paris. 
Franzbsische Urauffiihrung der „Blauen Mazur".

Die Urauffiihrung der „Blauen Mazur" von Franz Lehar 
fand in der franziisischen Uebertragung v. Prof. Abalt Marcel 
Tunan im Pariser Operettentheater Bataclan, wo seinerzeit „Li- 
bellentanz" kreiert worden war, statt. Einer neuen Pariser Ein- 
fiihrung zufolge findet die Generalprobe erst am Montag statt. 
Hierzu sind die in- und auslandische Presse sowie alle Nota- 
bilitaten der Pariser Gesellschaft geladen. Ohne die Kritiken 
abzuwarten, hat jedoch das Pariser Publikum bereits anlass
lich der Erstauffiihrung das Meisterwerk Franz Lehars mit 
Begeisterung aufgenommen und die Darsteller wie die rei- 
zende Pepa Bonase Mariette Dechesne, Victor du Pond 
und Jean Sorbier, sowie den Uebersetzer Marcel Dunan ge- 
feiert, den Franz Lehar, der in den nachsten Tagen die Fri- 
derike-Prfenifere in Wien dirigiert — Premiere am Ober- 
schlesischen Landestheater bevorstehend 
— nicht nach Paris begleiten konnte.

Einakter von Krenek, Weill und Hindemith
(Das geheime Kbnigreich, der Zar lasst sich photographieren. 

Hin und zuriick).
werden als nachste Premiere des Oberschlesischen Landes- 
theaters an einem Abend zur Auffiihrung gelangen.

Kurt W e i 11 hat einige Stiicke aus der „Dreigroschem- 
oper" zu einer Suite fiir Orchester vorarbeitet. Dieses Stiick 
fiihrt den Titel „Kleine Dreigroschensuite" und 
wurde vo.n Otto Klemperer in den Komzerten der Ber
liner Staatskapelle mit stiirmischen Erfolg zur Urauffiihrung 
gebraoht.

Erich Ebermayer's Kaspar Hauser 
gelangt in Anwesenheit des Dichters durch der O b e r s c h 1 e- 
sische Landestheater in Beu then am 12. und in 
Katowice am 14. Marz zur Erstauffiihrung. Daran schlies
sen sich die Auffiihrungen in Gleiwitz, Hindenburg und Kró
lewska Huta (Kónigshutte).

Die Wilnaer Truppe
soil, wie wir erfahren, im Marz im Deutschen Theater in 
Katowice ein Gastspiel geben.

Der Schtesband von Rene S c h i c k e 1 e ‘ s Triloigiie 
..Das Erbe am Rhein", wird unter dem Titel ..Der Wolf 
i n der H ii r d e“ bei Kurt Wolff, Miinchen, als Buch er
scheinen (Vorabdruck „Frankfurter Zeitung").

Einge^angene Bucher
Erika und Klaus Mann: Run d he r u m. S. Fischer 

Verliaig, Berlin.
Erich Maria Remarque: Im Westen n ic h t s Neues- 

Propylaen Verlag, Berlin.
Edmond Jaloux: Die Tief en des Mee res. Weg- 

we'ser Verl., Berlin.
Andre Maurois: Bernhard Quesnay. Wegweiser 

Verlag, Berlin.
Hans Reimann: Die voll und ganz vollkomme

ne Ehe- Paul Steegemann Verl., Berlin.
Walter Gutkelch: Christian. Veirlag Frauenliebe- 

Berlin.
Ludwig Lewisohn: Gągen den Strom. Frankfur

ter Societatsdruckereii Frankfurt a. M.
Martin Beradt u. Lotte Bloch-Zavrel: Briefe an Au

guste H a u s c h n e r. Ernst Rowohlt Verlag, Berlin.
Chopin: Gesamme'lte Briefe. Georg Muller Ver

lag, Miinchen.
Franks Harris u. Lord Alfred Douglas: Neue Vorrede 

I z u Oscar Wilde. Eine L e b e n s b e i c'h t'e. Glo
bus Verlag,, Berlin.

Hans Beckers: Wie ich zum Tode verurteilt 
wurde. Ernst Oldenburg Verlag, Leipzig.

Carl Crede - Horder: Vom Corpsstude-nten 
zum S o z i a 1 iJ s t e n . Carl Reissner Verlag, Dresden-

Leo Trotzki: Die in t e r na t ion al e Revolu
tion und die Komm u n is t i s c h e Jnternatio- 
n a 1 e. E. Laub'sche Verlaigsbuchhandlung, Berlin.

Arthur Sakheim: Der Zaddik: J. Kaufmann Verl., 
Frankfurt a. M.

Eml Wagner: Wig al a Wei a. Pbssenbacher Verlags- 
anstalt Gebr. Giehl, Miinchen.

Paul Hindemith: Hin und zuriick (Klavierauszug), 
B. Schott's Sóhine, Mainz.

Dr. Boh. Horak: Die t sche si o v akis c h e Repu
blik. ,,Orbis" Druck- Verlags- und Zeitungs- A.-G„ Prag.

Dr. phil. Jerzy Schon: Das polnische Bankwe- 
s e n. Selbstverlag. Sosnowiec.

Wie 1 i e s t man eine 
englische Zeitung? 
Steyrermiihl Verlag, Wien.

Was spielt Wladimir Horowitz am 21. Februar in Beuthen?
Horowitz leitet das Konzert ein mit: Mendelssohn: Varia

tions sćrieuses, darauf spielt er Brahms: 3 Intermezzi und die 
Rhapsodie Op. 119 Es-dur. Sodami kommt der Hauptteil des 
Abends, Chopin: Sonatę b-moll, 2 Mazurkas (e-moll, cis-moll) 
und die Ballade g-moll. —• Den Abschluss des Programms bil
den Tschaikowsky's Dumka und der Totentanz von Saint- 
Saens in der Bearbeitung von Liszt.

Neuere Urleile
(in Zu^chsilien an <flen Heraus^eber)

Thomas Mann
p ... Ich sehe die „Wiirtschaftskorrespondenz" im

mer mit Vergniigen..."
Miinchen, 10. XII. 1927.

Stefan Zweig
„... intereśsant zu sehen, wie intensiv selbst an 

der aussersten Ecke fiir die Literatur gearbeitet 
wird- Man ist immer und immer wieder erstaunt, 
wie hoch im Vergle'ch zu unseren... Zeitungen das 
literarische Nwealu..."

S al z burg, 3. III. 28.

Arthur Schnitzler
„... Buch- und Kunstrevue, die ich immer anre- 

gend und lebendig finde •. “
Wien, 21. XII. 1928.

Manfred Georg
(Chefredakteur des Tempo)

.... „Ihre Buch- und Kunstrevue verfolge ich 
schoni seit langerer Zeit sowohl mit Interesse wie mit 
Bewunderung fiir die Energie, mit der es Ihncn ger 
lungen 1st, das Blatt auf ein hohes, einwandfreies Ni
veau zu bringen...“

Berlin, 20. VII. 1928.

Pressestimmen:
Ostdeutsche Morgenpost

,,... ,,Buch- und Kunstrevue'' zu den besten literatur- 
und kunstkrrtischen 'Erscheinungen Deutschlands zu 
rechnen..
8. I. 1928.

Oberschlesische Ześtung
,,Wir verbinden mit dieser erneuten Wurdigung 

eines immer ungewohnlich bleibenden Mentors den 
nachtraglichen Gliickwunsch zum einjahrigen Bestehen 
der „Buch- und Kunstrevue". Was heisst Gliick- 
wunsch? Diese schongeisfge Beilage der einzigen 
polnischen Wirtschaftszeitung in deutscher Sprache be-

darf dessen nicht, denn in ihrem unerhorten Rhythmus 
und dem unentwegten Willen zum „Locarno der Gei- 
ster" ruht Kraft, die sich daS Gliick allein zu verschrei- 
ben vermag... Reichhaltig ist das Feld der Buchbe- 
sprechungen, die zum Teil wegweisende Bedeutung 
fiir das Geistesleben beider Oberschlesien haben.. Wer 
in diesen wertvollen Kunst- und Kulturspiegel unserer 
Zeit schaut, rafft schon bei blossem Lesen reiche Werte 
von zwar hochst subjektivem, aber auch hóchst ge- 
konntcm Charakter. Kritiken von scharf gepragter 
Seibstandgkeit mehren das Ansehen der Buch- und 
Kustrevue. Ueber ihren Wert ist man sich in Ber
lin. Wien und in anderen Zentren langst einig".
22. XII. 1927-


