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Polens Wirtschaftspolitik 4929
Wir schreiten in das Jahr 1930 und stehen unmit- 

telbar vor zahlreichen Wirtschaftsproblemen, die in die- 
sem Jahr gelbst werden sollen. Nach bestehendem 
Branch wollen wir die Bilanz des wirtschaftlichen Le- 
bens Polens im Jahre 1929 z'ehen und sehen, ob und in 
welchem Masse irgendwelche grundsatzliche Aenderun- 
gen eingetreten sind und was wir in dieser Hinsicht 
vorń Jahre 1930 erwarten.

Um diese Durchsicht klar zu gestalten, werden wir 
die einzelnen Gebiete der polnischen Wirtschaftspolitik 
und zwar S t e u e r-, Zoll-, K r e d i t- und Pass-, 
schliesslich die Handelsvertragspoli- 
tik wie auch die Gesetzgebung durchgehcn.

Es scheint tins fast iiberflussig immer wieder zu un- 
terstreichen, dass eine der grbssten Wunden 
d a s f a 1 s-oh e S t etie rs y st enr ist. dereń fatale ’Foi- 
gen die Ursache der allgemeinen, wirtschaftlichen De
pression. die sich besonders im Jahre 1929 bemerkbar 
machte. sind. Seit einigen Jahren fordem die Wirt- 
schaftskreise eine grundsatzliche Aenderung des Steuer
systems. die auch im vergangenen Jahre erwartet wur- 
de. Sie war schliesslich im Stabilis'erungsplan vorge- 
sehen und stellte die conditio sine qua non weiterer, 
auslandischer Anleihen dar. Auf die Notwendigkeit der 
Aenderung des Stuersystems haben auch alle auslandi- 
schen Finanzberater hingewiesen, jedoch wurde von 
alien massgebenden Faktoren die Ansicht selbst jener 
Personen ignoriert, die doch speziell zur Abgabe von 
Gutachten bestellt waren. Erst die verzweifelte Lage 
zwang die massgebenden Stellen zur Anwendung von 
Mitteln um einer vollkommenen Katastrophe vorzu- 
beugen.

Unseren Lesern ist das Reglerungsprojekt der so- 
genannten kle:nen Steuerreform bekannt. Bei dieser eln- 
gehenden Betrachtung muss man zur Ueberzeugung ge- 
langen. dass es nur eine minimale Reform ist; denn sie 
umgeht d e grundsatzlichen Fehler unseres Steuersy- 
stems und fuhrt speziell im Bereich der Umsatz- 
steuer wesentlich gar keine Aenderungen ein. Im 
Gebiet der G e w e r b e p a t e n te, ist gleichfalls eine 
unverz'iigliche Reform erforderlich, denn diese stellen 
ein altes Ueberbleibsel dar. das in keinem Verhaltnis 
zum heutigen Wirtschaftsleben steht. Diese werden in 
keinem anderen europaischen Staate angewandt und 
sind lediglich aus den russischen Verhaltnissen iiber- 
nommen worden, wie bei der Griindung des polnischen 
Staates leider sehr vie! unangenehme Momente nicht 
nur auf dem Gebiet der Steuerpolitik, sondern auch aus 
dem Zoll-, Pass- und anderen Gebieten ubernommen 
wurden. sodass gegenwartig eine Aenderung gerade in 
diesen Fragen unbedingt erforderlich ist. Zuriickkeh- 
rend zu den oben besprochenen Patenten ist zu be- 
merken, dass diese anfangs als Anzahlung auf die Um- 
satzsteuer angenommen. jedoch spater in e:ne ganzlich 
abgesonderte Steuer umgeandert wurden. sodass wir 
eigentlich zwei Arten von Umsatzsteuer be- 
sitzen und zwar in einer nirgends g e k a n fl- 
ten Form und H b h e. Ausserdem wird diese 
Steuer in mehreren Phasen behoben. sodass sie viel- 
faltig ist. Bei der ersten Form d. i. den Gewerbepaten- 
ten, miissen wir unterstreichen. dass s:e das wirtschaft- 
liche Leben insofern hemmt, als vor Beginn irgend ei
ner Berufstatigkeit das wirtschaftliche Individuum fur 
die Ausfuhrungsmbglichkeit dieses Berufes allein. die 
doch konstitutionell garantiert ist, gezwungen ist, ein 
Gewerbepatent zu Ibsen.

Gerade im Bereich des Patent-Anachromsmus sieht 
die Steuerreform kerne Aenderungen vor. Wenn diese 
Reform keine vo’lkommene Abschaffong der Patente 
vorsieht so zwar wenigstens die Ruckkehr zu der ge- 
setz’ ^hen Patentform die der Gesetzgeber in se'ner er
sten F>rm vorsah. d i. Anrechnnng auf d;e Umsatz
steuer und Differed’-’erung der Pafonfe durch Ver- 
grdsserwig der vieizu kleinen Zahl der Gewerbekatego-

ElnRilckbllk.
rien, zu hoffen. Was fiir ein Hemmklotz die Gewerbe- 
patente sind, kann immer am Schluss eines jeden Wirt- 
schaftsjahres. wo die Handelskrelse trotz heroischer 
Anstrengungen nicht in der Lage sind. das zum Aus- 
kauf der Patente nbtige Kapital, aufzutreiben. festge- 
stellt werden. Dieser Zustand verschlimmertt sich na- 
tiirlich infolge der allgememen. wirtschaftlichen Depres
sion und der sich mehrenden Qeldknappheit von Jahr 
zu Jahr.

Auf dem Steuerpolitikgebiet hat somit das 
Jahr 1929 keine grundsatzliche Aenderung gebracht und 
die beabsichtigte Reform des Steuersystems kann die 
wirtschaftlichen Kreise durchaus nicht befriedigen; denn 
zur Sanierung der wirtschaftlichen Verhaltnisse ist die 
grundsatzliche Reform des Steuersystems tmumganglich. 
Uatizlieii unbegriindet sind die Befiirchtungen von der 
weiter gehenden Reform des Steuersystems. Als Bei- 
spiel kbnnen andere Staaten, wo die Reform des Steuer
systems in Richtung emer grundsatzlichen Ermassigung 
der Steuern ohhe Befiirchtungen beziigl. des R'uckgatiges 
der Steuerenikiinfte vor sich geht, angesehen werden. In 
diesem Faile kbnnen wir die Geschichte der Reform 
des Steuersystems in Deutschlan d, bei der nach 
einer Entlastung des wirtschaftlichen Lebens und Ver- 
ringerung der auf der deutschen Industrie und dem 
Handel lastenden Steuern. gestrebt wurde, als Bei- 
spiel anwenden. Das letzte Finanzreformprojekt s;eht 
eine Ermassigung der Einkommensteuer auf 800 Mill. 
Rmk. im Jahre 1930 vor. In d;eser Richtung strebt auch 
das bsterreichische Projekt, ahnlich liegt der 
Fall in den Vereinigten Staaten, wo sogar 
Steuerriickerstattung erfolgt.

Eine Befiirchtung ergreift uns bei Betrachtung des 
letzten Exposes des Finanzministers und seiner Erkla- 
rung beziiglich der Steuerreform. Er gibt se'bst zu, 
dass eine Ermassigung der Steuersatze die Erhbhung 
der Steuereinkiinfte zufolge und we’terhin. dass das 
vergangene Jahr die Steuerzahler sehr erschbft hat. 
Er behauptet jedoch. dass sich dennoch das laufende 
Jahr fiir die Durchfiihrung einer Reform nicht eigne. 
Dieser Stellungnahme muss man energisch widerspre- 
chen und betonen, dass nur eine grosse Steuer
reform uns vor einer weiteren Katastrophe retten kann.

Wenn wir zur Zollpolitik im vergangenen Jahr 
iibergehen, so kbnnen wir auch auf diesem Feld keine 
grundsatzlichen Aenderungen feststellen. Die Hoff- 
nung auf die Einfuhrung eines neuen 
Zolltarifs hat getrogen. Er ist schon seit 
Jahren Gegenstand der Bearbeitung. Im Hinblick auf die 
grundsatzlichen Mangel des heutigen Zolltarifs. der nur 
eine Zusammensetzung einer Reihe von Zollverord- 
nungen und Gesetzen darstellt, kommt man zu den Er- 
gebnissen, dass dieser in kelner Weise unserer gegen- 
wiirtigen wirtschaftlichen Verhaltnissen angepasst ist. 
Er stiitzt sich namlich auf den russischen Zolltarif. 
entspricht nicht unserem Charakter, und enthalt eine zu 
geringe Zahl von Zollpositionen. sodass er nicht genii- 
gend differenziert ist. Angesichts solch grundsStzlicher 
Mangel, brachte die Einfuhrung eines auf neuzeitlichen 
Grundlagen gestiizten Zolltarifs eine gewisse Entspan- 
nung des Wirtschaftslebens, die von alien wirtschaftli
chen Faktoren mit Ungeduld erwartet wird.

Es ist jedoch zu bemerken. dass im vergangenen 
Jahre das Zollriickerstattungssystem ziem- 
ich ergiebig entwickelt wurde, wobei man nach einer 
Rationalisierung unseres Exportes und seiner Ver- 
grbsserung strebte; und ausserdem sollte dieser Faktor 
auf die Hebung unserer Landwirtschaft. die eine gewal- 
tige Krisis durchlebte. Einfluss ausiiben.

Auf dem Gebiet der K r e d i t p o 1 i t i k hat das 
Jahr 1929 ebenso wenig grundsatzlicher Aenderungen 
aufzuweisen. In der Kred:taktion stand der Hinde' auch 
'm ver^anvc’em Jahre am f'usteren Fnde. Die be«te 
Illustration dazu liefern, die einem Artikel des 

Finanzvicem'nisters Starzyński unter dem Titel — Un
sere Finanzpolitik („Przemyśl i Handel**) entnommenen 
Ziffern. Die Verteilung kurz- und langfristiger Bargeld- 
kredite der Bank Gospodarstwa Krajowego betrug im 
vergangenem Jahre in Mill. Zl.:

Kommunalverwaltungen 92.1, Landwirtschaft 116,9, 
Genossenschaften 122.3, Handel 36.—, Banken 52.1. 
Staat und staatliche Unternehmen 91.2. Aus dieser Auf- 
stellung ist klar zu ersehen, dass neben den Genossen
schaften die Landwirtschaft die grbsste Kredithilfe er- 
hielt. wahrend die Kreditaktion zu Gunsten des Han
dels in keinem Verhaltnis zu anderen Gruppen und dem 
tatsachlicherr Bedarf steht.

In ziemlich grossem Umfang benutzten die Kredit
aktion auch die staatlichen Unternehmen, was im Zu- 
sammenhang mit der i-m vergangenem Jahre iiberragen- 
den Etatismusstrbmung steht.

Der E t a t i s m u s hat namlich im vergangenem 
Jahre sehr starkę Anhanger in den Regierungskreis'en 
gehabt und der bisher stifle Kampf zweier Lager, der Ąn 
hanger und Gegner des Etatismus, wurde schl'essl'ch 
klar und offen ausgefochten. Beide Parteien haben sich 
in einer ganzen Reihe von Konferenzen, Kongressen 
und umfangreichen Arbeiten erschbpfend ausgesprochen, 
und es wurde nachgewiesen. dass der Etatismus, 
d. h. ein ailzu starkes Eingreifen des 
Staates ins Wirtschaftsleben nur einen 
Hemmklotz und Schadigungsfaktor dar
stellt. Diese Strbmung wurde auch auf dem interna- 
tionalen Kongress der Industrie- und Handelskammern 
verurteilt und der Vorzug der privates Inifative ge- 
geben. Es steht zu hoffen, dass sich 
diese Ueberzeugung auch in diesem 
Jahre, wie auch in der neuen Regie
rung, erhalten wird und das die mass
gebenden Faktoren in Zukunft. allege- 
fahrlichen Experimente auf diesemGe- 
biete unterlassen, da sich deren Fol
gen sehr fatal auf den ganzen polni- 
schen Wirtschaftsorganismus auswir- 
ken wurden. Wir mbchten nur auf die Kritik 
des Budgetreferenten des Finanzministeriums, 
Prof. Dr. Rybarski hinweisen, der anlasslch einer Dis- 
kussion uber den Budgetvoranschlag darauf hmwies, 
wie ungiinstig sich die Kreditaktion der staatlichen Ban
ken — auf den Umstand auswirkte, dass die Oberste 
Kontrollkommer sich daruber beklagte, dass keine er- 
schbpfenden Berichte der staatlichen Unternehmen ihr 
vorgelegt worden seien. Dies geniigt, um sich ein Ur- 
teil in dieser Richtung zu b'lden. Bei dieser Ge’egen- 
heit mbchten wir bemerken. dass wir des bfteren darauf 
hingewiesen haben. dass, wenn in privaten Unternehmen 
eine genaue Bilanz grundsatzliche Bedeutung hat, dies 
fiir staatlichen Unternehmen erst recht gilt.

Es ist zu hoffen. dass nach so trauirigen Erfahrtrngen 
die Kreditpolitik sich andern und ihre Tiitigkeit von 
staatlichen Unternehmen auf den Handel verlegen 
wird. der von Anfang des Bestehens der Republiken 
vernachlass'gt, mit seinen letzten Kraften 
arbeitet und ausser durch Steuerre
form nur durch eine gehbrige Kredit
hilfe gerettet werden kann.

Auf dem Gebiet der Handel svertragspoli- 
tik ist es immer noch nicht zum Abschluss des pol- 
nisch - deutschen Handelsvertrages ge- 
kommen, und obwohl dieser Vertrag im Interesse 
beider Staaten liegt,.wmrden noch nicht alle ihm 
im Weg stehenden He'tnmnisse beseit'gt. Die letzten 
Schrtte in dieser R'^hfung lassen jedoch hoffen. dass 
‘n kiirz«ster Zeit der V'rtrnc nh<rAę-bincę~n SP;n wird. 
Wir erwarten ebenso eine dringende



Licht und Schaffen
der polnischen Wirfschaffskonjunkfur

Prof. Krzyzanowskis neueste Schrlft
Der Wohlstand aller Staaten und Gemeinschaften 

ohne Ausnahme ist mehr oder weniger mit der Ent- 
wicklung des internationalen Warenaustausches ver- 
kniipft, ein Umstand, der dutch den be- 
deutenden Zuwachs der Bevolkerung und der gleich- 
zeitig ganz geringen Sparvermehrung verursacht 
wurde. Demzufolge hat auch die Entwicklung der Ver
haltnisse auf dem internationalen Geldmarkt fiir Polen 
eine eminent wichtige Bedeutung.

Vorlaufig ist dereń Gestaltung weniger befriedigend. 
Jedoch fehlt es nicht an Zeichen baldiger Besserung.

Dank der starken Qrundlage und Stabilitat unserer 
Valuta im Verhaltnis zur auslandischen, hat Polen die 
MBgl'chkeit, die giinstige. Internationale Konjunktur, in 
dem Moment, da sie bestehen wird, fiir sich auszu- 
nutzen. Im vergangenen Jahre gestalteten sich die Va- 
lutaverhaltnisse und die Handelsbilanz in Polen gun- 
stig, was eine Ansage besserer Zwkunft bedeutet.

Die Stabilitat unserer Valuta ist vor allem durch 
die Einhaltung der Budgetgleichheit bedingt. Die Re- 
gierung hat diese Bedingung im Jahre 1929 vollstandig 
innegehalten.

Es sind Anzeichen vorhanden, wonach die giinsti- 
gen, internationalen Verhaltnisse und die aktive Ge
staltung unserer Finanzen und Valuta langere Zeit an- 
halten werden. was wiederum eine Besserung unserer 
wirtschaftlichen Verhaltnisse zufolge haben muss.

Jedoch konnen wir vorlaufig nur auf einen be- 
sohrankten Zufluss auslandischen Kapitals rechnen. Es 
hat sich namlich erwiesen, dass die Aufnahmefalrgkeit 
•des Kreditmarktes der Vere nigten Staaten im Verhalt
nis zu den durch auslandische Schuldner emitierten 
Wertpapieren bedeutend kleiner ist, als angenommen 
•wurde. w

Das in Polen lebhaft diskutierte Erteilungsprojekt 
der Harriman ko n z ession zeugt davon, dass die 
Regierung mit den letztens auf den ausliind'schen Geld- 
Markten erfolgten Aenderungen rechnet. Eine unver- 
anderte Einfiihrung alter im genannten Konzessions- 
projekt enthaltenen Bedingungen empfiehlt Krzyża
nowski nicht. Dieses Problem kann nur die. die Ver- 
handlungen fiihrende Regierung richtig e’nschatzen. 
K. findet jedoch, dass Polen einen baldigen Zufluss aus
landischen Kapitals braucht und gegenwartig in Form 
einer grosseren staatlichen bezw. komunalen Anleihe 
nicht erhalten wird. Demzufolge findet er auch, dass 
das Regierungsprojekt richtig eingeschatzt ist.

Die ersten Abnehmer polnischer Anleihen in den 
Vereinigten Staaten haben an diesem Geschaft infolge 
Kurssturzes Verluste er'itten. Harriman ist hochstwahr- 
schelnlich mit seinen in Oberschlesien gemachten Er- 
fahrungen, wo ęr seit 1926 eigene Grubęn und Fabriken 
besitzt, zufriedeh und will seine Tat’gkeit in Polen noch 
ausdehnen. Er .ist demnach von Polens wirtschaftlicher 
Zukunft uberzćdgt. Dieser reale Beweis des auślandi- 
schen Vertrauens zu Polen ist die einzig erfolgreiche 
Propaganda.

Der Staat besitzt auch noch die Móglichkeit, aus- 
landisches Kapital ins Land zu schaffen dadurch, dass 
er im Ausland Interesse fiir seine Unternehmen er- 
weckt, z. B. kbnnte man verschiedene Unternehmen in 
Aktiengesellschaften umwandeln und einen Teil der 
Aktien nach dem Ausland verkaufen. Es wiirden na- 
tiirlich auch andere Formen von Interessenahme des 
auslandischen Kapitals an staatlichen Unternehmen in 
Frage kommen. Auf diese Weise wiirde deren fur 
Polen sehr schwere Finanzierung auf dem inlandischen 
Markte entfallen, da diese Unternehmen immer mehr 
festes Kapital brauchen.

Eine giinstige Erscheinung sind auch die kleinen 
E r 1 e i c h t e r u n g e n in der Umsatzsteuer

die letztens durch die Regierung angewiesen warden. 
Unser holier Prozentsatz ist ein Beweis der Steuerbe- 
lastung. Besonders unangenehm fiihlbar ist die Um
satzsteuer.

Eine Ermassigung der Umsatzsteuer wird als sehr 
dnngend erachtet, well doch mit dem 1. Oktober v. Js. 
der neue Eisenbahnwarentarif in Kraft getret&n ist, der 
die Staatseinnahmen aus dieser Quelle um 100.000.000 
ZL jahrlich erhóhen soli. Der Warentarif ist die Bela- 
stung des Umsatzes dieses Verbindungsgliedes des wirt
schaftlichen Lebens, der sich am wenigsten zu einer 
Belastung eignet. Unsere Tarife sind verhaltnismassig 
niedrig, dennoch ist eine Erhóhung der- Eisenbahntarife 
ohne gleichzeitige Ermassigung der Umsatzsteuer als ein 
bedeutender Hemmschuh der zukiinftigen wirtschaftli
chen Konjunktur Polens zu betraohten. Wenn von 
Schatten die Rede ist, so kann man auch nicht die 
ausserordcntlich niedrigen Preise landwirtschaftlicher 
Produkte nicht ausser Acht lassen.

Weiter behandelt der Autor das Verkaufs- 
system auf Raten. Dieser Vorgang ist an und fiir 
sich weder schlecht noch gut. Der Ratenverkauf ist 
eine Zuriickhaltung der zukiinftigen Einnahmen, die 
keine Gefahr fiir die Gemeinschaft in sich biirgt. da sie 
durch die bedeutenden Spareinlagen anderer Biirger 
ausgeglichen wird. In Polen wird sehr wenig 
g e s p a r t, und demnach ware eine kleine Zuriickhal
tung auf diesem Wege auch sehr angebracht, schon mit 
Riicksicht auf die im vergangenen Jahr in Łódź ge
machten Erfahrungen. Jedoch sind diese anscheinend 
ohne gehoriges Echo bei unseren Unternehmern ver- 
klungen. Die Gazeta Handlowa vom 16. September 
weist auf den dauernd sich mehrenden Ratenverkauf 
hin, trotzdem der „Warschauer Verband der auf Raten 
verkaufenden Kaufleute11 in seinen Karthotheken 15.000 
Namen nicht zahlungsfiihiger Kunden in Warszawa 
.allein aufweist. Diese Erscheinung findet der Autor 
sehr beurerulrgend, denn er ubt unzweifelhaft einen pas- 
siven Einfluss auf den Kreditmarkt aus, dessen Situation 
wenig befriedigend ist. Die Erhaltung des Prozent- 
satzes macht ohnehin eine ergibigere Ermassigung der 
Produktionskosten unmoglich.

Die Licht- und Schattenseiten der 
Preise sind in ihrem Effekt sehr wenig zu 
erfassen. Hóchstwahrscheinlich werden 
sich diese ausgleichen. und eine 
plotzliche und bedeutende Verschlech- 
terung ist demnach nicht moglich, eben- 
so wenig eine baldige Besserung. Extreme 
kommen demnach nicht in Frage. Es ist nicht ausge- 
schlossen, dass die alljahrliche Schwachung des Wirt- 
schaftslebens auch in diesem Jahre in noch grosserem 
Masse auftreten wird. Wenn wir die Absicht 
haben, Heroskopezu stellenoh n e Beach- 
tung der jeweils auftretenden Saison- 
erscheinungen, so miissen wir die Poii- 
tik der Staats-, Kommunal- und Privat- 
unternehmen in Betracht ziehen. Wenn 
die Regierung und die Gemeinschaft es 
verstehen werden, gróssere E r s c h ut
ter u n g e n zuvermeiden, wenn sie sich 
ihrer wirtschaftlichen Aufgaben g e h 6- 
rig entledigen werden. wenn sie ver- 
standnisvoll und fest in rich tiger. Ein- 
schatzung der in Frage kommenden 
Krafte handeln und wenn sie nicht 
u n e r r e i c h b a r e n Zieleń nachjagen wer
den, so wird bald derMoment kommen, wo 
eine stufenweise Umkehr zur Besserung 
in der Entwicklung der Wirtschafts- 
konjunktureintreten wird.

Normierung der Handelsbeziehungen 
mit Sowjetrussland.

Auf dem Kodifikationsgebiet wurde auch 
ziemlich weit vorgeschritten. Dies ergibt sich aus dem 
letzten Bericht der KodifikaEonskommission, die fest- 
stellte, dass das Jahr 1929 ein Jahr der Beendung einer 
ganzen Reihe von Kodifikationsarbeiten ist. Es wurden 
beendet Zivilprozessordnung, Strafrecht. 
Eherecht; in vollem Gange sind die Arbeiten betref- 
fend Zwangsverfahren, Advokate nordina
tion, Notariats- und Konkursrecht. Die 
Vereinheitlichung der Gesetzgebung 
1st eine Angelegenheit ersten Ranges, 
denn das Bestehen von 3 bis 4 Gesetzen auf ein- und 
demselben Staatsgebiet erschwert in bedeutendem Mas
se die Orientierung. sodass eine Vereinheitlichung der 
Gesetzgebung in moglichst beschleunigtem Tem
po durchzufiihren ist.

Zuriickkehrend zur Finanzpol’tik im vergangenem 
Jahre berufen wir uns lediglich auf die Stelhingnahme 
des Vicefinanzministers in dem Artikel: Un sere 
Finanzpolitik. Er spricht sich darin wie folgt aus: 
„Eine Finanzpolitik. die nur nach einer Vermehrung der 
Staatseinkiinfte trachtet ist eine kurzsichtige PoJ tik. Im 
Interesse des Staates und der standigen Budgetgleich- 
heit liegt die wirtschaftliche Entwicklung des Staates, 
Hebung der Landwirtschaft und Aufkartsentwicklung 
der Industrie und des Handels. Unter diesem Ges'chts- 
punkt wird nach Vereinheitlichung und Stabilisierung 
der Valuta die Finanzpolifk gefiihrt. Sie muss der all- 
gemeinen Weltfinanzpolitik angepasst sein, da eine 
Nichtberi’cksichtigung dieser Situation den Staat in 
neue Schwierigkeiten stiirzen konnte. Aus diesem 
Grunde unterstreichen wir hdufig das Gegen der Fmanz- 
poliFk geg°niiber dem wirtschaftlich scbeinbar sehr be- 
griindeten Projekt. Es ist bestimmt nicht der Ausdruck 
des Fiskalismus. sondern erne in Betrachtzmh’mg aller 
realen Leben^be^ngungen des polnischen Lebens und 
der Weltsituation“s 

Obgleich wir grundsatzlich derselben Ansicht sind, 
so konnen wir dennoch des Gefiihls uns nicht erwehren, 
dass in Polen der Fiskalismus schon sehr eingewurze't 
ist. Wir konnen nicht unterschre'ben. dass d:e gegen- 
wartige Finanzpolitik nur auf Vorsicht beruht. In jedem 
Fall ware dies eine iiberfliissige und sogar iibertriebene 
Vorsicht, d:e eben mit den realen Bedingungen unseres 
wirtschaftlichen Lebens nicht rechnet; denn gegen- 
warfg nach Balanzierung des Budgets und Stabilisie
rung der Valuta — zwei der wichtigsten Grundlagen 
des normalen Wirtschaftslebens, — muss d e Finanz
politik gelindert werden und die komplette Erschópfung 
hinsichtlich der Steuerzahlung berucksichtigen, die in 
der Budgetdiskussion der Vicefinanzminister selbst zu- 
gibt. Wir hoffen,, dass gerade die neue Regierung d:e 
traurigen Konsequenzen der b;sherigen Finanzpolitik 
emsehen und im laufenden Jahr Vorb°ug,mgsm;ttel tref- 
fen wird. Denn es ist entschieden daran 
zu zweifeln. ob die Wirtschaftskreise 
auch weiterhin die wirtschaftliche De
pression durchhalten werden kónnen 
wenn radikale Aenderungen nicht ein- 
tret e n. Dr. L. Latnpel.

| Geldwesen und Bdrse | 

43.28, New-York 8.88 % — 8.90d* — 8.86*/.. Oslo 238.32 
— 238.92 — 237.72 — Paris 35.02 — 25.11 — 34.93, Prag 
26.34 — 26.40i/2 — 26.27‘/», Schweiz 172.75 — 173.18 — 
172.32, Wien 125.30 — 125.61 — 124.99, Italien 46.59 —
46.71 — 46.47.

8. 1. Belgien 124.22 — 124.53 — 123.91, Holland 
359.09 - 359.99, 358.19, London 43.38 - 43.49 - 4327, New- 
York 8.888 — 8.908 — 8.868, Paris 35.01 — 35.10 — 
34.92, Prag 26.35 — 26.33 — 26.39J4 — 2626*/». Schweiz 
172.69 — 173.12 — 172.26, Stockholm 239.15 — 239.75 — 
238.55, Wien 125.36 — 125.67 — 125.05, Italien 46.60 —
46.72 — 46.48.

9. 1, Kopenhagen 238.38 — 238.98 — 237.78. Lon
don 43.39 — 43.50 — 43.28, New York 8.89 — 8.91 — 
8.87, Paris 35.02 — 35.11 — 34.93, Prag 26.35 — 26.-11 /- 
26.281a, Schweiz 172.63 — 173.06 — 172.20, Stockholm 
239.18 — 239.78 — 238.58, Wien 125.37 — 125.68 — 
125.06, Italien 46.61 — 46.73 — 46.49.

1

Warschauer Bórsennotierungen.
D e v i s e n.

4. 1. Belvien 124 40 — 12471 — 124.00 Hyland
158.95 — 359.85 — 358.05. London 43.41% — 43.52 — 
43.30, New York 8.884 — 8.904 — 8.864, Paris 35.02% — 
15.11 — 34.94. Prag 26.33 _ 26. 39 — 26 27. Schweiz 
172.68 — 173.11 — 172.25 Stockholm 239.35 — 239.95 — 
238.75 Wien 125.32 — 125.63 — 125.01, Italien 46.58 —
46.70 — 46.46.

7, 1. Bwkarest 5.31 — 5.33 — 5.29, Hnl’and 
— 359.19 — 360.09 — 358.29, London 43.39 _ 43.50 —

A k t i e n.
Bank Dyskontowy 124.C0 — 125.00, Bank Polski 

176.75 — 176.25 — 176.50, Bank Związku Spółek Zarob
kowych 78.50, Cukier 26.50,-Firley 38.00, Nobel 10.00, 
Lilpop 37.50, Starachowice 21.25, Zieleniewski 60.00.

Bilanz der Bank Polski.
Die Bilanz der Bank Polski fiir das letzte Dezem- 

berdekade 1929 weist einen Goldvorrat in Hóhe von 
700.517.000 Zł., was im Vergleich zur vorhergehenden 
Dekade eine Zunahme um 17.880.000 Zł. bedeutet. Die 
auslandischen, deckungsfahigen Verpfiichtungen stiegen 
um 1.226.000 ZL auf 418.570.C00 Zł. Auch die nicht 
deckungsfahigen, auslandischen Verpfiichtungen stiegen 
um 4.350.000 Zł. auf 107.577.000 Zł. Das Wechselporte- 
feuille stieg um 14.754.000 Zł. und betrug 704.220.000 Zł. 
Pfandanleihen vergrosserten sich um 2.043.000 Zł. 
(76.947.000 Zł.) Andere Aktiva vermehrten sich um 
14.693.000 Zł. auf 1.664.145.000 Zł.

Die Position der sofortfall'gen Veroflichtungen ver- 
ringerte sich um 27.288.000 Zł. (467.855.000 Zł.) Der 
Bankbilletumlauf stieg um 78.839.000 Zł. (1.340.239.000 
Zl.) Das prozentuale Verhaltnis der Deckung des Bank- 
notenumlaufs und der sofort faliigen Verpfiichtungen 
ausschliesslich durch Gold betrug 38.74 Proz. (8.74 Proz. 
fiber die statutarsche Deckung). Schliesslich betrug die 
Deckung des Bamknotenumlaufs durch Gold allein 52.27 
Proz.

Bilanzsitzung der Bank Polski.
Am 16. d. M. findet die Bilanzshzung des Verwal- 

tungsrates des Bank Polski statt. Wie verlautet, w rd 
eine 16—17-proz. Dividende vorgeschlagen werden. Der 
Verwaltungsrat diirfte ferner den Beschluss auf Herah- 
setzung des Diskontsatzes auf 8 Prozent fassen.

Bankliquidation in Warszawa
Mit dem 1. Januar d. Js. wurde die Warschauer Fl- 

hale der Schlesischen Eskomptebank aufge- 
lost. Der Hauptgrund zur Auflosung ist in der 
Uebernahme einer Mehrlie:t der Aktien durch 
die Bank Handlowy zu suchen.

| Einfuhr/Ausfuhr/Verkehr |
Amerikanisches Interesse fiir Polen.

In den nachsten Tagen kommt ein Vertreter der 
amerikanischen Firma „Polish Factories Distribut ng 
Agency1* mit dem Sitz in New-York nach Polen. Die 
Firma, die ein Grundungskaoital von 50.000 Dollar be
sitzt. befasst sich mit dem Absatz von poln'schen Wa
ren auf dem amerikanischen Markt. Zwecks Ankniipfung 
besserer Beziehungen mit dem poln’schen Markt und Ab 
schlusses ernes Vertrages mit der Poln’sch-Amerikani- 
schen Handelsgesellschaft, Sp. z ogr. odp. Warszawa 
schickt die amerikanische Gesellschaft ihren Vertreter 
nach Polen. Es steht ausser Zweifel. dass der unmitel- 
bare Kontakt dieser beiden Gesellschaften einen giin- 
st’gen Einfluss auf den Export polnischer Erzeugnisse 
nach Amerika ausiiben wird.

«
Polnlsches Holz fur Siid’frika.

Das verringerte Fassungsvermogen des deutschen 
Marktes und die durch den russischen Dumping verur- 
sachte Verdrangung des polnischen Holzes von andcren 
Absatzmarkten wie England. Frankreich, Belgien und 
Holland zwang die polnische Holzmdustrie, nach ganz 
neuen Umsatzmarkten Ausschau zu halten. Es handelt 
s!ch hierbei um iiberseeische MŚrkte, im Verhaltnis zu 
denen Europa b:sher nur die Rolle eines Vermittlers 
spielte. Diese Aktion wurde unter Teilnahme des er- 
fahrenen Holzindustrellen A Dabrowski noch im Friih- 
iahr 1929 unternommen und hat nun schliessl'ch reale 
Formen angenommen. Es wurden bedeutende Bestel- 
lungen aus Sfldafrika getiitigt. Die Finanzierung dieser 
Transaktion soil durch die englischen Brokers bewerk- 
stelligt werden. Es ist zu bemerken dass es sich um 
Schnittmaterial handelt, das strickt vorgeschrlebene 
englische Dimensionen innehat.

Polnlsch-emrl’cche Koh!o«*ronve’’ł|''n.
Wie gemeldet wird. soil im Verkauf der nachsten 

Woche die polnisch-engl’sche Kohlenkonvention in Lon
don unterze’chnet werden. England ist bei den Verhand- 
lungen durch das Syndikat der Kohlenindustrie und 
Polen durch die Industrieorganisationen des Obersch'e- 
sischen und Dąbrowaer Kohlengeb’etes vertreten. Die 
[Convention verteilt m erster Re’he die Absatzmarkte 
und zwar 1st fiir die englische Expansion Danemark, 
ein Teil Norwegens und ein Teil Schwedens. fiir Polen 
wiederum der andere Teil Schwedens und Norwegens 
vorgesehen. Ausserdem sol’ durch d:e ^^nvent:on das 
Preisproblem geregelt werden. Die Unterze'chnung 
dieser Konvention ware der Abschhiss eines langen tmd 
kostspieligen Kampfes der eng'ischen und nolnis^hen 
Kohlenindustrie, der schon seit dem Jahr 1927 gefiihrt 
wird.

Kohlenevnort durch Danzig ti. Gdvnla im Dezemh«r 1929
Im De* * 4 * * 7°rrber 1929 betr"g der Koh'enexnnrt "lurch 

die Hafen Danzig und Gdynia insgesamt 673.889 Ton-



non. Tm Vergleich mit dem Monat Dezember 1928 
stellt dies eine Zunahme des Kohlenexportes um 92.251 
Tonnen, das sind ca. 16.47 Proz., dar.

Inld-Markteu-Industrieen |
Wichtige Beratungen der Regierung mit den Wirt- 

schaftskreisen.
Mitte Januar d. Js. sollen eingehende Beratungen 

der Regierung mit dem Wirtschaftskreisen unter Vor- 
sitz des Prtmierministers Bartel unter Teilnahme aller 
Ressortnrn’ster stattfinden. Von dęn Wirtschaitskreisen 
sollen die Vertreter aller Industrie- u. Handelskammern, 
der Industrie-, Handels-, und landw'rtschaftlichen yer- 
bande eingeladen werden. Es wird dies eine ahnliche 
Konferenz sein, wie sie am 7. u. 8. Oktober 1929 unter 
Vorsitz des Industrie- und Handelsm’n'sters Kwiatkow
ski abgehalten wurde. Hauptthema der Verhantilungen 
soil die Vereinheitlichung der wichtigsten Punkte des 
Wirtschaftsprogramms der Regierung mit dem Pro- 
gramm der Wirtschaftskreise sein. Unter anderem wird 
iiber nachstehende drei wichtigste Probleme verhan- 
delt: 1) Linderung der Krisis in der Landwirtschaft, 
2) Belebung des Baubetriebes, 3) Steuerfragen.

Weiterer katastrophaler Getreidepreissturz.
Nach den letzten Meldungen unterlagen d e Preise 

fur polnisches Getireide abermals einer bedeutenden Er- 
massigung. Es wurde z. B. fur ein Quintal polnisches 
Getreide franco Danzig 21.00 Zł. und franco West-Grenz- 
stationen 19.00 bis 20.00 Zl. gezahlt. Bei einem derar- 
Egem Exportpreis konnen die Landwirte in den Zen- 
tralwojewodschaften hóchstens 17.00 Zt. und in den 
Westwojewodschaften ca. 18.00 Zt pro Quintal erhal- 
ten. Nach Ansicht von Fachkreisen wurde dieser kata- 
strophale Sturz der Getręidepreise dadurch verursacht, 
dass grosse Transporte polnischen Getreides auf die 
Nordmarkte geworfen warden, obwohl dort eine 
Preisriickgangtendenz herrscht. Die Getre:dehandler 
sind der Ansicht, dass hieran der Getreideexporteur- 
verband die Schuld tragt, der nach Meinung der Ge- 
treidehandler einen „wilden“ Export seit langerer Zeit 
betreibt.

Zuwachs der Reiskonsumption in Poien.
Die Reiskonsumption ist in Polen dauernd im Stei- 

gen begriffen, was von einem zunehmenden Wohlstand 
der Bevblkerung zeugt. Es wurden verbraucht im Jahre 
1926 — 32.252 to im Jahre 1927 — 69.380 to und im 
Jahre 1928 — 73.300 to Reis. Zu bemerken ist, dass 
nach Polen nur ungeschalter Reis eingefuhrt wird und 
das Schalen im inlande erfolgt.

Vom Hopfenmarkt.
Auf dem Hopfenmarkt herrscht gegenwartig voll- 

kommener Stillstand, wie dies schliesslich in jedem 
Jahre in d'eser Zeit festzustellen ist. Die Hopfenpreise 
halten sich dauernd auf sehr niedrgem Stande. was der 
bekannten diesjahrigen Uebernroduktion zuzuschreiben 
ist. Die Verkaufspreise fur inlatkTsche Brauereien sind 
unverandert, und zwar werden fiir praparferterf und ge- 
pressten Hopfen mit Berucksichtigung eines 6—9 mo 
natlichen Kredits ca. 10—18 Dollar pro 50 kg. abhangig 
von der Qualitat gezahlt.

Abschluss der Zuckercampagne.
Die Mehrheit der west polnischen Zuckerindustrie 

hat die Verarbeitung der Zuckerriiben in der diesjahri
gen Campagne bereits beendet. Der Verlauf dieser 
Campagne erfolgte unter ziemlich giinstigen Bedingun- 
gen. Die Zuckerriiben weisen e:nen ganz ergebigen 
Zuckergehalt auf, sodass die Zuckerproduktion eine Re- 
kordziffer darstellen wird. Nach den vorl?"figen Be- 
rechnuingen ist anzunehmen, dass diese Produkfon 
in den westpoln'schen Zuckerfabr ken 430.000 to. und in 
ganz Polen ca. 805.000 to. Weisszucker betragen wird.

Bau von Ziickermagazhien in Danzig und Gdynia.
Um den Zuckerexport durch d:e polnischen Hafen 

zu fordem, haben die Westpolnischen Zuckerfabriken 
beschlossen. in allernachster Zeit spezielle Zuckerlager 
in Danz!g und Gdynia zu bauen. Dank dieser Lager 
wird man jahrlich ca. 80.000 Tonnen auf dem Meerweg 
exportieren kónnen.

Vor einer Kartelfislenmg der Schuhfabrlken.
Grosse Befiirchtungen hat unter den polnischen 

Schuhfabriken die Naćhricht verursacht. dass d;e cze- 
chiskwakische Schuhfabrik ,.B a t a“ ;n F ódź und War
szawa Verkaufsstellen einrichłen will. Um einer Ueb?r- 
schwemmung des polnischen Marktes durch czechoslo- 
vakische Schuhe entgegen zu arbeiten haben d!e inlan- 
dischen Schiihmdustriellen den Beschhiss gefasst. e;n 
Karteli zu griinden. das durch gesunde Preisnolitik d:e 
Interessen der inliindischen Schuhindustrie wahren soli.

Stand der Arbc5t=1osiekeH In Oberschlesien.
In der Zeit vom 26. 12. bis 31. 12. 1929 vemrosserfe 

sich d e Arbe’tslosenzahl im der Wojewnd^chaft S-hle- 
sien um 1.964 Personen und betrug am 31. 12. 1929 — 
17.769 Personen.

| Vriiern/?btie/trrbriirii tar f |
ZollermMss'gungen.

Ga. Auf Grund der im Dziennk Ustaw R. P. Nr. 91 
vom 31. Dezember 1929 erschienenen, bereits in der 
vofgen Nr. zitierten Verordnung sind eine Reihe von 
Zollermassigungen festvelegt worden. die w!r nachste- 
hend hekannt geben. Die Ermassgungen treten am 1. 
Januar 1930 in Kraft und gelten bis zum 30. Juni 1930 
einschl.

Sofern es sich um Waren handelt, de den Bestim- 
mungen der Zollverordnung unt°rl;egen betragt die Er- 
mass'gnng den entsprechenden Prozentsatz des maxi- 
malen Zolles. i
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Aluminiumplattchen zur Hersfel- 
lung von Explosionsmaterial, mit 
Genehmigung des Fmanzministe- 
riums

a u. b Seeschiffe, mit eigenem mecha- 
nischen Antrieb, mit Ausnahme 
der besonders genannten 
Hilfsseeschiffe
Boote. mit eigenem mechani- 
schen Antrieb:
a) Fischerboate (Kutter) 
aus b) alle anderem, sofern sie 
nicht Luxusschiffe sind
Seeschiffe, ohne eigenen mecha- 
nischen Antrieb, Docks, Seepon- 
tons:
a) I. u. II. eiserne oder stah- 
lerne
Flusschlffe mit eigenem mecha- 
nischen Antrieb mit Ausnahme 
der besonders genannten mit 
Genehmigung des Finanzmini- 
steriums
Flussclfffe, ohne eigenen mecha- 
nischen Antrieb:
a) aus Eisen oder fp‘ah1, mit 
Genehmigung des Finanzmini- 
steriums
Flussbagger, mit Genehmigung 
des Finanznrnisteriums
Boote, ohne eigenen mechani- 
schen Antrieb:
aus a) Sportboote mit Segel oder 

ohne, sofern sie mit einem 
festem Kiel versehen smd so
wie Sporttrennboote. furniert, 
m:t Genehmigung d. Finanz- 
ministeriums

aus b) alle anderem nicht besnn- 
ders genannten, sofern sie Fi- 
scherboote sind

Amnerkung 2: Winden Elevato- 
ren u. dgl., nicht besonders 
genannte Schwimmeinrichtungen. 
die nicht den Charakter von 
Schiffen haben, werden nach der 
Bruttotonnage des Schwimmers 
mit einem Zuschlag vo.n 50% 
fiir die Einrichtungen berechmet 
vom Normalsatz verzollt. 
Vulkanfieber
Papier, enthalfen in Pos 177 6 b 
III u, Pkt. 11 a u. b zur Herstel-

Entscheidungen de§ Obersten V©rwaltungsgerlchts.
1) Die Eisenbahn ist in der Regel verant

wort li ch fur alle Verkehrsunfalle, tabs 
nicht die Schuld des Geschadigten selbst nachgewiesen 
wird. In.diesem Faile ist die Eisenbahn nur sowe.t ver- 
antwortlich zu machen, wie ihr der Oeschadigte die Mit- 
schuld bei dem Unfal! nachweist (Urteil des Obersten 
Gerichts vom 13. November 1928 Rw. 2137/27).

2) Wer Ware zur Verfiigung gestellt 
hat, darauf die Ware anmimmt und sie nach gericht- 
licher Unte-rsuchung verkauft. verzichtet dadurch auf 
die Zurverfiigungstellung der Ware und im Zusammen- 
hang damit auf die iiber die Qualitat der Ware erho- 
benen Einwiirfe. sofern das Gericht feststellt, dass kein? 
Gefahr des Verderbens der Ware, noch eine Gefahr des 
Verzugs eingetreten ist. (Urteil des Obersten Gerichts 
vom 20. Februar 1929 111 Rw. 1460/28).

3) Geringe Abweichungen in der B e- 
zeichens der Firma von ihrem regstrierten 
\yortlaut machen nicht unbedingt die Identitat der Fir
ma illusorisch, jedoch muss die Identitat der Firma in 
diesem Falie nachgewiesen werden. (Urteil des Ober
sten Gerichts vom 20. Februar 1929 Rw. 114/29).

4) Die Anwendung eines Wort -W a r e n- 
zeichens im Patentat ist nicht verboten, auch 
wenn dieselbe Bezeichnung nicht registriert ein anderer 
Unternehmer gebrauchen wollte. (Urteil des Obersten 
Gerichts vom 6. Marz 1929 Rw. 1469'28).

Der u n r e c h t m a ss i g e Gebrauch einer 
fremden Warenbezeichnung kann gleichzei- 
tig eine Verletzung der Vorschriften iiber Warenzeichen, 
die einen unlauteren Wettbewerb darstellen, sein.

Eine Aktiengesellschaft kann auch zum 
Handel Erzeugn'isse zihres Unternehmens 
fti hren. die mit dem vollen Wortlaut ihrer Firma be- 
zeichnet sind. auch wenn d ese Firma der wórtlichen 
Schutzmarke eines anderen Unternehmens ahnlich sein 
sollte, jedoch einem Ze chen das im Patentamt erst nach 
der Registrierung der Aktiengesellschaft angemefdet 
worden ist.

5) Der Umstand, dass der Besitzer eines 
Wechsels ais einer von den mittleren Indossanten . 
eingefuhrt ist, gibt ihm nicht das Recht, zur Wechsel- 
klage, falls er nicht die folgenden Indossanten durch- 
stre cht. (Urteil des Obersten Gerichts vom 4. Dezem
ber 1928 Rw. 2383/29).

6) Fiir die Beurteilung des Umfanges der Be- 
rechtigung des Wechselglaubigers aus 
einem ihm ganzPch imausgefiillt iibergebenen Wechsel- 
blankett ist nicht der massgebende Umstand, wie der 
Wechselausste'Ier seine Wechselverpflichtungen s’ch 
vorstellt. sondern der Wille der Parteien, der bei der 
Abgabe des Wechsels hinsichtlich der Ausstellung zum 
Ausdruck gekommen ist. Der Umstand. dass das Wech- 
se'b'ankett yomWechselglaubiger zusatzl'ch verstempelt 
wurde, damit es zur Beze:chnung der Wechselsumme 
benutzt werden konnte. kann nicht als e ne Aenderung 
des Textes im Sinne des Art 69 des preussischen Wech- 
selrechtes angesehen werden. (Urtei! des Obersten Ge
richts vom 27. Dezember 1928 III Rw. 2563 28).

7) Den V e^r fall des Wechsels braucht das 
Ger cht von Amtswegen nicht zu ber^cksichtigen (Ur
teil vom 6. November 1928 Rw. 2121’28).

Unbedingte Verantwortllchkelt fiir Ausgaben eines 
ungedeckten Schecks.

t v V™, °,berste Verwaltungsgericht Kammer II (Nr II
7°0/-9/ hat entschieden. dass das Scheckgesetz kei- 

ne Scheckc vors’eht die keine Deckung haben kfinnten, 
d. h. sog. ,,Gefal’igke’tsschecks“ u. deshalb zieht, sobaid 
ein Scheck in dieser Beziehung alien Erfordern ssen 
entspricht dieser Deckungsma-mrel Straffo'gen na -h 'ich 
(Art. 51 des Scheckgesetzes), unabhangig von dem 
Zweck, zu dem der Scheck ausgestellt wurde.

Wichtige Fntseheldung des Obersten Verwaltungs 
gerichts betr. Fiihrung von Biichem.

Das Oberste Verwa'tungsgericht verhandelte 'efz- 
tens uber eine fur die Industrie und Handelskreise sehr

in % % d es nor
mal en Zolles 

lung vom lichtempfindlichem Pa
pier, mit Genehmigung des Fi- 
nanzministeriums 
Gam aus Ramifasem, in Knaueln 
oder auf Spulen, roh, ange- 
zwrnt, zur fabrikmassigen Her- 
stellung, mit Genehmigung des 
Finanzministeriums 
Baumwollgewebe, roh, bis 15 
qm einschl. auf 1 kg Gewicht 
zur Herstellung vin Autoschlau- 
chen, mit Genehmigung des Fi
nanzministeriums 
Baumwollgewebe, roh, mit sati- 
nierter Bindung bis 15 qm 
einschl. auf 1 kg Gewicht zur 
Herstellung von geschnittenem 
Velvet, nft Genehmigung des 
Finanzministeriums

Einfuhrverbot fiir Griitze v
Ga. Gemass. Verordnung des Mmisterrats vom 28. 

Dezember 1929 ist die Einfuhr von Griitze (Pos. 3 2) 
und zwar Gersten- und Hirsegrutze (3 2a) und anderen 
Qriitzen, ausser den besonders genannten (3 2b), mit 
Ausnahme von Buchweizengriitze (3 2a) bis auf W der- 
ruf verboten. Dem Handelsminister steht das Recht 
zu, im Einvernehmen mit dem Finanzminister bestimmte 
Mengen von diesem Einfuhrverbot zu befreien.

Atifhebung des Ausfuhrzolles fiir Glyzerlnseifenlauge.
Ga. Auf Grund der im Dziennik Ustaw R. P. Nr. 91 

vom Jahre 1929 ersclfenenen Verordnung wird der 
Ausfuhrzoll fiir Glyzerlnseifenlauge (Pos. 253 des Aus- 
fuhrzolltarifs) vom 1. Januar 1930 ab aufgehoben.

Bis zum 30. Juni 1930 einschl. wird die Geltungs- Pos. d. Zolltarifs Warenbez_eichnun'g ermassigter ZoD 
kraft der auf Grund der Verordnungen vom 5. Juni 1929 
(Dz. U. R. P. Nr. 53, Pos. 428) sowie vom 17. Oktober 
1929 (Dz. U. R. P. Nr. 78, Pos. 585) erteilten Genehmi- 
gungen des Finanzmin 1st erums verlangert. 
Pos. d. Zolltarifs Warenbezeichnung ermassigter

Zoll in % % des 
normalen Zolles 

Sonnenblumiensamen (Sonnen- 
btamenkeime) eingefuhrt von 
Oelfabriken, mit Genehnfgung 
des Finanzministeriums 
Graphit, gemahlen, ebenso zu- 
sammengeballt zu Klumpen fiir 
Gusszwecke — mit Genehmigung 
d. Finanzministeriums.

u. c. Kohlenelektroden, nicht Im In
land ■ hergestellt, zur Herstellung 
von Lauge, Karbid, Stickstoff, 
Ferrosilicium und anderen Eisen- 
schmelzen, mit Genehmigung des 
Finanzministeriums 
Glasrohren, maschinell gezogen, 
zur Herstellung von Ampullen u. 
a., mit Genehmigung des Finanz
ministeriums 
Bariumsuperoxyd 
Schwefelsaure, jeder Konzentra- 
tion 
Salpetersaure, konzentriert uber 
40° Be Nitrosesaure (Genrsch 
von Salpetersaure mit Schwefel
saure) 
Quebrachoextrakt, trocken, nicht 
mit schwefelsauren Salzen bear- 
beitet, mit Genehmigung des Fi
nanzministeriums 
Spezielsilberdraht zur Herstel
lung von Sicherungen, mit Ge- 
migung des Finanzministeriums 
Walzen. gehartet, mit einem 
Durchmesser von 850 mm und 
dariiber fur Hiitten mit Genehmi
gung des Finanzministeriums 
Sog. „Walczaki”, d. h. Dampf
und Wassersammelbehalter, ge- 
schmiedet aus einem Block fiir 
Wasserrohrenkessel, mit Geneh
migung des Finanzministeriums 

aus 152/6 a u. b ausgebogene, eiserne Boden aus 
Stahl, fur bestimmte Kessel, mit 
einem Durchmesser von 2700 
mm und mehr von einer Wand- 
starke von 32 mm und daruber, 
mit Genehmigung des Finanzmi
nisteriums 
Stahlformen, bearbeitet zui Her
stellung von Eisenrohren. gegos- 
sen nach dem Zentrifugalsystem, 
mit Genehmigung des Finanz
ministeriums 
Stahldraht gehartet, zur Her
stellung von Biirsten, m’t Ge
nehmigung des Finanzministe
riums

b

aus 77/2b

aus 102/1
aus 108 1

aus 108/4a

aus 124/2a

aus 148/5
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wfcfrtlge Angęlegenłieit um-d zwar iiber eine Klage ge- 
gen den Entscheid der Apellationskommission betreffend 
die Einkommensteu er. Das Tribunal stellte sich 
auf den Standpunkt, dass der Handelskodex, wie auch 
•die Gesetze iiber die Einkommensteuer. keine spezieMe 
Norm beziigl'ch der Fiihrung von Han del s- 
b ii c h e r n vorsehen. Demnach ist es dem Zahler ge- 
stattet, Handelsbiicher nach e:nem bel’ebigen, durch die 
Wissenschaft und die Handelswelt anerkaripte Weise, 
zu fiihren. In Fallen, wo die Handelsbiicher abgelehnt 
werden, muss d;e Kommisssion diesen Sohritt begriin- 
■den um dem Steuerzahler die Móglichkeit zu geben, 
eine eventuelle Berufung gegen diesen Entscheid einzu- 
legen. Bisher warden bei Ablehnumg der Handelsbii- 
cher keine Griinde dieses Vorgehens angegeben, sodass 
dem Steuerzahler daduroh der Reehtsweg versperrt 
blieb.

Verwendung der Firma ais Warenzeichen.
7/as Qberste Verwaltungsgericht hat in se’ner III. 

Kammer (in Sachen Rw. 532 29) entschieden, dass d e 
Bezeichnung des Begr'ffes Warenzeichen, enthalten in 
Art. 174, der augenblicklich an Stelle dieses Gesetzes 
geltenden Verordnung des Staatsprasidenten vom 22. 
Marz 1928 zumindest nicht die Registrierung der eige- 
nen Firma als Warenzeichen ausschliesst. Aus dem In
halt dieser Vorschrift geht auch nicht hervor, wie die 
Annahme und die Verwendung der Firma, die dem be- 
reits bestehenden und registrierten Warenzeichen ent- 
spricht, zulassig ware und nicht eine Verletzung des 
Warenzeichens bedewtete. Eine abweichende Erklarung 
dieser Vorschriften kónnte zu einer Umgehung der Vo,r- 
schriften uber den Schutz der rechtmassig registrierten 
Warenzeichen fiihren und die diesbeziiglichen Vor
schriften ihrer Bedeutung berauben.

Anders jedoch stellt sich die AngelegenheT dar, 
falls ein Warenzeichen spater registriert wird, das iden- 
tisch ist mit der bereits bestehenden und registrierten 
Firma eines anderen Unternehmens. Aus den bestehen
den Rechtsvorschriften geht hervor. dass kein Unrecht 
begeht der Besitzer einer registrierten Firma, der die 
Erzeugnisse des Unternehmens mit seiner Firma be- 
zeichnet, und dessen Firma sich nur ganz unbedeutend 
von dem spater nach Annahme dieser Firma angemel- 
deten und registrierten Warenzeichen unterscheidet.

Handcls^crteiniichc Einfraqungen |

Sąd Grodzki, Katowice.
H. A. 2481 Hotel Monopol, Inhaber Juljusz 

Feiwel, Katowice. Prokura wurde Anna Morgenstern 
aus Katowice iibertragen. Datum der Eintragung: 
7. Dezember 1929.

H. A. 2481. K i n o U n i o n. Inhaber Wojciech Blasz
czyk, Katowice. Firma ist erloschen. Datum der Ein
tragung: 12. Dezember 1929.

Eroffnete Konkurse.
Sąd Grodzki Katowice. Erbe des verstorbenen Josef 

Miratyński. Katowice, ul. Gen. Zajączka Nr. 21. Eróff- 
nung des Konkurses: 14. Dezember 1929. Konkursver- 
walter: Jan Nowakowski, Katowice, ul. Młyńska 3. An- 
meldefrist: 1. Februar 1930. Priifungstermin: 11. Fe- 
bruar 1930 vormittags 10 Uhr.

Ausschreibungen
Der polnische Grenzschutzkorps (Korpus Ochrony 

Pogranicza) veroffentlicht eine Ausschreibung auf L i e- 
ferung von ca. 750 Uhren mit leuchtendem 
Zifferblatt, mit m'nde^tens 5-j'ahriger Garantie. Offer- 
ten miissen spatestens bis zum 15. Januar 1930 an Do
wództwo Korpusu Ochrony Pogranicza, Warszawa, ul. 
Nowy Świat 69 eingesandt werden.

Die Post- und Telegraphendirektion Lwów ver
offentlicht eine Ausschreibung auf Lieferung von 
50 Geldschranken. Offerten miissen bis 30. Januar 
1930 an die Dyrekcja Poczt i Telegrafów. Lwów, ul. 
Słowackiego eingesandt werden. Dort sind auch alle 
naheren Einzelheiten beziiglich dieser Ausschreibung 
einzuhoJen.

Die Eisenbahndirektion Kraków veroffentl'cht eine 
Ausschreibung auf Lieferung von 80.00 0 kg- 
farbigen B a u m w o 11 ab f a 11 e zu Putzzwecken. 
Offerten sind bis zum 30. Januar 1930 an die Dyrekcja 
Kolei Państwowych (Wydział Zasobów) in Kraków e'n- 
zusenden.

Die Eisenbahndirektion in Wilno veroffentlicht eine 
Aussschreibung auf jahrliche Lieferung von 
Fayencewaren (Schiisseln, Waschschiisseln). Of- 
ferten sind bis spatestens 28. Januar 1930 an die Dy
rekcja Kolei Państwowych (Wydział Zasobów) Wilno, 
ul. Słowackiego 2/III einzusenden.

| Messen u. AussteHungen |
Defizit der polnischen Landesausstellung in Poznań.

Nach endgiiltigem Bilanzabschluss der polnischen 
Landesausstel’ung in Poznań wurde ein Def’zit in Hóhe

Do rejestru spóldzeilni 5 wpisano dnia 16 grudnia 1929 
przy firmie „Hermes" spoldz'elnia z ogr. odp. w Katowicach, 
że nazwę firmy zmieniono na „Hermes", spółdzielnia z od
powiedzialną do wysokości udziałów w Katowicach. Człon
kowie spółdzielni odpowiadają za jej zobowiązania do wy
sokości udziałów Dr. Fryderyk Guttmann jako członek za
rządu został odwołany. Członkiem zarządu ustanowiony zo
stał Dr. Gerhard Schaefer z Katowic. Odpis protokółu waf- 
nego zebrania odbytego dnia 17 czerwca 1929 r.. na kłórym 
uchwalono zmianę §§ l i 25 statutu znajduje się przy aktach.

Sąd Grodzki w Katowicach.

VerautworiliciJ tur den gesamtea luhalt u. Verlag; Tadeusz

von 2.500.000 Zł. festgestellt. Dieses Defizit wird durch 
eine nachtragliche Subvention der Regierung in Hóhe 
von 1.500.000 Zł. und eine Subvention der Stadt Poznań 
in Hóhe von 1.000.000 Zł. gedeckt.

Internationale Verkehrs- und Touristikausstellung 
in Poznań.

Im Juli 1930 findet zuerst in Warszawa und 
nachher in Poznań ein Kongress aller Weltverkehrs- 
verbande (L'Union Internationale du Transport en Com- 
mun) statt. Aus d'esem Anlass wird am 6. Juli 1930 in 
Poznań eine Internationale Verkehrs- und Touristikaus
stellung eróffnet, die bis zum 10. August dauern soli. 
Die Ausstellung verteilt sich auf 3 Sektionen und zwar: 
Automobil-, Allgeme'ne Verkehrs- und Touristikabtei- 
lung. Die Standepreise stellen sich infolge Vorhanden- 
seins entsprechender Gebaude ziemlich billig. Alle In- 
formationen erte'lt das Vorstandsburo der Internatjona- 
len Verkehrs- und Touristikausstellung in Poznań, ul. 
Marszałka Focha 18.

Jubilaumscampagne der Ostmesse in Lwów.
Im Jahre 1930 feiert die Ostmesse in Lwów ihr, 10- 

jahriges Bestehen. Die diesjahrige Messe wird somit 
eine Jub'laumsmesse mit einem bedeutend grósserem 
Ausątellungsprogramm sein. Nach dem letztetis ge- 
fassten Beschluss Wird die 10. Messe in der Zeit vom 
2. bis 16. September abgehalten werden.

Ausser der obengenanntcm, zehnten Jubilaumsmesse 
wird. wie alljahrlich auch in diesem Jahre e'ne Allge- 
mein Staatliche Samenmesse abgehalten, dereń Termin 
bis jetzt noch nicht feststeht.

Polens Teilnahme an der Le’pz’ger Messe.
Poten nim-mt zum ersten Mai an der Leipziger 

Friijahrsmesse 1930 offiziell teil. Wahrend der 
Dauer der Messe wird am 7. umd 8. Marz eine Reihe 
von Vortragen iiber die Verpackungstechnik und die 
wirtschaftliche Ausnutzung der Verpackungsmater a’ien 
gehalten werden. Samtliche Anmeldungen nimmt das 
Leipziger Messeamt entgegen.

Besiicherzahlen der Leipziger Herbstmesse.
Nach den nunmehr abgeschlossenen Ermittlungen hatte 

d'e Leipziger Herbstmesse 1929 103 000 geschafthche Besu- 
cher aufzuweisen. Es sind etwa 3000 entgeltliche Abzeichen 
mehr als zur Herbstmesse 192-8 ausgegeben worden. Unter 
den geschaftFchen Besuchern befanden sich 12.320 Auslander, 
davon entfielen auf Europa insgesamt 10.410, auf Uebersee 
1.910 Besucher. Die Zahl der Aussteller belauft sich auf ins
gesamt 7.841. davon 7.158 aus dem Deutschen Re'ch und 
683 aus dem Ausland. Die Ausstellungsflache hat gegen die 
vorjahrige Herbstmesse um 4.000 qm zugenommen.

Anmeldungen zur XX. Prager Friihjahrs-Messe.
Da sich bereits wahrend der XIX. Prager Herbstmesse 

der grosste Teil der bisherigen Inhaber der Stande dieselben 
fiir die XX. Fruhjahrs-Messe (16. bis 23. Marz 1930) aber- 
mals gesichert hat und ausser zahlreichen Auslands'gruppen 
noch die grbssen Fachgruppen „Gesundheitstechnik und 
Stadtehygiene1", die „Hotel- und Gastwirtmesse", „Motor
rad- und Fahrradmesse" u. v. a. organisiert werden, so muss 
der Anmeldungsschluss aus Standemaugel mit spatestens An- 
fang Januar festgesetzt werden.

Der Auktlonssaal im I. Messe - Palast.
ist in kurzer Zeit ein bedeutsames Zentrum fiir Ein- und Ver- 
kauf verschiedener Sammlungen, Bilder alter und newer Mei
ster, Altertumer und einzelner Kustgegenstande geworden. 
Auch fiir Gegenstande des taglichen Bedarfes, wie Wohn- 
und Kanzleimbbel, Schreib- und Nahmaschinen, usw. wurden 
die Auktionssdle des Messe-Paiastes ein wichtiger Sammel- 
punkt. Die Auktionssale befinden sich im V. Stock des 
Messe-Paiastes, Telephon 281.41, Zweiglinie 399.

Die erste Anmeldung fiir den internatlonalen Kongress der 
Gesundheitstechnik.

Bekanrtlich wird in der Zeit vom 16. bis 23. Marz 1930. 
anlasslich der XX. Prager Fruhjahrs-Messe, eine eigene 
Fachgruppe iiber Gesundheitstechnik uud Stadtehygiene or- 
ganisiert. Die erste Anmeldung zu diesem internationalen 
Kongress lief bereits von der General-Direktion der fran- 
zosischen Staatsbahnen ein. welche Herrn Porchez, Stell- 
vertreter des Chefingenieurs der franz. Staatsbahnen, als 
Delegierten bestimmte.

Ankniipfung von Geschaftsverbindimgen.
1. Griechische Firma will aus Polen Parkettfriesen ein- 

fiihren.
2. Griechische Firma beabsichtigt aus Polen Dicktern 

einzufiihren.
3. Firma aus Beyrouth will aus Polen Textil- und 

Striokwaren, sowie Steppdecken emfiihren.
4. Firma aus Beyrouth will mit poln'schen Fabriken in 

Beziehungen treten, die folgende Artike-1 hćrstellen:

Textilwaren alter Art, leichte Webwaren, Stoffe fflr 
Frauen und Mannerkleidung, bedruekte Baumwoll- 
Webwaren, Baumwolle und bedruckte Kunstseide, 
Baumwoll-Satin, baumwollene Futtersachen, Lein- 
wand fiir Bettwasche, gebogene Mobel, Sti'hle, Be- 
schlege, Eisenbetten, Fayenceerzeugn'sse, Porze'lan 
und Gias, Bettdecken sowie baumwollene und halb- 
woLIene Steppdecken, Emailegerate, Schrebpap'er, 
Packpapier usw.. Cellulose, Gummi- und Leinwand- 
schulie, Schuhleder.

5. Firma aus Aegypten will auis Polen Fichtendickte e:n- 
fiihren.

6. Tiirkische Firma-aus Smyrna ubernimmt Vertretung 
poln'scher Firmen verschiedener Artikel.

Tiirkische Firma aus Smyrna wunscht aus Polen zu 
importieren: Werkzeuge aller Art, Metal!- und Blech- 
waren. Destillationsapparate. Holzbearbeitungsmaschi- 
nen, Textilwaren, Kokosmatten, Papier- und Pap’er- 
art'kel alter Art. Chemische Produkte, Gias, Porzellan, 
Fayencewaren, Zement, Schuhe und Schneeschuhe.

Firma aus Kapstadt will aus Polen Handkoffer aus 
Schlanggenleder beziehen.

Firma aus Stambuł wunscht aus Polen — Textil
waren alter Art. chemische Erzeugmsse. pharmazeuti- 
sche Produkte, Gias, Spielwaren und Gummi zu be
ziehen.

Firma aus Beyrouth wunscht Textil- und Strumpf- 
waren, wie auch Decken aus Polen zu beziehen.

Syrische Firma wunscht Handelsbeziehungen mit 
Polnischen Fabriken anzuknupfen. die nachstehende Ar
tikel herstellen: Textilwaren alter Art, Herrenanzuge, 
Korbmobel, Stiihle. Baubeschlage, Wo-11- und Baumwoll- 
decken. Emaillgefasse, Schreib- und Packpapier. Gum
mi- und Stoffschuhe.

Alle naheren Informattenen erteilt das Posen er 
Messeamt in Pozna ń,' ul. Marszałka Focha Nr. 18.

Hol’andische Firma wunscht Beziehungen m:t pol
n'schen Fabriken anzuknupfen, die Holzrahmen fur 
Bilder in grósseren Mengen herstellen.
• Tiirkische Firma sucht fiir den Nahen Osten Textil

waren, Gias, Farben und Lacke wie auch Nanhthapro- 
dukte. Diese Firmen besitzen sehr bedeutende Bank- 
referenzen.

Informationen werden konstenfrei von der Lem- 
berger Messedirektion in Lwów erteilt.

„Das neue Europa". (Zurich-Wien-Berlin).
Gleichsam einer hóheren Naturgewalt gehorchend, streb- 

ten die Ereignisse auf dem Gebiete der internationalen Politik 
seit Locarno, getragen von der unzerstórbaren Ueberzeu- 
gungskraft und dem machtigen Willen der fiihrenden Staats- 
manner Europas u. Amerikas, dem nunmehr In klaren Um- 
rissen sichtbaren Ziele der Organisation des Weltfriedens zu. 
Der Haager Konferenz ist Welthistorische 
Bedeutung beizumessen. dort wird wohl auch das Fun
dament zur neuen, die Volkerversohnung fordernden Wirt- 
schaftsgestaltung Europas gelegt werden. Mit hoher Befrie- 
digung muss die pazifistische Presse diese Ergebnisse ver- 
zeichnen, sie war es die in tapferer Weise den erieuchteten 
Geistern sekundierte, die die Friedensbewegung schufen. Und 
..Das neue Europa" von dem iiberzeugten Pazifisten D r. 
Paul Hohenau geleitet, hat in anerkennenswerter Weise 
seit 15. Jahren an dem Werke, das jetzt seiner Ausgestaltung 
entgegengeht, mitgearbeitet. Ihre diesmalige Ausgabe, bririgt 
an der Spitze ein Bekenntnis zur Weltfriedenspolitik von 
Herbert Hoover das die hohe sittliche Kraft und das 
echte Menschlichkeitsempfinden di-eses grossen Staatsmannes 
kennzeichnet; einem den gleichen Gedankengang verfolgen- 
den glanzenden Artikel Edouard Herriots, der von der 
„Intellektuellen Annahrung zwischen Frankreich u. Deutsch
land" spricht Mit dem Weitblick des bedeutenden Wirt- 
schaftspolitikers erortert der ame-rikanische Unterstaatssekre- 
tar Ogden L. Mills, „Die auswartige Politik Amerikas". 
Ueber „den Friedenswillen Ungarns" aussert sich dessen Mi- 
nisterprasident Graf Bethlen im Geiste des provlden- 
tiellen Staatsmannes. Bedeutsam sind die Ausfiihrungen des 
oste-rreichischen Justizministers Dr. Franz Slama liber 
.Justiz und Wirtschaft". Was Profesor W. Alison Phi
lipps uber Tradition und Forschritt, Professor Salvador 
Mada r i a g a, beide beriihmte Mitglieder englischer Uni- 
versitaten iiber „Die Verluste durch die Riistungspolitik" sl- 
cherlich allgemeines Interesse wachrufen. Ebenso die Worte 
des bekannten amerikanischen Finanzmannes Otto H. K a h n, 
uber „Das Ende der Kriegspropaganda" des chinesischen 
Volkerbunddelegierten uber „Die Opiumfrage. „Wir finden 
noch Artikel von Emil Ludwig iiber die „Frevel des Krle- 
ges" von Albert Malden, von Capitan Persius, Leopold 
Katscher, Donatello u. m. a. die mit Aufmerksam- 
keit gelesen zu werden verdienen. Auslieferung Wien, IX., 
Turkenstrasse 9.
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Bernard Grasset: Bemerkungen iiber das Gliick
(Fragments). (Nachdruck verboten).

Auitorisierte Uebersetzung van Ernst G i es er.
Es 1st uns eine besandere Freude, die nene 

Arbeit Bernard Qrassets, dessen Bemerkun- 
gen iiber die Tat und Angelegenheit 
der Literatur in deutscher Uebersetaung 
dutch Ernsit Gieser (Editio-Teuto-Franka, Berlin) 
an dieser Stelle eingehend gewurdigt warden, 
z u m e r s ten Mai in d e u t s c h e r S p r a-

ifulil, das er vom Gliick hat, beharren zu lassen, und dass 
er so -nicht nur durch die Bandę des Niitzlichen, sondern 
dutch die ein-er wahrhaften Aesthetik daran gefesselt ist

Die Suche nach Schónheit tragt bei manchen alle Cha- 
rakterziige eines Verzichtes auf das Gliick.

che ver6ffentl.ic.hen zu konnein. (:D. H.)
Wenn 

die meisten Bilcher iiber die Moral fad sind, so 
liegt dies an der Unaufrichtigkeit ihrer V-erfasser 
und daran, dass die einen als scliwaches Echo 
der anderen nicht wagen, ihre eigenen Maximen 
und geheimsten Gefiiihle zu offenbaren.

Vauvenairgues.
Bei seiner Sehnsucht nach dem Gliick gehorcht der 

Mensch den Gesetzen seines Wesens; bei dessen Verfolgung 
dem Gesetz seines Geistes; darin liegt das ganze Drama des 
menschlicihein Glucks.

Einzig der Mensch unter alien Wesen vermag das zu 
verfolgen, was in Widerspruch zu ihm steht.

* * *
Das Gliick isit nicht gleich dem Vergniigen eine Ange

legenheit der Natur; es ist eine Schbpfung des menschliichen 
Geistes. De.rjenige erfand das Gliick, der als erster im Be- 
wusstsein der vieliachen Bedurfnisse seines Wesens zu der 
Vorstellung kam, dąss ein gewisser Zustand sie erfiillen 
konnte.

Als der Mensch zu der Vorstellung des Gliickes kam, | 
begriff er, dass er darauf verzichten miisse, es zu erreichen, 
aber er konnte nicht darauf verzichten, es sich auszudenken, 
und fuhr dennoch font, Gliick einen Zustand absoluiter Be- 
friedigung zu nennen, auf den er keinen Anspruch hatte.

Nachdem der Mensch auf des absolute Gliick venzichtet 
hatte, befragte er das Leben iiber dasjenige, das e.s ihm ge- 
wahren konnte; und da beobacihtete er das Schicksal seines- 
gieichen und verglich ihm das seinige.* * *

Die Auffassumg, die jedes Wesen yon seinem Gliick hat, 
stammt haiuptsachlich aus dem Vergleich, den es mit dem 
der anderen zie.hen kann. Eine grosse Anzahl unserer Be- 
diirfnisse entspringt nur diesem Vergleich.

Der Fortschritt vergrossert endlos die Bediirfnisse des 
Menschen, da er das Feld seiner Vergleiche immer mehr 
erweitert.

(Die Ziivilis'atiion erschafft mehr Bediirfnisse, als sie er- 
_ _______ t _

Wieviele Menschen geniessen ihr Gliick nicht aus der 
einzigen Furcht, dass man es ihnen nicht neiden moge und 
bezeugen so, dass ihre Eigenliebe lauter spnicht, als alle 
ihre Bediirfnisse.

Nięht nur mit anderen vergleicht sich der Mensch, son- 
darn mit sich selbst, in der (Vergangehheit dutch sein Ge- 
dachtnis, in der Zukunft durch seine Fantasie: Und das 
Gefiihl seines Gliickes oder seines Missgeschickes stammt 
grosstenteils aus dem, was er bedauert und was er ersehnt.* * *

Alle Menschen stimmen in der Vorstellung uberein, dass 
ein Idealzustand ihre Bediurfnisse erfiillen konne, und ver- 
standigen sich so iiber das Unmogtliche. Aber es gibt nicht 
•zwei Wesen, die auf gleiche Weise die Befriedigung begreifen, 
die się vom Leben erwarten kbnnen, und sie bezeugen so 
in iBezug auf das Mbgliche ihren vollkommenen Zwiespalt, 
Denn das Unmdgliche entspricht dem gemeinsamen Bediirf- 
nis ihrer Natur und das Mbgliche spiegelt die unendliche 
iVielfalligkeit ihres geistigen Wesens wider.

Weil die Menschen sich nicht uber die Befriedigungen, 
die sie vom Leben erwarten kbnnen, zu verstandigen ver- 
mbgen, gibt es kerne menschliche Definition des Gliickes.

Die Vorstellung, die sich jeder Mansch vom Gliick machit, 
geht bis ziirn Erwachen seines Nachdenkens zuriick: Sie 
ist eigentlich seine erste Schbpfung. Warum sich wundern, 
dass dies von all setnen Ansichten die ist, in die sich seine 
Eigenliebe am starksten verstnickt!

Ansch-einend tragit ein subtilerer Instinkt, als das per- 
sonliche Interesse, eine gewisse Auffassumg des Schbnen, die 
jedem Wesen eignet, dazu bei, den Menschen in dem Ge-.

Man sucht das Gliick nicht: Man trafft es. Es handelt 
sich nur datum zu verstehen, es zu erkennen, und um das 
Vermogen, es hinzunehmen.

Der Mensch .nimmt nur schwer ein Gliick hi.n, das er 
nicht verifolgte, als ob ihm die Erkenntnis so viel kosten 
miisse, dass er sich verirrt habetn kbnne.

Der Mensch sagt: „Missgeschick ertragen", unter dem 
Zwang der Erkenntnis, dass es Hindernisse gibt, iiber die 
■er nicht triumphieren kann; aber er sagt: „Das Gliick er- 
obern“, well er nicht zu dem Verzicht gelangen kann, sein 
eiinziger Schmied zu sein. So lasst nur das Ungliick sich 
seine Eigenliebe beugen.

Es sciheint, dass der Mensch nur das Gliick. das aus der 
Liebe kommt, hinnimmt, zweifellos, well seine Eigenliebe im 
Besitz ihre Rechnu.ng findeit. Aber er .geniesst nicht so sehr 
seinem Triumph, als seine Niederlagen.

Das Leben hat michts mit unseren Planem zu tun: Un
serer Anmassung, sie hm aufzuerlegen, schulden wir unsere 
starksten iMisserfoige.

Das Gliick steht nicht zur Verfiigumg des Menschen; der 
Mensch ist es, der zur Verfiigung des Gliickes steht.

Unset Gliick ist gleichzeitig so unvollkommen und so 
bedroht, dass wir davon .nicht reden kbnnen. ohne gleich
zeitig Bedauern iiber das zu empfinden, was uns fehlt und 
Furcht vor dem Verlust dessen, was wir besitzen.* * *

Der Mensch stellt sich nicht nur das vor, was er zu 
tun beabsichtigt, und die Vorbereitung, es auszufiihren, — 
was Nachdenken vorstellt; sondern dariiber hinaus das, zu 
dessen Erreiohumg er sich ohinmachtig fiihlt, und nur, um sich 
in soldier Vorstellung zu gefallen, — was man Traumen 
heisst.

So dient ihm seine Fantasie bald zur Vorbereitung des 
Le'bems, bald zum Verzicht.

Das Gliick liegt nicht in den Dingen, sondern in der Vor
stellung. die wir uns davon miachen. So schulden wir un
serer Fantasie nicht nur das Gliick, das ihre Traume uns 
sipendeit, sondern auch das, das die Dinge allein uns zu geben 
scheimen.

Der, den das Gliick bis zu dem Pu.nkt uberhaufte, an 
dem es ihn mit seiner Nichtigkeit erdriickt, und im Gegen- 
satz dazu der Enterbteste, der auf alles verzichten musste, 
was Geld uns verschafft, da er keinen Anspruch darauf er- 
heiben kann: Beide fiihle.n, dass das Gliick keinan Bezug zu 
den Giitern hat, die kauflich sind. Finer .wie der andere sind 
geschiitzt vor jener Illusion, bei der die allgemeine .Begehr- 
Mchkeit der Menschen sich aufhalt; der eine, weil Reichitum 
ihm seine Liiige offenbarte, der andere, weil Natur ihn hart in 
ihren Wirklichkeiten gefangen hielt.

So begreift der Mensch aus bdden Extremen der 
Gliicksgiiter am besten, dass das Gliick nicht im Besitz der 
Outer liegt, dass er selbst ein Gut ist, das kostbarste von 
alien,, und dass es keine Miinz-e gibt, um es zu erstehen.

Der Mensch meig.t dazu, anderen den Vorwunft zu ma
chem, dass sie das Gliick nicht in den Giitern finden, die sie 
besitzen, indessen er .fur seine Rechnumg empfunden hat, 
dass das Gliick nicht an diesen Giitern hangt. So bezeugt 
•er, dass der Schein des Gliickes, der ihn selbst nicht befrie- 
digert wurde, zur Erregumg seines Neides hinireicht.

Nicht an dem Besitz der Outer hangt da.s Gliick, son
dern an der Fahigkeit, sie zu geniessen. Das Gliick ist eine 
Veranlagung.

Die Gaben der Intelligenz und des Geschmackes, Kraft 
und Grazie des Geistes, das was mit ein.em Wort die Qua- 
litat eines Wesens und seine Persbnlichkeit darsiteilt, kann 
nicht mehr, als die Outer, die es besitzen und erwerben 
kann, geniigen, um es gliicklich zu machen. Es steht nicht 
anders um die Gabe.n der Natur, als um die der Gliicks
giiter. Gliicklich sein heisst vor allem. sich selbst geniessen.

Viele Taten der Menschen, mitunter seine zahesten An- 
stremgungen, haben keinen anderen Zweck, als Niederlagen 
zu verbergen, die ihm unertraglich waren.

Oft ist die Erkenntnis schwierig, ob die grossen Unter- 
nehmungen eines Menschen, selbst das, was das Werk sei
nes Lebens war und wodurch er vielleicht sich selbst iiber- 
lebt hatte, dem Bediirfnis entsprechen, Schopfungen das Le
ben zu geben, deren Dasein und Daue.r ihm am Herzen 
lagen, sodass er dabei selbst in gewisser Weise sich in seiner 
Vaterschaft vergas, oder ob im Gegenteil ihm diese 
Schopfungen nur eingehaucht wurden durch das Bediirfnis, 
den Lichtkreis seiner eigenen Person zu erwieitern, da sie 
ihn nur in dem Masse interessierten, wie sie ihm als Zeugnis 
seiner Kraft das Gliick ersetziten.

Wi'eviele Menschen halten in der Jagd nach dem Gliick 
inne und sind zufrieden, wenn sie Neid erwecken, weil der 
Ne.id sich an ihre Schritte heftet und sie r.eizt und weil das 
Gliick vor ihnen entweicht!

Abhangigkeit ist das Gesetz aller Wesen: Der Mensch 
eben.so we,nig wie ein anderes vermag ihm zu entschliipfen. 
Er kann nur zu den Abhangigke'iten, die ihm die Natur auf- 
erlegt, so-lche seiner eigenen Wahl h.inzufiigen.

Die Abhanigigkeiten, die uns die Natur auferlegt, hin- 
nehmen, ist Weisheit; sie lieben, ist Gliick.

Die starksten menschlichen Gliicksemp.findungen sind 
gliickselige Abh angigkeitem.

» » *
Das Kind stellt sich das Gliick v.om Erwachen seines 

Nachdenkens an vor zur Zeit, da es dies nur von denen er- 
warten kann, von denen es abhangt. So zweifelt es nicht 
daran, dass diese Abhangigkeit die oinzige Ursache seines 
Miissgeischickes und nichts von Wichtigkeit sei, als der 
Triumph daniiber.

Nie entgeht der Mensch dem Bediirfnis, ausserhalb sei
ner selbst die fur sein Ungliick Verantwortlichen zu suchen.

Der Mensch legt seine Eigenliebe in alles, was er ver- 
folgt, und emipfindet Jeden Verzicht, zu dem ihn das Leben 
zwingt, als einie Schlappe. Sehr unvollstandig iibrigens nennt 
man Eigenliebe dieses Bediirfnis nach Triumph, das alien Be- 
diirfnissen des Menschen beigemischt ist, derm es hat seine 
Quelle nicht in der Meinung, die wir vom uns selbst haben 
kbnnen, sondern im tiefsten Instinkt unserer Natur.

Jedem, der in di.esem Bediirfuis nach Triumph nur eine 
besonderie Forderu.ng der ihrer bewussiten Intelligenz steht 
und nicht einen alien Menschen gemeinsamen Instinkt, muss 
die Beobachtung geniigen, dass im Gegenteil bei den in- 
stin.ktivsten und wenigst bewussten Wesen dieses Bediirfnis 
am izwingendsiten ist. Beim Kind spricht dieses Bediirfnis 
nach Triumph lauter, als alle seine besonderen Bedurfnisse, 
die. fijr es .Q<ft nur Vorwands, sind, Das Wort. „Lamie" wurde 
sogar nur erfunden, um die Faile zu bezeichnen, in denen 
man zur Entdeckung dieser Vorwande nicht gelangen konnte.

Das Bed.urfnls nach Triumph ist schliesslich nur eine der 
Offenbarungen zur Ver tel digun g seiner eigenen Person, die 
der tieftnnerste Jnstinkt des Menschen 1st. Und diese Ver- 
teidigung der Persbnlichkeit ist selbst nur der bewusste 
Aspekt zur Verteidigung des Lndividuums, der jedem Lebe- 
wesen vom der Natur zugeteilt wurde.

Die Verteidigung seiner eigenien Person, oder genauer 
die Verknupfung mit seiner eigenen Person 1st ein dem 
Menschen von seinem Instinkt auferlegtes Gesetz, das zu 
durchbrechen er keinerlei Moglichkeit besitzt. So gibt es 
auch kein Wesen, so unglucklich es seiin moge, das zustimmen 
wurde, .seine Person zu wechseln. Hier liegt ein Verbot 
der Art. * * *

Das Kind kann keinen Z we if el daran he gen, dass die, 
van denen es abhangt, das Geheimnis des Gliickes besitzen; 
und zwar darum, weil der Vergleich, den es umablassig zwi- 
schem ihren Moglichkeiiten und den seinigen zieht, es nur 
dazu fuhrt. Wissen und Kbnnen zu verwechseln. Daher die 
endlosen Fragen der Kindheit.

Obwohl von den Abhangigkeiten der Kindheit befreit, 
setzen manche dennoch ihre angstvollen Fragen fort, aber 
sie richten sie an das Leben, da sie nur noch von ihm ab- 
hangen.

Oft wenden sich die Ungliicklichsten an das, was sie 
die Wissenschaft des Gliickes nennen, als ob ihnen zur Ra- 
che am Leben nichts ubrig bliebe, als ihm sein Geheimnis 
zu rauben.

Das Land des Lachelns
Theater in Berlin.

Go. Aeussere Griinde verursachen diesmal eine 
etwas verspatete Berichterstattung iiber bemerkens- 
werte Berliner Theaterereignisse. Jedes der vier Stiik- 
ke, von denen hier eingehender die Rede sein soil, na- 
hert sich bereits der 100. Auffiihrung.

Da ist also zunachst der neue Lehar: Das 
Land des Lachelns. (Klavierauszug: W. Kar- 
czag Verlag, Wien). 1st es wirklich ein neuer Lehar? 
Es gab einmal bei Reinhardt, wahrend des Krieges ein 
Chinesenstiick: Die gelbe Jacke. 1923 erschien 
dann am Theater an der Wien auf einen Text von 
Victor Leon eine chinesische Operette: Die gelbe 
Jacke von Franz Lehar. Ich weiss nicht, ob dieses Li
bretto mit dem vorher gespielten Schauspiel, bis auf 
den Titel, irgend etwas gemein hat. Ich kenne weder 
den Namen des Autors, noch das Schauspiel und ver
gas leider, den Komponisten iiber dieses immerhin nicht 
uninteressante Detail zu befragen.

Die gelbe Jacke ist nun gewendet worden, textlich 
durch Ludwig Herzer und Fritz Lbhner, mu- 
sikalisch natiirlich durch den Qrossmeister der Wiener 
Operette seit Johann Strauss. Welch eine Wendung 
durch Lehar‘s Fiigung! Die Grundlinien des Stoffes 

blieben erhalten: Das heute wieder im Vordergrund der 
Diskussion stehende Ras senproblem, hier in gelb- 
weisser Variante. Die alt-oesterreichische Aristokratin, 
die dem chinesischen Prinzen und Botschafter in Wien 
als Gattin in seine Heimat folgt. Damals mit gliickli- 
chem Ausgang. Man weiss indes, dass seit Paganini 
(Vorlaufer: Wo die Lerche singt — Fortsetzung: Zare- 
witsch, Friederike). Lehar im Gegensatz zur Tradition 
auf dem no - happy end besteht. Er ist diesmal 
uber das ihm eigene Mass noch hinausgegangen und hat 
das Buch derart fassen lassen, dass es selbst bei dem 
zwei ten Paar weder Verlobung noch Aussichten auf 
biirgerliches Ehegliick gibt. Das Land des Lachelns ist 
das Singspiel des absoluten Aneinander- 
Vorbei. Die Schwester des Prinzen, die kleine Mi, 
verliebt sich, wie es scheint, todlich in Graf Pottenstein, 
den bsterreichischen Gesandtschaftsattache in Peking, 
der Prinzessin Elisa, die Gattin des nunmehr chinesi
schen Ministerprasidenten, Prinzen Sou-Pong, nach wie 
vor der Ehe hoffnungslos liebt.

Grauenhąfter Kitsch, faustdicke Operettenverlogen- 
heit, Ladenm'adel- und Kommis-Cafehausseeligkeit, Bunt- 
druckpostkarte, wiener Schmalz. So ist es doch? 

Jedes kollektivistische Literatenherz wird sich emport 
aufbaumen. „Es liegt in der Luft eine Sachlichkeit!" 
Fragt sich nur, ob die Luft dadurch reiner geworden, 
die ,,Sachlichkeit“ nicht der elendste Volksbetrug 1st, 
den wir je erlebten.

Kommt so etwas in Wahrheit niemals vor, dass 
raketenhaft aneinander vorbei geliebt wird; ist eben so 
vielleicht nicht gerade das Leben? „Was fallt mir nur 
ein, so kitschig zu sein, bitte, mir zu verzeih‘n!“... wiir- 
deFritzi Massary singen.

Uralte, immer wiederholte, immer zu wiederho- 
lende Feststellung: Der Text bei einem musikalischen 
Biihnenwerk ist lediglich Anlass, stimulans fur den Kom
ponisten, der Stein, aus dem die Funken geschlagen 
werden. Das bleibt sich in Oper und Operette voll- 
kommen gleich. Wir sind V e r d i‘s zuweilen hahne- 
biichenen Librettisten ewigen Dank schuldig, weil sie 
dem Komponisten die Moglichkeit gaben, unvergang- 
liche Musik entstrbmen zu lassen. Das gleiche gilt von 
den Buchmachern P u c c i n i‘s, Johann Strauss4, last 
ot least — denen Franz Lehars.

Lehar kommt uns also diesmal chinesisch. Es ist 
bekannt, dass der Meister, auch darin Puccini ver-
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Von Lehar zur Massary scheint nur ein Schritt „Ich 

weiss, das ist nicht so“ — nicht m e h r so. Fritzi Mas- 
sary spielt zum ersten Mai in einem Prosastiick. Sie 
ist Die e r s t e Mrs. Selby in der gleichnamigen 

Komódie von S t. John E r v i n e (Deutsch von Erich 
Glass). Theater in der Kbniggratzer 
Strasse. Diese leichte, englische Komódie gibt uns 
das Schicksal einer Frau, deren Mann sich ' scheiden 
liess, um, einer impulsiven Wallung folgend, eine an- 
dere zu heiraten. Die erste Gattin, von einem Freund 
lebhaft umworben, hat nie vermocht, sich von dem ge- 
schiedenen Gatten innerlich ganz loszulósen, und Mr. 
Selby, eine hervorragende Unpersónlichkeit, ist es wohl 
retardiert ahnlich ergangen. Seine zweite Gattin, ein 
oberflachliches Geschópf vulgaren Einschlages, verlasst 
wiederum ihn, und der Autor 
griindeten Hoffnung, dass die 
einander finden werden.

Das ist, um mit Oscar 
triviale Komódie fiir serióse Leute“. 1st Mr. Selby nicht 
im Grunde ein idealer Gatte, da er sich immer wieder 
scheiden lasst, nur um heiraten zu kónnen; kann 
man sich den Vielgeschiedenen anders, als verheiratet 
denken? Dariiber miisste wohl eine Frau, am besten die 
erste Mrs. Selby, entscheiden, von der es unverruckbar 
feststeht, dass sie die ideale Gattin ist, vorziig- 
lich, wenn sie, wie in Berlin, Fritzi Massary 
heisst. In dieser Komódie wird in gepflegtem Dialog 
manch hiibsches und kluges Wort fiber Alter und 
J u g e n d gesagt. Ein zart besaitetes, grosses Frauen- 
herz schlagt den Takt dazu. Fritzi Massaryauf 
der Sprechbiihne! Man hat viel erhofft, erwartet, 
hat geahnt, dass es kein Versagen, kaum eine Enttau- 
schung geben konne. Man hat indes nicht zu traumen 
gewagt, dass der Sprung vom Singspiel zum Drama 
eine derart unvorstellbare Steigerung bedeuten wiirde. 
Es lasst sich nicht einmal so argumentieren, dass der 
bedeutsamere Anlass der starkere Motor gewesen sei. 
Denn das liebenswiirdige Stuck ist literarisch im Grunde 
belanglos. Kommt vielleicht das Miitterliche hin- 
zu? Die Massary hat hier eine Frau mit zwei Sóhnen, 
einem erwachsenen und einem fast erwachsenen, zu 
spielen. Sie verfiigt fiber einen schiichternen Verehrer. 
Verfugt sie indes im Grunde nicht auch uber ihren er
sten Gatten und unmittelbar fiber die zweite Mrs. Selby? 
Diese von miitterlichem Glanz begnadete Regisseurin 
des Herzens kann nur Fritzi Massary sein. Das Ma- 
gische, das von der anbetungswfirdigen Frau stets in 
dem Moment ausstrahlt, da sie die Biilme betritt, entzieht 
sich der Definition. Das Herz jubelt auf, und man muss 
gleichzeitig Tranen unterdrucken, wenn man nur hórt, 
wie diese einzigartige Frau ein ganz gleichgultiges 
Wort spricht. Die Sprache ist zu arm, um wiederzu- 
geben, was man angesichts dieser góttlichen Offenba- 
rung empfindet, wollte man nicht friiher Gesagtes immer 
wieder wiederholen. Ich schrieb seit Jahren, Fritzi 
Massary sei die grósste 

der deutschen Bfihne. Sie 
der unserer Tage.

Dameben muss man wohl Ninian 
schon weil er, d. h. Peter Wolf den jungen Sohn 
der Massary spielen darf. Man entsinnt sich dieses 
Jungen aus der Revoke im Erziehungshaus. Er scheint

ger Form gibt, dann bliiht, singt und klingt es wie einst 
bei Lehar. Das ist Urerlebnis des Eros in der Sprache 
unserer Tage, in der Wirkung weit fiber den Tag 
hinaus.

Die hóchst geschmackvoll ausgestattete (Regie: 
Friedmann - Friedrich) Auffiihrung des Berliner M e- 
tropoltheaters strahlt dreifachen Glanz 
aus. Da ist zunachst Richard Tauber's Chinesenprinz. 
Musikalisch gross in Form, der einzige deutsche Tenor, 
der bel canto zu singen versteht, erotisches Fluidum 
ausstrahlt — das beides macht den Tenor 
fiber hinaus durchaus mannlich wirkt. Er 
benswfirdige Don Juan, darstellerisch auf 
nehmste zurfickhaltend, durch eben diese 
seiner Mittel wirkend. Die Melodien entquellen seiner 
Kehle gleich Leuchtkatarakten.

Da ist weiterhin die Grafin hernach Prinzessin Lisa, 
der Vera Schwarz. Es 
hafte, das diese Kfinstlerin 
an jede neue Rolle geht 
und Geschmack heran. Sie

Diese kluge, eminent musikali- 
neuem durch

eine Spur von Mache. 
sche Frau entziickt immer wieder von 
ihren unvergleichlich wohllautenden Sopran. Wenn sich 
ihr Gesang mit dem Richard Tauber's vermahlt, so ist 
dies ein musikalisches Festspiel. Und wenn gar Vera 
Schwarz in der schlichtesten Art, schubertgleich, ohne 
den leisesten Fettansatz dank Lehars Kultur den Hei- 
matwalzer singt (sie muss ihn ebensa wie Tauber sein 
schónstes Lied, v i e r m a 1 singen) dann ist es gleich- 
sam ein Lachen unter Tranen, und fiber dem ganzen, 
sehr berlinischen Haus und Publikum. liegt ein D u f t, 
ein Schimmer vom Wiener Wald. Man 
miisste seelisch verkriippelt sein, um dieses Wien 
nicht zu lieben. Da waren weiter das reizende, chinesi- 
sche tanzerisch luftige Porzellanfigiirchen, Prinzessin 
Mi, der Helia Kiirty und ihr leicht eckiger, jungen- 
haft frischer Partner, der ósterreichische Gesandt- 
schaftsattache Willi Stettners, Edgar Licho's 
gewichtiger Fiirst Tschang, Ferry S i k 1 a's pendeln- 
der Haushofmeister. Da bleibt schliesslich der dirigie- 
rende Komponist Franz Lehar, der in der neunz'gsten 
Auffiihrung mit dem selben Feuer am Pult steht, wie 
in der ersten und es nicht vergessen wird, mit dem 
kleinen Finger der linken Hand einen p spielenden Oboi- 
sten zum pp zu mahnen. Ein berliner Kritiker ge- 
brauchte einst den treffenden Vergleich: Lehar dirigiere 
heute so, wie Richard Strauss seine Werke. Der Laie 
kónnte hinter dieser absoluten Zuriickhaltung in der 
ausseren Zeichengebung Unbeteiligtsein vermuten. Ge- 
rade das Gegenteil ist der Fall. Es bedeutet nur letzte 
Beherrschung, ausseres Ueber —■ der — Sache —■ Stehen, 
bei innerster Teilnahme, Vollkommenheit.

Das vorziiglich angezogene Publikum des immer 
noch ausverkauften Hauses zwingt nach jedem Akt, die 
Trias Tauber, Schwarz, Lehar, namentlich auf- 
rufend, vor den Vorhang, am Schluss immer wieder 
durch die eiserne Tiir, frenetisch mit Beifall fiber- 
schuttend.

Auf Wiederhóren — Endlich a 11 ein!...

wand'., stets neues Milieu, Lokalkolorit, bevorzugt, um 
in mannigfachem Volksgut verweilend, seinen inneren, 
Reichtum farbig wandelnd zu erneuern.

Vergleicht man beide Fassungen der chinesischen 
Partitur miteinander, dann wird man zwar finden, dass 
mit Ausnahme eines Walzer-Duos kein einziges Motiv 
im Land des Lachelns erscheint, das uns nicht bereits 
aus der gelben Jacke bekannt ware. Die gelbe Jacke 
verhalt sich indes zum Land des Lachelns, wie Brillanten 
in kompaktem Gold, die man nun auf einen Platinsteg 
gesetzt hat.

Gleich das Eingangsthema in Lehar-Maestoso 
bringt das Leitmotiv, vielleicht die gliicklichste Einge- 
bung des Ganzen, die uralte Chinesen Weisheit: I m- 
mer nur 1 ache In. Eine hauchzarte 98 Figur in 
G-dur. Es ist das Motiv, das hernach den chinesischen 
Prinzen ankundigen wird. Daran schliesst sich das 
zweite Thema, das gleichfalls Sou-Pong eignet. Ein 
wuchtig arioses 4/4 - Ces-dur. Die Sangerin (Grafin 
Lisa) erscheint mit einem neun Takte umfassenden, 
glasklaren, chinesischen Liedchen und singt dann — 
„Gegenfiber von Chin a", —ihr riihrend wieneri- 
sches: Freunderl, mach' Dir nix d'raus, das 
in seiner hinreissenden Sentimentalitat den Gegensatz 
zu der am Flugel vorgetragenen kleinen Chinesen-Me- 
lodie bildet. Das Entree des Prinzen hatten wir bereits 
vorweggenommen. Er hat dann im ersten Akt noch 
sein susses Liebeslied: Von Apfelblfiten einen 
Kranz, wiederum einen 4/4 Takt, der in diesem opus 
von Lehar dominiert, unwagbar duftig, gleich einem Ge- 
dicht des L i - T a i - P e. Der erste Akt bringt das 
entzfickend charmante Duett The e n deux, trans
parent, wie durch grimes Gias schimmernd, (bei 0 k a- 
kura - Kakuzo, kein nachgebriihter tea for two!) 
dessen faszinierender Refrain sich dem iiberraschten 
Ohr als — Rheinliinder entpuppt, nachdem man einen 
Augenblick fiber den „neuen Rhythmus" meditiert hatte. 
Aber es gibt in diesem ersten Akt vor allem 
grosse Walzerduett in A-dur: Wer hat d 
be uns ins Herz gesenk t..., eine 
wiegende Weise, ganz biegsam.

Im zweiten Akt stehen dann ausser dem 
grossen tauberhaften: Dein ist mein 
Herz! der reizend synkopierte 2/4 - Takt: 
Liebe, deine Lie be mit dem ein ungarisches 
Motiv bringenden Abgesang und der grosse Sopran- 
Walzer in G: Ich mocht' wieder einmal 
die Heimat sehn. Das sind etwas brutal her- 
ausgegriffen, Lehar's „Pfirsichbliiten aus China".

Aber es kommt hier nicht auf Nummern oder wohl 
gar auf Schlager an. Lehar ist heute bereits ein Klassi- 
ker, wie etwa Richard Strauss. Franz Lehar scheint 
seit Puccinis Tode der letzte Wahrer der Melodie, das 
heisst des Einfalls, der Intuition. Nur dies macht den 
Kunstler. Wirklich nur dies? Oder ist es nicht viel- 
mehr noch ein zweites? Die Form! Die Formgebung 
des dramatischen Musikers heisst Instrumenta
tion. Und Lehars Kunst der Instrumentation, seit je 
bewundert, ist hier auf einem kaum fiberbietbaren Gip- 
fel angelangt. — Es ist nicht mehr der ganz grosse 
Apparat mit schwierigsten Blaser- und Chorsatzen, wie 
in der Blauen Mazur, es ist die ganz grosse Einfachheit, 
deren Jenseits — aller —■ Technik nur der Kenner zu 
wiirdigen weiss. Lehar spielt den ganzen Klangkórper, 
adaequat dem Stoff, con sordino. Wenn er allgemein 
Menschliches, Allzumenschliches in allgemein giilti-
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Carl Zuckmayer: Katharina Knie
Da war also der quicklebendige F r o h 1 i c h e Wein

berg, mit Recht ein Bombenerfolg. Hohe.r zu bewerten 
lebfrisohe Gediohte und voJlsaftige Prosastiicke. iMiter den 
Tiiteln: Der Baum umd Ein Bauer aus dem T a u - 
n u s, zu schlanken Buchern vereimgt. Danin kam die dra- 
matische Historte Schi n d er h an n e s und darauf das 
Seiltanzeretuck Katharina Knie (schliesslich noch die 
Bearbeitiung des amerikaniischen Kriegsfilms R i v a 1 e n, die 
fiir diese Sipielzeit vom Oberschlesischen Landestheater gleich- 
falls noch angekundigt ist).

Es war das Vitale, Unproblematische, fern allem Intellekt 
Stehende und dennoah michts weniger, damn Reaktion.are, 
was a.n Zuckmayer anfangs so ungemein besitach. Das 
Volkstumliche sohien ei.ne begrussenswerte Bereiicheriuig. 
Leidcr hat Zuckmayer sein Verspreche.n nicht gehalten. Sein 
frohliicihes Naturburschentuim riecht heuite allzu stark nach 
Mache, die Herzlichkeit .nach Fett.

Da stellt Zuckmayer also in Katharina Knie das Schick
sal einer Zirikusdynas'tie auf die Bretter, die riihrselige iGe- 
schichte von Katharina Knie, die einen reich gewordenen 
Landiwirt heiraten soil, mit dem Tode ihres Vaters, des 
kleinen Wanderzirkusdirektors Knie, indes, gewissermassen 
die Stimme des Blutes spitirend, einen Tag vor dem Auif- 
gebot den Verlobten verlasst, um die Fuhrung der kleinen, 
durch Inflation an den Rand des Abgrundes geratenen Truppe 
selbst zu liibernehmen.

Das Stuck hat einen handiest gezimmerten ersten Akt. 
Da wirkt zunachst das Milieu, es gibt einen ent- 
deckiten Diebstahl drohe.ndes Weitterleuchten am Horizont — 
das Gewitter zieht voruber. Aber damit ist es auch schon 
aus. Wir ahnen untruglich, was alles in den nachfolgenden 
drei Akten uns nicht erspart bleiben wird. Die Tochter ver- 
lasst den Vater („Verlassen, verlassen, verlassen bin i“) — 
den lieben Zirkusleutchen geht's dreckig, und kelner, vom 
kleinen Italienerknaben Mario bis zur oiler, ehrlichen Wasch- 
frau kann das Direktorstbchterlein vergessen („O Kathari
na — was machst Du ohne Knie — komm' mit mir nach 
China"), heimlicher Besuch der Vorstellunig durch Katharina, 
als die Truppe nach Jahresfrist in den Giutsbezirk zuriickkehrt, 
todliche Wiedersehensfreiude des Alter, bevor er noch von 
der bervorst ehen den Heirat Katharinas erfahrt — „Einmal 
wollte auch icli ....“ werden Gutsbesitzerin — Es lebe das 
fahrende Volk.

Die schlagiwortartig hier skizziierten Akte 2—4 lassen dra- 
matische Ballung vdllkommen vermissen. Es wird gequatscht, 
geschmust, geschwafelt, gelabet, gequasselt, bis der Zu- 
hiórer schwach, bezw. wild wird, das garze auf Schmachtando 
ge'stimmt, halb schonherrlich, halb sudermannlich. Der Dich- 
ter Zuckmayer ihat sich mit diesem Seitanzerstiick den Hals 
gebrochen.

Die Auffiiihruing brachte vorziigliche Einzelleistungen, 
versagite indes in der Regie (C. W. Bung). Anstatt nach 
Moglichkeit zu straffen, wurde unertragiich zerdehnt, mit 
Behagen geschmatzt, mit grossen Lu.ftpausen. Vor allem im 
dritten Akt war diese Methode kaum zum Aushalten.

Dabei stellte Albert Arid als Vater Knie ei.ne he.rrlich 
lebendiige, mannlich herzenszarte Figur auf die Biihne, lie- 
beinswert, ohne das geringste Zuviel, durch natiirliche Be- 
herrsahung rhei.nischen Dialekts begunstig.t. Ihm am nachsten 
kam Lotte Fiuhst's Faktotum, imsbesondere Waschfrau. Diese 
prachtvolle Kunsitlerin list in ihren Volksgestalten stets un- 
ubertroiffen. Es ist die Seeie der Armen, die durch das Me
dium Lotte Fuihst unmittelbar ergreifend unser Herz be- 
riihnt. Wir fordem auf Grund all der herrlichen Gestalten, 
die Lotte Fuhst in Jahren hier Blut werden liess, endlich die 
Mutter Wolffen (Biberpelz) fiir sie. Wundervoll behut- 
sam, wie stets in der Zeichnung alterer kleiner Leute, auch 
diesmal August Runge (GeriohtsvoUzieher). Entziickend 
kraitzbiirstig Fritz Hartwig's Polizeikommissar. Ganz grune 
Front. Herbert Schiedeils Martin Rothacker, bis zu dem ge- 
siinnungsvorschriftsmassigen Rasierpinselhutchen! Fames 
uberraschend kbrpcrgelbst das gauze mannliche Zirkusensem- 
•ble: Felix Sichermann's und Arnold Simons', Fritz und Lo
renz Knie, Arno Apels Ignaz Scheel, Herbert Albes' Julius 
Schmittolini. Katharina Knie war Use Hi.rt. Die Darstellerin 
verfr'igit fiber ein unbestreitbares Kónnen und ist im Aufslieg 
begriffen. Sie hat eine natiirliche Frische, die sie apf das 
neuzeiti’ge Lustspiel hinweist. In alien temiperamer.ithaltigen 
Scsnen ist ih.re Katharina Knie glaubhaft. Nur in Gef.uh'ls- 
ausbruchen wirkt sie unecht. Zuigegeben, dass Gefiihl in die
sem Stuck mit Kitsch identisch ist. Lohnende, lockende Auf- 
gabe, den Kitsch mit menschlicher Substan.z zu erfullen — 
was hier nicht gelang.

Jaromir Weinberger: Schwanda, der DudelsackpfeHer.
Das Werk ist an dieser Stelle gelegemtlich einer Auffiihr- 

ung in Freiburg i. Br. vor einem halben Jahr textlich, 
musikalisch. stilkritisch eingehend analysiert w.orden. Ich 
kann mich daher auf erne Betrachtung der Wiedergabe durch 
das Oberschlesische Landestheater beschranken.

Der musikalische Tell war bei Erich Peter, vor 
allem. was das Orches.ter anlangt, in guten Handen. Der 
Gesamtkorper klang lebendig, ohne zu Beanstandungen An
lass zu geben. Das Orchester spieite besonders klangschón 
uipd weich im Vorspiel zum letzten Akt. Von den Sangern 
bringt das unverbrauchteste Material Walter Hanse 
als Schwanda mit. Er scheint ein begabter Anfanger, dem 
indes noch viel zu lernen bleibt. Darstellerisch war er 
kaum ein boh me r Musikauit, noch ganz unfertig, musika
lisch ist er bestimmt noch kein (Ewald) B oh m e r - Bariton.

Leider sehr strapaiziert klingt schon seit langem Reina 
Backhaius' Sopran; darstellerisch vollkommen leblos, bliebt 
sie, der Dorota garzu viel schuidig.

Carl von Zieglmayer's Babinsky mochte man 
musikalisch hininehmen, in Geste und Mimik gab er sich wie
der hervorragend.

In jedem Betracht undiskutabel Gerda Redlich's Konigin. 
Gustav Adolf Knorzers's Bass, dem der Magier zuge- 
fallen war, gibt dann niemals zu Beanstandungen Anlass, 
wienm er eine Sprechrolle innehat, wie etwa den Taba- 

kowitsch in Hotel S t a d t Lemberg. Was er stets in 
Tonem vein sich gibt, ebenso ein in Umbesetzung ails Schwan
da erscheiinend-er, alterer kolleffialer Bariton, mag nur amu- 
s:schein Ohren zu gefallen.

iGeigeiniilber der Regie ist folgendes zu vermerken: Man 
vermisste jede Auflockenung des Spiels. Besitzt ein Dar- 
steiller Begabung cder Routime, wie Zieglmayer, dann wirkt 
er hier automatisch gut. Mit den anderen Darstellern weiss 
der Regisseur michts amzufamgen. Er lasst agieren, wie man 
grosse Oper vor 50 Jahren mimte. Irgendwelclier Kontakt zu 
neuzeitiger Buhnenkunst wird niemals spiirbar. Der Hu
mor in der Hollenszene 1st .recht kramipfig und mager, bis 
auf den originellen Regieeinfall, in diesem Etablissement den 
— Katolik ausliegen zu lassen. Abonniert der Teufel ei- 
gentlich auf das Organ der polnischen Minderheit in Deutsch- 
Oberschlesien oder wird fiir de.n Lesesaal der Hoile ein 
Fneiexemplar geliefert? Die Inszenierung des Kon.igsschlosses 
war vollkommen daneben gegluckt. Grandiioser Kitsch; die 
Saaldecke ihrer Zackenform war anscheinend von der unter- 
bewussten Vorstellung einer Kuchenspitze inspiriert. Le- 
diglich die Rahmenlandschaft mochte man hinnehmen.

Man wird sich schon etwas verjungen mussen. In 
O b e r s c h 1 e sii e.n gemaohte, unter Ausschluss einer wei- 
teren Oelffentlichkeit geltende iProminenz kann gefahrlich 
werden.

Das anspruchslose Publikum der Beuthener Erstauf- 
ifuhrung zeigte sich lubrigens ehrlich entziickt.

Kammertnusik.
Das I. Blaserquintett der Dresdner Staatsoper, bestehend 

aus den Herren: Fritz Rucker (Flotę), .loh. Kónig (Oboe). 
Karl Schutte spieite in Gemeinsohaft mit dem Pianisten T. De- 
metriescu das E-s-iDur-Quimtett op. 452 von Mozart, die Suite 
fiir Blasinstrumente: Aus Litauen von M. Laurischkus, das 
B-iDur-Sextett op. 6. vom Ludwig T.huille, die a-moil-Sonate 
fiir Flote und Klavier von G. F. Handel. Korrekt ausgedriickt: 
Selbstverstandiich warden nicht alle Weirke von alien Herren 
gemeinschaftlich gespielt, m:t Ausnahme des Sextetts, son- 
dern ihrer vorschriftsmassigen Besetzung gemass, der 
Gattung entsprechend jeweils von 2 bis 6 Herren. Ein Kotn- 
mentar zu den Kompos’tionen von Handel und Mozart er- 
iibrigt sich wohl. Die Werke von Thuille und Laurischkus 
sind zwar zeitgenóssisch, indes nicht als neuzeitig anzuspre- 

.chen. Wir hatten gem eine Suite fiir Blasinstrumente etwa 
von Strawiński gehórt.

Schade, dass die iKammermusik, feinste Bliite der Kunst, 
auszusterben scheint. Die Arbeiten von Thuille und Laurisch
kus kommen uber das Epigonale und Volkstumlich-Liebens- 
wiirdige nicht hinaus.

Die Wiedergabe aller Werke gelang schlechthim vollen- 
det, mit grósster Delikatesse und Subtilitat. Es war ein 
ideales, absolut homogenes Musizieren, an dem alle Kunstler 
gleichen Anteil nahmen. Ein begliickender Abend reinsten 
Kunstgeniessens, fur den wir der Deutschen Theater
gem e i n d e, die unter widrigsten Umstanden ihr Bestes tut. 

Dank Wissen. Frango.



Ilja Ehrenburgbegabt. Sein Idiom klingt jedoch bislang weniger eton
boy-like, denn biilowbogenhaft. Ganz farblos Paul 
Ottos George Selby und Harry Hertsch' George Selby. 
Prachtvoll Paul Hbrbiger's Philip Logan, vollsaftig 
arrivierter Pobel Maria P a u d 1 e r's Elsie. Behutsam 
Erich Engels Regie.

Von der Massary zur Bergner in Eugene 
O'N e i 1 l‘s Se 11 s amem Zwischenspiel. (der 
fheaterzettel nennt keinen Uebersetzer), Deutsches 
Kunstlertheater. Wir wissen, dass O'Neill der angeblich 
einzige mit europaischen Masstaben zu messende ame- 
rikanische Dramatiker ist. Man hat ihn bereits in 
Deutschland, vor allem in Berlin, mehrfach gespielt 
(Kaiser Jones, Der haarige Affe, Unterm karibischem 
Mond). Man erinnert sich hbchste Spannung auslosen- 
der Berichte fiber O'Neills letztes Werk: Strange 
Interlude, die literarische Sensation von New York 
aus dem letzten Jahr. Das Stuck hat dort zwblf 
Akte —■ oder sind es noch mehr? — und wird 
von 4 Uhr nachmittags bis mitternachts ge
spielt. Die deutsche Bearbeitung hat es auf
nur 9 Akte komprimiert. Die Spieldauer betragt, ein- 
schliesslich einer einzigen, kurzeń Pause, lappische 4 
Stunden. Ausserer Gang der Handlung: Nina Leeds 
Professorstochter, hat einen jungen Menschen geliebt, 
ohne ihm, undank der Intervention des Vaters, ange- 
hbren zu diirfen. Der feme Geliebte ist im Krieg ge- 
fallen. Nina treibt nun einen Totenkult. Sie ist darauf 
als Krankenpflegerin in ein Lazarett gegangen und hat 
sich, „aus Mitleid wissend", alien siechen Mannern hin- 
gegeben. Sam Evans, ein knabenhaft reiner Naturbur- 
sche, trumb, fiihrt sie heim. Nach der Eheschliessung 
erfahrt Nina, als sie bereits in anderen Umstanden ist, 
von ihrer Schwiegermutter, dass sie von ihrem Gatten 
nie ein Kind haben diirfe, da dieser erblich belastet sei. 
Die Schwiegermutter macht ihr dagegen zur Pflicht, 
ein Kind von einem anderen Mann zu empfangen, da 
der Gatte, urn leben zu kbnnen, ein Kind braucht, 
das er fiir sein eigen halt. Nina beseitigt die
Frucht ihres Leibes und gibt sich, unter
schwerstem inneren Konflikt einem Arzt hin, uni von 
diesem das Kind zu empfangen, das ihr Gatte braucht. 
Nina wird von Liebe zu dem Arzt ergriffen. Dieser ist 
ein Gentleman. Er geht nach Europa, wird zu Nina 
zuruckgetrieben, die er gleichfalls liebt. Nina steht ein 
ganzes Leben lang zwischen den beiden Mannern (ein 
dritter halt sich ohne sonderliches Gluck im Hinter- 
grund). Der Sohn wachst heran, wir erleben noch des
sen Verlobung. Dies das stoffliche Gerippe in groben 
Umrissen.

Das unerhbrt Neue an diesem Stiick soil nun sein, 
dass das Unterbewusstsein als handelnder 
Faktor mitauftritt. Die Helden sprechen neben den 
Worten, die bekanntlich dazu da sind, die wahren Ge
danken zu verbergen, eben diese Gedanken mit aus. Im 
klassischen Drama nannte man diese Erscheinung M o- 
n o 1 o g e. In den Kombdien und Reissem der Scribe, 
Sardou. L'Arronge galten derart in die Kuhsse gespro- 
chene Randbemerkungen als iiberaus witzig. Dieser 
alteste, fiir ewig abgestorben, geglaubte Theater
plunder wird nun als neueste, in U. S. A. patentierte 
dramatische Heilslehre verkundet. Was James Joyce 
in seinem Ulysses einmalig genialisch gelang, soli nun fiir 
den Hausgebrauch zurecht gestutzt werden. Jedes Tropf- 
chen sein Unterbewusstsein im Kbpfchen (im Tbpfchen). 
Ibsen gespenstertim Anfang. Hat er nicht auch 
die Lebensliige erfunden? Strindberg spielte die 
atonale Qespenster sonatę. O'Neill spielt ein 
Gespenster s o n a t i n e etwa so, wie der kleine Moritz 
sich Freud vorstellt. Die wahre Kunst besteht darin, 
das Unbewusste unausgesprochen zu lassen, es durch 
ein Fluidum zu vermitteln. Hier ist Lange nicht ein 
Zeichen von F ii 11 e oder der beruhmten deutschen 
T i e f e, sondern lediglich ein Unvermbgen zur Konzen- 
tration, Dilettantentum. O'Neills Seltsames Zwischen
spiel scheint mir unter den literarisch sich pratentieren- 
den Werken zweifellos das diimmste Stiick der letzten 
Jahre.

Um Elisabeth Bergner's willen spielt es 
wohl Direktor Robert Klein. Ebenso, wie bei 
der Massary, ist die Schauspielkunst Elisabeth Berg
ner s aus dem Intellekt gespeist. Aber des Pri- 
mare bei der Massary ist die eminent weibliche 
Substanz, die diese Kiinstlerin schbpferisch werden 
lasst. Bei Elisabeth Bergner kommt zum Intellekt nur 
Infantilismus hinzu. In alien ihren filmischen und 
szenischen Leistungen ist stets etwas Verkrampftes, 
Ungelbstes. Wenn es Elisabeth Bergner nicht endlich 
gelingt, diesen toten Punkt zu iiberwinden, dann muss 
sie scheitern. Zugegeben, dass die ihr hier zugefallene 
Aufgabe denkbar undankbar, physisch aufreibend ist. 
Das Wesen der grossen Kiinstlerin liegt indes darin, 
jegliche Rolle, sei sie nun selbst ein Kitsch oder ein 
Torso, mit ihrem Odem zu beleben. Die Bergner 
ist im Seltsamen Zwischenspiel 4 Stunden Starrkrampf. 
Lediglich retrospektiv betrachtet, hat sie im Anfang 
einige lichte Momente. Das Kindhafte des jungen Wei- 
bes ist weder jung noch weiblich. Es ist bestenfalls 
„furchtbar niedlich", eine „kolossale Leistung", aber es 
bleibt Routine, nichts Seiendes. Die ganze Leistung ist 
virtuose Neurasthenic, die in einem grossen Teil des 
Publikums verwandte Saiten beriihren mag. Die Bergner 
hat sich etwas Moissihaftes zugelegt. Sie deutet ihren 
Part ebenso wenig, wie jener verhinderte Tenor, etwa 
musikalisch, sie macht nur einen Sing-Sang daraus. 
Was man nicht einmal in der Oper darf, ohne gegen 
das ohe’"sVr Gesetz kunstlerischer Logik zu verstossen: 
Elisabeth Bergner phrasiert nahezu ebenso sinnlos, wie 
der intellektuell garnicht in Betracht kommende Moissi. 
Um ernes ausseren Effektes willen bricht sie mitten im 
Satz ab, macht Fermaten, Vorhalte; das u, besonders 
in dem Wort Du. wird vibrierend sekundenlang gehal- 
ten, das Mort Liebe jeweils in schwimmendem 
Schmalz gebacken. Man vermisst selbst den Ansatz 
zu einer Entwicklung. Zum Schluss soil die Bergner ein 
„Kind im grauen Haar" sein. Sie mutet hides lediglich 
kindisch geworden an, und ihre Darstellung in den bei
den letzten Akten bedeutet ein Versagen bis zum Un- 
ertraglichen.

Das bewegte Leben des Lasik Roitschwantz.
(Rhein Verlag, Basel).

Die Gasse am Moskaufluss.
(Paul List Verlag, Leipzig).

In1 dieir Gestalt des Lasik Roitschantz hat Ehrenburg einen 
jiidischen Soldaten Schwejk geschaffen. Es ist ein Mensch, 
der immer liber der Situation steht, der z-unachst sein.en 
ewig hiuingrigen -Magen if alien will, und der dann .uber die ewi- 
ge iGerechtigkeit und die Mangel dieser Welt philosophiert. 
Sein Verstamd, geschult durch das Studium im Talmud und 
verwirrt durch umvers tan dene Phrase,n der marxistischen und 
lenlnistischen, Staatstheorie, macht sich stets ein Bild von 
einer Situation, und in semen langen Reden trifft er so oft 
dene Nagel auf den Kopf. das man nicht weiss, soil man 
ihn fur raffiniiert oder fiir sori st blbdsmnig halte.ii. Er 
wiitot seine langen Erzahlungen mit Geschichten und Anek- 
doten von kostlioher Anschaulichkeit, und, genau wie bei 
seinem tschechischen Bruder, steckt in seinen Erlebnisssen 
die verschlagene Naivitat eines ursprunglichen Geschopfes, 
das trotz aller Niederlagen gegen die Welt dor andern recht 
behalt.

Die Konzeption der Gestalt gelang Ehrenburg, wie sei
ner stark satirischen und doch sentimentalen Begabung sol- 
che Menschen iiberhaupt gefaigen, aber im Ein.zelnen ermiidet 
sein vieles Reden und die oft ins Alberne ausartende Reihe 
seiner Streiche gar zu sehr. Lasik verliert seine Bescthaf- 
tiigung als ehrsamer Schneider in Hoimel durch die Denun- 
ziation wegen einer angeblich respektlosen Aesserung liber 
das „leuchtende Andenken" eines Genossen. Nach seiner 
Gefangnishaft beiginnt sein Wanderleben, das ihn durch Russ- 
lamd, Deutschland, Frank re i ch, England und Palastina fiihrt, 
wo er, einem emporten Wachter zum Trotz, am Grabe der 
Rahel stirbt. Alle Berufe masst er sich an, die merkwiirdig- 
sten Aben.teuer erlebt er, gewappnet mit seiner komplizier- 
ten Philosophie. Enitziickend ist die Geschichte, wie er, das 
diirre, wiinzige iMannchen, mit einem dicken J Angling zusam- 
men, zum Kinde degradiert und von einiem geschaftstiichti- 
ge,n Apotheker als Reklame fiir Lebertra.n (wie er sein und 
wie er nicht sein soil), ins Schaufenster gesetzt ward, oder wie 
er als Rebbe in Frankfurt am Main auftritt, und eine weit- 
gehende Grossziigigkeit in der Auffassung religioser Vor- 
schriiften einfiihrt, bis seine Autoritat von einem Fleischer 
zerstort wird, der ihn beim Schinkenidiebstahl erwischte.

Das bewegte Leben des Lasik iRoitschwantz ist also reich 
an heiteren Situationein und tiefen Gedanken; sdhade, dass 
es in der Darstellung zerflattent and imam nicht leicht durch- 
kommit. Die Uebersetzung von Waldemar Jollos wird der 
schwierigen Aufgabe, den jiiddiisch-bolschewistischen Jargon 
wiederzugeben, wonin die Hauptschwierigkeit und der grosste 
Reiz des Buches liegen, aufs beste gerecht.

Die Gasse am Moskaufluss erschien ein Jahr 
vor diesem Roman und erlebte in Russland einen grossen

Die Bergner, unter Heinz Hilperts Regie spie
lend, wird in diesem Stiickwerk von fast alien anderen 
Darstellern weit iibertroffen. Da ist vor allem Rudolf 
F o r s t e r's Dr. Edmund Darrell. Eine wunderbare 
Leistung. Herz hinter scheinbarem Zynismus grand
seigneurhaft verhalten, ein grosser, bleibender Ein- 
druck. Dann gibt es Mathias Wi eman's Sam 
Evans, prachtvoll in der Entwicklung vom Herb-Miinnli- 
chen zum arriviriert Spiessigen. Entziickend das 
Biible von Waldemar Pottier, unverfalschtes 
Eton. Und dennoch bei aller Starbesetzung: Theodor 
Loos, Helene Fehdmer (Kaysslers Frau) — im Ender- 
gebnis ein verlorener Abend.

G. B. S.
Da wir von englischen Stucken reden: Das letzte 

des grbssten lebenden, englisch schreibenden Dramati- 
kers, Bernard Shaw's Kaiser von Amerika, 
(deutsch von Siegfrid Trebitsch), Deutsches Theater, 
(Buchausgabe: S. Fischer Verlag, Berlin). Die Komodie 
The apple cart, fiir die in diesem Sommer zum ersten 
Mai stattgefundenen Shaw-Festspiele in Malvern inner- 
halb von 3 Wochen geschrieben, wurde bekanntlich vor 
der englischen Urauffiihrung in Wa rszawa pol
ni s c h gespielt. Man sah sie in dieser Sprache vor 
Berlin bereits auch in Katowice unter dem Titel Wiel
ki Kram. Der deutsche Titel: Der Kaiser von Ame
rika, ist auf die an sich unwesentliche Episode zuriick- 
zufiihren, in der der amerikanische Botschafter in Lon
don dem englischen Kónig die Wiirde eines Kaisers 
von Amerika anbietet.

Bernard Shaw ist sein ganzes Leben lang Sozialist 
gewesen. nicht nur, wie es so schbn heisst, in Wort und 
Schrift. Nicht nur in der ausseren Tat. Denn es scheint 
undenkbar ,dass die Labour Party heute in England re- 
gierte, wenn Bernard Shaw nicht immerwah- 
rend viel verachtete, darum indes nicht weniger not- 
wendige, politische Pionierarbeit geleistet hatte. Ber
nard Shaw hat dariiber hinaus Sozialismus gelebt, nie 
die Idee verraten. Darum durfte auch nur e r die 
grossartige Persiflage auf Demokratie und 
Parlamentarismus schreiben, gleichsam als hei
teren Epilog zu seinem grossen WegweiserzumSo- 
z ia 1 i s m u s, dem vorletzten Werk. Nur aus positiver 
Einstellung kann Satire fruchtbar werden. Nicht von 
einem kretinhaften Hungerbergpredigtsamtskandidaten, 
(„Ach wie gut, dass niemand weiss, dass ich Rumpel- 
s t i 1 z c h e n heiss"), darf sie geiibt werden. In sou- 
veranem Geist hat G. B. S. unsere Zustande politisch 
gesehen, parodiert, die Schaden blossgelegt, wie ein 
reinigendes Gewitter. Wenn Shaw dabei missverstan- 
den worden ist, weil zufallig der Kbnig in diesem Stiick 
der einzige K e r 1 ist, so ist dies kein Argument gegen 
den Autor. Nichts lasst sich so klar sagen und schrei
ben, dass es nicht tausend Dummkopfe missverstanden. 
Hans Blither schrieb einmal in seinen besseren Ta- 
gen: „Man darf Antisemit sein, aber nur als Jude". Mit 
anderen Worten: Selbstkritik, Herrschaftenl, die das 
Gegenteil von „Differenzaffekt" bedeutet, (Man kommt 
heute ohne diese grossartige Erkenntnis Arnold 
Z w e i g's in Caliban garnicht mehr aus). Man darf 
eine Satire auf die jiingste Generation schreiben, wie 
sie die entziickende Schule von Uznach bedeutet, 
auch wenn man an Jahren alter 1st, aber nur wenn man 
Carl Sternheim heisst. Man darf die Schatten-

Erfo'lg. In diesem Buch wird das Schicksall einer ganzen 
Hausereihe ges chi Merit, die verschiedensten Menschen und 
ihre seltsamen Erlebnisse werden erzahlt, und dennoch 
bleibt es in der Form viel scharfer umrissen, als der vorige. 
Ehrenburgs vielseitige Begabung zeigt sich hier im besiten 
Licht, eir 1st ein Dichter und Kenner des grauesten Alltags, 
ein ironisoher Weltverachter und Skeptiker, der dennoch das 
heisseste Herz und die reinste Liebe fiir alle Zumiickgesetzten 
:und feiner Organisierten hat. Den Derben bliiht Freude, 
'den Zarten Leid... mit dieser Erkenntnis leben die besten 
seiner Menschen. Unter der Last von Armut und Elend 
kampfen sie sich hindurch, der Umsturz hat in ihrem Le
ben nichts gebessert, nur die Angst vor Konfliktem mit der 
herrschenden Partei ist noch hinzugekommen! In der Not 
des Alltags hat jeder seine besonderen Schmerzen und kleii- 
nen Freuden. Bei dem einen ist es die Hauslichkeit und das 
Einikochen von Konfitiire, beim andern ein mfjglichst unkom- 
pliziertes Liebesverhaltnis; Jusik hat seine Geige .und reges, 
schmenzliiches Interesse fur die andern. am stairksten die un- 
gestiillte Liebe zu Tanja. Er ist ein Kruppel und Philosoph, 
schon ausserlich ein Stiefkind des Lebens, wie Lasik Roit
schwantz, der sein geistiger Bruder ist. Tanja wiederum er- 
sehnt die Erfullung ihres iFrauentums, aber sie droht an der 
seelenlosem, rein korperlichen Begieirde der sie umgeben- 
den Manner zugrundezugehen — die Gefiiihle des- Kriippels 
enkennt sie nicht, ebensawenig wie die tiefere Neigung ihres 
zweiiten Liebhabers, der sie, wie seine dichterischen Be- 
strebungen, unter der Maske nuchterner Geschaftsmassig- 
keit verbirgt. Sein Geschenk, einen Ring, das schuchterne 
Zeichen von Verehrung. missdeutet sie als en.tehrende Be- 
zahlung und schenkt ihn einem anderen, der ihn zu Gelde 
machem will. Nach dem Verschwinden des Madchens fiirch- 
itet er, durch den Ring Verdachit auf sich zu lenke.n und ent- 
ledigt sich seiner bei einem schlafenden Bettier. Dieser, ein 
ehemaiiger Lateinlehrer, fast ihn als Gabe einer schonen 
Frau auf, als Beweis menschlicher Giite, von dem er sich 
erst trennt, als er einen noch Aermeren trifft, als er selbst 
ist. Es ist zufallig gerade der Gober des Ringes, der durch 
die Erinnenung an Tanja auifgeriittelt und in den besten Sei- 
ten seines Wesens bestarkt wird.

Wumdervoll gezeichnet ist jener alte Bettler und ehe
maiiger Lehrer, ein wahrer Philosoph wie ein griechischer 
Weiser, die Herrlichkeit der zwecklosen lateinischen Spra
che preisenid. Er und die beiden Anderen erheben sich uber 
den Schmutz der Abflussgasse, und ihre Fahigkeit, zu leiden 
■und den Glauben an Gluck zu bewahren, versohnt mit dem 
Schicksal, wie das Bliihen des Fruhlings, der die Hasslich- 
keit dert mit einem sanften Schimmer iiberzieht. Es ist 
ein echt russisches Buch, erschiitternd, tief und doch nicht 
trostlos. Es ist das redfste und geschlosse.nste von Ilja 
Ehrenburgs Buchern, dessen Erfolge mit der Liebe der 
Jeanne Ney und Michael Lykow begannen. Auch 
hier muss man mit Befriedigunig festsitellen, dass die Ueber
setzung von Wolfgang E. Groegers den Stil gut trifft.

T. G.

seiten von Parteibonzokratie mit Blitz und Donner 
durchleuchten, wenn man Bernard Shaw ist. Dies be
deutet nur ein Zeichen von Starke. Man ist ein Esel, 
wenn man darin eine Rechtfertigung Wilhelm II. und 
des monarchischen Prinzips erblickt.

Dieses champagnerhaft spritzige Stiick wird unter 
Max Reinhardts Regie herrlich gekiihlt serviert. 
WernerKrauss ist Kbnig Magnus, ganz Ueberlegen- 
heit, sympathisch noch in den menschlichsten Schwa- 
chen. iromieumwittert, ein Mann von Format. Kostbar 
die Reihe der weiblichen und mannlichen Minister: Man 
muss sie alle, alle nennen. Margo Lion, Maria Krahn, 
Kurt Gerron, Max Giilstorff, Eduard von Winterstein, 
Egon Friedell, Hubert von Meyerink, Friedrich Kiihne. 
In einer Episode entziickend Lore Mosheim's Prinzes- 
sin, absolut farblos Lina Woiwode's Kbnigin Jemima. 
Vorziiglich die kbniglichen Sekretare H. Heinrich von 
Twardowski's und Willi Forst's. Grossartig turbulent 
Otto Wallburg's amerikanischer Botschafter, dessen Ko
mik aus der selben Quelle gespeist ist, wie die Roma
nowski's. Das Beste liess ich mir fiir zuletzt: Maria 
Bar d's Orinthia, die Geliebte des Kbnigs aus dem den 
ersten mit dem zweiten Akt verbindenden, in vieler 
Augen wohl seltsamen Zwischenspiel. Maria Bard hat 
nicht ohne Nutzen die Schule von Uznach absolviert. 
Sie spielt gleich einer Panterkatze, mit ihrem herrlich 
trainierten Kbrper in absoluter Beherrschung entfessel- 
tes Theater. Sie ist der neue Typ der Schauspielkunst, 
im Tanzerisch-Gymnatischen der weibliche Gegenpol zu 
Harald Paulsen. Sie schwingt, fliegt buchstablich 
durch den Raum, ist auf einmal, wie ein Laubfrosch, an 
der Decke ihres Laboratoriums, in einem Satz fiber 
Fliigel und Bettstatt, ganz benervtes Muskelspiel. Eine 
Augenweiide ein Schauspiel. Ein Shaw - Spiel. Fa- 
mose Buhnenbilder Ernst Schutte's.

Die Katakombe.
Nach diesen vier theatralischen Ereignissen soli fiir 

heute nur noch von einem neuen Kabarett die Rede 
sein. Es betitelt sich: Die Katakombe, (Direktion 
Karl Nierendorf), liegt im Kiinstlerhaus, Bellevue- 
strasse. Das ist eine Gruppe junger Menschen, die sich 
kiinstlerisches Kollektiv nennt (tragt man so etwas iibri- 
gens noch? falls ja, zumindest doch hinten lang!) Da hat 
sich Jugend zusammen getan, wie vor Jahresfrist die 
Gruppe junger Schauspieler, von denen man auch den 
trefflichen Revolte-Regisseur Hans Deppe, darunter 
findet. Die Jungens und Machens, entziickend frisch, 
entziickend frech, machen sich iiber den ganzen Bluff, 
unter dessen Auspizien 1930 beginnt, gewaltig lustig. 
Politik, bayrische Belange, Literatur, Jugendbewegung, 
Revuekitsch (3 Musketiere), kriegen eins auf Dach, dass 
es kracht, und man sich fast totlacht. Hier ist soviet 
urspriingliche Begabung, soviet Besessenheit, solche Ein- 
heitlichkeit der Linie, dass man jedem von den Madchen 
und Burschen begliickt die Hand driicken mbehte, mit 
dem Wunsche: „Gott er h alte euch euere 
herrliche Unprominenz, Kinder!"

Klaus Mann in Katowice!
Einer gemeinschaftlichen Einladung der Deut

schen Theatergemeinde und des Deutschen Kul- 
turbundes .fiir Polnisch-Schlesien .folgend, wird 
Klaus Mann Anfang Marz d. Js. in Katowice aus 
eigenen Schriften lesen.



Bucher um den Krieg
Georg von der Vring: Camp Lafayette 

(Carl Schiinemann-Verlag Bremen.)
Paul Alverdes: Die Pfeiferstube 

(Rfitten und Lonling, Frankfurt a. M.)
Eigentlicher Held der beiden Biicher ist der Krieg. Aber 

nicht der, den wir jetzt kennen, von Remarque, Renn, Frey, 
Bróger und den unzahligen anderen. Die Skepsis, die s:ch 
alien neuen Kriegsbiichern gegeniiber unwillkurlich einstellt, 
dass sie weniger Ergebnis einer d'chterischen Notwendigkeit 
sind. als geschickte Spekulation auf eine gerade herrschende 
Mode. schwEndet, bei beiden, wenn man nur die ersten Seiten 
gelesen hat. Fur Georg von der Vring und Paul Alverdes 
isi der Krieg vor allem Anlass und Hintergrund. Seiten, hie 
und da, schlagt er hinein in d:e Geschichte, schwirren Flie- 
ger. ticken ein paar M. G‘s„ sonst erfahren wir Tn nur 
indirekt, wir sind hinter der Front, iim Vorzimmer, Oder 
besser im Nebenzimimer des Krieges.

Camp Lafayette, das deutsche Gefangenenlager in Fran- 
kreich, ersteht bei von der Vring: hoch, weiss, m't vielen 
Baracken, abseits und kompliziert. Ersteht in alien Stimmun- 
gen der Natur und der Menschen, mit alien seltsamen Ge- 
wohnheiten, Brauchen, Gesetzen, Riten, die sich diese auf 
eiinen engen Platz zusammengedrangten Manner ausdeniken, 
oder denen sie erliegen. Eine Fiille von Schicksalen ist uber 
uns ausgeschiittet. Aber von der Vring ist kein eigentlicher 
Psychologe. Er zergliedert weder die Charaktere, noch 
lasst er sie sich breit entfalten; sie werden nur angedeutet; 
da und dort, Gesprache werden gefuhrt, die ganzlich unreal 
ersoheinen. weil sie lyrisch gefarbt sind, und weil Camp 
Lafayette iiberhaupt ein vollig romantisches Buch ist. Trotz 
einer Fiille sorgfailtigster Beobachtung hat fast alles einen 
Hauch von Dichtung Oder Unwiriklichkeit. Und das stort ein 
wem g bei diesem ganz auf Schilderung angelegten Buch.

Es ist weder Reportage noch Anklage. Vring gibt V.ele 
Bilder, deutliche und undeutliche. Unterhaltungen, Assozia- 
tionen, es werden Traume enzahlt, irgend eme Nebenhandlung 
fangt an, bricht ab, menschliche Beziehungen werden ange
deutet. Dieise Gefangenschaft erleben wir wie durch einen 
Schleier, oft list alles von einer seltenen Gefiihlsmtensitat, 
aber ebenso oft unklar. Vring wollte nicht nur den Roman 
der Entstehung von seltsamen Gewohnhe'ten .schreiben, es 
hat ihm nicht geniigt, die Vielfalt des Qefangenenlagers zu 
zeichnen, er hat gefiihlt. wie ihm die Gestaltung dieses klei- 
nen Kosmos fur sich mit den unzahligen iMoglichkeiten einer 
Schilderung des Aussergewohnl'ichen entglitten ist, und so 
folgt erst gegen Schluss des Buches noch eine Handlung: 
Die Flucht und nochmalige Gefangennahme des Leutnants 
Adam: angehangt, unproportioniert und etwas unorgan sch. 
Die Hauptlinien verfliessen, vieles verwirrt sich. Es bleiben 
die Leute im Camp Lafayette, es ble:bt. das Abseitige, die 
Schilderung der Natur, aufgefangen im Spiegel eines sensiti- 
ven und mltfuhlenden Herzens. Man ware versucht zu sagen, 
dass Camp Lafayette in vielem ein typisch deutsches 
Buch ist.

Die Pfeifer, das sind v'ier Soldaten, die, auf gleiche Art 
an der Kehle verwundet, nur noch durch eine Kaniile atmen, 
In einer Stube liegen, kaum reden kbnnen, aber sich ver- 
stehen. helfen, und itr einer unendlich zarten Weise lieben, 
ohne dass es ihnen bewusst wind. Wir kennen sie alle ganz 
genau, den Aeltesten, Pointner, einen ehemaligen Metzger- 
gesellen. der jetzt so schmal ist, dass man ihm seinen friihe- 
ren Beruf nicht mehr glaubt, und den jiingsten, Benjamin, 
einen Knaben von siebzehn Jahren, der das Sterben schon 
vial zu nah erfahren hat, den preussisohen Pionier Kollin 
und dann den Englander Harry Flint. Aus einem med'izi- 
nischen Kuriosum. einem Sonderfall von fast grotesker Pra- 
gung hat Paul Alverdes eine der schonsten und ergreifend- 
sten Erzahlungen gemacht, die in letzter Zeit erschienen 
Sind, oihne Abschweif und Umiweg, klar und gegliedert. Er 
lasst sich nicht, wie v. d. Vring, von seinem Stoff miitneh- 
men, er steht uber ihm. Er verklart ebensowenig all die 
unangenehmen und peinlichen Dinge, die eine Verwundung 
mit sich bringt, wie er sich mit mikrosikopischer Genauig- 
keit in das widerliche Detail versenkt. Er gibt sich nicht auf 
in der Begegnug mit seinem Stoff, wie das die Romantiker 
tun, er verliert sich nicht. er halt sich gleichsam ausserhalb 
der Begegnung m'it seinem Vorwurf. Desto grosser 1st der 
Eindruck, den wir mit davonnehmen. Da die Sprache und 
die Menschen nichts von all dem Entsetzlichen verraten, 
sprechen die Dinge und Begebenheiten umso lauter von dem. 
furchtibaren. zerstorenden und barbarischen Krieg.

Richard Plaut.
W. E. Siiskind: Jugend.

(Deutsche Verlagsanstalt, Stuttgart).
Man hat dieses Buch mit gnosster Spanning erwartet; 

denn es sollte das verschwomtnetne und undeutliche Bild, 
das W. E. Siiskinds Novellenband T o r d i s hinterlassen 
hatte, klarein und seiner „Fragwundigkeit" (um des Autoirs 
Lieblingswort aus der Tordissammlung zu zitieren) entktei- 
den. Wir wollen geduldig sein und weiter warten; .denn 
miissten war unte.r dem Eindruck von Siiskinds jftngstem Werk 
ein endgultiiges Urteil fallen:, es kionnte kaum seihr positiv sein.

Siiskind hat, das s-piint* man sich ein grosses und lohnend 
— neuantig.es Ziel gesteckt. Er will einen Beitrag zur Psy
chologie liefem der Jugend, will denen ein Denkmal setzen, 
an .denen man bis jetzt achtlos und unaufmerksam vorbei- 
gegangen isit: den Durchschnittlichen, den Mittelmassigen, 
den Unibedeuitenden. Aber der Gefahr, die diese Aufgabe in 
sich tragt, ist Siiskind erlegen. Die Monotonie eines Schiiler- 
alltags ist nicht greifbar gestaltet, der Eindruck der Ein- 
tbnigkeit wird durch Schildeirung und Auffiihrung langweiliger 
Details nur unzureichend kiimmer.lich arweckt. Der Atmos- 
phare feihlit jede Dictate und Gcschlossenheit; wie hinter einem 
grauen Nebel erspat man nur miihsam Gestalten und Ge- 
schehen. Dieses Nebeis Name ist: Unpersonlichk-eit. Das 
Buch atmet eine Kalte aus, die den Leser e.rschauern lasst. 
Die personliche Distance von Stoff und Gestalten, die vide 
Junge Autoren (sicher zu Unrecht und zum Schaden des ent- 
stehenden Werkes) sich abfordern, ist hier bis zum vblligen 
Unbeteiligtsein, zur absoluten Interesselosigkeit getrieben. 
Eine mittelmassig geleiitete Ma.rionettanbu.hne vol! hólzer- 
ner, steifer Figuren versucht mit schlechtem Erfolg, beseeltes, 
bewegtes Leben vorzutauschen. — Erst im zweiten Tell, der 
in der Inflation spielt, farbt die Unnuhe der ausseren Lebens- 
umstande auf die Gestalten des Buches, ab und gibt ihnen 
einen — wenn auch ziemlich ni.edrigen •—■ Grad von mensch- 
licher Korperwarme.

Abgesehen von dieser o.ben skizzierten, angreifbanen Ge- 
samthaltung zeigt Siiskinds Buch auch in der Konzeption 
einen tiefen Bruch. Die beiden Teile des Romans sind vollig 
unorganisch neb en ein and er gestellt, durch nichts, als die Ge
stalt des Helden verbunden. Fremd und zusammenhanglos 
folgen zwei Handlungen. die durch Personenliste, Milieu und 
Betrachtungsart unterschieden sind, aufeinander.

Und auch stilistisch bietet Siiskinds Wenk eine schwere 
Enttauschung. Welch glanzvolle Sprachgestaltung hatte man 
sich von ihm, der Carrs Wildblilhende .lugend 
beispiellos iibersetzt hatte, versp.rochen 1 Nichts von diesem 
.iiberschauimend, kraftvollen, diesem unwiderstehlich mit 
reissenden Deutsch, findet sich in Siiskinds neuem Buche! 
Schwer und gehemmt fliesst die Sprache, nirgends ein ziin- 
dender, schopferischer Einfall!

KliHSTLERFEST
DES KUNSTbERISCHEN GESANTPERSQNALS 
DES OBERSCHLESISCHEN LANDESTHEATERS

BEUTHEN O.-S.

BEU 11. Januar 1930

BO
im Landestheater 
und Konzerthaus

Festvorstellung im Landestheater
20 (8) Uhr Erstauffiihrung 20 (8) Uhr

Das land dies Lachdns
Operettenneuheit von Franz Lehar

Gleichzeitig
21 (9) Uhr im Konzerthaus 21 (9) Uhr

habarett Moderne Tanze
Auserlesene Tombola

Grosse Attraktionen Ueberraschungen
Sektzelt ,,Henkel Trockenboden1*
Heurigen ,,Weinzeltu im Erfrischungsraum des Theaters

3 Musikkapellen
Toilette: Kostum (ohne Zwang) oder Gesellschaftsanzug 

Ehren-Protektorat Ober-Prasident Dr. Lukaschek
Das Protektorat haben giitigst ubernommen:

Nikolaus Graf Ballestrem, Stadtveiordneter Behrendt, General-Direktor 
Dr. ing. h. c. Brennecke, Biirgermeister Dr. Colditz, Bergrat Drescher, 
Studienrat Fitzek, B'irgenneister Fianz, Chefredakieur von Freyhold, 
Ober-Biirgermeister Dr. Geissler, Chefredakteur Dr. Goldstein, Wirki,g 
Geheimer Legationsrat Freiherr Dr. Baron von Griinau, Landrat Harbi , 
Stadtverordneter Harnoth, General-Intendant tiling, Ober-Biirgermeister 
Dr. Knakrick, Wirki Geheimer Rat Dr. President Kindermann, Chefre
dakteur Dr. Krull, Direktor Kruyk, Stadtrat Kudera, Konsul Kunzel- 
Biirgermeister Leeber, Oeneralkonsul Leon Malhomme, Ober-Studienrat 
Dr. May, Stadtschulrat Dr. Opperskalski, Oberbergrat Preisner, General- 
Direktor Benno Richter, Chefredakteur Schadewaldt, Landgerichts-Priisi. 
dent Schneider, Stadtbaurat Stutz, Studienrat Dr. Sylla, Landrat Dr. Urbanek.

Das Fest wird veranstaltet zu Gu listen der Ferienkasse. 
Bullkarten zum Preise von 5,— Mk.,

fur Besucher der Festvorstellung 3,— Mk.

Aber diese Worte so lien nicht die letzten, endgultigen 
iibeir diesen juingem und — troitz allem —- begaibten Schrif.t- 
steller sein. Wir wollen .geduldig sein und weiter warten.

Koplowitz.

Nur eine Knabenseele__
Na ch Familienpapieren herausg e‘g‘e‘b‘e‘.n v‘o,n.... 

(Herder & Co. Verlag, Freiburg i. Br.)
O, dieser Titel! Man entschliesst sich nur widerwillig, 

ein Buch mit einer Ueberschrift, die sehr stark an Courths- 
Mahler erinnert, in die Hand zu nehmen. Aber man ist an- 
genehm uberrascht, wenn man zu lesen anfangt. Schon dieser 
stimmungsvolle Anfang filhrt e'nen in die Atmosphare des 
Buches ein. Dann die traurige Geschichte von Kampf, Liebe, 
Leid und Tod jenes schonen, edlen und reinen Knaben, der 
seinen Heiland erst im Tode findet, wie jener Kaspar 
Hauser Erich Ebermayer's seine Mutter auch erst 
im Tode gefunden hat. Ein Buch, das alle sogenannten Er- 
zieher lesen miissten, damit auch ihnen endlich einmal ein 
Li.cht aufgeht, wie es im Innem ihrer Zoglinge aussehen 
kann, damit auch sie endl’ch einmal das Verstandnis und die 
Liebe zur Jugend aufbringen, die jenen Dr. Breczay, den 
wahren Erzieher, erfullt. damit auch sie, falls sie einmal in 
die ,,Verlegenheit“ kommen sollten, Jugend fur sich retten 
zu konnen-nicht ratios mit weitgeoffnetem Munde dastehen 
und versagen! Die Jugend sucht eine Autoritat, einen Fiihrer 
und Freund und kann sich nicht mit Pseudoautoritiit und 
herablassendem .Papatuim begniigen, wie es der „Herr Pro
fessor" auf dem Katheder darstellt.

Kurt Siissmann.

Ernst Gieser: Abglanz. Wahr- und Plattheiten.
(Editio - Teuito - Franka, Berlin).

Als 6. Band der Editeufra erschien soeben in einer Erst- 
auflage von 300 numerierten, auf Biitten gednuckten Exem- 
plaren eini AphoHsmenkreis uniter dem Titel: Abglanz. 
Den Untertitel muss man wohl so deuiten: Se.it dem Grie- 
chen, gibt es im Grutnde keine neuen Wahriheiten. Selbst 
die scharfste Spitze wird durch dauernden Gebrauch abge- 
plattet. Es gilt nur, alien Wahirheiten, aus denen d i e Wahr- 
heit besteht, stets die uns gemasseste Form zu finden. 1st 
dies nun dem Autor gelungen?

Bei dem Titel: Abglanz wird man sich des Goethe- 
Wortes entsinnen: „Am farbigen Abglanz haben wir das 
L e b e n“.

Auf eine ganz unpratentiiose Weise geht es hier um ein 
neu.es Weltbild, einen reinen Weltspicgel, der uns indes keine 
Fata morgana vorgaukelt, kein Zer.rbild gibt, sondern inglei- 
chen .traditionsbewusst, wie zuikunftgerichtet — das nennt 
man Kultur — die Welt deutend betrachtet. Der Fluoh

Band IV soeben erschienen

F. A. BROCKH AUS/LEIPZIG 

„In Umstellung eines bekannten 
Satzes kónnte man hier sagen, daB 
uns dieses Werk auf der ganzen 
Welt niemand nachmachen kann."

Volksstimme, Frankfurt a. M„ 
uber den „GroBen Brockhaus".

Jetzt nodi giinstige Bezugsbedingungen:

1. Bequeme Ratenzahlungen,
2. Umtausdi alter Lexika.

Verlangen Sie noch heute 
von Ihrem Buchhandler oder 
direkt vom Verlag kosten- 
frei und vollig unver- 
bindlich fur Sie die 
anregende und reich bebil- 

derte Broschiire:
Der GroBe Brockhaus 

neu von A-Z.

des Kapitalismus u.nd seiner Exponenten, Nationalism's mid 
Militarismus, wird ebenso durchleuchtet, wie dis neus Hy- 
bris des Kollektivismus. Menschlichkeit wird hier teuch- 
tend klar gefordert, ganz umlarmoyaut.

Platonisch sind die Gedanken, getragen vom elan vital, 
entsprungeu einem leidenschafitliah klugen Kopf, beseelt vom 
radikalen Aktivismus des Herzens, in Beherrschung per
son lich geformit.

Das Buch, das ich zu den wertvollsten Bereicherungert 
des vergangenen Jahres zaihle, obwohl es, nicht nur seiner 
Jahreszahl nach, bereite In 1930 weist, kommt fur absehbare 
Zeit garnicht von meinem Schreibtisch herunter.

Die schwarze Mutter Gottes von Częstochowa.
In Warszawa hielit im kunsthistorisohen Ausschuss der 

polnischen Akademie der Wisseuschaften Dr. Tomczyk einen 
Vortrag uber die Enitstehungsgesohichte des beruhmten wun- 
dertatigen Muttergottesbildes in dem polnischen Wallfahrits- 
orte Częstochowa, der sogenannten „Schwarzen Mutter 
Gottes" auf diem „Helleni Berge". Tomczyk vertrat die Be- 
hauptuing, da.ss das kiinstlerisoh bedeutende Werk eine Ar
beit des — Giotto sei, Tatsachlich ist das Bild erst zu 
Beginn des 14. Jahrhundents niach Polen gekommen, und 
mancherlei Griinde sprechen dafiir, dass es bei einem fiihren- 
den italienischen Meister bestellt sein kbnmte.

Eine polnische Kunstakademie.
Das warschauer Departement fur Kultur und Kunst hat 

die Satzungen einer polnischen Kunstakademie entwoirfen, der 
25 Mitglieder angehoren swollen, und zwar Schriftsteller, Mu- 
siker, Maier, Bildhauer, Architekten und Schauspieler. Die- 
ersten zehn oder funfzehn Miitglieder werden von der Re
gierung ernannt und kooptieren die ubrigen. Die Mitglieder 
der Akademie erhalten einen lebenslanglichen Ehrensold. 
Die Schauspielkunst danf in der polnischen Akademie immer 
■nur durch ein Mitglied ventreten sein.

Der polnische Dichterpreis fiir Goetel.
Der polnische Staatspreis fur Literatur in Hbhe von 

15 000 Zloty ist in diesem Jahre dem Dichter Ferdinand 
Goetel fiir seine Erzahlwng Das Herz des E i s e s ver- 
liehen worden. Von Goetel sind im vorigen Jahre einige- 
Erzahlumgen aus Turkestan, wo er den Weltkrleg in russi- 
soher Verbannung verlebte, auch in deutscher Uebersetzung 
erschienen und an dieser Stelle gewurdigt worden. Ueber 
Begegnungen mit .Goetel ist hier gelegentlich der Besuche 
von Thomas M a n n und Erich Ebermayer in War
szawa gleicbfalls berichtet worden. Goetel .ist seit langerer 
Zeit Vorsitzender des polnischen Pen-Clubs.

Deutsche Urauffiihrung einer polnischen Komodie.
Der seit Jahren grosste polnische Lustspielerfolg „Die 

beiden Herren B“ von Marion Hemar wurde von Leo 
Jacobson fur die deutsche Biihne bearbeitet. Die Urauf- 
fiihrung fand soeben am Deutschen Schauspielhaus in Ham
burg statt.

Deutsche Literatur in Polen
Thomas Mann's: B u d d e .n b r o o k s u. Franz 

W erf el's neuer Roman: Barbara oder die 
ft b m migk eit, warden zur Uebersetzung ins Polnische 
erworben.

Jahrgang 1902 polnisch.
Ernst Glasers Roman: Jahrgang 1902 erschieir 

soeben in polnischer Uebersetzung bei Roj, Warszawa.
Kattowitz auf der Biihne.

Das Basler Stadttheater hat das Schauspiel „Da ph n is. 
und Chloe in K at t owi t .z“ von Eckart Peterich 
zur Urauffuih.ru.ng in der diesjahrigen Winte.rspielzeit erwor- 
be.n. In diesem Stuck wird das Ttaema des antiken Romans, 
Unschuid und erstes Wissen, zum Inihalt eines Trauerspiels 
un.ter toutiger J.ugenid auf diem Hintergrund des Nationali- 
itateniproblems. Direktor Dr. Oskar Walterlin wird die Auf- 
ifubrung i.nszenierc.n.

Rudolf Fitzeks Minderheit
ein Schauspiel auf das an dieser Stelle erst in der letzten 
Nr. nachdrucklich hi.ng.ewiesen wurdie, ist noch vor Ver- 
se.ndung an die Biihnen von Intendant Smolny zur Urauf- 
fiihrumg am Stadttheater Wurzburg angenom- 
men worden.

Inzwischen wird bekannt, dass die Urauffiihrung des 
Dramas bereits am 18. Januar anlasslich einer Tagung der 
Intendanten der gemeinniitzigen Theater Deutschlands in 
Wiirzburg stattfindet.

Klaus Manns neue Komodie: Gegeniiber von China.
ist von den Vereinigten Stadttheatern in Bochum-Duis

burg (Intendant Dr. Saladin Schmidt) durch Vermittlung des- 
Buhnenvertriebs Oesterheld & Co„ Berlin, zur Urauffiiiiirung 
erworbe.n worden.

Jaromirs Weinbergers Weihnachten.
Musik .f.iir grosses Orchester und Orgel, gelangte durch 

die Munichie.ner Philharmoniker outer Clemens von Franken
stein erfoigreich zur Urauffuhrumg.

Eingegangene Bucher
Arthur Schnitzler: Im Spiel der S o m m e r 1 ii f t c.. 

S. Fischer Ve.rlag, Berlin.
Ludwig Marcuse: R e vo 1 u ti on a.r und Patriot, 

Das Leben Ludwig BSrnes. P. List Verlag, Leipzig,
Ari m a n a c h 19 3 0. P. List iVerlag, Leipzig.

Ernst Ottwalt: Ruhe und Ordnung. Malik Verlagr 
Berlin.

Theodor Plivier: Des Kaisers Kulis. Malik Ver
lag, Berlin.

Andre Maurois: Das Schweigen des Ober stere 
Bramble. R. .Piper Verlag, Munchen.

Joseph Kessel: Bell a doh n a. R. Piper Verlag, Mun
chen.

Pirandello: Heute Abend wird aus dem S t e g- 
reif gespielt. R. Hobbing Verlag, Berlin.

Ivan Cankar: D'a s Haus zur barmherzigen 
Mutter Gottes. Niethammer Verlag, Wien.

Lord Edward Grey: Fu nf und z w a n z i g Jahre P o- 
I i t i k. (2 Bandie). F. Bruckmanra A. G„ Munchen.

Romain Rolland: Beethovens M e i s t e r j a h r e. 
Inset Verlag, Leipzig.

Arthur Kahane: Die Thimigs. Erich Weibezahl Ver
lag, Leipzig.

Propylaen Wei tgesch ich t e. Bd. VII. Proy 
pylaen Verlag, Berlin,

Der gross e Br ockhaus. (Bd. IV). F. A. Brock- 
'haus Verlag, Leipzig.

Max Brod: L o r d Byron k ornimt aus der Mode. 
P. Zsolnay Verlag, Wien.

S. M. von Propper: Was nicht in die Zeitung 
k a m. Frankfurter Societatsdruckerei, Frankfurt a/M.

Joseph Roth: Panoptikum. Verlag Knorr & Hirth, 
Munchen.

Georges Clemenceau: Claude Monet. Urban Ver
lag, Freiburg i/Br.

H. Graf Coudenhove-Kalergi: Antisemitismus. 
Pan-Europa Verlag, Wien.

Albert Steffen: Wil del sen. Verlag fiir Schbne 
Wissensohaften, Dorn ach.

A. R. Meyer: Herrn Munk epunkes Bowlen- 
u nd C o c k t a i 1 - B u oh. Ernst Rowohlt Verlag, Berlin.

A. Piperger: Rote Jugendfahnen uber Wien. 
Arbeiter-Ju.gend Verlag, Berlin.

Ernst Gieser: Abglanz. Editio-Teuto-Franka, Berlin. 
Hellmuth Soltau: Largo fiir Vi on cello und 

Orgel. Verlag Ernst Gieser, Berlin-Zehlendorf.


