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Die Wirfschaftspolitik der Regierung
Krzyżanowskis neuste Kritik.

In Nr 5 vom 1. Februar d. Js. wiesen wir auf den 
Ernst der Wirtschaftssituation, wobej wir feststellten, 
dass die Wirtschaftskrisis sich dauernd verscharfe und 
baldigstmóglich Schritte zu unternehmen seien, urn 
einer Katastrophe vorzubeiigen.

Gieichzeitig behandelten wir das Wirtschaftspro- 
gramm von Dr. Ferdynand Zweig, bezw. fiihr- 
ten wir seine 12 Gebote zum Katnpf mit der Wirtschafts
krisis an.

Wie bekannt, wurde die Diskussion fiber das Bud
get beendet, anlasslich dereń Prof. Dr. Adam 
Krzyżanowski gleichfalls referierte. In aeinem 
Bericht beriihrt uns besonders seine Stelungnahme zur 
gegenwartigen Wirtschaftslage und die von ihrn orgc- 
schlagenen Vorbeugungsmittel, gegen eine weitere Vet- 
scharfung der Kriso, die er im Bereich von Handel, ZM', 
Steuer. Handelsvertrag und Staatsunternehmenpoiitik 
als unumganglich erachtet.

Mit besonderem Nachdruck ist die Stellungnahme 
des bekannten Wirtschaftsexporten zur Rolle des Han
dels im Wirtschaftsleben zu unterstrei- 
chen. Wie wir untenstehend anfiihren, betrachtet cr 
den Handel als eine Aterie des Wirt- 
s c h a f t s 1 e b e n s und dieKrisis inderLand- 
wirtschaft als eine Folgeerscheinung 
der Depression im Handel. Er spricht 
sich uber den Handel wie fo'gt aus:

Der Handel ist ein Wirtschaftszwcig, der in er>ter 
Reihe vom Umsatzkap'tal lebt und diesen in der Ge- 
meinschaft verbreitet. Die Depression im Handel ist 
die Hauptursache der Krisis in der Landwirtschaft. 1 c h 
hoffe. dass oh n e Einschrankung der 
Staatseinnahmen eine Ermassigung der 
Umsatz.steuer fur den Handel moglich 
sein w i r d. Die dadurch in kurzer Zeit vergrosser- 
ten Einnahmen werden ganz bestimmt die durch Er
mass gung der Umsatzsteuer verursachten Verluste aus- 
gleichen.

Ausserdem sehe ich noch eine Reformmoglichkeit, 
und zwar die Ermassigung der Verzugs- 
zinsen. Wir haben in Polen illegalen Wil
cher. jedoch behaunten bose Zungen, dass es e i n e n 
unillegalen Wucher gibt, der durch 
den Staat selbst betrieben wird,» und 
der darin besteht, dass bei verspateter Zahlung von 
Steuern grossere Verzugszinsen behoben werden. als 
gesetzlich festgesetzt sind Dies ist nicht gerade sehr 
angebracht und steht im Widerspruch zu den Interest, 
des Staatsschatzes. denn ich glaube nicht, dass man auf 
diesem Wege eine Beschleurigrrng der Steuerzahlung 
erreichen kann. Dagegen wird dadurch der Zinssatz 
unerhort in die Hohe geschraubt.

Es gibt noch ein anderes Steu e r- 
Projekt. das jedoch gefahrlich ist. Es 
soil eine Aenderung der Einkomme li
stener durchgefiihrt werden in der Weise, dass die 
Steuersatze bei der armsten Volksschicht ermassigt und 
bei der mittleren erhbht werden. sodass die Einkom- 
mensfeuer im Budget nicht verringert wird. Soiche 
Kanitaiisierung verringernde Reform nimmt Einfluss 
auf Ben Prozentsatz und ermassigt die Lohne.

Zu den grossen La sten der Staat s- 
wirts chaff gehbren auch die staatli
chen Unternehmen. Es ist eine alte 
Wahrh~’,t, dass st aa tl ich e Unterneh
men schon seit Ew'gkeit nur D e f i z : t e 
ergeben. In Australien regiert die ^ozialisti- 
sche Parfei. Sie Cbernahm aHe Unternehmen. fiihrte 
ein Imigrationsverbot ein. Jedoch ist es jetzt dazu ge- 
kommen. dass Australien private Unternohmer sucht. 
die fiir b'lFves Ge'd d:e durch die offent’iche '.’/irtschaft 
ruinierfen offenti'ohen Unternehmen ubemehmen moch- 
ten Der ans+ra’icche Kredit tie' -’ororf man d<vt 
ge^mwartig zum Veikauf der Haiidelsilotte schreiten 
will.

Auch in der offentlichen Wirtschaft der Handels- 
flotte der Vereinigten Staaten besteht ein 
Defizit. In den letzten 2 Jahren warden 231 Sch ffe fiir 
43000 000 Dollar verkauft, wahrend diese vor 8 Jahren 
fiir 405.000.000 Dollar gekauft worden waren.

Unsere staatlichen Unternehmen Ie- 
ben im bedeufendem Masse aus O u e 1- 
len ausserhalb des Budgets. Man sprichr 
davon. dass die Stickstoffinteressen des Staa- 
tes grosse Zukimft haben. Das ist wahr, jedoch muss man 
immer daran denken. dass ca. 9 0.0 0 0.000 Z I. aus 
Quellen ausserhalb des Budgets zum Bau der neuen 
Stickstoffabrik in Mościce genommen wurden. Dies ist 
ein wertvoller Schatz fiir den Staat, jedoch muss man 
sich immer dessen bewusst sein; dass im gegebenem 
Moment diese Unternehmen nicht einen Groschen dem 
Staatsschatz abwerfen und was sie mit einer Hand in 
das Budget einzahlen, das ziehen sie mit der anderen 
aus Quellen ausserhalb des Budgets wieder heraus. Ich 
bin tiberzeugt, dass die Ausgabe fiir Mościce notig 
war. aber man muss wissen, dass wir einer fiir Umer- 
nehmen sehr schweren Zeit entgegen gehen. Man muss 
also vorsichfg sein und neue Finanzouellen schaffen.

Mit Befriedigung kann ich feststel'en, dass das. was 
die Fisenbahn durch Abschliessung des Vertrages mit 
der Firma Lilpop. Rau & Loewenstein tat nne gesunde 
Ftnanzierangsart von Unternehmen ist. Staatliche Un
ternehmen miissen unbed’ngt durch privates Kap'tal 
finanziert werden. D:e Ersparnis. die die Regierung 
dadurch erzielen wird. kann zur Beendung der Eisen- 
bahnlmie Śląsk — Gdynia beniitzt werden. Es besteht 
die Absicht. dem schon jetzt in Form eines Finanzge- 
setzes Ausdruck zu verleihen. Dies muss auch im Ver- 
haltnis zu anderen Unternehmen, wie z. B. Gdynia, an- 
gewandt werden. Es ist in Gdynia ein Hafenrat. ahn- 
lich wie in Danzig, zu schaffen, der sich aus Privatka- 
pital fmanz’cren wurde.

Die Handels politik der Regierung 
muss naturgemass auf der Entfernung 
vom Kriegszustand beruhen. Le'der hat 
tins das Ausland zahlre'che Peschrankumgen aufgewor- 
fen. Nach dem Waffenkrieg begannen d:e WirtsHiaits- 
kriege. Das Ausland hat uns im bedeutendem Masse

Das Projekt beziiglich einer Kontrolle fiber ausian- 
dische Waren, die sich im freien Verkehr befinden, 
durch Anbringung von Zeichen, bezw. Plomben durch 
die Zollamter hat in den Handelskreisen grosse Beun- 
ruhigung hervorgerufen.

Dieses Projekt soil 1) d i e inlandische In
dustrie vor der auslandischen Kon- 
kurrenz schutzen und 2) den Schmug- 
gel bekatnpfen. Mit Rucksicht darauf. dass die
ses Projekt im Fall einer tatsachlichen Einfuhrung eine 
grosse Umwalzung in den Wirtschaftsverhaltnissen ver- 
ursachen wiirde. muss zuerst genau uberpriift werden. 
ob es durchfuhrbar ist, gegebenenfalls der beabsichtigte 
Zweck erreicht wird.

Der Obersc h les i sc lie Handel ist an 
dieser Frage besonders interessiert. 
und es ist ihrn an der Bekampfung des 
Schmuggels ganz besonders gelegen. 
denn nirgends m a c h t sich derSchmug- 
gel derart unangenehmbemerkbar. wie 
gerade h i e r. Es 1st bekannt. welchen Umfang der 
Schrrmggel angenommen hat und mit welchen Schwie- 
rigke’ten die hiesige Kaufmannschaft kampfen muss 
Denn Waren aller Art werden aus Deutsch-Oberscliie- 
sien franko geschmuggelt ins Haus ohne jedes Risiko 
geliefert. Auf der anderen Seite wiederum muss die 

die Reglementierungspolitik zum Schutz unserer Selbst- 
versorgung und aktiven Handelsbilanz vorgeworfen. Es 
entsteht jedoch die Frage, ob wir nicht in djeser Rich- 
tung zu weit gingen. Diese Frage beschaftigt speziell 
Landwirte.

Wir besitzen gegen war tig 190 Ein- 
fuhrverbote. Davon 120 die auf dem deutsch- 
polnischen Zollkrieg beruhen. Die restlichen 70 stelien 
jedoch einen „Weltrekord“ dar.

Diese Politik wird im Faile eines Zustandekommens 
des Handelsvertrages mit Deutschland gemildert.

Aber nehmen wir an, dass die Handelsvertrags- 
verhandlungen scheitern.

Es entsteht nun die Frage. ob wir dann der inter- 
nationalen Konvention betreffend Ein- 
und Ausfuhrverbote beitreten sollen. 3’sher 
bestand ein Widerspruch zwisćhen der Stabilisations- 
anleihe- und der Warenumsatzpolitik. Der erne Weg 
zu ihrer Beseitigung wird der Beitritt zu der oben er- 
wahnten Konvention sein.

Alle Ein- und Ausfuhrverbote flnde 
ich falsch. Es bestehen Regierungsverordnungen, 
z. B. betr. Ausfuhrpramien auf Getre:de, Zoll auf Chi'e- 
Salpetersalz u. ,s. w. Die Regierung erte'lt diese Er- 
leichterungen nach freien Ermessen der Behorden. Die
ses System ist schadlich. denn die Regierung kann die 
Erleichterungen nicht fachgemass anwenden; ausserdem 
ist dieses System unmoralisch. Wenn man be- 
hauptet. dass der Handel daniederliegt. 
so gibt es doch einenHandel derbliiht, 
namlich der Handel mit den Genehmi- 
gungen fiir die Ein- und Ausfuhr. Diese 
Politik fiihrt in den Handel das Spekiilationsmoment em.

Mit Befriedigung miissen wir feststellen, dass die 
Ansicht dieses bervorragenden Nationalokonomen mit 
der durch uns schon seit Jahren vertretenen Meinung 
iibereinstimmt. Wir haben immer wieder betont. dass 
eine Gesundung des Wirtschaft si eb ens 
nur durch eine entsprechende Ein- 
schatzung des Handels, dem man nor
male E n t w i c k 1 u n g s m o g 1 i c h k e i t e n schaf
fen muss, zu bewerkstelFgen ist. F:ne identische 
Stellung nimmt K. auch hinsichtlich der staatlichen 
Unternehmen. die nur Defizite aufweisen und da
durch auf die Steuerschraube Einfluss haben. ein. Es 
ist zu hoffen. das die Stimme dieses Prominenten ange- 
sichts der ernsten Lage ein baldiges Echo finde.

Dr. L. L.

hiesige Kaufmannschaft mit der ausserordentlich starken 
Konkurrenz der Grenzstadte des ehemaligen russischen 
Gebietes kampfen. Demzufolge wird auch 
jede Initiative, die zur Erschw erung 
des Schmuggels strebt durch dieober- 
schlesische Kaufmannschaft mit Ge- 
nugtuung begriis’st, jedoch haben folgende 
Griinde diese veranlasst, sich gegen 
dass neue Projekt auszusprechen.

1) Wenn es sich um Schutz der in- 
landischen Industrie vor der auslandischen 
Konkurrenz handelt, so muss von vornherein bemerkt 
werden, dass dieses neue Mittel semen Zweck vollkom- 
men verfehlt, ausserdem in keinem anderen europai- 
schen Staat angewandt wird und Polen dadurch eine 
Ausnahme unter den zivilisierten Staa
ten darstellen wiirde. Diese Massnahme 
wurde nur im ehemaligen zaristischen Russland ange
wandt, was davon zeugt. dass wir eine merkwiird:ge 
Schwache haben. bei jeder Gelegenheit den .gegenwar
tigen Verhaltnissen ganz.und gar nicht angenasste Ein- 
richtungen von den absolut nicht lebensfalfgen Mustern 
des alien Rusęlands zu ubernehmen, statt uns nach 
Staaten zu richten die auf einem entsprechenden Ni
veau stehen. In dieser Beziehung sind wir unverbes- 
serlich. Trotzdem wir Beispiele haben. wie ungiinstig

Sollen auslandische Waren piomliiert werden?



Rout
im polnischen Generalkonsulat

Gelegentlich des Na m ens tag e s von Staats- 
prasident Ignacy Mościcki fand im Hause 
des beuthener polnischen Generalkonsułs am 1. d. Mts. 
ein Empfang start. Fiihrende Persbnlichkeiten aus Be- 
hórde, Wirtschaft, Theater und Presse nahmen daran 
*eil. Unter den Anwesenden bemerkte man den soeben 
zum Prasidenten der Handelskammer Oppeln gewahlten 
Oeneraldir. Bren neck e, Polizeiprasident 
Danehl, Biirgermeister Franz, (Hindenburg), 
Generaldirektor H. Goldstein, Landrat 
Graf M a t u s c h k a. Die entzuckend gastliche At- 
mosphar e, die das Haus von Herrn Ma Iho m m e u. 
seiner charmanten Gattin stets ausstrahlt. teilte sich, 
wie gewotot, in kiirzester Zeit den Gasten mit. Trotz 
der Harte der Zeit kam in diesem Kreis wahrend der 
im Flagę dahingleitenden Stunden echte Faschingsstim- 
mung auf, und man trennte sich nach Unterhalrting. 
Jazz und den Freuden der Tafel. ausserst animiert. erst 
zu sehr vorgeriickter Stunde. Der Abend bedeutete 
geseUschaftlich einen Hóhepunkt der oberschlesischen 
Saison.

sich dies im Wirtschaftsleben auswirkte, werden :tn- 
mer wieder diese schlechten Beispiele nachgeahmt. Auf 
diese Weise haben wir das Passystem ubernom- 
men, und erst nach Ablauf von 10 Jahren konnte man 
die massgebenden Stellen von dem ungiinstigen Einfiuss 
dieses Systems auf das Wirtschaftsleben iiberzeugen. 
Dasselbe bet riff t auch die P a t e n t e, die gleichfalls 
aus Russland iibernommen wurden, wie auch unser en 
Zolltarif. der sich sehr gut den russischen Wirt- 
schaftsverhaltnissen anpasste in Paleń jedoch nicht zu 
gebrauchen ist, Unter Zugrundelegung dieser Beisoieie 
haben wir geniigend Beweise dafiir, w'e sich die An- 
wendung russischer Muster auf unsere Wirtschaft aus- 
■wirkt. und es ist zu befiirchten. dass im Faile der Ver- 
wirklichung des Projektes der P I o m b i e r u n g von 
Waren auslandischer Herkunftdie W’rt- 
schaftskreise wiederum jahfelang die Verwerfung for
dem. da die ungiinstigen Auswirkungen dieses Projek- 
tes sich immer mehr bemerkbar machen wurden. D i e 
gegenwartigen Wirtschaftsverhaltnisse 
eignen sich absolut nicht zu einem 
derartigen Experiment.

Hinsichtlich der Frage, ob die WarenpDmbierung 
ein entsprechendes Schutzm'ttel der inlandischen Indu
strie vor der auslandischen Konkurrenz ist. muss man 
feststellen, dass dies ein ganz schwaches Mittel ist und 
einzig entsprechend sind, der Zollta
rif und eine sinngemasse Zollpolitik

Dieses Mittel wird allgemein als wirksam an- 
genommen, denn nur eine richtig gefiihrte Zollpolitik 
kann vor der auslandischen Konkurrenz schiitzen.

2) Was den zweiten Zweck dieses Projektes anbe- 
langt.so ist ztierst die Frage zu beantworten. ob es 
sich ’durchfiihren lasst, ob es nur bei 
verschiedenen Waren angewandt ver- 
den kann, und schliesslich obdadurch 
der Schmuggel t at s a ch lich bekampft 
wird.

Es ist von vornherein zu bemerken. dass h i n- 
sichtlich einer ganzen Reihe von Wa
ren die Plombierung sich fiberhaupt 
nicht durchfiihren lasst. Was wieder
um den Rest der in Frage kommenden 
Waren anlangt so werden diese sehr 
v i e I im Wert verlieren, da sie doch 
beschadigt werden. Dies wird man am 
besten an Beispielen aus den ein z ei
nen Branchen beweise n. Bei Wasche, 
Kragen, Taschentiichern und Krawatten 
lasst sich das Projekt gar nicht durch- 
fiihren. Bei Herren- und Damenkonfek- 
tion wfirde es sich durchfiihren lassen. jedoch wiirde 
es auch in dieser Abteilung auf Schwierigkeiten stossen 
Es kommt namlich sehr haufig vor, dass diese Waren 
vielfach umgetauscht werden sollen. und mit dem Mo
ment der Beseitigung der Plomben wiirde eine Kontrolle 
unmoglich. Bei Sei de. die einen wicht'gen En- 
fuhrartikel darsteHt, wird diese Plomb’erung auch sehr 
schwer durchfiihrbar sein. denn in vielen Fallen soil auf 
Wunsch des Kaufers an beiden Enden geschnitten wer
den und man wiirde dann nicht wissen. an welchem 
Ende die Plombę anzulegen ist. Dies ist auch bei Sel- 
dentiichern der Fall. scho,n abgesehen davon. dass 
durch Anlegung der Plombę die Seide, bezw. das Ta- 
schentuch beschadigt werden und dadurch die Ware an 
Wert verlieren wiirde. Bei den sogenaanten Ga- 
lanteriewaren besfeht die Schwierigke’t darin. 
dass die Plombierung mit grosser Arbebsleistung. Ze’t- 
itnd Kostenverlust verbunder wfire. Auf viele gro«sere 
Schwierigkeiten stosst die Plombierung bei Artikeln 
wie P o r z e 11 a n. Kri stall und bi II'ger Bi
jouterie. Die Fakturen auf ausl3nd:sche Waren zer- 
fal’en sehr hfinftg auf humderte von Artikeln, bezw. Posi
tioner Bei Kristall- ufld Porzel’anwaren ware dies 
fiberhaupt nicht durchzufvhren. bei anderen Artikeln 
wiederum wiirde es einen grosser und kostspieligen 
Beamtenapparat erfordem und ausserdem mit grossem 
Zeit”erhtst verbunden sein,

Bei Eisenwaren lasst sich diese Plombie
rung im grnssen Masse auch nicht dvrehfuhren. Fbenso 
bei Lebensmitteln und Delikatessen 
w’e Konserven, frischem Gbst, Gemiise. Fischen. Ka- 
viar u. s. w.

Bei Schokoladen- und Zucker-, bezw. 
Konditoreiartiketn wi’rde d’es gie’^hfnils schwer zu 
hcwerksteh'een: ausserdem ist die Fmft’hr von Schoko- 
lade- und Znekerart’kein verboten. Abgesehen von 
diesen afirmfiibrten Motive ist es schwer sich vorzu- 
stel’en wie bei dieser Art Waren, d’e pinmbkrnng vor- 
zimehmen ware. Der ubnurtier Arf’kel wird nur 
in o-eringem Masse pmo-fr-hrt in ’’mvp V$»n«n nnr V’.A-c 
in Vernai-Vmig oder Biichsen. Ausserdem ist in dieser

iBranche kein Schmuggel festzustellen. denn dieser Indu- 
striezweig steht in Polen auf einem ziemlich hohen 
Stand, sodass die verhaltnismassig billi-g ist, und daher 
ein Schmuggel nicht lohnt.

Genau so schwer durchfiihrbar ware die Pio m- 
bierung bei Drogen.

Im allgemeinem ware die Durch- 
fiihrung dieser Plombierung bei Mas
sena rtik e In, w enn sie auch zu bewerk- 
stelligen ware, mit derart grossenKo- 
sten und Schwierigkeiten verbunden, 
dass der Handel mit diesen Waren un
moglich wiirde.

Bei Beaohtung dieses Sachverhaltes muss man zu- 
geben. dass h’nsichtl'ich einer ganzen Reihe von Waren 
die Plombierung sich iiberhaupt nicht durchfiihren 
Hesse. Was dagegen den Rest anbelangt, miissen fol- 
gende Momente beachtet werden.

Was den Schmuggel selbst betrifft, so ist zu be
merken. dass dieser iiberall- dort vorkommt, wo Gren- 
zen bestehen. Es handelt sich nur darum, diesen mbg- 
lichst zu bekampfen und erschweren, und main muss 
s’ch iiberlegen, ob das in diesem Art'kel behande’te 
Mittel sich dazu eignet, oder ob andere Mittel anzu- 
wenden sind.

Es ist von vornherein zu bemerken, 
dass Waren nicht durch Kaufleute son- 
derndurchSchmugglergeschmuggeltwer  
den und meistens direkt in Hande des 
Konsumenten gelangen. Es wirft sich 
nun die Frage auf, ob die Greń z-K o> n t r o 11- 
organe ausreichend sind und ob die znr 
Verfiigung stehenden K,r2fte und Mittel, 
geniigen, urn den Schmuggel erfolgreich 
zu bekampfen. Soweit es uns bekannt 
ist, verfiigt die Grenzwache nicht fiber 
ausreichende Mittel und die Bestrebun- 
gen miissen in erster Reihe danach en
rich t e t we rd e n, diese Mangel zu besei- 
t i g e n.

Was den Schutz der inland is chen Indu
strie anbetrifft. so geniesst diese unseres Erachtens 
nach m vielen Fallen geniigenden Schutz durch hohe 
Zolile. Man nriisste vielmehr erst feststellen. ob ge- 
w'sse Industriezweige einen Zołlschutz durch hohe 
Zoile verdienen, denn in vielen Fallen wird dieser in 
der Weise ausgeniitzt, dass der Fabrikant. auf die be- 
stehende Zołlmauer vertrauend, gar nicht danach 
strebt, seine Produktion zu verbessern. Er reebnet viel
mehr die hohen Zfille zu dem Preis des Produktes da
zu, das hinsichtlich der Qualitat dem auslandischen 
nicht gleichstehen. H’er Hegt mm gerade die Anspor- 
nungsquelle fiir die Industrie.

Gleichfalls muss festgestellt werden. wie sich die
ses System in der Praxis auf die Kaufmannschaft aus- 
wirken wiirde. Unseres Erachtens nach konnte dies 
den Handel nur noch mehr erschweren und ausserdem 
zu dauernden Schikanen und Verstim- 
mungen ffihren. Die Kontroilbehórden wurden 
dauemd die Kaufmannsch^ft matraitigen. standige Kon- 
troi’len durchfiihren, Revisionen und Untersuchungen 
vomehmen, sodass die Kaufmannschaft noch den letz- 
ten Rest ihrer Ruhe verlieren wiirde. Die Ingerenz des 
Staates im Wirtschaftsleben hat fast schon die Grenze 
des Ertraglichen erreicht, hemmt vielmehr die Ent
wicklung des Wirtschaftslebens und das hier bespro- 
chene Projekt ist eine weitere Etappe in dieser Rich- 
tung. Die Organe der Steuer und Zollbehbr- 
d e n haben gegenwartig ziemlich weitgehende Kompe- 
tenzen zum Einschreiten in prvate interessenkreise. 
D eses Projekt geht noch weiter. Es muss 
der Kaiufmamnschaft eine gewisse Freiheit gelassen und 
diese n’cfrt dauemd unter dre Lune genommen werden. 
Zur Zeit der I n f I a t i o n wurde dem Handel unter- 
stellt, dass nur er von dem Valutasturz Nutzen z!ehe 
und das einzige diese Verhaltn’sse ausniitzende E'e- 
ment sei. Dies hat sich natiirlich als eine Legende er- 
wiesen. Spiiter wurde die Reglementierung 
eingefuhrt, die den Handel in bedeutendem Masse 
hemmte, und gegenwfirtig beabsichtigt man einen neuen 
Hemmkfotz der normalen Entwicklung des Wirtschafts
lebens anzulegen.

Gleichzeitig smd auch noch andere ungunsEgen 
Momente d:eses Projektes zu behandeln. Seine Durch- 
fiihrung wiirde unzweifelhaft einen enormen Z o 11- 
beamtenapparat erfordern. was wiederum in 
bedeutendem Masse unser Budget he'asten und indi- 
reckt auf die Kaufmannschaft gewalzt werden wiirde. 
Dies wiirde wiederum eine Verteuerung der Waren zu 
Folige haben.

Wir nehmen an. dass der Gesetzgeber mit der 
Orientiercheit der Allgemenheit hinsichtMch der 
Schadlichkeit des Kaufs auslandischer Waren rechnet 
und auf d’ese Weise dem Publikum die Erkennung aus- 
landischer Waren erleichtern will. Wir befiirch- 
ten jedoch, dass dies ein vollkommen 
entgegengesetztes Result at erzielen 
wiirde. Man muss jedoch zugeben, dass 
eine gewisse Bevorzugung auslandi
scher Waren durch die Konsumenten be- 
steht. die der falschen Ansicht sind, dass 
dies Waren besserer Qualitat seien. 
Durch die Plombierung wiirde nun die 
Aufmerksamkeit in erhóhten Masse auf 

idle auslandischen Waren gelenkt und 
eine gewisse Reklame dafiir gemach t.

I In dieser Angelegenheit fand am 5. d. Mts. in der 
Handelskammer Katowice eine SitzUng 
samtlicher W i r t s c h a f t s v e r b a n d e der 
’Wojewodschaft Schlesien statt. D:e Wirt- 

! schaftsorganisaitionen sprachen sich gegen die Ein- 
fiihrung der Plombierung auslandischer 

IW a r e n aus. Wirtschaftliche Verei- 
inigung fiir Polnisch-Schles. ausserte ihre Stellung- 

nahme Im oben behandelten Smne. Es steht zu erwar- 
ten. dass infolge der geschilderten Verhaltnisse das 

iPro’ekt bei den massgebenden Faktoren keinen Beifall 
finden wird.

Dr. L. Lanipel.

Geldwesen und Borse
Warschauer Bfirsennotlerungen.

D e v i se n :
31. I. Belgien 124 18 — 124.49 — 123.87. London 

43.37*4 _ 43.48 — 43.27. New York 8.898 — 8-918 — 
8 878. Paris 35.00 — 35.09 — 34 91. Schweiz 172.05 —
172.48 — 171.62. Wien 125.44 — 125.75 — 125.13.

1. II. Belgien 124.18 — 124.49 — 123 87, Kopen- 
hagen 238.45 — 239.05 — 237 85. London 43.3714 —
43.48 — 43.27. New York 8.899 — 8 919 — 8.S79. Paris 
34 98 — 35.07 — 34.89. Schweiz 172.00 — 172.43 — 
171.57, Stockholm 239 35 — 239.95 — 238-75. Wien 
125.46 — 125 77 — 125.15. Italien 46.66 — 46 78 — 46.54.

3. II. Danzig 173 46 — 173.89 — 173.03, Holland 
357 85 — 358.75 — 356.95. London 43.37% — 43.48/4 —
43.27 Paris 34.99 — 35 08 — 34.90. Prag 26 38 — 26.44 
26.32. Schweiz 171.97 — 172.40 — 171 54, Wen 125.50
— 125.81 — 125.19, ItaHen 46.68 — 46.80 — 46.56, Tallin 
237.59 — 238 18 — 237.00.

4. II. Danzig 173.34 — 173.77 — 172.91, Belgien 
124.20 — 124.51 — 123 83. Holland 357.90 — 358.80 — 
357.00. London 43 36 — 43 47 — 43.25. New Yoxk 8 90
— 8.92 — 8.88. Paris 34 98 — 35.07 — 34.89. Prag 
26 37% _ 26 44 — 26 31 Schweiz 172.02 — 17202 — 
172.45 — 171 59. Stockholm 239.25 — 239.85 — 238.65, 
Wien 125 50 — 125 81 — 125.19.

5 II. Danzig 173.37 — 173 80 — 172.94, Belgien
124.27 — 124.58 — 123.96. Holland 357 95 —358 85 — 
357.05 London 43.36% — 43 47 — 43.26, New York 890 
_ 8 92 — 8 88. Pars 34.97% —35 06 — 34 89. Prag 
26 37% — 26 37 — 26.43 — 26.31. Schweiz 172.14 — 
172 57 - 171 71. Wien 125.49 — 125.80 — 125.18, Ital’en 
46 69 — 46 81 — 46.57.

6. II. Danzig 173 38 — 173.78 — 172 98. Holland 
357.90 — 358 80 — 357 00. Kopenhagen 238 43 — 239.03
— 237 83 London 43 37% — 43 48 — 43 27. New Y^rk 
8 901 — 8 021 — 8 881, Paris 35.00 — 35 09 — 34 01, 
Prag 172 57 — 171.71, Italien 46.69 — 46.81 — 46 57, 
Tallin 237.53 — 23R 13 — 235.93.

Wertpapiere.
4-proz. Invesfi+'onsanle he 123 50. 5-nroz. pramlcrte 

Dollaranleihe 78 50 — 77.25 — 78 00. 5-proz. Konver- 
sionsan’eihe 5000. 10-proz. Fisenbahnanleihe 102.50, 
8-nroz Pfandbrtefe der Bank Gospodarstwa Krajowego 
94.00, 7-proz. Pfandbriefe d?r Bank Rolny 83.25.

A k t i c n.
Bank Po'sk’ 182.50 — 184 00. Przemysł Lwów 

100 00 — 102 On, ppnk Zachodni 78.00. Cukier 2° 00, 
bazy 4.25 — 4 00 Wegiel 51.50 — 52 00. Lilpop 25 50, 
Modrzeiów 13 25, Gc*rowieckie 62.00 — 61.00, Stara
chowice 20 75 — 21.25.

Um eine Verbl’Hg'.mg des D’skontsatzes bel 
Privatbanken.

In den nachsten Tagen sol'1 eine Sitzung des Ban- 
kenverbandes in Polon abgehalten werden. in der das 
Problem einer eventuellen Ermassigung des Disk'nt- 
satzes bei Privatbanken besprochen werden soli. D et 
steht im Zusammenhang mit der Ermassgung_ deśTTs- 
kontsatzes durch die Bank Polski, die mit dem 31. Ja- 
nuar d. Js. erfolgte.

Eine Ermassigung des Diskontsatzes um % bezw. 
1% wird jedoch von der Einfiihrung des Gesetzes be- 
treffend Abtragung der Steuer vom Kapitał abhangig 
sein.

Die Gesamtumsatze der Bank Polski Im Jahre 1929.
Der Gesamtumsatz der Bank Polski betrug im yer- 

gangenem Jahre 87.819.000.000 Zł. gegeniiber 
82.484.0C0.000 ZI. im Jahre 1928.

Die Umsatze in den eimzelnen Filialen der Bank 
Polski betrugen im Jahire 1929 im M:H. ZI: in War
szawa — 53 528, Katowice — 4.150. Poznań — 3 692, 
Kraków — 2.594. Lodź — 2.278, Lwów — 2.192. Sos- 
now’ec — 808. Bielsko — 798, Lublin — 742, W'lno — 
727. Kró. Huta — 726. Bydgoszcz — 683, Radom — 
546, Grudziądz — 522, Stanisławów — 478 Toruń — 
475, Częstochowa — 441. Włocławek — 406. Droho
bycz — 383. K:eke — 350. Równo — 347, Ostrów — 
.342. Breść n. Bugiem — 340. Ka'isz — 332, Gniezno 
321. Białystok 313, Łuck — 294. Tarnów — 275, Tarno* 
poi — 266. Przemyśl — 236. Rybn:k — 2.30. Inowro
cław 229, Gdvn’a 211. Siedlce — 209. Zamość — 208, 
Leszno — 207. Piotrków — 194, L:dzbark — 190. Rze
szów — 189. Grodno 180, Nowy Sącz — 178, Płock — 
168. Tomaszów Mazow:ecki — 165. Kołomyja — 157, 
Jasło — 152. Tczew 138. Łomża 124. Starogard 121, 
Chojnice — 113. Jarosław — 108, Pińsk — 96, Suwałki 
— 63, Baranowicze — 8.

| ginfuhr/Ausfuhr/Werkehr |
Kohlenexport Im Januar.

Der Kohlenexport durch die polnischen Hafen in 
Danzig und Gdynia erzielte im Januar d. Js. eine bidier 
nicht notierte Ziffer. Es wurden verladen: in Da.odg 
— 551.214 to. und in Gdvnia — 254.045 to., sorn’t ?u- 
sammen 805.259 to. Im Verg’eich zum Januar 1929 be- 
deutet dies einen Zuwachs der Verladung um ca. 
163 615 to., d. s. 25,5 Proz.

Ruckgang des Exportes aus Bielsko.
Die Exportsta-tistik der Industrie in Bielsko weist 

'm Januar d. Js. im Vergleich zum lanuar 1929 einen 
gewissen Rfipkgang auf. An farbigen Wollwaren wur
den im Januar 1930 44.000 kg. im Werle von 2.000 000 
Zł. und an farb:-gen HalbwoMwaren 600 kg. im Werte 
von 22.0(X) ZI. ausgeftihrt. Im Vergleich zum Januar 
1929 erfolgte erne Verringerimg im Gewicht um 34% 
im Wert um 24%.

Elnfiihrverbot von Kartoffeln nach Oesterrelch.
Im bsterreichischen Qesetzblatt vom 18. Jarrnar 

d. Js. erschien eine Verordnung des Landwirts -b ftsmi- 
nisteriums, die das Einfuhrverbot fiir Kartoffeln wie



auch der zu dereń Verpackung dienenden Gegenstande 
aus Staątcn. in denen Kartoffelkrebs festgestellt wurde, 
einfuhrt Dieses Einfuhrverbot bezieht sich auf Eng
land, die Tschechoslovakei, Danemarck. Frankreich, 
Holland, Irland. Deutschland, P o 1 e n und die Schweiz.

Diese Verordnung verschliesst vollkommen unseren 
Kartoffelexport nach dem Oesterreichischen Markt, der 
bisher der grosste Abnehmer polnischer Kartoffeln war. 
Dies ist gerade im laufenden Jahre des bedeutenden 
Exportuberschusses aussemrdentlich bedauerl’ch.
Vieh- und Fleischexport nach Oestereich im Jahre 1929.

Im vergangenem Jahre warden aus Polen insge- 
samt 402.135 Stiick lebendes Vieh, 622.000 kg. Fleisch, 
191.000 kg. Darme und 114.000 Stuck gescWachtete 
Schweine nach Oesterreich ausgefuhrt. Das durch die 
osterreichische Regieruing Polen ziigewiesene Kontin- 
gent (566.000 Stiick) wurde infolge des hohen In’a-nds- 
preises und des geringen Warenangebotes in den letz- 
tem 3 Monatem nicht uberschritten.

Die Umsatze des Gdynger Hafens im Jahre 1929.
Entsprechend dem Ausbau des Ha<fens in Gdynia 

steigit auch dessen Waren- und Schiffsvenkehr. Der 
Warenumsatz betrmg jm Jahre 1929 insgesamt 2.818.000 
1.956.000 to. im J. 1928). Der Gesamtumsa-tz st’eg somit 
im Verhaltnis zum J. 1928 um 43%. Ausgefuhrt war
den hauptsachlich folgende Waren: Kohle (2.337.000 to.), 
Holz. Zucker und Zement. Eingefuhrt dagegen Kunst- 
dungemlttel, Reis. Erz und Brucheisen.

Der Personenverkehr betrug im Jahre 1929 23.959 
(1928 _ 23.282 Personen). Eingelaufen sind 1.541 
Schiffe, ausgelaufen 1.552 Schiffe.

Polnisch - tschechischer Handel im Jahre 1929.
Der Warenaustausch zwischen Polen und der 

Tschechoslovakei weist fiir 11 Monate des Jahres 1929 
ein Aktivsaldo fiir Polen in Hbhe von 60.222.000 ZL 
Der Export tschechoslovakischer Waren nach Polen be
trug in dieser Zeit 211.994.000 Zl., wahrend der Import 
aus Polen 272.216.000 Zl. betrug. Im Jahre 1928 betrug 
das Aktivsaldo fiir Polen 74.989.000 Zl. Als Hauptex- 
portpositionen nach Polen figurieren (nach polnischer 
Berechnung): Lebensmittel — 13.231.000 Zl.. Tierpro- 
dukte — 23.415 000 Zl., Baumaterialien und keramische 
Produkte — 12.007.000 Zl., Gias und Glaswaren — 
5.668.000 Zl., chemische Produkte — 8.901.000 Zl., Me- 
talle und Metallwaren — 16.920.000 ZL, Maschinen und 
Apparate — 25 673.000 ZL, Papier und Papierwaren — 
8.610 000 ZL. Textilwaren — 42.515.000 Zl.

Demgegenuber hat Polen in derselben Zeit ausge- 
ffihrt: Lebensmittel — 18.742.000 ZL. Tiere — 99.558.000 
ZL, Holz und Holzprodukte — 34.079 000 ZL, Brennma- 
terialien, Rohbl — 43.982.000 ZL. Metalle und Metall
waren — 19.342.000 ZL, Textilwaren — 14.295.000 ZL

Verhandlungen beztiglich einer neuen Handelskonven- 
tion mit der Tiirkei.

Seit Einfuhrung enes neuen, erhohten Zolttarifs in 
der Tiirkei. d. i. seit Herbst 1929, besteht zwischen Po
len und Tiirkei e:n vertragsloser Zustand, da die vor- 
herige Konvention durch die T&rkei gekiindigt wurde. 
Die Verhandlungen bezugl'.ch einer neuen Handelskon- 
ventio-n sind im Gange und werden in Angora durch 
den Gesandten Olszowski gefiihrt. Der Konventi'ons- 
abschtass ist msofern erschwert, als Polen die durch 
die Tiirkei geforderte Zollerleichterung fiir Ros’nen 
nicht bewill’gen will. Das Handelministeriium berechnet 
namlich, dass diese Bewiffigung den Staat ca. 2.000.000 
ZL jahrlich kosten wiirde. Falls die Drleicnterung • der 
Tiirkei jedoch zugewiesen wird, erhalt Polen als Aqui- 
valent dafur Konventionsermassigungen auf 7 Waren- 
gattungen u. a. auf Korbrnobel, Founniere, Textilwaren 
u. s. w.

Lieferung polnischer Fhigzeuge nach Belglen 
und Holland.

Die poilniscihe Flugzeugfabrk ,,Plage-La§kiewicz“ 
fn Lublin lieferte in letzter Zeit enige Flugizeuge nach 
Belgien und Holland, wo sich diese nach Durchfiihrung 
von Proben bedeutend widerstandsfShiger erwiesen. 
als die bisher durch diese Staaten benutzten Infolge- 
dessen ist der Export polnischer Flugzeuge nach Bel
gien und Holland gesichert.

Fran!lerung von Fhigpostsendimgen.
Bisher durften zur Frankierung von Flugpostsen- 

dungen (Briefe. Drucksachen. Postkarten, Muster und 
Pakete) nur spezielle Briefmarken verwandt werden. 
Das Post- und Telegraphenministerium hat gegenwartig 
diese Vorschrift aufgehoben und verfiigt, dass zur Fran
kierung dieser Postsendungen gewohnliche Briefmarken 
verwandt werden di’rfen Im Zusammenhang damit ist 
zu bemerken. dass Flugpostsendungen durch alle Post- 
amter angenommen werden.

Bau der Eisenbahnlinle Cberschlesien — Gdyn’a.
Das Verkehrsministerium hat beschlossen. den Bau 

der Eisenbahnlinie Oberschles:en — Gdynia zu be- 
schleunigen. und zwar vorlaufig auf den Strecken Byd
goszcz — Gdynia und Herby Nowe — Zduńska Vola. 
Die dazu notigen Mittel sollen aus den Eisenbahnreser- 
ven entnommen werden. D'e Beschlussfassung dieser 
Entscheidung ist in erster Reihe der durch den Ver- 
tragsschluss mit der Firma Lilpop, Rau und Loewen
stein gesćhaffenen Entlastung zu verdanken.

lnlcLMark*eu.*nduftr een |
Das Finanzmlnlsterium verfi’gt liber keine freien 

Konzessionen.
Nach einer Meldung der Iskra-Agentur verfiigt das 

Finanzminister'um fiber keine freien Konzessionen fiir 
den Tabakhandel, freie Salzlager u. s. w., wie auch 
fiber keine Anteile an diesen Konzessionen. Demzu- 
folge sind Gesuche um ErteJung derartiger Konzessio
nen vollkommen zwecklos.

Katastrophale Lage in der Elsenhiitten’ndustrie.
Die Wirtschaftskrisis, die bisher starker nur in ver- 

schiedenen Wirtschaftszweigen bemerkbar war. be-

Steuerkalender fiir den Monat Februar 1930
Einkommensteuer Gcwerbesteuer

v fund Einkommen von Dienstbeziigen Umsatzsteuer Umsatzsteuer

Tatigkeit 
der BehOrde

lefientliche Auffotdrrung 
z Emreichung der 

Deklaration
Nachprufung der Patente

Aufgabe 
des Steuerzahlers

Einreiehung der Steuer- 
deklarat on uber das 
Ergebnis des letiten 

Geschaftsjahres

Abfuhrung der 
v. Arbeitgeber 
einbeha tenen 
Steuerbezuge

Monatliche 
Vorauszahlung ffir 

Dezember 1929

Abgabe der lahresumsatz- 
steuerdeklaration

Kreis
der Verpflichteten

Handeisunternehmen 
der 1—Hi, Kategorie in 

alien Ortsklassen. der 1 u 
H. Kate?, in Ortsklassen 

der 3- u. 4. Klasse.
Industrieunternehmen 
der 1 —VII Katecone, 

Grunus'ficke uber 30 ha 
WohnliSuser nut mehr 

als 4 Zimmern.

Bei 
einem monatlichen 

Emkome i von 
fiber 203,34 zl.

Handelskalegorie 
I u. IL

Industriekategorie 
I - V.

Handelskategorie I. u IL 
Industrie "tegor e 1 —V. 
Jewerbliche Berufe Kateg.' 

1. u II a. u. b.
Alle freien selnitan- 
digen Berufstfit gen.

H3he 
der Zahlung

Sr.-Tanf 
bis monatl, Ein

kommen fiber 400 zt 
ausserdem 3° « 

Kommunalzuschlag

'A /», I °/o U I 0 o 
bezw. 5", von 

Kommiss onaren 
Komm.-ZusChl. 

10"/, Sonderzu- 
schlag v. d. Staatsst.

Termin
1. Marz falls Termin nicht 

noch verschoben wird 
luristische Personen 1. Ma

7 Tage nach 
Abzug 15. Januar 15. Februar

Schonfrist
Auf begrOndeten Antrag 

Verlancjerung desTetmins 
b. natiirlicl’en Personen 

bis 1. Juh.

Schonfrist
24 Tage

Schon fri it bis
29 Januar Keine Schonfrist

Strafen Geldstrafen von 
3- 10j,— it.

Geldstr fe 
von 5—250 zt

2*/, Verzugszinsen
2 Verzugszinsen Geldstrafe von 50-5C0zL

droht jetzt immer mehr die Eisenhuttenindustrie. Die 
oberschlesischen Eisenhiitten haben bisher von e.ner 
Arbeiterreduktion abgesehen, lediglich die Zahl der 
Feierschichten wurde vergrossert.

Um nun einer weiteren Verstarkung der Knsis 
entgegenzuarbeiten. haben die oberschlesischen Eisen- 
hfitten beschlossen. jeden Monat 5 Proz. der Belegschaft 
zu reduzieren. Dies bedeutet einen monatlichcn Zu- 
wachs der Arbeitslosenzahl um 1.600 bis 2.000 Per
sonen.

Wie daraus zu ersehen ist, nimmt die Krisis immer 
scharferen Charakter an. Dieser Zustand wird auch 
durch die Bestellungen in der Eisenhiittenindustrie Wie
der gespiegelt. Die. Bestellungen betrugen im Januar 
27.392 to. Wahrend die Reg erungsbestellungen im De- 
zember 1929 5 424 to. betrugen, waren es im Januar 
d. Js. nur 516 to.

Kredite fiir das polnische E’senhiittensyndikat
Wie gemeldet wird. hat das polnische Eisenhiitten- 

syndikat den Vertrag betreffend Kredite fiir das Jahr 
1930 mit den Banken beendet. Die vorjahrigen Kredite 
warden .auf en 14 Jahr prokrngiert, wobei die Anleihen 
in engtischen Pfunden auf Dollars umgereclmet, sodass 
eine gunstigere Berechnung des Prozentsatzes erzielt 
wurde. Den bisherigen Banken. die an der Krediter- 
teilung fiir das Eisenhfiitensyndi'kat bete'ligt sind, ist 
gegenwartig als neuer Gesellschafter des Śląski Zakład 
Kredytowy Oddział w Katowicach beigetreten. Die 
Gesamtsumme der erteilten Kredite betragt in diesem 
Jahre umgerechnet auf - Dollar ca. 3.000.000 Dollar.

Veriangerung des Zementsyndikatsvertrages.
In Lwów werden gege.nwart’g Verhandlungen der 

Zementindtustriellen beztiglich Verlingerung des Kartell- 
vertrages gefiihrt. Die Verhandlungen haben e'n giinsti- 
gen Verfauf, sodass in den nachśten Tagen mit deren 
endgiiltigen Abschluss zu rechnen ist. Der Syndikats- 
vertrag soil auf 6 Jahre verlangert werden. Aendenmgs- 
projekte wurden nach langerer Debatte angenommen.

Das Holzkomltee fiber die Situation in der Holz- 
industrie.

Am 3. d. Mts. fand im Staatlichen Exportinstitut 
eine Sitzung des Hotekomitees statt. Die Beratungen 
wurden unter Vorsitz des Prasidenten Dąbrowski, m't 
Tei'lnahme aller Mitgl'eder des Komitees und Vertre- 
tern des Industrie- und Handelsmin'steriums gefiihrt. 
Das Referat betreffend die allgemeihe Situat on auf den 
intemationalen Markten und der damit verbimdenen 
Krisis in der Holz’ndustrie wurde vom Direktor Witold 
Czerwiński vorgetragen. Anschliessend daran ent- 
wickelte sich eine lebhafte Diskussion, innerhalb deren 
die Komiteem'tglieder die Ursachen der Krisis in der 
Holzindustrie wie auch aktuelle Probleme aus dem Ta- 
rifwesen, behandelten. Da die Sitzung nur einen Be- 
richtscharakter hatte, warden keine Besch'.iisse gefasst.

Ermasslgung der Preise fiir Kunstdiingemittel.
Angesichts der Ermasslgung des Diskontsatzes 

durch die Bank Polski hat die Państwowa Fabryka 
Azotów in Chorzów beschlossen, die Preise fiir Kunst- 
dungemittel gleichfalls zu ermassigen.

Bei Kauf von gemahlenem Stićkstoff auf Kredit 21 
bis 22%-tiger wird fiir 1 kg. gezahlt: Im Februar 1.92 ZL 
Marz — 1.91 ZL, April — 1.89 ZL Mai — 1.87 Zl.

kosten einer Familie fiir die Zeit vom 1. bis 31. Januar 
festgestellt:

A) Lebensmittel, Licht, Wohn- und Brennmaterial- 
kosten

am 31. Dezember 
am 31. Januar 1930 
Unterschied

B) Bekleidung-, Wasche 
andert.

C) Gesamt-Unterhaltungskosten (A u. B)
am 31. Dezember 1929 v 192.74 ZL 
am. 31. Januar 1930 192.10 „
Unterschied 0.64 „

d. i. eine Verringerung der Un-terhaltuingskosten um 
0.33 Proz.

| S l*r r

Ermasslgung des Fisenbahntarifs fiir den Export von 
Baumwoligewebe.

Auf Grund von Bemtihungen der TextilmdustrieHen 
hat sich das Verkehrsmmister'vm mit einer Ermassi- 
gung der Frachtentarife fiir den Export von Baumwoli
gewebe und wollenen Schlafdecken einverstnnden er- 
klart. Die Fracbferleichterungen werden nur aus- 
schi’ess’ich fiir Waran d’e von Sta+!oren. bei dencn 
sich Textilfabriken befirden nach a’len Grenzpimkten 
versandt werden. an^ewandt und betragen 11 bis 13 
Proz. Diese Frachterleichterung tritt mit dem 1. II. if 
Kraft.

Giiterverkehr mit dem Austand.
Sch. Im po’nisch-rumanischen Levanteverkehr uber 

den Hafen von Konstanza sind fofgende Tarife in Kr ft 
getreten: Teil I. enthaltend die Eiserbahn-Verkehrsord- 
nung und Teil II. enthaltend d’e Gutereintcilung sow’e 
direkte Frachtsatze zwischen den Sfationen der ooini- 
schen Staatsbahn einerseits und den LevantehMen Kon- 
stantinopel (Istambuł), Piraus, Alexandria, Haifa und 
Jaffa andererseits.

Im polnisch-osterre’ch:schen Giiterverkehr sind 
Sonderfrachtsatze fiir Eilgut von W:en NordbaMrof 
nach Bielsko. Dziedzice, Katowice Kraków und Ze
brzydowice elngefiihrt worden. D’ese Pn,nderfrn mt- 
satze smd bis zum 31. Dezember 1930 g’i'tig. Die b s 
zu d'esem Zeitrunkt aufz’diefernde M’ndestmenge 1st 
auf 120 Tornen festgesetzt.

Im pnln’sch-tschechoslovakls'-hen Gfiterverkehr ’st 
zum Teil II. Heft 1 b der Naohtrag I hern usgegehen 
worden. Er enthalt neun Frachtsatze fflr Kohlen nnd 
Koks von Pahnhofen des Ostrauer Reviers nach Bahn- 
hófen in Polen.

Zum Personen- und Gepacktarif der Po’msclmn 
Staatsbahn vom 1 November 1928 ist der Nachtrag II 
in Kmft getreten. Dieser Nachtrag enthalt Aendertmgen 
und Erganzungen sow’e neue Frachtberechnungen fiir 
die Befórderung von Expressgut.

Ausschre'bunaen

160.07 ZL
159.43 „

0.64 „ 
und Scihuhkostcn unver-

Tenerungsindex.
Die paritatische Kommission fiir die Festsetzung 

des Teuenmgsindex hat in ihrer Sitzung vom 3. Fe- 
hriior loan folgende Aenderungen in den Unterhaltunzs-

Das Postamt Warszawa I veroffentlicht eine Aus- 
schreiburg auf L’eferung von

5.ICO kg. Hafer und
5.70C kg. Hcu.



Lie’erungstermm fiir Heu 18. IT. und fur Hafer 24. 
IT. d. Js. Preise loco Amt. Termin zur Abgabe der 
Offerten: 14. Februar 1930.

Die Militarintendentur Warszawa verbffentliclit 
eine Ausschreibung auf Lieferung von

4.300 metr. Un'formsfoff breite 142 cm.,
9.C00 metr. UnHormstoff breite 152 cm..
4.506 metr. Mantelstoff breite 142 cm. 

tmd ausserdem fiir die Hauptkommandantur der staat- 
lichen Polizel

70,000 metr. Umformstoff,
3.500, metr. Miitzenstoff,

600 metr, blauen Stcfi fiir Abze’chen.
Offerten sind bis zum 17. Februar 1930 an den 

„Wojskowy Zakład Zaopatrzenia Intendenckiego i Ta
borowego". Warszawa, einzureichen.

Messen wiAusstellusigenJ
Erofinungstermin dor Verkehrsausstellung in Poznań.

In den letzten Tagen wurde beschiossen, dass die 
Erbffnung der Verkehrs-Ausstellimg iri Poznań am 6. 
Juli 1930 erfoigen soli. D’e Ausstellung wird in drei 
Abteiiungen eingeteilt werden und zwar: Automobil- 
wesen, allgemeines Verkehrswesen und Touristik.

Abteilung auf der Leipzger Messe.
Auf der diesjahrigen Leipziger Friibjahrsmesse, die 

am 10. Marz 1930 stattfinden soli, organisiert das staat
liche Exportinstitut eine besondere polnische Abteilung. 
Es ist zu bemerken. dass an der letzten Leipziger Messe 
nur eine einzige, polnische Firma teilnahm, wahrend hin- 
sichtlich der Zahl der Messebesucher Polen an 6. Stelle 
stand. Dadurch stellte die Messe einen Faktor dar, 
der lediglich einen Einfluss auf die Vergrbsserung un
seren Import ausubte, auf den Export dagegen ohne 
Auswirkung verblieb. Die Rolle der Leipziger Messe 
kann fiir den polnischen Export ausserordentlich wichtig 
sein, da jene eine der bedeutendsten Veranstaltungen 
dieser Art ist und einen immer mehr internationalen 
Charakter erlangt. Uńter den Eesuchern findet man die 
Vertreter aller Staaten ohne Ausnahme, besonders aus 
dem Nahen und Weiten Osten. dem Balkan und Siid- 
amerika. die fiir den polflischen Export ausserordentlich 
wichtig sind. Die Teilnahme Polens an der Leipziger 
Messe hat somit eine enorme Bedeuitung fiir den polni
schen Export, der sich nicht nur auf die Handelsbe- 
ziehumgen mit Deutschland beschranken wird.

Die polnische Abteilung wird im Ring-Messehaus, 
zusammen mit den englischen, italienischn, franzbsi- 
sch.en, japani-schen und indischen Expeditionen. orgaui- 
siert. Die polnische Expedition soli einen rem prakti- 
schen Handelscharakter haben; alile politischen Mo- 
mentee sind hierbei ausgeschlossen. Das staatliche Ex- 
portinstitut hat nun eine Gruppierung der eine Teilnah
me an der Ausstellung wunschenden Firmen vorgenom- 
men. Es reflektiert jedoch nur auf Firmen, die reale 
Exportmbglichkeiten reprasentieren. Die Zahl der Fir- 
tnen und AussteHungsartikel ist ausserst beschrankt. 
Die technische Organ sation der polnischen Expedition 
ist derart, dass die mit der Teilnahme an der Ausstellung 
verbundenen Kcsten ausserst grring sein werden. De 
se Ausfiihrungen glbt das staatliche Exporfnst'tut alien 
interessierten Kreisen zur Kenntnis und hofft, dass es in 
seinen Arbeiten voller Unterstiitznng durch die in Frage 
kommende Handelskre'se begegnen wird. Alle s:ch an 
der Leipziger Messe interessierenden Kreise erhalten 
vom Staatliche Exportinstitut, Warszawa, ul. E’ekto- 
ra’na 2. Tel. 129—04. breitwilligst alle naheren Infor- 
mationen. Ueber den Verlauf seiner Tatigkeit, beziigl. 
Organ's:erung der genannten Expedition wird das In- 
stitut die Handelskreise jeweils durch die Presse infor- 
mleren.

Vorbereltutig zum Atisbaa der Leipziger Baumesse.
Die im Friihjahr 1929 erbffnete Baumessehalle 19 auf 

dem Geliinde der Leipziger Technischen Messe hat sich 
wahrend der vergangenen Herbstmesse ais zu klein erwiesen. 
Viele Firmen, welche in der Halle 19 ausstellen wollten, 
mussten abgewiesen werden, weil kein Raum fiir sie ge- 
schaffen werden konnte Urn der Leipziger Baumesse jeder- 
zeit die Mbglichkeit der Erweiterung ihrer Ausstellungsraum- 
lichkeiten zu gewahren, hat jetzt das Leipziger Stadtver- 
ordneten-Kollegium auf Antrag des Rates der Stadtgemeinde 
Le pzig, die ais Gesellschafter bei der Leipziger Baumesse 
G. m. b. H. beteiligt ist. eine Erhohung des Stammanteils 
und die Zuschlagung einer FlSche zum Erbbaugelande der 
Le’pziger Messe- und Ausstellungs-A.-G. genehmigt.

XVII. Hauptversammltmg des Verelnes „Reichenberger 
Messe".

XI. Reichenberger Muster-Messe 16. bis 22. August 1930.
Unter dem Vorsitze des Prasidenten der Messe, 

Grossindustriellen Theodor Liebieg und dem 
Ebrenvorsitzenden des Biirgermeisters der Stadt Rei- 
chenberg fand in der Reichenberger Handelskammeir die 
Hauptversammlung der Reichenberger Messe statt.

Nach Begrussung durch den Prasidenten, dankte 
Biirgermeister Kostka im Namen der Stadt Reiche t- 
berg alien Versammelten und inszescndere den Leitern 
der Messe fiir ihre erfolgreiche Arbeit und betonte, dass 
nach 10-jahriger erfolgreicher und schwerer Arbeit In
dustrie- Handel und Gewerbe eine solche Einricntang, 
wie die Messe weiter erhalten will, wenn es auch Op- 
fer kostet. Mit der Zeit wird es auch notwendig wer
den. dass fiir die Unterbringung der Messe an Stelle der 
provisorischen Unterki’nfte permanente Bauten geschaf- 
fen werden. welchen Gedanken der Biirgermeister leb- 
haft zu fordem versprach.

Sodann wurden einige Neuwahlen in das Prasidium 
und den Hauptausschuss der Messe vorgenommen.

Hierauf erstattete der Direktor der Messe Otto 
Maresch den Geschąftsbericht und besprach einiei- 
tend den Aufbau der vergangenen X. Re’chenberger 
Messe, welche ais „J u b i 1 a u m s - Mess e“ abgehal- 
ten wurde. Er fiihrte aus, dass trotzdem die Messe in 
eine Zeit weniger giinstiger Wirtschaftsverhaltnisse fiel, 
dieselbe ais ’ Vollgelungen bezeichnet werden 
kann. Sie war die Grósste und Besuchste.seit der Kon- 
junkturmesse 1922, war in 14 »Messehąusenn unterge- 
bracht und wieś eine Raumvergrbsserung von ca 1000 
qm im Vergleiche zum Vorjahre auf. Fast alle Bran- 
chen wiesen eine Vergrbsserung auf. Der Geschafts- 
e r f o 1 g war ein r e c h t g u t e r, in einzelnen Grup- 
pcn _ein sehr guter. 80 Pró.z. der vorjahrigen Aussteller 
erklarten sich mit dem Geschaftserfolge zufrieden. 
Auch die verflossene Messe hat ihre Eigen^rt ais ,.E r- 
zeugermesse" weiter bewahrt. 92 Proz. aller 
Aussteller waren Frzeuger. 12 Proz. gehbrten dem 
Auslande an. Der B e s u c h kann mit ca 60.000 Perso- 
nen angenommen werden. Die zahlreich erschienenen 
Auslandseinkaufer ' verteilten sich auf Deutschland. 
Oesterreich, Rumanien, Polen. Norwegen, Holland, 
Eng'and, die Baltischen Staaten, Italien und die iibrigen 
Lander. Der Einkauferbesvch aus dem Inlande ist in 
stetem Steigen’begriffen; auch ist die Zunahme an cechi- 
schen Einkaufern stark bemerkbar. Mit Dankesworten 
an die Regierimg, die Stadt Reichenberg. die Presse und 
die Wirtschaftsverbande schloss der Direktor seinen 
Bericht.

Prasidialmitglied Stadtrat Ernst Ferster 
erstattete anschliessend den Finanzbericht und konnte 
berichten, dass die Finanzverhaltnisse der Messe ge- 
sunde sind und der Vermbgensstand ein befriedigen- 
der ist.

Nach weiterer Berichterstattung wurde der Termin 
fur die nachstjahrige Messe festgelegt, wonsch d'e 
XI. R e i c h e n.b e r g e r Messe v o m 16. b i 22.

August 1930 
abgehalten wird.

Kohlenausstellimg in Kopenhagen.
In der Zeit vom 7. bis 23. Februar d. Js. wird in 

Kopenhagen eine grosse Kohlenairsstellung abgehalten, 
die den Zweck verfolgt, die Kohle und dereń Benutzung 
unter der Bevblkerung zu papularisieren. Diese Aus
stellung hat fiir Polen insofern eine grosse Bed.mtung, 
ais Danemark gegenwartig ein Markt ist, der bedeu- 
tende Kohlenmengen aus Polen bezieht.

59. Landwlrtschaftlicher MaSctónenmarkt und Techni
sche Messe in Breslau.

Die Breslauer Messe- und Ausstellungsgesellschaft 
und der Landwirtschaftliche Verein zu Breslau haben 
gemeinsam beschiossen, den altgewohnten Breslauer 
Landwirtschaftlichen Maschinenmarkt und die Techni
sche Messe in diesem Jahre in der Zeit vom 15.—18. 
Mai stattfinden zu lassem Die Gruppe XI. des Reichs- 
verbandes des landwirtschaftlichen MaschinenhandelS 
hat ihren Mitgliedern die Beteiligung am Maschinen
markt freigegeben.

Es ist zu hoffen. dass auch der Fabrikantenver- 
band seinen Mitgliedern die Beteiligung fregeben wird, 
um zu verhuten, dass statt der deutschen amerikaui- 
sche und andere auslandische Maschinen bei der Land- 
wirtschaft in starkem Umfange Eingang finden.

In Riicksicht auf die schwierige Wirtschaftsfrge 
sind die Mietpreise fur Aussteller erheblich herabge- 
setzt worden.

Die Landwirtschaft hat sich in den letzten Jahren 
in der Anschaffung v,o.n Maschinen grbsste Zuritckhal- 
tung auferlegen mussen, ein Umstand, der mit starker 
Abnutzung des vorhandenen Inventars verbunden war. 
Neuanschaffungen werden daher vielfach unbedmgt ge- 
boten sein. Die Herabsetzung des Reichsbankdiskonts 
und die Einfiihrung der erhbhten Getreidezblle diirfte 
auch eine Besserung der Lage der Landwirtschaft her- 
beifiihren und ihre Kaufkraft erhohen.

Alle Auskiinfte und Drucksachen sind durch d’« 
Breslauer Messe- und Ausstellungsgesellschaft, Bres
lau 1, Elisabethstr. 6, erhaltlich.

Waren- und Vertretervermittlungslist B. 18.
I. Import aus Polen nach Deutschland.

383. Sachsische Firma hat Interesse fiir Baum- 
wolIrauh-Haare.

384. Schlesische Firmen haben Interesse fiir Sera- 
della und Peluschken etc.

385. Schlesische Firma sucht samtliche metallische 
Riićkstande und Altmetalle zu kaufen.

386. Breslauer Firma hat Interesse fiir Weisshafer 
fiir Nahrmittelzwecke.

387. Breslauer Grosshandelsagentur iibernimmt 
Vertretung polnischer Exporthauser in Talg und sonsti- 
gen Rohprodukten.

388. Schlesische Firma sucht Trockenhefe und 
Weizenkeime zu kaufen.

389. Schlesische Firma sucht Verbindung mit pol
nischen Kartoffenmehlfabriken zwecks Uebernahme der 
Vertretung. x

390. Breslauer Firma iibernimmt Vertretung lei- 
stungsfahiger polnischer Exporthauser fiir einfuhrfreie 
Artikel.

391. Breslauer Vertreterfirma iibernimmt den Ver- 
trieb von Le'nsaat. Rapssaat und Senfsaat.

392. Schlesische Firma sucht Verbindung mit pol
nischen Exportfirmen fiir Kleeheu.

II. Export aus Deutschland nach Polen.
393. Firma in Thiiringen sucht gut eingefiihrte Ver

treter fur chemisch - technische Artikel.
394. Wiirttembergische Metallwarenfabrik sucht 

Ve.rb.'ndung mit tiicht'gen Vertretern fiir kunstgewerbli- 
che Metallwaren und Tafelgeriite aus Messing in ge- 
farbter, vernickelter und versilberter Ausfiihrung sowie 
fiir Rauch-, Tee- und Spieltische, die in den betreffen- 
den Abnehmerkreisen (Warenhauser, Haus- und Kii- 
chenartikelgeschaften, Eisen- u. Geschenkwarenhandlg., 
Juweliere etc.) gut eingefiihrt sind.

395. Berliner Firma sucht Verbindung mit Vertre
ter- und Abnahmerfirmen fiir elektrische und mechani- 
sche Apparate.

396. Motorenwerk in Baden sucht Verbindung mit 
Abnehmerfirmen des Lodzcr Bezirks, die sich fiir Die- 
selmotore aller Art, wie Schiffs- u. Bootsdieselmotcre, 
stationiire' Dieselmotore. fahrbare Dieselmotore etc., in- 
teress'eren.

397. Stettiner Firma sucht Verbindung mit Vertre
ter- und Abnehmerfirmen fiir Farben und Lacke.

398. Firma in Wiirttemberg sucht Verbindung mit 
Abnehmerfirmen fiir Fahrradbestandteile.

399. Schlesische Firma sucht gut eingefiihrte Fach- 
vertreter fiir kompressorlose Dieselmotore, fiir die 
Platze Posen, Bromberg, Thorn. Gnesen, Ostrów, Lissa, 
Krakau, Kielce, Radom. Tschenstochau. Bielitz.

400. Miinchener Firma sucht Verbindung mit ge- 
eigneten, gut eingefiihrten und branchekundigen. serio- 
sen Vertreterfirmen fiir Strassenbaumaschinen.

401. Firma in Stuttgart sucht geeignete Vertreter 
fur Klosett-Spiiler. die gute Verbmdungen mit den 
Grossisten und Installateuren der sanitiiren Branche be- 
sitzen.

402. Firma in Barmen sucht Verbindung mit Ver
treter- und Abnehmerfirmen fiir Kurzwaren und Be- 
satze wie Bettg'mpe, Gardinenfingband, rardinenab- 
schlusszacke etc.

Interessenten erteilt Auskunft unter Argabe des 
Chiffreaeichens und Beifiigung von Zloty 2,— in Post- 
wertzeichen die

Hauptstelle des
Deutsch-Polnischen Wirtschaftsfondes E. V.. Bresslau I, 

Wallstrasse 2.

OenfKlit Thgatergementfe. Kalcwce
j Montag, den. 17 Febrn.-r, abends 8 Uhr 
J in der Reichshalle

KONZERT
HERMANN SCHEY, Rariton 
GERDA N E T 11, Klavier.

Pressestimmen:
B. Z am Mittag, Berlin „Schev, der 
Furst unter den Konzertbanlon sten“

; lournal, Pans, .Gerda Nette soielfe mit 
vofiendeter uud feinster musikalischer 
AuffasS'ing. Das Publilum kam in 
Ekstase und raste solange bis sie eine 

Extranummer spieite.
Aus dem Programm.
Lieder u Arien von Mendelssohn, Schu
bert, Schumann, Baiiaden v. Can Lowe 
Klavierwerkev. Havdn,Beethoven u. a. m

Vorverkauf der Karten in der Buch- 
handmng Hirsch uni bei der Katto- ■ 
witzer Buch.iruckerei und Verlags A. G.
Preise der Platz- fiir Mitgheder von 1,50 »
bis 6,— fur Nichtimtglieder v. 2—7 Zł. U 

»_____________________________________"
I < ''T .11 m—p

Kaufleute aller Lander, 
Importeure!
Bedchtigen Sie in Ihrem 
eigenen Interesse das ge 
waitige Angebot auf der

Le'pxiger
Friihiah rsmssse 

vom 2. bis 8. Marz 1930 
(Grosse Technische Messe und Bail- 
mess- v >m 2 bis 12. Marr Textiimesse, 
Sportart kelmesse vom 2. bis 6. Marz) 
Industrie und Grosshandel er- 
warten Sie hier! Ca. 10000 Aus- 
steller fir men aus 21 Landem! 
Fordem Sie bitte nmgehend alle niihe- 
ren Emzeiheiten vom
LEIPZIGER MESS AMT. LEIPZIG 
Oder von cessen Ehrenamtl. Vertreter 

Dr. Wilhelm Zowe, Katowice, 
ul. Drzymały 3/II - Tel. Nr 3074

L. ALTMANN
Ehtnwarcjigmsliandliiiis

SiraSowice, R«0nte9c 11
I elefon 24, 25, 26. Oegriindet 1865

Walzeisen, Blęche, Eisenkurzwaren, Werk 
zeuge, Werkzeugmaschinen, Schweiss- 
apparate, Ofen, Rodelschlitten — Schliti- 
schuhe — Haus- und Kilchengerate 
KarosserieBeschlage

i"--I

Hr11

^SERATE
«n der 
winsthafts- 
lorresoondenz 

| Haben den
1 hrOssten Erfold

Viraiii* jitticii iui jeo sesartiisn hilialt u. Verlag; Tadeusz Cirnei, Katowice. — Verlag; „Hermes", Sp. z ogr. odo., Katowice. — Druck. SI Zakl. Grat, i Wyd. „Poion.a" S. A. Katowice.
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Valeriu Marcu: Europaische Profile
(Paul List Verlag, Leipzig).

Romanę aus Frankreich
Go. Die Deutsche Verlagsamstalt. Stuttgart, bringt 

.iunerhaiib ihrer yorbiildlichen Gesamtausgaibe von Aw
’d r e G i d e nicht nur bisher aśn deuitscher Uebentraguing 
fehlende altere md neue iWerke des grossten tebenden, 
iratiŁOsischen Dicfeters, sie venanstaitet vieilmehr dan- 
•keniswenter Weise audi Neuausgalbein alterer, deutscher 
Uebersetziungen dieser Werke, die inzwischen vergrif- 
fen waren. Nach den F al s ehm iin z e r n, dem Ta- 
gelbuch der F alsch mii n z e r, der Autobiogra
phic: Stirb u nd W er de und der Sc hu Je der 
Frauen erfolgte nunmehr ein Neuidruck der E h gen 
Pforte in der alitem Uebersetzung von Felix Pau! 
Greve. Das Werk lag in dieser Ueberseitzung schon 
vor etwa zwanizig Jahren vor, und der Gide-Verehrer 
wird auisser den fiinf hervorragend schonen Banden 
der begiinnenden Gesamtausgabe von fruher her zumin- 
dest nocih zehn iweitere altere, deutsche Giide-Ueber- 
fragungen ibesitzen.

Der Titel' dieser grossen. Erizahilung Gide's 1st, wie 
das Motto ergibit, Dulkas 13,24 entiehnt: „Ringel dar- 
nach, dass ihr durch die enge Pforte eingehet". Ein 
juinger Mann iliebt ein Madchen, iseiin Freund deren 
Schwester, diese wiederum lieibt nicht den Freund, 
son dem erst* besagten jungen Mann. Darauis ergibt 
sich eine tragische iKomplikation, zumail der jiunge 
Mann auch von dem Madchen, das er lieibt, wie- 
der geliebt wird. Es mag paradox klingen, diese 
Situation ais tragisch zu beizeichnen. Die gliick- 
lich Geliebte will sich indes fiir idle un- 
gliicikliich liebende Schwester cipfeim. Sie flieht darum 
'in die Frommigkeit und versagt sich dem gelliebten 
Mann, der nichits, als sie begehrt, um daran zuigrunde 
zu gehen. Die andere wiederum flieht in die Ehe mil 
einem 'ungeiliebten Mann. Ungliiiciklich also werden' die 
leidenschaftliicih Liebeinden, die an ihrer Liebe zuigrunde 
gehen, gliicklich die, die sich mit den Tatsachen abzu- 
finden wissen.

Die Fabel 1st von einer grossartigen Einfachheiit, 
das Schicksal der Held'n zwangslaufig. Gide verziiichltet 
hier auf intriikate ‘Kniipfung. Er schreibt diurcih- 
•sichtig, wie fin seiner spater entsitandenen P a stor a 1- 
s y m ip h o n i e. Ueber die Enge Pforte liegt die tiefe 
Tragik gelbreitelt, die fast allle Gestalten Gide's uimwit- 
tert. Die Enzahlung scheint mir nach den FalSch- 
miinzern Glide's grosste Dichitung.

In der beiispielhaften Reihe Die Romanę des 
jungen Frankreich (Insei Veriag, Leipzig) und 
innerhalb deren wiederum als drittes Wenk von 
F r a n ę o i s M a u r i a c erschien der Roman: S c h i c k- 
s a 1 e.

Auch hier eine ganz schliichte Fabel und. Wiie in 
Gide's Enger Pforte f ran zb si sc he Pro vinz. Ein 
•strahlend schioner, blutjunger Mann istehit im Mittelpunkt 
—- ausgesprochener iNachkriegstyp. Man weiss nicht 
recht, woven er lebt. Er berat die elegante Weilt bei 
der Einrichtung Hires Heims. Eine altere Frau auf dem 
Lande, wohfn der jiunge Mann izur Erholung halb uinfrei- 
willig geschickt worden 1st, vetnliebt sich in ihn, ohne 
sich dies eingestehen zu woffien. Der J tingling lieibt 
glucikliich ein Madchen. Der Sohn der Frau von vjer- 
=zig Jahren, der sich auf den geistiichen Beruf vorbe- 
re'.tet, und igleichfalte zu einem Besuch auf das Land 
kommt, spurt entsetzt die Zuisammenhange und' warnt 
das junge Madchen durch Mittellungen liber Hires Freun- 
des anriichigen Lebenswandel in Paris. Es scheint zwi- 
schen den iZeilen zu sitehen. daiss der verwohnte Lieb- 
ling nicht nur den Frauen gefallig ist. An den Folgen 
dieiser Mitteilung gehen drei Menschen ziugrunde. Es 
kommt dabei ebenso wemig, wie in der Engen Pforte 
von Glide, wesentlich darauif an, ob der eine oder der 
andere auch gleichzeitig physisoh endet. Nicht minder, 
vieli’eichit tiefer tragisch 1st das Schicksal de.s jungen 
Geistiichen. der ebenso., wie die weibliche .Hauptgestalt 
in dem Roman von Gide, die Welt des Glaubens ver- 
treten soil. Er leidet an derGlaubensfeindlichkeit seiner 
Familie, er hat seine gauze Jugend bis zur Pristerweihe 
daran gelititen, dass er von kemem, nicht einmal von 
seiner Mutter geliebt worden ist, die auf wenilg miiit- 
terliche Art ihr Herz an einen fremden Jungliing Ring.

■Schicksaile, unsere Zeit vernichtend kennzeichnend, 
wie się auf gleiche meiisterliche Weise nur der .grosse, 
im Katholizćsmus iwurzelnde Dichter Francois Mauriac 
a ufzuz eiichnen weisis.

Zum ersten Mai in deutscher Sprache erscheint 
H en r y de M on t h e r 1 ant mit seinem Roman. Die 
Tier m e ns ch e n (Insei Verlag, Leipzig). Ein kaum 
17-jahriger 1st der Held, und die Bezeichnung Held trilfft 
hier doppelt zu. Dieser Franzose aristokrati- 
scher Abkumft, den man. dem Autor gleichsetzen darf, 
geht nach Spanien, fasziiniert von der Atmosphare des 
Stierkampfes. Er ibetatigt sich sellbst, glanzvo'.l als 
Torero, um an seinem 17. Geburtstag, durch nach- 
haltige Erleibniisse furs Leben gestahlt, nach Paris zu- 
riickzukehren. Von dem (Roman geht ein hinreissender 
Charme aus. Die Gestalt des Epheben kbnnte Andre 
Gide erfunden haben. Da ist allies gezugelt, beherrscht, 
voiller Grandezza. Ritterliches. mannliches Leben von 
Kampf und Leiidenschaft erfulit. Bejahung des Leibes 
und der Kraft, vom Geist geadelt. Das Wesentliche 
daran indes die M'iscihiung von Heidnischem und Katho- 
liscihen, das Neu-Antike und die ganz ’persbnlicih ge- 
straffte Formgebung des Dichters, die die Bekannt- 
schaft Henry de Mcntheriant's beglucikend werden lasst.

Das S c h w e i g e n d e s Ober st e n iBr a m b 1 e 
heisst eineEnzahlung aus dem Kriege (R. Piper & Co. Ver
lag, Munchen), die im Original ibereits 1916 entsfanden 
ist. Der Autor. Andre Ma uro is, war damals, wie

Das Gesicht von 17 Euroipaern vom der Seiite, von einer 
Seite, ganz beiwusst immer nmr v.orn einer Seite geseihen. das 
ist der Inhailt des fanbigen Bilderbuches, das ureter dem 
Titel Sch at ten der Geschichte und mit dem hier 
als Ueberschrift g.egebenen Untertitel von dem Verfasser des 
Lenin- und des Sch a r n hor s t - Bushes neuerdings er- 
sohienein ist.

Lenin „Verschworer und Diktator im -Ostem" und 
Schairnhorst „.Die Geburt einer Militarmacht im Europa" dem- 
ten auf den Raum der jungst verflossemen 150 Jahre, ininer- 
hadib derem der Verfasser am liebsitem weilt. Fast allle der 
hier vereinigten Portraits geh&ren im die gleiche Spamne, und 
wenm Figurein des heiutigem Russlainds und Gestalten aus 
Preussems vorigem Jahrhundert auch in ihm an siclitbarer 
SteJile stehem, so enthalt der n.eue Band doch auch die Zeich- 
nung mancher Franzosen, mancher Englander und mancher 
vom Balkan Gebuntiger. Er gibt so eine Art von Querschnitt 
durch Europas gemassigte Zone, durch die Breite seines 
Mitteirauimes, der oiffemibar gegemuber den siidilichen und 
nbrdlichen Halbiniseln in sich verbiindende Mer.kmaie auf- 
weist. Es ist die Zone, in der, wie aus manchiein Satzen deut- 
lich hervorgeht, der Verfasser auch seilbst zu Haus-e ist. In 
Bukarest und in Paris muss er lange gelebt haben, ebenso 
wie ihm London und Berlin mahe bekannte Stadte sind.

Abgesehem von ihrer .geopraphischen Verbundenheit 1st es 
nicht leicht, zwischen den Geschilderten Zusammenhan.g oder 
Venwandtschaft autzuizeigein. Sie entstammem ganz verschie- 
denen Spharen, sie gehen versohiedener Betafdgung nach, es 
sind Dichter, Philosophen, Deputierte, Minister, PamphletT- 
sten, Revolutionare, und wenm ihnen Verbindendes nachge- 
sagit werden kann, so ist es bei alien eine Gleichheit des 
Temperaments, das sie aus der iSchair der Mitlebeinden heraus- 
heibt und das ihnen eine besonideire Physiognomiie gibt. Es 
ist .ziu.dem aber eiin Zug der Auflehnum.g gegen die jeweils 
traditionellen Machte oder traditionellen Lebensformen, 
etwas 'Eigenwi.l'Jiges, was alle die HargesteMtpn ibesitzen, 
etwas Eigemwilliges, was auch der Darsteller ihrer Profile 
deutlich besitzt und was ihn aus der Reihe der Biographen 
hervcrihebt. Ihm kommt es darauf an, an jeder Figur ein 
Wesentliohes herausiziustellen, nicht die Tcitalitat ihrer Er- 
scheiniung zu geben. sondem ihr absondemdes Charakteristi- 
kum hervoTziuheben. Er sucht diiejenigen Einzelziiige scharf 
zu beleuchiten, die ihren .piragnanitesten Aeusserumgen ihren 
ausgesiprochieinsten Neigungen iziugirundeliegen, und er sucht 
jedes der dargestelilten Wesen derart auf einen Generalnen- 
ner him izn konzentrieren.

1st ihm Jack London der Optimist aus Elend, so ist Ari
stide Briand die Wandelbankeit, bedeutet ihm Stendhal die 
Geburt der Mcderne so Anatole, France die Tradition in der 
Literatur. Zeigt ihm David Hume die Fruchtbarikeit des 
Zweifels, so Paul Painleve den Segen der Redilichkeit und be- 
weiist sich lihm an Josef Caillaux die Ueberschatzung der 
Fi.nanzmaoht, so an Charles Baudelaire die Rache des Juste- 
Milieu.

Abstohtlich wird immer beitont iwerden mussen, dass sich 
diese ildentitait von Figivren mit Begriffen und Phancmemen 
ihm ergibt, .micht sie cbjektiiv ist oder gewesen ist. Es 
1st sehr subjektiv, was er der Betrachtung seiner einzelnen 
Gestalten entniimmt. Es ist die sehr zugesipitzte Formulie- 
rung von Erkenintniissen, die sich ihm mit ihrem Bild ver- 
knupfen und die auch dem Leser dieuitlich werden und uber- 
zeugend gegeben erscheinen, wenn er sich ohne das Riist- 
zeug einer absichitliichen Skepsis an die Beschaffigumg mit 
den aufgestellten Thesen begibit.

„.Gustave Flaubert hat einmal geschrieben: dass der 
Mangel an Pihantasie die groSse Gebarerin der Gleiohgiiiitig- 
keit und des Verbrecheins" sei. Er ist gewiss auch die 
grosse Gebarerin der lange.n Weiie in der Biograpliie, und 
wenn ein Werk wiie dieses von vornherern nicht mat dem 
Anspnuch auftritt, wissemschafitlichem Entdeckungen zur Form 
zu verhelfen, sondem wenn es ganz einfach iniur Darsteitung 
aus besonideren Gesichtswiinkeln zu sein vor hat, so wird 
der Reicht-um an Phantasie der seinem Abschnitten Lebendig- 
keit gibt. ohne Skrupel hingenemmen und gemossen werden.

In kemem Faile ‘gffibt Marcu gerundete .Lebemschilderung. 
Er reiht sich bewuisst den groissen Essayisten an und er un- 
terscheidiet sich vom Verfasser der „Kopie" oder der „Schat- 
tenbilder" nicht durch etwa grbsseren Anspruch .auf Voll- 
standigkeit. Ungrundlichikeit emipfindet man bei ihm dabei 
nicht, und wenn ihm ijede Persionlichkeit mehr einen Typ, 
als ein Individuum bedeutet, so vermachlassigt er die liebe- 
volle Herausar^eituing der Nuance.

Das gememsame Werkzeug aller der Figuren, die Marcu 
anziehen, ist d. a s Wort. Das Wort beherrscht nicht nur 
ganz Frankreich. wie im Zusammenhang mit Briand einmal 
gesagt wird, es beherrscht self der franzosischen Revcluition 
duirchaus Europa. Jedenfalls das Europa, in dem der Autor 
zu Haus ist.

In der Tat ist diese Weilt der Beredsamkeit und der Re
bellion seine Welt im gleichen Masse, wiie die seiner Hel- 
dein. Er sellbst spricht e!s in der Ei.nleitung aus, dass dieses 
Buch „nur efine- Lebensstimmung wiedergibt". Es ist die 
Stimmung eine Rebellion, die den Inhalt ven Ideem und Zu- 
standen in Satzen einfangen will, um damn gegen das 
„Universum" zu polemisiieren. Er nennt sie einen Tropfen 
aus seinem Erieibnis des ersten halben Jahrhunderts nach

er in der kuttizen Vorrede bemerkt, als franzoslscher 
Verbm.d'uin.g.soff,izier der IX. schoitltischen Division zuge- 
teilt. Maurois teilt sich in seiner Erzahilung die Rolle 
ernes franzbisiisch-een Dolmetschers .zu. Der Auitor ist, 
wie sein Gesair.twerk erweist, ainglophH, um nicht zu 
sagen angloman. Seine Liebe izu englischer Art geht so 
weit, dass 'das Buch, von dem hier die Rede ist, in sei
ner anekdoltenhaften Art zuweiilen an die Kcioinialerzah- 
luingen von Kipling erinnert und der trockene Humor 
fast engiisch wirkt. Die .sportiliche Auffassung der En- 
lander vom Kriege gewinnt hier grossartig Leben, aber 
die Tragodle Krieg wird hinter der scheinbar heiteren 
Fassade uimso erschutternder fuhl’Jbar. Aus der Fiille 
■der kuinstfernen, geistfe'ndlicihen Reportagen liber das 
Thema Krieg ragt dieses ikleine Buch als voll’ikomme- 
nes Meisterwerk heraus. Man wird der Fortsetzung: 
Die Q e s p r a c h e des D r. O'Grady, ungeduidig | 
barren.

1918. (In manchen Fallen wie tewa anlasslich der Erwah- 
numg Shaws in seiner Haltung am 70. Geburstag, oder an- 
gesichts des limweises auf die Figur des „jetzt" 67-jahrigen 
Briand, ward deutlich, dass allerdings noch 1926 und 1928 
an diesen Profilen zu miindest gefei.lt worden ist).

„Die Beredsamikeit 1st die Frucht der Rebellion". In 
diiesem Satze Chateaubriands der am unscheinbarer Stelle zi- 
tiert wird. fi.nden sich die beiden Pfeiler genannt, uber die 
sich deir Bogen dieses Baches snannt, der unter seiner W61- 
bung um vieles versohiiedenairtige Gestalten birigt.

Zu denen, die wiir schon eingangs nannten, tritt Grigorij 
Sinowjeiw, der den Sieg des Quantitat und Charles Rappapcrt, 
der angeblich die Freudem der Logik versinnbildlicht. Tritt 
Karl Radek mit seinem Immoraliismus aus Ehrgeiz und 
Wilhelm Liebknecht, der ihm die Wege deutscher Revolution 
und Einheiit verkorpert. Bei ihm sugar verweilt Marcu am 
langsten, seinem Bild ist fast ein Viertel des ganzen Buch- 
umfangs gewidmet, aber gerade diese Darstelking bleibt pro- 
blematisch. und wenm sie in den Satz einmundet, dass der 
deutsche Arbeiter, der erste war, der seat der Reformation 
jeniseiits Germaniens Grenzen eine geiwaltige und hiinreissende 
Bewegung amsgelbst hat, so steht man etwa uberrasoht vor 
diesem Ausklamg einer Schilderung, die weniger diiesem Be- 
weis einer weltbewege.n.den Wirkung, als vielmehr der Kenn- 
zeiahnuing. ernes van Unenge nicht freien und nicht unpri- 
vaten Fuhrerschiicksais gewidmet schien.

Bei den meisten Mamiern „die auf der Biihne grosser 
Ereignisse ihr.e bewussten Bewegungem vorfuitirem, kann der 
un.tersU'Chende Shribent manchmal mit Hilfe des Mikroskops, 
des bfteren jedioch schon mit blossem Auge die Spriiche und 
Widerspruche eintdecken". iHierin in der Tat liegt dieses 
Shribenten Starke. Kiingt in einer Wendung dieser Formiu- 
lierung ganz elbeniso wie in der Eimleiitungsubersahrift „Pro 
demo" der Titel einer der drei grossen Aphcirismen - Samm- 
luingen des grSsstcn der Apihioristiker an, so verdeutlioht sich 
dass auch Valeriu Marcu, ohne dass sonst auch nur im ge- 
ringsten ein Veirgleich mit jenem Grossen gewagt sei, zu- 
gleich in der Scharfe seiner Gesichte, wie in der Kraft ihnen 
sprachldchen Ausd.ruck zu geben, die ungewbhnliche Starke 
seiner Gaben zeigt.

Saigt er von Jean-Paul Marat und Antoine de Rivarol 
die er als Revolution und iKomtrrevolution anostrophiert, dass 
keiinier vom beiden ohne den anderen denkbar sei, und dass 
beide wiundenbar© Formen verschiedenem nachbarlichen Seims 
darstellen, so erfreut de uinbezweifelbare Feststellung: 
„Hatte die Gegenrevolution nicht existiert, die Jakobiner hat- 
ten sie erfiniden miiissen." Und „Marais Sprache war das 
Pathos, die Rivarols die Satire. Die Satire kann noch die 
Nachkcmmen entzucken. Das Pathos stirbt mit dem Ereig- 
nis, das es gebar. Es ist wichtig.er, es hat in der Welt mehr 
erireicht, als der Witz. Sind die Ereignisse indes vergan- 
gen. so fallt das Pathos wie Blatter vcm Baum und wird zu 
Staub". Und im Stil dieses Satzes aus dem an die Spitze 
der siebzehin Biilder gestellten, sind auch alle die folgenden 
geformt.

Es ist dem Referentem sobmemziich, die Geduld der Le
ser nicht noch fur einige Stellen etwa aus der Charakteri- 
sierung Leo Trotzkis als der Drefefinigkeit der Philosophic 
des Krieges und der Poilitik, oder aus dem Nachweis der po- 
lltischeni Macht und Ofrnmacht der Bauern an der Figur 
Alexanders Stambclisky in Anspruch nehmen zu durfen. So 
ist es auch nicht mibglich. aus dem letzten, hier noch nicht 
wenigstems mit seinem Titel zitierten Profil, nahmlich Chri
stian Rakowski die Beignund.unig fiir „Die seltsam verschie- 
d.en.en und doch gleichen Wege der .Diplomatie" wiederzu- 
geben.

Valeriu Marcu versucht es, das zu leisten, was er sei- 
mam pairiser Skeptifker Rappaport nachruhmit: er begreife 
namlich die Lehre des Umsturzes in ihrer Tcitalita.t. wahrend 
die Sterne seiner Partei sie nur in ihrer Simplizitat begrei- 
fen. Er besitzt nicht die Ureitelkeit Lenins, den er den 
uneitelsten Menschen der Welt nennt, weil dieser Eitelkeit 
des Stils nicht karente. Marcu ist nie vom Inhalt so erfulit, 
dass er an die Form nicht denkt. Er gehort durchaus den 
Stammg.asten der Rhetcrik. die er sich gelegentlich ver- 
sammeln lasst, und vor der Verliebtheit in den letzten Schliff 
der Phrase bewahrt ihn sicherlich nur die klare Kiihle sei
ner Zweifel, nicht mangelnde Begeistenung fur die Eleganz 
■des Wortes.

Er sagt in seinem Bildern immer wieder Wesentliohes 
zur Theoinie des geistigen und auch des materieilen Aufstan- 
des zu den Aufgaben der Volksleitung und der Staatskuinst, 
zum Problem des Krieges, als dem Problem des iproblema- 
tischsten Mittcls. Es steht zu erwarten, dass die Fragen 
auch den Gegenstand seiner weitenen Werke bilden werden, 
von denen dieser „fruchtbare Zweifler" soeben schon wieder 
■ein neues biographischeiri Charakters ankiindigt. Sicherlich 
wird auch ihm der Wert i.nnewohniein, der den Schlagsohatten 
der Geschichte, auf den voriliegenden Blatterm auszeichnet, 
den Wert von Betrachtungen eines nicht so sehr Schilder.n- 
den, denm Suchcnden. Weil Valeriu Marcu nicht nur auf der 
Suche .reach einem reineren Europa, sondern arch reach dem 
zwar begabten und dennioch r-ei.nen 'jclitisohen Menschen 1st, 
werden seine Anbeiiten uber jeden Unterhalt ingszuwaehs hin- 
aus aufmerksamem Studium Anregung b.ieten. Rf. Trf.

Ein Nachikriegsischiciksail1 izeichnet Maurice B e- 
d e 1 in de.m Roman: Graf M o 1 i n o f f e r o b e r t d i e 
Tout a ine (Gabr. Enoch Verlag, Hamburg). Ein nach 
der ibolscihewisitischen Rey-olution emigrierter, russi- 
scher Graf geilangt nach mannisfaidhen Schicksalen als 
Koch in das Haus ernes .bolivianisahen Parvenus, der 
sich in der Touraine pomipos niedergelassen hat. Der 
alte, franzdsische Adel fiilirt dort ein hermet'sch abge- 
schloissenes Dasein, ganz der Elusion der wiederkehren- 
den Monarchie hinigegebein; und wahrend der neue Herr 
Moilinoffs in Biarritz weilt, wird dieser fast wider sei- 
nen Willem in triumphalem Siegeslauf zum angebeteten 
Abigott der franzosiseben Aristoikratie. Molinoff spielt 
beiinahe eine D o m e 1 a - R o il 1 e, mit dem Unterschied 
al'lerdings, dass er wijrklich aliirussischer Anistokrat ist, 
wahrend er nur . daran gehindert wird zu sagen, was 
sein gegenwartiger Beruf ist, da man ihn fiir einen 
Gutsbesitzeir und den Gast seines Herrn halt, mit dem
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Romantische Trilogie.
de Pourtales schrieb seine romantische Tri
er auch Qeschichte des Herzens nennt — 

•dies bloss sein deutscher Verleger (de.r Urban-

Ferdinand Ossendowski; Tagebuch einer Schimpansin. 
(Phaidon - Verlag, Wien).

Aus dem verachteten Affenvolk Kiplings, den Bandar
logs., den graiuen Nanren, Lenten olme Gesetz, deren Geprahle 
und Geschrei Taten ersetzt, denn das Fallen einer Nuss 
erschrekt s'e„ zeichnet ein .Dichter die kleine, riihrende Ktty, 
das Schiimpansenikind. Und es ist, ais horten wir wieder die 
fragende Stimme Mauglis: „Warum hatrt ihr mich nie zu den 
AffenJeuten gebracht? Die auf Fussen stehen wie .ich, die 
mich nicht schlagen mit harten Tatzen... ich will zu ihnen, 
mit ihnen spielen..." Und Ossendowski antwortet: ..Habt ihr 
auch reine Herzen genug. ihr Menschenkindeir, die Zartliohkeit 
der Tierseeie zu enfassen, ihren Freihei‘S'durst in Kafigcn, 

Hire iMistilibare Sehnsucht nach Brudem, Wald- und Wildnis- 
leben?" Und da zeigt der Dichter so.'ch ein kleines Tierleben, 
aim das der Urwalld weht, das die Wipfel der hochsten Baume 
birgt, selig sich w.iegt zwischen Ban.anen, Mangofruchten und 
•Palmniissen. Menschenhande greifen in sein Junges Dasein, 
•reissen es tn e'ne Fulle banter Abenteuer unter Hirer Ge- 
walt. Ein junges Leben, dessen. Tierfremdheit die Lehren 
seiner Dschuingelahnen in menschliche Bereiche versetzt, 
ihren Opferrrr.it, Edelsinn und ihre Hingabe. Und dem der 
Klang einer Geige unbezahmbare Sehnsucht nach dem wun- 
dersamen Geheimnis des Dschungels erweckt,. nach flammen
der Morgensonne, den wiitenden Wtnden und den nasenden 
Regengiissen. Nach der Heldenhaftigke.it seiner Ahnen, seinen 
itapferen und stanken Anfiihreirn.

Und da stiinz.t diese Sehnsucht das Schimpansenkind in 
das Meer, die Heima,t wiederzufinden. Niemand hat erfahren,

Go. Man wird sich mit viel Vergnugen der beiden witz.'g- 
klugen Bandchen der Zellenbiicherei entsinnen, in denen Kla- 
bu?:d W e 11 lit e ratu r und Deutsche L i t e r .a't'u’r- 
geschichte in je einer Stunde spielend absolvierte. Der 
Phaidon Verlag, Wien der die verd'enstvolle, scheme Ge- 
samtausgabe Klabunds aufgebaut, gab nun auch in e nem vor- 
ziiglich aiusgestatteten Band Klabunds Lteraturgeschichte, 
neugeordnet und er.ganzt von Ludwig Gold sc h e id e r, 
heraus. Die Vorbemerkung besagt, die Bearbeitung der deut- 
schen Literaturgesch'chte von den Minnesangern bis Fontane 
stamme von Hermann K a s a c k.

Auf weniger, als 400 Seiiten ist bier der Versuch gemacht, 
die gesamte Weltliteratur von den Urpriingen bls zur jiingsten 
Cegenwart zu uimspannen. Selbstverstandlich w'rd in diesem 
engen Rahmen nur eine populate Be.handlung moglich sein, 
und wir wiissen, wie gut diese seinefze.it Klabund gelang. Es 
wird zu untersuchen sein, ob seine ergamzenden Bearbeiter 
das Werk in demselben Sinn fortgefuhrt haben Selbstver
standlich kann es nicht zwei deniken.de Menschen gebeii, 
die in allem und jeden glejcher Meiinung sind. Es kommt bei 
einer Literatuirgeschichte, die wir schatzen sollen, soweit ein 
derartiiges Unternehmen uberhau.pt als schatzenswert er- 
Scheint, also dvrehaus nicht darauf an, dass wir unsere 
(Meinung moglichst darin wiiederfinden. Im Gegenteil werden 
wir eitne Literaturgeschichte da.nn umis-O’ hdher schatzen, wenn 
wir dutch eine eigenwlllige Anschaiuung urn wertvolle Er- 
kenntnisse bereichert werden. Dieses Ideal einer Literaturge
schichte setzt als Selbstverstandlichheit eine beherrschende 
Kenntnis der Materie und eine privaten Subjektivismus aus- 
schliessende uberpersonliche Gesamtschau voraus.

Wie sieht es nun damit in der Neubearbeitung von Kla- 
bunds Literatuirgeschichte aus? Der Abschnitt Jungs te 
Verga ngenheit und Gegenwart beginnt mit 
■F r a nkr ei c h. Da finden wir als „Unterhaitungsliteratur 
liibler Art“ neben Claude Anet, Pierre Benoit, Maurice Deco- 
bra wirkllch umd wah.rhaftig die Colette, deren Wenk mit 
den W'orten „hiimmelblaue und rosarote Schwatzereien“ ab- 
getan 1st. A nd rd Maurois" Bernard Quesnay, der eine 
frei erfundene Romanhandlung aus . der jiingsten Vergan- 
genhe.it behandelt, wird ausdriicklich uniter den Biographie-

ungtóokłich siod. Jćr<>me .kann sein Gluck wicht einfach 
hiinneihmen, wie ein gewohn'licher SterWicher. Das rei- 
zende. kleine .Madcihen niimmit‘s miit der Liebe nicht so 
tragiisch, wie ..Yowg in ilove“ heute ziuweilen nach ge- 
tauschten Rollen, War Jerome nicht ein Dichter, hiess 
seine Komodie nicht Literatur?

Diese Dichtrng ist ven zauherhafter Scihwere'osig- 
keiit, von 'lichtestem Humor iiberglanzt, voXer Selbst- 
ironie 
■die j 
Pseudonymen muhetos erkennt. Bedel ist der 'Mi
chael A r i e n der franzosischen Literatur, aber da 
er Frainzose, schreibt er anmiutiger, konizentrierter als 
sein englisches Pendant. Wie gidckliich der E'nfall die
ses volikommene kleine Meiisterwerk dtirch den Q o n- 
c o iu r t - P r e i s fur 1927 auszuzeichnen! (Ln e niziger 
faux ipas in der semst kcngenialen Uebertragung: Es 
gibt kelnen Komponisten namens S i x. Dies bedeutet 
die Zaihl 6. eine Gruppe j’ungster pariser Komponisten, 
der u. a. Honegger, Milhasud und Antheil 
angehoren).

Der Franco-Kanadier M. Constantin Weyer 
erhieilt fiir seinen Roman ... ein B 1 i c ik z u r ii c k 
und dan n ... (Propylaen Verlag, Berlin), den Gon- 
couirt-Preis 1928. In diesem Buch sind Schieksale von 
Menschen aufgezeichnet, die, im wilden Westen lebend, 
mit der Natur eng verhmden sind. Elementar wie die 
Landischaft und ihre Geschopfe ist das Leben dieser 
Menschen, sie sind Cowboys, zieihen als Pelz/ager in 
die Eiiswiisten Alascas. Es geht in d'iesem Roman .zwei- 
mal um die von Frauen verratene Liebe. Mannlich hart 
sind die Gesciheihniisse, von diisterem Glanz. Ein tragi- 
scher Meisterfiilm, dessen Auiszeiahnung mit dem Gon- 
caurt-Preis mir affierdings als eine Ueiberschatzung er- 
scheint.

In weiteim Abstand, a<ls Beispiei dafiir, welche fran
zosischen Romanę nicht ubersetzt werden sollten, 1st

keiiner der franzdsisahene Aristokraten in Beriihrung 
•zu komnuen wunscht. Man drangt Molinoff eine fuh- 
rende Rollle in dem Tourainer Kreis der Action 
F r a n c a i s e auf. Molinoff entzuckt die franzosischen 
Kroinpratendentin, iknickt die Herzen junger Prinzessin- 
nen, bis der Eklat bei der Ruckkehr seines Herrn da 
ist, und Molinoff mit Schimpf und Schande davbngejagt 
■wird.

Dieser Roman ist ein Spruhfeuer von Witz und Sa
tire, in souveraner Laune werden franizosische Rechts- 
kreise and Politik persifliert. Graf Molinoff erobert 
nicht n.ur die Touraine, er erobert vielimeihr 'unsere gan- 
ize Symipathie.

Da gibt es indes noch ein zweites Buch des selben 
Autcrs (im gleichen Verlag erschienen): J śrd me 
liebt auf 60° n ord.lich er Breite. Ein junger, 
franzbsiisciher Sohriftsteliler kommt nach Norwegen zur 
Auffiihriung eines seiner Stiicke. Auf dem Schiff ver- 
narrt er sich in den Anblick eines 'ganz jungen Mad- 
chens, das sich hennach als Tochter seiner norwegi- 
•schen Uebersetzerin entpupipt. Ganz Skandinav.ien tragt 
den jungen pariser Schriftsteller auf Handen. Die Zei- 
tungen bringen 'wcchenlang Aufsatze, Nachrichten uber 
lihn .Bilder. Man ertwartet von Jerome Parisiisches, 
Montparnasse, iPicas-so-b'jue, nrf, Cocteau - Capricen, 
Beuof sur le toit, Jockey. Jśróme 1'iebt ein nordisch 
biau-Wondes Siportgirl, imteressiert sich nicht fiir den 
Sensationserfolg seines Stuckes „Lilteratuir11, dais man 
in ganz Skandinavien spielen wind. Jerome liebt auf 
60° nbrdllicher Breite, ilfieibt Gesdhiichte, Landschiaft 
Namen Norwegens, weil er ein Kind dieses Vollkes in 
sein Herz geschlossen, ganz in diese Liebe eingespen- 
nen, alles iliieibend uimspannen muss, was bis in die ent- 
fernteste Auisstrahtung an das geliebte Wesen ihn 
erinnert. Uni erwidert seine Liebe, und es konnte das 
schonste happy end geiben, ware Jerome nicht vom 
Stamme der Selbstzerstorer, .die nur gliicklich, wenn sie

roma.nen in einem Atem mit Disraeli und Shelley genannt, 
Pad Valery ist als Lyriker „liedhaft". Fertig. Andre Gide 
erhalt 6 Zeilen, Marcel Proust gliicklich 3

Es folgt England. Angesichits Bernard Shaw's finden 
wir die Wendung: „Casar und Kleopatra, deren sich e i n 
Shakespeare nicht iza schamen brauchte". James Joyce 
„erregte Aiufsehen mit seineim psychoanalytischen neo im
pression istischen Ulysses". Wenn der Bearbeiter 
anscheinend sagen will, schreibt er sterts „scheinbar".

Springen wir nach Deutschland. Da stehi 
eine haJtbare Seite uber Stefan George. Wahrend 
Franz Werfel gle.ichf.alls mehr. als eine Seite gewidmet 
list, muss sich Thomas Mann mit 6 (sechs) Zeilen begnii- 
geii.’ Arthur Schnitzler geht es nicht um ein Haar 
besser, wetter lesen wir; „Der schlesische Russe Arnold 
Ulitz tiirmt den Ararat". Aus. Der Bearbeiter und Ergan.zer 
Klabunds liebt es uberhaupt, in. billlgsteir Manier, Satze die 
zugleich Urteile bedeuten sollen. .aus Buchtiteln der betreffen- 
den Autoren zu biilden. Ganz schwach 1st das Kapitel fiber 
die p o 1 n i s c h e Gegenwart. Da fehlen die wichtiigsten 
Namen.

Was man indes auf das scharfste missbilligein muss: Fast 
samtlicheWelhn.achtsnovitate.n des deutschen 
B uc h tn a r k t e s sind in dieser Literaturgeschichte, die 
gleichfalls eine Weihnachtsnioviitat bedeutet, berelts genannt. 
Es ist ausgeschlossen, dass der Autor, selbst in Aushangebo- 
gen, auch nur einen Bruchteil dieser Bucher bereits gelesen 
haben kann. Zahllose jiinigste Autoren, von denen ein Erstlings- 
wenk soeben erschienen ist, mussten anscheinend umibedingt 
in dieser Literaturgeschichte Aufnahme finden. Andere wieder 
s'nd vollkoimimen totgeschwiegen. Die Namen etwa vom Erich 
Ebermayer und Klaus Mann, um nur dies Beispiel 
heraus zugreifen. uber die das Urteil natiiriich ebenso sehr 
gefeilt sein kann, wie uber jeden anderen Autor, sind noch 
■nicht einmal genannt, obwohl von Beiden bereits je 10 ge- 
druckte Bucher vorliegen. Dafiir ist jedes Buch das den Krieg 
behandelt, sei es selbst derairt uinwesentlich, wie Freiwillliger 
Stenbock, in dieses Panorama der Weltliteratur elnbe- 
zogen.

Ob dies wcihl in Klabunds Sinme la.g?...

tfiftone ftundtin

Joseph Kessel“s Belladonna zu nennen. 
Kessel1, bereits mehrfach ubertragen, ist ein in Paris le- 
bender, frainzosisch schrebender, Russe.

Die in glucfcićchster Ehe lebende Gatt'n e’nes Par-* 
ser Arz'tes, von Luxuis venwbhnt, wird duirch die Er- 
izahlring einer Freundin und die mephistofeósch-e Danto
nie eines Bekannten dazu getrieben, standiges, lebendes 
Inventar eines Absteigeqnar.tiers zu bilden. Die Ge- 
schichte endet mit Ueberfal'I, Beinahe — Totsch’ag, 
Schuild und Suhne, Melodram. Ueber das Ganze ist 
wassrigste, ipseudo-ipisyohoanialytiscihe Sauce, gegessen. 
Die Verirrumg der Heiiidfn soli auf e'n verschuttetes Ju- 
gendeFebnjs ziuruckzuifchren sein. Der Autor vensucht 
serine Kooportage in einem Vorwort zu verteidigen, in 
dem er selbst izugibit. mancihe Leser hatten sein Buch 
gelegentlich des Vorabdnucks in e'ner Zeitschrift fiir 
Pornographiie gehalten. Wir tun dies gieichfaXs.

Unbegreif'.ich, was einen so ■geschmackssicheren 
Verlag, wie R. Piper & Co., Mfinchen, veranlasste, die
ses Machwerk ins Deutsche iibersetzen zu lassen.

Diie Uebertragungen genieten alle mehr oder weni
ger gut, bei weitem am besten die der Tiermenschen 
dnrch Hans Kauders uind die .Bedel-Uebersetzun- 
gen von

Guy 
logie, die 
oder tut     
Veirlag, Freiburg i/ Br.)? — um die Gestalten dreier Musi- 
ker des voiriiz'em Jahrhunderts. Aus dem Ch on Un-Roman 
Der blaue Klang, brachtem wir eimige. allerdings iro- 
riiisch gemeinte Textp.roben. Diese, (w.ie die anderen bei
den Romanę) von Hermann Fauler ins Deutsche iiber- 
setzte Romanbiographie legt sich einem. wie Ueliiruck auf 
die Brusit, um eine Wenduing Alfred Polgars zu zifie- 
ren. Immerhin schon Seidenstickerei ist der Roman K 6- 
nig Hamlet, Ludwig III von Bayern, der eigent- 
lich ein Wagn err oman ist. (Im Hintergrund der 
Nietzsche-Fritz und Joseph Kainz). Wenn 
auch stark vernebe.lt, wird hier doch etwas von dem Wesen 
Richard Wagners und Ludwig II, ihren Beziehungen zu ein- 
ander sipurbar. Am besten gelang entscihieden der erste Ro
man: Franz Liszt, der wirklioh etwas von einer ungari- 
sohen Rhansodie hat umd ein symnathisches Portrat des 

le. Satire auf frainzbsische Zustande rind Koflegen, j grossen Pianisten, charmanten Komponisten, aufopfemdem 
man ihónter den amusamt vorgehaltenen Maskein- j Freundes, giiitigen Menschen gibt.

Die Wilnaer Truppe
Von Arnold Zweig gegen Kriegsende hoch gepriesen, 

ebendamals von Herbert Eul enib erg nicht minder, ist 
die Wilnaer Truppe, von der man jahrelang nichts mehr ge- 
hbrt ha-tte, ein Ereignls, dem man mit Sipanniung entgegen sieht. 
.Man erinnert sich, dass diese Spielschar wenige Jahre nach 
Beendigung des Krieges einen ganzen Winter lang in Berlin 
gastierte umd Publikum und Presse von links bis rechts ein- 
hell'ig in Entziickem versetzte.

Man glaubt also, etwas Aehnliches erleben zu sollen, wie 
■die Ha b i m a od. G r a n o ws k y's M o s k a u e r J u d i s Ć' h 
Akademisches Kiins.tier theater. Man spielt die 
Bearbeitung eines Prosawerkes vom Sc halom Asch: Ki- 
dusch Haschem (Geheiligt sei dein Name.) In der deut
schen Einfuhrung des Theaterzettels helsst es, der Bearbeiter. 
Michael Weichert, der zugleich der Regisseur 1st, babe nicht 
dramatisieren wollen, ijm Gegenteil sich bemiiht, durch Aus- 
schaltung Ibestehender umd Einfuhrung neuer theatralischer 
■Momente den epischen Charakter und den Eimdruck eines 
Originialwerkes zu erhalten. Mlit anderen Woirten: Der Schmus 
vom epischen Drama 'ist bere'ts bis zur Wilnaer Truppe 
gelangt. Unter vblliger Verkennung der Urgesetze des Thea
ters .wird also bier auf hbchste ipratentibse Art aus der Not 
eine Tuigend gemacht.

Der Hergang spielt in der Ukraine vor 400 Jahren. Juden- 
verfolgungen. Pogrome durch Kosa'ken, Freundschaft zwi- 
schen Juden und Polen, die geme’lnsam am Schluss eine be- 
lagerte Festung verteidigen. Definition des Namens Polen 
i n P o-l i n: Hier sollst du ruhen. Polen als von Gott gleich- 
sam von Palastina abstrahiertes Asyl fiir verfolgte Juden. Da 
soil sbh allerdings im Laufe von 400 Jahren ebenso, wie in 
anderen weiter westlich gelegenen, benachbarten Landem 
manches geandert haben und von RusSlamd bezw... anderwarts 
ubernommen warden sein (Schutz den Minde rhe item!)

Der Glaube an Gott besiegt schliesslioh alles, daher der 
Name des Stuckes.

Das '1st also ein Volksstiick mit Gesang. Selbst der Tanz 
fehlt nicht. Freilich wird in Kosakenstiefeln von der Henren- 
kaste getainzt- und der gottergebene Jude Mendel muss,, als 
Bar verkleidet ,zum Gelachter der Herren tamzen, luim die 
Genehmigumg zur Errichtung eines Gotteshauses zu erlangen. 
Schon ist in diesem naiven Stuck die Dairstellung d'er alten 
Brauche, dichtenlsch die im AugenbMck hbchster Not immer

wieder auftaiuchende Gestalt des „heiiigen Schneiderleins", 
das alles zum guten Ende fiihrt.

Die die einzelnen Bilder verbindende Begleitmus’lk von
H. Koih.n ist izu rosinen-syruipsuss und schmalzig, vor allem 
in der Ausfuhrung des kleinen Orchesters unter Leitung des
I. Geige spielenden Dirigenten Honigstock. Sie erschein.t mir 
als Stillosigkeit ih all der Schlichtheit und steht vor allem 
auch im Wiederspruch zu den herrlichen, ganz sparsam, 
aber dennoch farbiig leuchtenden., nicht mathematisch erklii- 
gelten B ii h n e n b il d e r n W. Weintraubs. H i e r liegt die 
starkste Seite der Auffuhrung. Es scheint, dass von der u.r- 
sprunglichen Wilnaer Truppe nur noch der Name ubr'igge- 
blieben ist. Gespielt wird mit sichtlicher Hingabe, in te'lweise 
bemerkenswerten Einzelleistungen. Aber es zeigt s'ch immer 
wieder wie falsch es ist, durch Assoziatioinen ibelastet an 
etwas biisher Unbekanntes heranzugehen. Man tut den Wil- 
naern iln ihrer heutigen Form Unrecht, wenn man an Habima 
und Granowsky denikt. Der Vergleich fiele fur die Wilnaer 
Truppe erdruckend aus. M.an darf vielmehr, wenn man unlbe- 
dingt vergleichen muss, an das wirklich ausgezeichnete 
Schliersee'er oder Tegernsec'er Bauerntheater allenfalls an 
Oberammergau, denken. Also die Wilnaer Truppe bedeutet 
heute: Tegernsee auf jiddisch.

Es heisst, dass die Truppe nach den in Bielsko und Król. 
Huta enthusiastisch aufgenommenen Gastspielen auch nach 
Katowice kommen soil. Dann wiirde noch etwais daruber zu 
sagen sein.

Das Land des Lachelns.
Den Auftakt zum B e u t h e n e r B ii h n e n ball bildet 

eine Festvorstellung des neuesten Lehar durch das O'ber- 
schlesische Landestheater. Ueber das Werk wur- 
de erst vor vier Wochen an dieser Stelle gelegentiich der 
Berliner Auffuhrung eingehend berichtet. Man hatte sich 
Berlin in sofern zum Vorbild genommen, als die beiden Hauipt- 
rolleni mit Opernkraften besetzt waren. Man sipielte sozusagen 
in S c h w a n d a-Besetzung. Hatte man fiir den Goethe in 
Ftiederike vor Jahresfrist noch den lyrischen Operntenor 
und fur Fnederike (die als Frederique in Paris gegenwar- 
tig Tr.iumphe feie.rt) eine reizende berliner Operettenkraft 
herangezogen, so bemuhte man in diesem Lehar den Hel- 
dentenor umd die Hoichdramatische.

Unverstandlich bleiben Willkurlichkeiten in der I.nsze- 
nierung (Theo Knapp), die zudem noch absolut uberfliissig

waren. Warum steht auf dem1 Theaterzetfel als Unitertitel: 
Romantische Operette, warum als Zeitangabe volljg 
sinnloserweise: Gegenwart, wahrend das Stiick vor dem 
■Krieg spielt? Heute pflegt China Prinzen weder als Diiplo- 
imateni, noch als fiihrende Politiker zu verwenden, heute pflegt 
ein bsterreichischer Feldmarschalleutnant ein weniger splen- 
dides Haus zu fiihren. Wiederum scheint es vbllig unglaub- 
wurdig. dass der gleiche, osterreichische Mi'itar seine Salons 
in derartig krassen Farben jiingst vergangener .Dancing-Mode 
einrichten wird, aus pekuniarem, ebenso wie aus Geschmacks- 
griiniden^ Fassungslos steht man auch „gegenuber von China", 
wie es sich die Phantasie der Herren Knapp und Haindl 
(Buhnenbilder)  vorzustellen scheint. Die jahrtausende alte 
Kultur des Ostens konnite niemals derart barbarisch entglei- 
sen, wie die jungste Generation Europas, nicht nur in aesthe- 
tischer Hinsicht.

Aber alle diese Einwendungen gelten nur fiir die Insze- 
n'erung. Es fand keineswegs unter der Geiben Jacke ein Le
har a k i r i staff. Musikalisch hatte die Auffiihrung ent- 
schieden Niveau, vor allem. dank der stets schatzenswerten 
Leitung Felix Oberhoffers. Der Dirigent weiss sehr wohl, wie 
solch eine Partitur zu interpretieren 1st. Er kennt das spezi- 
fische Lehar-Rubato. Es schien unis nur, als ob Oberhoffer, 
diesmal ein wenig zu sehr im Klang geschwelgt hatte, wie 
dies bei dem Lehar der fruheren Epoche, etwa bis zur 
■Blauen Mazur, durchaus angebracht 1st. Hier gilt es, 
noch um ein Weniiges aufzulockern, lichtere Dtutrchblicke 
zu gewahren. Aber im wesentlichen war der Stil er- 
fasst. Dem Orchester und seinem Leiter gebuhrt daher ein 
ganz besonderes Lob.

Eine fiber alles Erwarten prachtvolle, solistische musikali- 
■sche Leitung bot Reina. Backhaus' Lisia. Sie sang, als sei ein 
neuer Fruhling Hires Sop runs angeb.rochen, muhelos, voller 
Sfisse, Leben, Leuchtkraft. Diese Provinzniveau turmhoh fiber- 
ragende Leistung hatte Grossfonmat. Karl v. Ziegelmayer 
schien sich in der Rolle des Prinzen Sou-Pong anfangs nicht 
sonderlich wohl zu ffihlen. Das stereotype Lacheln den ganzen 
■ersten Akt hindurch hiess setnie Rolle etwas allzu wortlich 
nehmen. Man vergass hinter der Maske iiberdies nicht einen 
Augenblidk den- Europaer. Zudem.Hess die Aussprache viel 
.zu wiinschen iibrig. Besonde.rs die Volkalisation geriet viel zu 
breit. Vor allem zu Eiinganig (Ich konnte nicht kommen) klang 
sie fast obersohlesisah-plairrend, sodaiss das Melos dieses 
ersten Aiktes sich in Ziegelmayers Mund in Noug atmasse



Das beleidigte Klavier
Beinahe eine Groteske — um das Recht des Kritikers.

ob das Dschungelrauschen die arme, vetrir.rte Kitty ieinals 
"Wieder begriisste, ob das Volkchen der Schimpansen ihr ent- 
gegenzog, alle die, die umiablassig gerufen batten: -kehre 
zurfick, kehre zuiruck."

Ein Dichter rfihr.t mit ieiser Hand an junge Herzen, an 
iReinheit arid Giite — wie an den schmerzli-chen Wunsch, 
dieimzufinden in den Schoss der allewigen Mutter Natur.

Hilde Jellen.

Angelica Balabanoii: Erinnerungen und Erlebnisse.
(E. Laubsche Veriagsbuchhandlumg, Berlin).

Das Buch erschien im Jahre 1927 und ist politisoh in 
Einzelheiten bereits uberholt, aber seine Bedeijitung fiir jeden 
soizialistisch inteiressieirtem Menischen wird es lange noch be- 
ihalten. Im Zusammemhang mit dem Krieg und der russiscihen 
Revolution imteressieren urns besonders zwei Fragen: Konnte 
der Krieg oder mindesteir.s die Dauer und der Umiang des 
Krieges durch das Welfcircietariat nicht beeiinflussit warden? 
Wie kam es, dass alle BemiiiTjngen der Friiedenszei.t, wo es 
doch pazifistische Organisationen schon gegeben hatte, ein- 
faoh versagten, als das langst Beffircbtete Tatsache wurde? 
Und warum musste das Experiment des korr.munistischen 
Staates. in Russland aus einem leuchtenden Ideal zrj einer 
ftruben Wirklichkeit werden?

Die Geschichte wird viel spater Antwort darauf geben. 
Wir imdessen erfahren aus den Erlebnissen einer begeister- 
ten Vcrlkampferin des sozialistischen Gedankens die Tatsa- 
chen, die dazu fiihrten,

Angelica Balabanoff wurde in der Art jung er Madchen 
aus gutem Hawse erzogen und bahnte sich selbst den Weg 
<zu Hirer Lebensanschauung. Ihr gauzes Leben wurde. nach- 
dem sie erst einimal iiberzeugte Anhangerin der marxistischen 
Theorien geworden, dem Ideal des KOmimunism-.'s geweóhł. 
In der Schweiz studiente sie 'das Leben der italier.ischen Ar- 
beiter und trat dort, als gehcirsames Mitglied ihrer Parted, 
ohne die Ueberiz.eug.ung von ihren Fahigkeiten, zum erstein- 
mal mit einem Vomtrag, hervoir. AllmaHich ent wick el te sich 
aus der schuchtemen Anfangerin eine zieilbewiusste Fiihrer- 
®n. Ihr Wirken, ihre Bekanntsahaft mit beriihmten Maninern, 
die Leiden wahrend des Krieges, die Arbeit in Russland, tore 
Loslosung von der Partei Ibeschreibt sie in torem Buch mit 

-grosser Sacihlichkeit. Von ihren personlichen. tonerem Erleb- 
nissen schweigt sie iganz: sie geht in ihrer Tati.gkeit so auf, 
■wie es bei einer Frau Ikaum moglich zu sein scheint.

Angelica Balabanoiff ist weit emtfernt von jeder Eitelkeit. 
Sie stellt sich alls einen Menschen dar, der ven seiner Mission 
orffiHt und durch sie gewachsen ist. Immerhin kann sie nur 
unerhort soharfer Verstand und schnelles .Denken zu einer 
soldi festen, klarein Weltanschauung befahigen, wie sie sie 
hat und den Meinungen anderer stets eintgegeinsetzt. In dem 
Augenbilick, wo es gilt, eine Idee zu v e.r wi r k li ch en; 
scheitern die besten Kopfe. Unzahiige Enttauscbungen macht 
Angelica Balabanoff durch: .allein der Ab fall Mu s so
li n is, mit dem sie in der Redaktion des Avanti zusammein- 
gearbeitet hatte, bedeiute.t fiir .sie einen eintsetzlichen Sohlag, 
aber am tiefsten enttauschen sie ihre .eigenen Landsiaute. 
Ni-cht das Volk in Russland .hat anig.esich.ts der furchtbaren 
Entbehriumgen versa-gt: die Fiihrer Hessen sich vielmehr zum 
Missbraucih ihrer Gewaltmittel verleiten,

Mat grosser Liebe und Verehrung spricht sie von Lenin, 
wahrend sie Sinowjews Taktiik und Demagogie verachtet. 
Er war auch derjenige, der sie absagte. Sie eriklart die Miss- 
erfolge der Sowjetrepublik als Folgen davon, dass die Reste 
•der kapitalistischen Wesensart in den Wenkzeugen der Revo
lution noch fortlebten. Es war unmojlich, das Ideal in der 
■ursprunglichen Reinheit zu bewahren, well es n.ur durch 
Menschen von lauterster Selbstlosigkeit und Waihrhe.it zu 
verwirklichen gewesen ware. Sobaid diese zur Macht gekom 
men waren, nahmen sie die Former) der Baurgeo&’e an, wett- 
■eifeirten darin, die Gaste aus fremden Staaten. die zum Be- 
such der Sowje.treipublilk ins Land reisten, mit allem Pomp 
■aufeunehmen etc.

Man sagt, Politik' verdirbt dem Charakter: Angelica Bala- 
hanoff bnldet darin wohil eine ruhmliche Ausnahime, denn nach 
’i'hrem Schtoderuingen bliieb sie trotz allem ein gerader wahr- 
heitsliebeinder Mensch. Nachdem die Korraipticin in Russland 
sie von dort vertrieben hatte, ibegab sie sich ins Aiusland, 
um gegen den Faszismus zu ikamipfen. Im Arohang schildert 
sie das Elend der Sozialisten, die sich in Italian dem henr- 

’schiendem Regime nichit unterwerfen wollten. Mit ihiraen 
kampft sie fur die A.uifklariuing des Voilkes.

Das Buch 1st das Dokument .ernes Lebetis in grosser Zeit, 
von einem grossen Menschen; erhebend die unbeirrbare Hin- 
gabe am eine Idee, die durch Fehlschlage inich.t .zu entmuti- 
gen ist.- T. G.

Am 3. XI. 1928 hatte an dieser Stelle eine Kntik 
fiber ein Konzert gestanden, die falgenden Passus ent- 
hielt: „Leider war auch der Partner am vollig abge- 
spielten Bechstein, L'do Dammert, von Reuter ange- 
steckt... Zweifellos war der Pianist durch das vollkom- 
men unzulangliche Instrument gehemmt, und es bedeu- 
tet eine Zumutung fiir Pianisten wie Publikum, dass 
immer wieder diese vollkommen abgedroschene Draht- 
kommode aufgefahren wird“.

Die Firma Bechstein ffihlte sich daraufhin ver- 
anlasst, durch ihren hiesigen Vertreter Klage gegen den 
Kritiker wegen Kreditgefahrdung, Beleidigung und Ver- 
leumdung anzustrengen.

Das Gericht wies in erster Instanz den Klager ko- 
stenpflichtig ab. Gegen dieses Urteil legte der katlo- 
witzer Vertreter der Firma Bechstein Berufung ein. Der 
Termin fand % Jahre spater in diesen Tagen statt. Die 
Verhandlung wurde vertagt, Zeugen geladen.

Da der Fall von symptomatischer Bedeutung ist — 
geht es doch um das Re c h t der f r e i e n M e i n u n g s- 
ausserung der Press e, insbesondere 
der K r i t i k, das gegenwartig nicht nur in Deutsch
land und Oesterreich anlasslich von Vorfallen und Pro- 
zessen in Berlin, Munchen, Wien, besonders lebhaft di- 
skutiert wird, sondern gerade in diesen Tagen durch 
eine Entscheidung des Obersten Verwal- 
tungsgerichts in Warszawa auch inPo- 
len ausdrficklich anerkannt worden ist, — 
halten wir es fiir unsere Pflicht, den Fall, unbeschadet 
dessen, dass es in eigen er Sache geschieht, 
offentlich zu diskutieren.

Folgt man den Gedankengangen des Klagers, dann 
dfirfte der Kritiker schon darum niemals ein negatives 
Urteil fallen, weil er dadurch den Kredit des zur Kri- 
tik Stehenden gefahrden konnte. Der Kritiker dfirfte

Jose Ortega y Gasset: Vom Einfluss der Frau auf die 
Geschichte.

Uebersetzit umd eingeleitet von Fritz Ernst.
(Verlag -der Neuen Schweizer Rundschau, Zurich).

Drei Duteend Seitan fiber ein unausschopfbares Thema — 
aber diese 37 Seiten sind selbst unausschopfbar wie die Fra- 
ge nach dem Einfluss der Frau auf die Geschichte. Aus der 
•umirangreichen Literatur, die fiber dieses Thema geschrie- 
ben wurde, wiisste ich kein Werk zu nennen, das an Scharf- 
sirra und Tiefe, an Gerechtigkeit und Liebe diesem schmalen 
Bandchen glefchkame. Ueber eine Deutung der Danteschen 
Vita nuova diriingt Ortega y Gasset vor zu einer Deutung 
dies Wesens d.er Frau, Hires Schooferischen. Nicht die mann- 
l.iche Talente beher.rschem.de Frau 1st ihm genial: ,,es gibt 
cine spezifisch w.eibliche Kultur mit eigenen Talentem und 
Gemialdtaten, mit eigemer Zielsetzung. Vermage dieser weib- 
lichen Kuiltvir n'mmt das Weib sein angestammtes Teil an 
der Geschichte". Schdpferisch ist die Frau nichit durch das, 
was sie tot, sondern kraft dessen, was sie ist... Doch gibt 
di.eser Grundgedanke des Buches — man erkennt es, will 
mam die Deutung Ortegas deu-ten — nur einen schalen Be- 
gniff von seiner Wirklichkeit, den.n der Geda.nken.rei.chtum 
Ortegas ist so gross wie seine vollkommene Beherrschung 
der Bildungswelt. Alles ist Gegenstand seines Eind.ringens, 
alles Vorwaind fiir ihn, eigene Gedanton auszusprechen. Aber 
immer bewundernswe.rt dies: dass nichts gesagt wird seiner 
selbst wegen, um eines bestehenden Gedankens willen. einer 
klingenden Musik der Satze zuliebe. Jeder Satz enthalt eine 
Einsicht. Absolute Zweckmassigkeit der Gliede.rung stahler- 
nes Gefiige des Satzbaus gibt den Werken Ortegas die ari- 
sto.telf.schc Klairheit ihres Stils. Die Arch'tektonik neuzeitli- 
ch.er Hochbauten, jener modernen Riesenihauser aus Gias, 
Stahl, Beton, ist nicht eindeutiger, klarer, zielbetonter, ist 
nicht kfihneir und schoner als die Architektomik der Geian- 
ken und Satze auf einer Seite Prosa dieses Professors der 
Metanhysik an der madrider Universitat. Und es ist wieder 
ein Phanomen von w.umderbarer Einzigkeit, wie diese abso
lute Zweckbestimmtheit romantisch. wie der Geist Sentiment, 
Seele, Leben wird. Dies hat Fritz Ernst, der Uebersetzer, in 

(Nachdnuck eirwfinscht). 
also etwa nie schrećben, ein Bild, ein Roman, e'n Dra
ma, eine Oper sei schlecht, weil er dadurch den Kredit 
von Autor, Verleger. Theaterdirektor" u. s. w. gefahrden 
konnte. Der Kritiker durfte ebenso wenig eine reoroduk- 
tive Leistung, also einen Sanger, Schauspieler, Pian sten 
abfalljg beurteilen. weil er dadurch das Wiederengage- 
ment also den Kredit des Beurteilten gefahrden wfirde.

Im vorliegenden Fall ist zudem keinesfaEs die 
M a r k e Bechstein einer negativen Kritik unterzogen 
worden. Dazu wfirde schon einige Ignoranz gehbrt ha- 
ben. Nur das eine, ein standiges Aergernis alter, die 
hbren kbnnen, bildende Instrument ist klipp und klar 
gemeint und genannt gewesen. Das wahrhaft Groteske 
an diesem Fall besteht noch darin, dass auf Grund einer 
Verordnung des Staatsprasidenten vom Jahre 1922 K 1 a- 
viere einfuhrverboten sind, und der katto- 
witzer Vertreter von Bechstein seit Jahr und Tag nur 
fiber dieses einzige Instrument der genannten Firma 
verffigt. So weit die Kreditgefahrdung.

Was nun die verleumderische Beleidi
gung anlangt, so erg:bt sich die ungemein interessante 
Frage, ob man einen Gegenst and beleidigen kann. 
Bekannt ist ein Fall aus dem romischen Recht, 
in dem Kaiser Caligula wegen Beleidigung seines Leib- 
rosses klagte. Nun ist ein Pferd immerhin noch ein 
animal, d. h. ein Lebewesen. Quod licet lovi, non licet- 
Bechstein. Kann man ein Klavier beleidi
gen oder nicht b e 1 e i d i g e n, d a s ist hier 
die Frage!

So komisch die ganze Geschichte anmutet, so 
schwer es einem fallt, man muss sie doch ernsthaft be- 
trachten.

Es geht um das Recht der Kritik.
Wir werd'en f’ber den we’teren Verlauf des Pro- 

zesses se nerzeit eingehend berichten.

rechtfertigten Worten. das.s es ..auf unscr-em Kon.tine.nt kein 
zweites Wenk gibt, das in hoherem Masse Geist mit Festlich- 
keit. Fneud.e, Luxus gleichsetzte". Darum berfi’irt jeder Satz 
Ortegas wie das jagende Leben selbeir: man geniesst die 
wohltuende Klarheit unit Klugheft der Satze und venmeint 
fast, die heiter lerichtenden Augen zu sehen fiber dem stren- 
gen Mund, der sie formt.

Paul Winter.
Kiirschner's Deutscher Literaturkalender W30. 

(Walter de Gruyiter & Co Verlag, Berlin).
Von Dr. Gerhard Ludtike heraoisgegeben, erschemt zum 

45. Mai. nach etoer Pause von 2 Jahiren. seit der letzten A-us- 
gabe. Kurschmer's Deutscher Liifeiratorikatender. das unent- 
behrliche Handbuch dedes Redakteurs, Journaksten. Schrift- 
stellers, Verlezers. Selbstverstandlioh ist der Kalender wet
ter angeschwcilien. Zu begrfissen die Neuaufnahime vom Film- 
autoren lund - faibri.kan, Rr-rndtorikgesellschaften und Antiąua- 
riaten. Tie aussere Hersteill-m.g ist wn bewahrter Oualitat.

Es gibt auch wieder Aióorenibildmfsse. Die Auswahl mmtet 
zuweilen ein wanii.g komisch an. Da 1st z. B. unter 8 Schrift- 
steillern. Frau J Th a non a Wolf abgebildet. We-r ist die 
Dame? Naahsohlagen! Herzii'chen GMickwunsch. Frau Wolff: 
gena.u an dem Tage des Nachschlagers ist Mutter Wolffem, 
geborem in Tilsit, .ietzt wmhnhaift im Orse’cna bei Locarno-. 72 
Jahre geworden (bis 100!). Vm ihren Dichtiungen neninen 
wir: NamenUs. Framenheder; Fra^i&nUlder. Drameinizyki.’i.s; 
die Meisterin: Susannes Rosengartem.; Dusohones Leben; Vom 
Mensch zu Mensch: Schwieigermutter; Die Totengrabcrin: 
Der Lfebe Gott auf Urlar’b. Muss diese Dichiteriin umbediregt 
im Kurschner fur 1930 abgeibfldet warden? Wenn Wolff dann 
entschiedcn Kurt, dann unbedingt Theodor!

Ein vorbildliches Provinztheater.
Jahr b u c h il 9 2 9 des S t a d 11 h e a t e r s W fi r z b u r g. 

(Max Beck Verlag, Leipzig).
Das Stadttheater Wiirzb-irg versendert nach 125 jahrigem 

Bestehen ziuim ersten Mai ein Jahrbuch. An der Sipitze die

seiner kluigen, fei.nen Einleitcmg hervorgeh -ben mit den ge- 

aufloste, wahrend es allenfalls den konzentrierten Geschmack 
von H a m a n n-Konfekt (bittere Ffillumg!) haben darf. Es ver- 
langt auch einimal vom Tenor Falserttone. Aber diese anfangli- 
che Unfreiheit wurde von Ziegelmayer im Laufe des Abends 
vollkommen uberwunden, seine Leistung bedeutete eine Stei- 
'gerung von Akt zu Akt. Sehr nett. Mimi Fiihrtts Rrimizessin Mi. 
Absoluter Versager Kair.ry Wesselys Graf Pottenstein. Eine 
derartige Fehlleistunig mochten wir nicht wieder sehen. Die 
Gho-rdamen. des ersten A'k.tes„ die die ersten Schonheiten der 
besten wiener Gesellschaft darsteMen sollen, schienen ihre 
Garderobę in den gegenwartig stattfindenden Saison - Aus- 
verkaufen, das Abendkleid von 20.— M. abwatts, eirstamden 
•zu haben.

Konzerte
Der iM e 1 s t e r ‘ s c h e Ge sang ver e in uinter Lei tong 

seines Dirigentem, Prof. Fritz Lubrich, veranstaltete nach er- 
■foligreiichen Abended in der Priovtmiz auch ein volkstumliches 
Kouzemt in der iWoijewodschaftshaiuptstadt Katowice. Es war 
ein glfickliiicher Gedamke — nach Programm u n d Preisen —■ 
einen solchen Abend zu geben. Trotz der Faschiingszeit war 
die ReichshaMe ausv.cr.kauft, oihne dass es es eines •promii- 
nenten oder fibenhaupt eines Soiliisten bedfirft hatte. Reizend 
der Eiinfaill, die Gaileirie dem VoilikssdhiUlkiindenn kostenlos ein- 
ziuraiuimen.

Es scheiimt durchaus nicht mbtig, in einem derartigen Kon
zert Novitaten aufzufahiren. Wenn wir uns darum den Vers 
aus einem schonen Mendelssohn-Ghor der Vortragsfoilge in ei
der Variant© zu eigen machem:

„Was Nemes habt ihr nicht gelernt, 
singt alte, liebe Lieder"

so soil dies bei Leibe kei.nen Vorwurf bedeutem.
Nach Bach, Herzogenberg, Mendeissohn-Bartholdy- Mol- 

demhaue.r and Brahms gab es deutsche Voilkslieder in Bear- 
beitu.ng.en vom Brahms, Siegfried Ochs, Philipp Scharwenka, 
Ich glau.be, bei einem Abend deutscher Volkslieder darf selbst 
der Kritiker ein wenig sentimental werden, ohne vollkommen 
aus der Rolfe zu fallein. Es scheint ein merkwiurdiig.es Pha.no- 
men, dass die Werke, die man im Deutsch-Unterricht einer 
miserablen, altem S-ohule gelesen, eiinem ein fiir allemal ver- 
leidet — .die Lieder indes, -die man in friiher Jmgend im Sehfi- 
le.rchor mitgesungein hat, einem furs Leben aus Herz &e- 
wachsen sind. Scheinbar Versohfittetes bricht da auf einmal 
■wieder auf.

Wird man es also dem Kritiker verargen, wenn er einmal 
■etwas weitifeer kritisch ist, keine Einzelheiten aussteilt und 
bekennt, dass die schanen, alten Vclkslieder, wie sie hier 
erklamgen, ihn ergriffen, die besondeire Feinheit des kleinen 
Choirs in den Weihnachtsitedern lihn entzfickte und Eichen- 
do.rff-MendeIssoihh‘s Abschied vcm Walde ihn mehr dfinkte, 
als manche wichtig-toe.risch, autgeiplusterte Or chester- und 
Chormionstn&sitat der letzten Zeit?

Unter dem emindsen Epitetom „W u n d e r k n a b e“ wur
de der 10-jaihiriige Isak Tflies als Sanger synagogaler 
Weiisen anigieikfindigt. Man ging also auf das ausserste skep- 
tisch in diese Veranstaltuinig. Auf dem Podium steht ein kleie- 
mer Knabe, der wirklich nicht alter, als 10 Jahre sein kann, 
in Ornat und Gebetmantel eines judisch-en Kantors, ein rund- 
liches, bleiches, ernstes Gesicht mit tiefblauen, fragemden 
Kinderaugen. Man ist ziunachst etwas chockient durch die
sen cberkanitoralien Aufiputz umd sieht den kommemdien Din
gen mit leiohter Beklemmmnig entgegen. Ein kleiner Bub, 
der sich selbst mit der Stimmgabel den Ton angibt bffnet 
den Mund. Nach der ersten Nummer ist man noch im Zwei- 
fel, vein der zweiiten an indes vollte im Banin. Man vengisst 
Alter des Sangers, Saail, Umwelt und lauscht hingegeben die
ser Offemibarung. Dieses Kind steht da, ganz in sich eimge- 
snonnen, weiSs anscheimend niichits von Publikum, Latmpen- 
fieber umd deirgleichen mehr, singt mit tiefster Inbnunst z’.t 
seirniem Gott. Eine wunderschone Stimmie, die kaum durch 
falscihen Unterrichit veribiidet scheint und vom hohen Sopran 
bis in den tiefsten Alt reiicht. Klingeinde Brustrescnanz, die 
den ganizeim grossen Saal eirfullt, wunderbar verschiwebendes 
Piialnissimo, SiPiielend sioher hinge!egtes Falsett, reinste Into
nation, fabelhafte, natiirliche Atemtechmik; aber was das 
Erstaunlichste; Die halsbrecherischsiten, typisch judisch-syna- 
gogailem Kotaratoren werden traumwandierisch, treffsioher 
ausgefifihirt, als ob slie ein kleiner Vogel sange.

Und was besonders schon und beruihigend wirkt: Wenn 
man den kleinen Juingen sich hemach aus der Nahe betrach- 
tet, ist er ein vollkommenes Kind, das kaum weiss, was die 
Erwaohsenen vom ihm eigentlich wollen, umd das noch we- 
niger zu ahnen scheint, welch eminent sohwieriges Riesen- 
iprog.raimmi, darunter zwei eigen© Phaintasien von unhefmlicher 
Reiife, es ohne Kenntnis der Notenschrift bewaltigt hat.

Dieses Kind scheint wirklich ein Wunder Gottes, ahn- 
lich dem zwei Jahre alteren Yehuda Menu him, vor 
dem man. sich in Andacht zu neigen hat.

J fi d i s c h e Musik auf Schall pl a 11 e p m i t 
11 lu s t r a t i o n e n am Flfigel von Alice Jakob- 

Loe wen son nannte sich eine weiter.e Veramstaltung. Es 
gab einen Querschni’itt durch die jfidische Musik des letzten 
Jahrtausemids. soweit slie kultischein Zwecken diente. Au-ch 
die am Schluss vorgeffihrte ostjiiidiische Theatijrmusik darf 
unter diiesen. Begriff wohl einibezogen werden, da das Thea
ter urspriingilich ja dem Knit entspmoss und diente. umd ins- 
besondere das judisohe Theater auch heute noch deutlich 
diese Zusammenhange weist, denen das ostjudische Voiks- 
lied ebenso wenig ferrsteht. Es war besonders interessant, 
die w’estlich assimf-Rerrte deutsche und franz&sische jfidisch- 
lithurgische Musik in Gegemfiberstellung zur orienta-lisehen 
und bstlichen zu hcren. (Ueber dieses Thema ist an dieser 
Stelle gelegentlich von Heinrich Boris epochaiem Werk: 
Das J u d e n t u m i n d e r M u s i k in ei.nem spalteniangen 
Referat vor geraumer Zeit Gehandelt worden). Alice Jakob 
Loewemson:, bekannt als Musikreferentin der Jiidischen Rund
schau Berlin, besohrarkte sich keimeswegs lediglich auf die 
Vcrfiuhrung der voirzfigliohen Schallpiatten erster Marken umd 
die ausgezec.i'hmete Klavierimter.pretation, insbesondere der 
drei eruipti ven Voilkstamize Alexander W e p r i k s, sie 
gab vieilmehr das beste .durch ihre fiberlegen gehaltenen, epi- 
grammatisch kurzeń, die einzeteien musikalischen Voirfuhrun- 
gen. venbindenden mfimdilichen Ausffihrumgen.

Frango.

Erich Ebermayers Kaspar Hauser,
dem 3 Jahre nach seiner Urauffiihrung am Munchener 

Staatstiheater und nach weiteren Auffuh.r.ungen durch mehr 
als 1 Dutzemd Bfihmen tin 4 Landem endlich auch in Berlin 
dargesteiMt wurde,■ gelamgt durch den Breslauer Rezitator 
Otto Gerlach, am Tage, da diese Zeilen in Bruck gehen, 
im Vereim fur vol k s t ii mlic he Vert rage in 
Katowice zum Vortrag.

Wie aus den Pressenotitzen amusanterweise hervorgeht. 
scheint der Vorstand dieses Vereins hold zu traumem. Wir 
mochten ihm daher das Geheimmis verraten, dass Erich Eber- 
mayer selbst vor 2 Jahren in Katowice u. a. -auch Szenen 
aus seinern Kaspar Hauser las und dass fiberdies im Vor- 
jahr Kaspar Hauser durch das Oberschlessische Landesthea- 
ter auch in Katowice mit starkem Erfoig gespielt wurde. Die 
niochmali.ge Vorlesung eirscheint daher zu mindest einen Post
tag zu sp at

Aber der giurte Wille des Vereins, sich fiir junge, deutsche 
Dichtung einzusetzen, sei immerhin anerkannt.



Weltgeschichte — Politik
Propylaen — Weltgeschichte.

7. Band, Die franżosische Revolut on. Napoleon and die 
Restauration, 1789—1848.

(Propylaen-Verlag, Berlin.)
Walter Goetz, Professor an der Universitat Leipzig, 

hat in Zusammenarbeit mit den namhaftesten deutschen und 
-auslandischen Gelehrten e'ne neue Weltgeschichte heraus- 
gegeben, deren 7. als erster von zehn Banden jetzt erschle- 
nen ist. Das sehr umfangre’che Werk stellt die Geschichte 
der Menschheit in Gesellschaft und Staat, Wirtschaft und 
Geistesleben (far. Der vorliegende 7. Band, der die franżosische 
Revolution, Napoldon und die Restauration, also die Zeit von 
1789 b:s 1848 umfasst, gibt einen Begriff von der erschopfen- 
den Behandlung, die die Geschichte der Menschheit in alien 
ihren Zweigen in soziologischer Beziehunig in dieser 
neuesten Weltgeschichte erfahren hat. Der Text bietet 
•zweifellos das Beste, was fiber diesen fiir den po
litischen und kulturellen Aufbau unserer Zeit so 
fiberaus wichtigen und ausschlaggebenden Zeitabschnitt bis
her gesagt worden ist. Dabei sind die Ereignisse nicht ein- 
fach, wie vielfach in alteren Weltgeschichten, dargestellt, 
sondern kritisch behandelt worden. Besonders hervorzuheben 
1st, dass nicht die kriegerischen Ereignisse und der politische 
Streit der Volker, sondern die in friiheren Weltgeschichten 
leider so oft vernachlassigten kulturellen, sozialen, und wirt- 
schaftlchen Zusammenhange im Vordergrund stehen. Pracht- 
voll 1st das ausserordentlich reichhaltige Bild-, Tafel- und 
Kartenmaterial, wie es auch nur annahernd bisher in keiner 
Weltgeschichte geboten wurde. Eine ausfuhrliche und iiber- 
s'chtliche Zelttafel und ein erschópfendes Register erganzen 
den Band. So stellt die Propylaen-Weltgeschichte in jeder 
Hinscht-das Hbchste dar, wass auf diesem Gebiet bisher 
geleistet wurde umd zunzeit wohl uberhaupt zu erreichen ist. 
Man darf den nachsten Banden mit hochster Spannung ent- 
gegensehen.

Ferdinand Philipp: Bismarck, vertrauliche Gesprache und 
anderes uber Wilhelm 11.

(Carl Reissner Verlag, Dresden).
Justizrat Ferdinand Philipp war viele Jahre lang juristi- 

scher Berater des Fiirsten Bismarck wahrend dessen Reichs- 
kanzlerschaft und nach der Entlassung. Lnfolgedessen war 
Philipp sehr oft mit Bismarck zusammen und wurde von 
dhm auch in den ganz engen Familie nkreis einbezogen. Nach 
jedem Besuch bei Bismarck, machte sich der Verfasser uber 
al'le gefiihrten Gesprache kurze, uber einzelne Gesprachs- 
punkte wortgetreiue Auifzeichnungen, sodass das Buch als 
•unbedingt wahirheitsgetreues Dokument gewertert werden 
kann. Diese Gesprache geben manchen, neiuen Einblick in 
•das hauisliche Leben und das politische Wirken und Woillen 
des Alt-Reichskanzlers und seine Meinung iiber Mitarbeiter 
und politische Zeitvenhaltnisse. Besonders interessant sind 
seine Berich'te fiber den Ex - Kaiser. In seiinen hrier wiederge- 
gebenen Gesprachen ur.teiilt Bismarck, der Wilhelm 11., wie 
kaum ein zweiter ikaninte, uber diesen 'mit einer Riickhalt- 
icsigkei'ti wie er es schriftlich wohl nie getan hat, wobei 
man allerdings .berficksiohtigen muss, dass Bismarck im haus- 
iichen Kreise seiner Erbitterung iiber seine Entlassunig durch 
den letzten Kaiser zweifellos durch besonders scharfe Kritik 
der Person Wilhelms Ausdnuck gegeben hat. Interessant ist 
besonders die Prognose, die Bismarck in diesen Gesiprachen 
fiir die Zukunft Deutsohlands und die Moglichkeit eines 
Weltikrieges gestellt hat. Das Buch ist ein sehr wichtiges 
Bismarckidokumcnt.

Deutschland und die Machte vor dem Kriege in amtlichen 
Schriften des Fiirsten von Biilow.

Ohne seine Mitwirkung herausgegeben von einem 
Ungenannten.

(Carl Relssner-Verlag, Dresden.)

1

Der im vergangenen Jahr verstorbene Furst von 
Billow war wohl der bedeutendste Reichskanzler und Staats- 
mann Deutschlands vor dem Kriege nach Bismarck. Vielleicht 
ware es seiner grossen staatsmannischen Kunst gegliickt, den 
Weltkneg zu verhlndern, wie er den Ausbruch des iKrieges 
zu einem derart kritischen Zeitpunkt, wie 1914, namlich der 
Marokko-Krisis, verhindert hat. Die beiden vorliegenden 
Bande bringen ohne Kritik oder erganzende Darstellung le- 
diglich eine chronoloigisohe Aneinanderreihung der amtlichen 
Schriften des Fiirsten aus seiner Reichskanzlertatigkelt und 
■einzelne Schreiben Wilhelm II. Diese Schreiben sind 
wcrtlich so wiedergegeben, wie sie in den Archiven des 
Auswartigen Amt.es in Berlin liegen und in dessen Veroffentli- 
chungen auch schon bekannt wurden, nur dass sie innerhalb 
dessen Aktenpublikation in der ungeheuren Fiille des ver- 
offentlichten Materials einfach untergingen. Die wiederge- 
gebenen, zeitlich geordneten Schreiben des Fiirsten geben 
ein deutliches Bild der Zeit vor dem Kriege, der zeitweisen 
politischen Hochspannung und der Entwicklung der sich im 
Weltkriege bekampfenden Staatengruppen und ebenso der 
bedeutenden Kunst des Fiirsten, in der Entwirrung und fried- 
lichen Beilegung scheinbar friedlich nicht mehr beizulegen- 
der Konflikte. Die Bande sind zweifellos ein sehr wertvoller 
Beitrag zum Verstandnis der politischen Entwicklung vor 
dem Krieg und dem schliesslichen Zusammenprall der bei
den europaischen Biindnisgruppen im Weltkrieg.
Eugen Fischer: Die kritischen 39 Tage, wie sie wirklich 

waren.
'(Verlag: Ullstein. Berlin.)

39 Tage waren es von den Schussen in Serajewo, denen 
der Thronfolger von Oesterreich und seine Gattin zum Opfer 
fielen, bis zum Ausbruch des Weltkrieges. Tage der Hbchst- 
spannung, kritische Tage im wahrsten Sinne des Wortes. Dr. 
Eugen Fischer, der als Sachverstandiger im Untersuchungs- 
ausschuss des Deutschen iReichstages fiir die Kriegsschuld- 
fragen mitwirkte, und dem in dieser Eigenschaft alles Akten- 
material zur Verfugung stand, lasst uns diese Tage noch em- 
mal erleben, so erleben, wie sie sich tatsachlich abgespielt 
haben. Er gibt die Stimmung in Serbien vor dem Attentat 
und die Vorbereitungen zu dessen Durchfiiihrung. Er schildert 
das Attentat selbst und die darauf folgenden diplomatischen 
Verhandlungen zwischen den Regierungen in Wien, Berlin, 
Petersburg, Paris' und London, schliesslich den Ausbruch 
des Krieges selbst. Dr. Fischer schreibt nicht als Parteipo- 
litiker oder als Vertreter einer Nation, er bemiiht sich viel- 
mehr, streng objektiv die Ereignisse und die Stimmung der 
offentlichen Meinung und der beteihgten Volker so zu schil- 
dern, wie sie tatsachlich waren. Er zeigt das leichtsinnige 
Spiel mit dem Feuer in Wien, die politische Unfahigkeit in 
Berlin, das Treiben der panslavistischen Kriegshetzer in Pe
tersburg, das berechnende Abwarten in Paris und die kiihle 
Ueberlegung in London. Auch Fischer kommt, wie schon an- 
dere vor ihm, zu dem Ergebnis, dass die Hauptschuldigen 
am Weltkrieg in Petersburg sassen. Das Buch ist keines- 
wegs trocken geschrieben, sondern bei aller streng an den 
tatsachlichen Verlauf der Ereignisse sich haltenden Schil- 
derung von hochster Spannung.

G. S.

ses Theaiters steht der Intendant Paul Smolny, der 
soeben Rudolf Fitzeks's „Minderheit" mit 

-■stairkem Erf ol g zur U rauf f uh r ung ibrach te.
Wenn man in dem Jahrbuch blattert, so kann man die Stadt 
Wiirzburg zu ihmem jungen Intendanten nur begliuckwuin- 
schien, Schon die tyipographische Anordnung des Jahrbiuchs

- ist .ein einiziges Enitzdicken. Das 1st neuzeitlich, geschmacks- 
. sioheir, wie etwa das herrtiche Jahrbuch des W e si

de u t s c h e n R u n d f u n k s Koln (Intendant E r n s t 
Hardt). Aus diesen Seiten weht der Geist einer neuein 
Zeit. Wir finden danin Beitrage von u. a. Intendant Wei
chert, Oskar Kaufmann, Heinrich, Erbprinz Reuss. Faszi-

- ■nierende Bildwiedengaben kunstlerisch hochwertiger Insze- 
mierumgen von Schauspiieil, Oper und Operette. Leader musste 
der mnsikalischie Teil des Splielplans iniziwischen aufgegeben

- werden. Es gibt weiterhin fabelhafte Plakatentwiurfe. Wenn 
man vollends den Arbeitsplan liiberschaut, dann wind man, was

: ikiirstlehschen Ernst anlangt, von deutschen Proyinzbuihnen
(war.um eigientli'ch nur von Pr ovinzb iihn en?) allen-

- falls noch Gera vergleichsweise heiranziehen durfen. Da 
gab es in der vergangenen Saiison in 6% monatlger Sipielzeit

■ (daruntcr U r a u f f ii h r a in g e n): Shakespeare, (2 X ), Gol
doni, Lessing, Goethe (2 X ), Ibsen, Tolstoi, Strindberg, We- 

.. —dekind Shaw Kaiser, Weisenborn, Claudel, Weismantel, Un- 
-ruh. Nestnoy, Curt Goetz u. Maugham. In der Oper: Wolff- 
_ Ferrari, v. Mojsiovis, de Falla, Hindemith, Weill, Strawin- 
-■sky, Rich. Strauss, Pnckcfieff Puccini (iMancn Lescaurt), Cor- 

--•neliius, Verdi, Wolf, Rimsky-Korsaikciw, Debussy,. Janacek, 
•Offenbach, Mozart und manches Andere: Weiterhin pihilhar- 

—-monisohe Konzerte uniter Leitang erster Dirigienten und Her- 
. anziehung nahimhaifiter Solisten. Gastspiele in Schauspiel,
Oper und Operette, von Tanzern und Tanzgruppen, Morgen- 
veranstalt'jingen. in denen iu. a. Kerr und Jehring spachen. 
Zu allem liegt dem Wiirzburger Sitadttheater noch die Pflicht 
nb geJegentlich auserhalb zu gastieren. Und endlich ainbeitet 
-es ohne Defizit.

„Wundenvoll, fabelhaft!“ um zum Schluss, Intendant- 
rSmolny zu Ehren, K a i s e r - S p 1 i a n s k y ‘ s Zwei 
•Kr a w a 11 e n zu kniipfen.

Polnische Kunstausstellung in Berlin.
Die umfangreiche polnische Kunstausstellung in Berlin,

- jdie hier schon vor einiger Zeit angekundigt wurde, wind, wie 
•.•gnunmehr feststeht, Mitte April in den Raumen der Kunsthoch-

•schule am Steinplatz eroffnet werden. Die Organisation des 
Lnternebmens hat der warschauer Verein fiir Verbreitung 

• —der pclntschen Kunst im Ausland ubernommen. Es werden 
vor allem moderne Graphik, Oiriigiinalzeichnungen. Teppiche, 
Biicher und Bucheinbande gezeigt. Austellungskommissair ist 
der Kunsthistoriker und Kritiker Dr. M. Tret er, Doizent an 

-<der Universitat Warszawa. Die Venmittlung mit den deutschen 
Stellen versieht Dr. Alfred Kuhn in Berlin, der im ver
gangenen Jahre die deutsche Ausstellung in Warszawa ausserrt 
•wirksaim geleitet hat.

Eine polnische Kunstausstellung in Breslau
"Wird Mitte Mai d. J. veranstaltet werden, die in Zusammen- 
setzung und Umfang der deutschen Kunstausstellung ange- 
glichen werden soli, die im April 1929 in Warszawa statt- 
gefunden hat. Sie wird in erster Linie Malerei, Graphik und 
Skulptur, daneben aber auch Kunstgewerbe umfassen.

Staatlicher Musikpreis fiir Różycki.
Der sitaatliche Musikpreis, der lim vorigen Jahr Karol 

v. Szymanowski zugefalien war, ist jetzt zum zweiten 
Mai versteUt und Ludomir v. Różycki fiir seine 1917 in 
Breslau urauifgefuhrte Oper Eros und Psyche zugespro- 

chen worden. Sein nieuies Werk D i e T e u f e 1 s m ii h I e 
soil noch im Laufe dieser Spielzeit in Warszawa zur Auf- 
fuhriung kcmimen.

Von Różycki war geiegentlich einer Aiuffuhrung der Bal- 
lett-Pantcmime Pan Twardowski in der Grossen Oper, 
Warszawa, scwie der kattowitzer Prćmiere der Oper C a- 
s a n o v a an dieser Stellie eingehend die Rede.

Zeitungswissenschaft in Polen
Der Kongress polnischer Verleger, der in Warszawa 

stattfand, und unter dem Zeichen des 200-jahrigen Ju- 
brlaums der polnischen Presse stand, beschlośs, die Grlindung 
eines Z e i t u n g s i ni s t i t u t s zu unterstiitzen.

Remarque-Parodie polnisch.
Wie gross der Erfolg von R e m a r q u e‘s I m> Westen 

nichts Neues auch in Polen ist — die Kriegsromane von 
Arnold Zweig, Ludwig Renn, Ernst Glaser, liegen Inizwischen 
gleichfalls in polnischer Uebersetzung vor — ist daraus zu er- 
sehen, dass uniter Ausnutzung der Koniunktur eine so. minder- 
wentige. geschmacklose Remarque-Parodie,, wie Vor Troja 
nichts Neues von Erich Marius Requark in pol- 
nischer Uebersetzung soeben erschienen ist.

Vier von der Infanterie in Polen.
Johannsens Vier von der Infanterie, 

bisher zur Uebersetzung in 10 Sprachen erworben,, wird in 
polnischer Uebiersetaung im Globus Verlag Lwów e r- 
s c h eine n.

Der Nobelpreis Thomas Manns.
Thomas Mann hat von seiinem Nobelpreis die Summe 

von 2 0.0 0 0 M1 ark dem S c h u t z v e r b a n d d e u t s c‘h‘e r 
Sc h rif t s tleiller ii be r wies en. Davom sind 10.000 
Mark fur den Gau Bayern, dessen Vorsitzender Thomas Mann 
1st, und 10.000 Marik fur die berliner Zentrale des Schutzver- 
bandes bestimmt. Das Geld soil fiir no 11 ei d e nd e Ta
le n t e zur Verwendung gelangen.

Kcmodie um Thomas Mann.
Im Miinchener Studeintenihaus geiangte durch die Akade- 

mische iSipielschar Alfred Otto Stolzes Literartiur- 
kcmodie: Das Strumpfband zur Urauiffuhrung. In 
Mittelpuinkit dieses Stiickes stehen die Gestalten von T h o- 
m a s. H e in r ich un d Klaus Mann. Das Urteil iiber 
den Geschmack mit dem der Autor bei dieser Arbeit zu 
Werke gegangen, ist sehr geteilt.

Klaus Mann vorlaufig nicht in Katowice.
Klaus Mann muss seiinen kattowitzer Besuch, in dessen 

Verlauf er im deutsch-obersohlesischen Sender u. in Katowice 
aus eiiigenen Werken lesein sollte, auf einen spateren Termin, 
voraussichtlich den Fruhsommer, verlegen, da anzwischen 
eine Afrikareise in Gemeinschaft mit seiner Schwester 
Erika fallig geworden ist, wahrend Thomas Mann sich nach 
Aegypten begibt.

Klaus Mann‘s Kcmodie: Gegeniiber von China hatte bei 
der Urauffiuhrung in Bochum-Duisburg etoen bemerkenswer- 
ten Erfolg.

Der Minister ermordet...
heisst ein Sandespiieil von Erich Eb er ma y e r, das 

End Marz an mehreren Sendern zur gleichzeitigen Ursendung 
gelangt.

Robert Neumann
airbeitet an einer Reihe von Novellen, wor'h er unter dem 
Gesamt-Titel „BTi'nde Passagiere“ eine Typologie des 
Aussenseitertums versuchen will. Als erstes Werk erscheint 
,JJ o c h s t ap 1 e r n o v e 11 e“ ilm Februar d. J. bei Engel- 
horn, Stuttgart.

Die neue Rolle der Massary.
Fnitzi Massary wird dem Veirnehmen nach in Alfred 

Neumanns neuem Schauspiel: F r a u e n s c h u h bei Bar
nowsky die Hauptrolle verkoroer.n.

Arthur Piechler,
dessen Werk: Sur sum cor da, Hymnen an 

die K'irahe fiir Chor, Soli und Orchester am 14. 
December durch die Konzerthausgesellschaft in Wien 
mit grossem Erfolge zur Urauffiihrung geiangte, hat soeben 
eine neue Oper, betitelt Der Weisse Pfau, Text von 
Fnamz Adam Beyerlein, vollendet. Die GeneralJirektion der 
Bayerischen Staatstheater hat den Weissen Pfau zur 
Urauffuhrung am Miinchener National theater, voraussichtlich 
in der zweiten Halfte Manz 1930, erwonben.

In Salzburg nichts Neues von Richard Strauss.
Vor einiger Zeit wurde die Naohirlcht verbreitet, dass die 

Urauffuhrung der neuen Richard Strauss'schen O.per A r a- 
b e 11 a, Diichtung von Hugo von Hofmannsthal, bereits 
in der kommeniden Spielzeit 1930’31 stattfinden solle. Wie 
Dr. Richard Strauss auf Anfrage mitteilt, trifft 'dies nicht zu. 
Der Termin der Urauffuhrung konne uberhaupt noch nicht 
festgesetzt werden, da der Kcmpcnist das Werk erst in eroi- 
gen Jahren voHemden werde.

Weinbergers ,,Schwanda“ an 100 Biihnen!
Die Wiener Staatsoper hat soeben den ,,Schwanda“ als 

100. Buhne erworben und bringt das Werk im Friihjahr zur 
Auffiihrung. Weinberger arbeitet zur Zeit an einer neuen 
Oper: Die geliebte Sitimme, deren Buch von dem 
Wiener iDichter Robert Michel stammt, und die im Herbst 
in M u n o h e n (Staatsoper) zur Urauffuhrung gelangt.

Die erste Viertelton-Oper.
Alois Haba hat das erste Btihnenwenk fiir Vierteltone ge

schrieben. Seine Oper heisst M u 11 e r und umfasst zehn 
Bilder.

Deutsche Urauffuhrung einer „Amerika-Rhapsodio“.
Carl Schuireoht brachite die epische Rhapsodic „A m e r 1- 

k a“ von Ernest B1 o c h in Wiesbaden zur deutschen Urauf
fuhrung. ,Amerika“ wurde bei einem Wettbewerb als das 
bedeutendste nationatie, amerikanische symphoniische Wenk 
mit dem ersten Preis von 3 000 Doi. ausgezeiichnet und von 
samtlichen grossen amerikanischen Orchestern in mehr, als 
einem Dutzend Stadten am gleichen Tag zur Weltauffiihrung 
gebracht.
Erich Wolfgang Korngolds Oper: Das Wunder der Heliane 

wurde an der Staatsoper Wien zum 25. Mai aufgefiihrt- 
Ernst Krenek‘s Oper: Das Leben des Orest

wurde auf Grund des sensationelien Erfolges bei der Ur- 
auffuhrunig in Leipzig von einer grossen Reihe von Biihnen 
angenomme,n. Die nachsten Premiere-n des Werkes f.inden 
am 3. Manz an der Berliner Staatsoper, am 8. Marz am 
Stadttheater Duisburg und Ende Marz am Stadttheater 
Hamburg statt.

Alban Bergs Oper: Wozzek
wurde vom Oipernhaus K ó n i g s b e r g als F e s t o p e r 

fiir das allgemeine deuitsche Tonkiinstlerfest, welches in die
sem Jahre in Konigsberg stattfindiet, bestimmt.

Das Reussiische Theater in Gera hat eine kleine Kammer- 
oper des ungarisohen Kcmponisten Tibor Hansanvi: Les 
Invites zur Urauffuhrung erworben und bringt das Werk im 
April heraus.

Das Leipziger Opernhaus bereiitet als nachste 
Novi'tat die Oper: Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny 
vor. Es ist dies das erste Opennwerk, welches Bert Brecht 
u nd Kurt Weil 1, die erfoilgreichen Autorem der Dreigro- 
schenoper gemeinsam schreiben. Die Leipziger U r a u f - 
fiihrung findet unter musikallischer Leiitung von Gustav 
Breoher, szenischer Leitung Walter Brugmarms und in der 
Inszeinieinung Kaspar Nehers statt. —■ Unn-.iittelbar im An
schluss an Leipzig wird das Stuck in Brauschweig, Oldenburg. 
Kassel, Essen und Dortmund aufgeifiihrt.
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