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kam-Te verlasspn und zum MiPeJmmkt d°r Initiative |werden und ganz’ich im Wid^nnrh zu den FkUnm- 
und Tatigkeit im Eereich de- grossen Probleme. ent- sen der Steuerzahler stelien. Diese trauen des ófteren

Wir befinden uns unmittelbar nach Eróffnung desjhalten im Rahmen der schlesischen Autonomie, werden 
III. Schlesischen Sejms, sodass sich dieselbe Frage auł- musse. Diese Parole wurde dutch uns stets verkrixlet,

und wir nahmen den Standpunkt ein, dass positive Ar
beit in der geladen-en Atmosphare unmbglich und die 
Parteikampfe endlich zu unterlassen seien. Diesen 
Standpunkt unterstreichen wir nochmals mit Nachdruck, 
wobei wir bemerken, dass, wenn diese Atmosphare 
nicht beseitigt, es uns nicht gegeben wird, die weit urn- 
rissene Autonomie Schlesiens zu gebraucheń.

Wir kónnen . uns hiermit mit der Geschichte der 2 
vorhergehenden Sejms nicht r? lilie r befassen; wenn matt 
jedoch einen kurzeń Rfickblick tut, muss man zrgebenj 
dass der II. Sejm im Vergleich zum 1. eine weit grós- 
sere Init ative auiwies. Unmittelbar vor seiner Aufló- 
sung beriet er fiber eine ganze Reihe von Dekreten aus 
dem Bereich der Arbeits-Gesetzgebung, die auch auf 
die schlesische Wojewcdschaft ausgedehnt werden sol- 
len, befasste er sich mit dem Steuersystem, wurde je
doch im Moment der intensivsten Arbe t aufgelóst.

Wir sehen also, dass die erste Sitzung des Schlesi- 
schcn Sejms sozusagen eine Kontinuitat mit der frihe- 
ren Arbeit darstellt, denn schon in der ersten Sitzung 
wurden Antrage in dieser Richtung gestellt.

U. a. warden eingebracht: Antrag betreffend Vor- 
legttng des Materials beziiglich der Gewerbesteuerein- 
schatzung fiir das larfende Jahr, die Grimdsatze der Zu- 
sammensetzung der Schatzung kommlssionen und dereń 
Arbeit, die Hóhe der veranschlagten und effektiv einge- 
zogenen Gewerbesteuer in diesem Jahr.

Dieses Material wird sehr interessant und auf- 
schlussreich sein, denn es wird ęrweisen wie stark d:e 
Steuerschraube in Obersch’esien angezogen, und wie 
unbed’ngt notwend’g eine Aenderung der Arbeit be? 
der Einschatznng der Gewerbesteuer ist. Wir hoben 
an dieser Stelle scłmn mehrmals hervor. dass die Steu- 
ereinschatzungen haufig ganz eigenwillig festgesetzt 
werden und ganz’ich im Widr-^nnrh zu den FkUnm-

driingt, die wir auch schon bei Eróffnung des II. Schle
sischen Sejms stellten.

Wenn wir die Wirtschaftssituation vom Mai mit 
der .gegenwartigen verg’eichen, so mfissen wir sagen, 
dass wahrend im Mai die Frage: Was er wart en die 
Wirtschaftskreise von dem damaligen Sejm?, gestellt 
wurde, diese gegenwartig: Was f o r d e r t die Wirt- 
schaft vom neuen Sejm? lauten muss. Die Wirtschafts
situation verschlechterte sich in der letzten. Zeit ganz 
bedeutend, und das ganze Problem muss vom Stand
punkt der Wahrung der Wirtschaftsinteressen hier be- 
trachtet werden. Wir durchleben gegenwartig eine 
Wirtschaftskrisis hbchsten Masses, die durch die ganze 
Wahlperiode noch verscharft wurde, sodass alle Kreise 
ohr.o Ausnahme eine Beruhigung der Verhaltnisse und 
positive Arbeit erwarten. Es ist gegenwartig keine Zeit 
dazu, sich mit der Schuld dieser oder jener Seite zu 
befassen, denn die Zeit drangt, sodass die Unstimmig- 
keiten aufgegeben und zur positiven Arbeit ubergegon- 
gen werden muss. Ganze Jahre wurden zu inr.-eren 
Kampfen und die besten Krafte zu unproduktiven Ar
beit verzettelt, wobei Wirtschaftsprobleme ersten Ran
ges bei Seite geschoben wurden.

Es steht zu erwarten. dass gegenwartig, da die 
Wirtschaftskrisis ihren Kulminationsounkt erreicht hat, 
der Ruckgang angetreten und die Wirtschaftsprobleme 
an erste Stelle gesetzt werden.

Unter der Parole einer sachlichen Arbeit eróffnete 
auch der schlesische Wojewodę die erste Sitzung des 
III. Schlesischen Semis, wobei er bemerkte. dass der 
weitere Ver’auf der Dirge davrn aLI.angig sein werde. 
ob im Sejm der solidarische Wille zu e’ror al'gemeinen 
Zusammenarbeit siegen wfirde. Er betonte weiterhin, 
dass der neue Sejm die P’attform der politis hen

myślę i handlu, o umowie o pracę pracowników umy
słowych, o umowie o pracę robotników.

Wnioski powyższe zostały już przedłożone po
przedniemu Sejmowi Śląsk, i przekazane odnośnym 
Komisjom, Sejm Śląski jednak nie oświadczył się w po
wyższych sprawach.

Naszemu stanowisku wobec powyższych ustaw dali
śmy wyraz na łamach naszego pisma, wychodząc z zało
żenia konieczności unifikacji ustawodawstwa na terenie 
całej Rzeczyp. Polsk., stojąc na stanowisku, że wpro
wadzenie powyższych ustaw bez żadnych zmian, było
by dla Wojew. Śl. nie postępem, lecz krokiem wstecz
nym i przekreśleniem tych zdóbjjczy w dziedzinie usta
wodawstwa pracy, k^re,$!ąs^ mabył w ostatnich dzie
sięcioleciach. Ustawowe* uregplBwanie tych dziedzin, 
które są objęte w ptfwy^sżyMi ustawach było koniecz- 
neni w reszcie Polski ...wobec braku konkretnych prze
pisów w tej dziedzinie. Na Śląskii jednak sprawa ta 
była uregulowana na podstawie zgodnego porozumie
nia się stron we formie umów Barytowych, które 
z chwilą ewentualnego wprowadzenia w życie powyż
szych ustaw zostaną obalone i twćntuainie zastąpione 
sztywnemu przepisami ustaw niedopasowanych zupeł
nie do stosunków gospodarczych tak uprzemysłowio
nych jakim jest Wojew. Sl.

Zjednoczenie Gospodarcze dla Polskiego Śląska 
bliższych dniach podjąć odpowiednie kroki w tej 
sprawie.

Jak więc z powyższego widzimy. III Sejm S'ąski 
już na pierwszem posiedzeniu zajął się żywotnemi za
gadnieniami i należy tylko życzyć, by prąca jego od
bywała się w spokojnej atmosferze i doprowadziła do 
pozytywnych warunków.

m tych zdobyczy w dziedzinie usta- 
k^óre.ŚląSfctiabył w ostatnich dzie- 
wowe’ uregpłfiwanie tych dziedzin,

Jesteśmy bezpośrednio po otwarciu III. Sejmu Ślą
skiego i narzuca się nam powyższe pytanie, które 
zresztą stawiliśmy w maju b. r. przy sposobności otwar
cia II. Sejmu Śląskiego.

Jeżeli porównamy sytuację gospodarczą w maju 
ze sytuacją obecną, musimy otwarcie przyznać, że o ile 
wówczas stawiliśmy sobie pytanie, czego oczekida 
sfery gospodarcze od ówczesnego Sejmu Śląskiego, 
obecnie można postawić powyższe pytanie w ten spo
sób, czego domaga się życie gospodarcze od nowego 
Sejmu. Sytuacja w ciągu ostatnich miesięcy pogorszyła 
się znacznie, a całe zagadnienie musimy przecież obser
wować pod kątem widzenia stosunków gospodarczych. 
Przeżywamy przesilenie gospodarcze w najwyższym 
stopniu i sfery gospodarczo - handlowe pogrążone są 

■ wprost w rozpaczy. Okres przedwyborczy ząosirzył 
oraz zaognił wewnętrzne stosunki i wszyscy bez wy
jątku oczekują z utęsknieniem uspokojenia się stosun
ków oraz pozytywnej pracy. Nie czas i pora obec: ie 
ząstanawiać się nad winą jednej lub drugiej strony, czas 
bowiem nagli i należy zaprzestać swarów i przejść do 
konkretnej pracy. Lata bowiem całe tracimy na we
wnętrzne tarcia, zużywając najlepsze siły na nieproduk
tywną pracę, zostawiając zagadnienia gospodarcze 
pierwszej wagi na uboczu.

Należy spodziewać się. że w chwili gdy przesile
nie gospodarcze doszło do punktu kulminacyjnego, na
stąpi odwrót i zagadnienia gospodarcze postawione zo
staną na pierwszem miejscu.

Pod tym hasłem rzeczowej pracy otworzył też Wo
jewoda Śląski pierwsze posiedzenie III. Sejmu Śląskiego, 
zaznaczając, że dalszy bieg wypadków zależeć będzie 
od tego, czy w Sejmie Śląskim wytworzy s ę solidarna 
wola współpracy wszystkich. Podkreślił następnie, że 
Sejm Śląski powinien zejść z platformy walk politycz
nych i stać się ośrodkiem inicjatywy i działalności 
w zakresie wielkich problemów mieszczących się w ra
mach autonomji śląskiej.

Takie hasło rzucaliśmy zawsze i staliśmy na sta
nowisku, że należy wreszcie zaprzestać pracy w atmo
sferze przeładowanej elektrycznością i wzajemnych ata
ków partyjnych, w takich bowiem warunkach pozy
tywna praca jest niemożliwa. Ponownie również pod
kreślamy z naciskiem, że o ile atmosfera powyższa nie 
zostanie usunięta, nie będzie nam danem korzystać 
z szeroko zakreślonej autonomji śląskiej.

Nie możemy tutaj rozwodzić się nad dziejami po
przednich 2-ch Sejmów Śląskich, nie mniej jednak je
żeli rzucimy okiem wstecz, przyznać należy, że II Se;m 
Śląski okazał dość wielki rozmach w_ stosunku do 
pierwszego Sejmu Śląskiego. Bezpośrednio przed jego 
rozwiązaniem obradował nad szeregiem dekretów w za
kresie ustawodawstwa pracy, mających być rozciągtfę- 
temi na teren Woj. Śl.. zaiał się również naszym syste
mem podatkowym, został jednak rozwiązany w chwili 
najintensywniejszej pracy.

Widzimy, że już pierwsze posiedzenie Sejmu Ślą
skiego jest jakoby kontynuacją poprzedniej pracy, gdyż 
już na I. posiedzeniu wpłynęły wnioski w t#m kie
runku.

M. in. wpłynął wniosek przedłożenia materj lu. do
tyczącego podstaw wymiaru podatku przemysłowego 
na rek bieżący, zasady składu Komisji Szacunkowej 
i ich pracy, wysokości podatku przemysłowego, preli
minowanego i efektywnie ściągniętego oraz w prelimi
nowanej wysokości podatku przemysłowego w roku 
bieżącym.

Materjał powyższy będzie bardzo interesujący 
i pouczający, wykaże bowiem jak naciśnięta jest śruba 
podatku przemysłowego na Górn. Śląsku i jak w nie
jednym kierunku niezbędna jest zmiana pracą* nrzy wy- 
miara'b podarku przemysłowego. Nie’ednokrotnie bo 
.wiem podnosiliśmy na tern samem miejscu, że wymiary 

III. Sejmu Śląskiego?
podatkowe są b. często ustalane w zupełnie dowolnej 
wysokości i stoją w całkowitem oderwaniu od zeznań 
płatników. Podatnik bardzo często nie może wierzyć 
własnym oczom, gdy porównuje zeznanie podatkowe 
z wymiarem, który przecież jest decydującym, bo 
wszelkie środki prawne nie mają mocy wstrzymującej 
i płatnika czeka, zanim uzyska wyrok Najw. Tryb. 
Admin., jędynie ruina gospodarcza.

Nie wystarczy jednak reorganizacja przy wymia
rze oraz w składzie Komisji Szacunkowej z chwilą 
kiedy cały nasz system podatkowy jest wprost wzo
rem tego, jakim nie powinien bvć system podatkowy. 
Temat ten jest od kilku lat tak obszernie omawany 
na łamach, prasy, że zbytecznem jest dalsze rozwodze
nie się nad tern zagadnieniem.

D.utcgcf* iiowrfit należy dalszy wniośek' przed
stawiony już na pierwszem posiedzeniu w sprawie 
zmiany systemu podatkowego z Podatkiem przemysło- 
wem na czele. Wniosek tep jednak ma naszem zda
niem jedynie na tutejszym terenie .tylko teoretyczne 
znaczenie. Statut bowiem organiczny nie daję Sejmowi 
Sl. prawa do przeprowadzenia jakichkolwiek zmian 
w systemie podatkowym i jedynie kompetentnym jest 
Sejm Warsz. Nie mniej jednak interpelacja i uchwała 
Sejmu Śl. będzie ważnym impulsem w tej sprawie.

Postawiono również na pierwszem posiedzeniu 
wnioski o rozciągnięcie na teren Wojew. Śl. mocy obo
wiązującej ustawy o urlopach pracowników w prze- 

Czego żąda życie gospodarcze 
od

Was fordert die Wirtschaft *
vom III. Schlesischen Sejm?



80-jahnges jubilaum
der Industrie- und Handelskammer Kraków

Am 6. d. Mts. konnte die Industrie- und Han
delskammer in Kraków aut ihr 80-jahriges Bestehen 
zuriickblicken. Dieses seltene Jubilaum einer der 
altesten Handelskammern Polens wurde in einer 
iiberaus wfirdigen, dem Ansehen und der Bedeutung 
dieses Instituts entsprechenden Form begangen. 
Ausser prominenten Persónlichkeiten der hohen 
Geistlichkeit, der Regierungs- und Kommunalkreise 
Tiąhmen an den Festlichkeiten Delegierte samtlicher 
Handelskammern Polens, sowie zahlreiche Repra- 
sentanten allcr Berufsstande, insbesondere aus In
dustrie und Handel, teil. Die Kattowitzer Handels
kammer war durch den Regierungskommissar. Se
nator Kowalczyk, den Syndikus, Ing. Brzeski, Ober- 
direktor Sabas und Direktor Klein (Vcrsitzenden 
der Wirtschaftlichen Vereinigung fiir Poln. Schles.), 
vertreten.

Nach einem Festgotfesdienst in der beriihmten 
Mąrienkirche fand urn 11 Uhr vormittags in dem 
prunkvollen Festsaal der Handelskammer eine von 
dereń langjahrigem, verdienstvollen Prasidenten 
Epstein eróffnete und geleitete Akademie statt. 
Nach einem historisehen Riickblick, einem ein- 
drucksvollen Referat fiber Amgaben und Ziele der 
Kammer, sowie einem Ausblick in Polens wirt- 
schaftliche Zukmift referierte Vice-Minister Doleża! 
Ober aktuelle Wirtschaftsfragen, ehemaliger Mini
ster und derzeitiger President des Verba^des oolni- 
scher Handelskammern Klamer im gleichen Sinne. 
schliesslich sprach Vicefinanzminister Starzyński 
fiber die wirtschaftliche Bedeutung der Touristik in 
Polen in iiberaus anschaulicher, durch statistische

Daten illustrierter Weise. Daran schloss sich im 
grossen Saal des Grand-Hotels ein Friihstiick fiir die 
Ehrengaste, bei dem der Kammerviceprasident 
Kwiatkowski mit Untcrstiitzung der Kammerdirek- 
tion die bckannte, polnische Gastfreundschaft in 
iiberaus liebenswiirdiger Weise pflegte.

Unter den zahlreichen Toasten verdient der des 
Stadtprasidenten Ing. Rol'e, ais besonders humor- 
voll hervorgehoben zu werden.

Am Nachmittag fanden im Rathaussaal Kommis- 
sions-Beratungen iiber aktuelle Wirtschaftsfragen, 
insbesondere iiber die jiingste Beschrankung des 
Wechsełdiskonts seitęns der Bank Polski, statt.

Am Abend gab es einen glanzvolleu Rout in den 
Salen der Handelskammer, zu dem eine iiberaus 
zahlreiche Gesellschaft sich eingefunden hatte. Die 
opulenten Buffets nebst der beispielhaften Gast
freundschaft brachten es mit sich, dass man in hei- 
terster Stimmung fiir einige Stunden die Schwere 
der Zeit vergas und bei den Klangen einer ausge- 
zeichneten Militarkapelle bis in die Morgenstunden 
das glanzende Fest der Kammer feierte.

Tags darauf fand ein gemeinschaftlicher Aus- 
flug nach Krynica statt, woselbst Besichtigungen der 
Badeanlagen und Beratungen iiber das Problem der 
Fórderung der Touristik erfolgten.

Schliesslich sei erwahnt, dass allc Teilnehmer 
sich in ein ad hoc geschaffenes. Goldenes Buch der 
Kammer eintrugen, wahrend den auswartigen Dele- 
gierten ein prachtvoll ausgestattctcs, reich illu- 
striertes und inhaltlich sehr interessantes Gedenk- 
werk in Buchform uberreicht wurde.

ihren eigenen Augen nicht, wenn sie ihre Erklarung mit 
dęr ihnen zugestellten Einschatzung vergle:chen, die ja 
Rechtskraft besitzen, da alle Rechtsmittel die Eintrei- 
bung der Steuer nicht aufhalten konnen, und der Steu- 
erzahler nunmehr lediglich seinen Wirtschaftsruin er- 
warten muss.

Es geniigt aber nicht nur eine Reorganisierung der 
Einsęhatzungsarbeit und der ZusammensePung der 
Schatzungskomm:s«ionen, wenn in Wahrheit das ganze 
Steuersvstem ein Muster dessen darsMU, was es n’chł 
se’n so’l. Dieses Thema wurde seit Jahrtn depart utn- 
fangreich behandelt, dass sich weitere Ausfiihrungen 
iiber d’esfs Prob'em eriibrigen.

Aus diesem Grunde ist auch der we’tere Antrag, 
vorgelegt in der ersten Sitzung. sowie die Aenderrng 
des Steuersystems, d’e Gewerbestcer an der Spitze 
betreffend. freudig zu begriissen. D’e«er Anłr^g hat 
jedoch unserer Meinung nach im hiesigen Gebiet nur 
thenretische Bedeutung. denn das organiscbe Sta*ut 
gibt dem schlec’schen Sejm kein Recht zur Durchfl’h- 
rung irgendwelcher Aenderungen im Steuersvstem. zu 
denen led’g'ich der warscharer Seim befngt ist. Fnf- 
schieden wiirden jedoch die Interpellation und ein Be- 
schluss des Schlesischen Sejms in dieser Angelegenheit 
einen wichtigen Imouis verleihen.

Weiterhin wurden in der ersten Sitzung Antrage 
beziigPch Ausdehnung des Gesetzes betreffend Urlaube 
In Industrie und Handel, sowie die Arbeitsvertrage fiir 
Ang.stellte und Arbeiter vorgelegt.

Diese Antrage wurden berelts dem II. Seim vorge
legt und den entsprechenden Kommiss’onen ubergewie- 
sen. jedoch konnte infolge Auflosuug des Sejms keine 
Klarung in dieser Angelegenheit erfolgen.

I^sere Śtellungnahme hinsichtlich d!eser Gesetze 
taten wir schon mehrmals kund. Eine Unifizierimg der 
Gesetzgebung auf dem ganzen Geb'et der Reoublik Po
lens 1st notwendig. Wenn diese Gesetze aber unver- 
andert auch auf die Woiewodschaft Sch’esien airge- 
dehnt werden, so ware dies kem Fortschritt. sonder.n 
ein Riickschritt. und gleichzeitig wfirde auf d’ese Weise 
Oberschlesien aller Eroberungen aus dem Bereich der 
Arbeitsgesetzgebung. die es in seiner 10-jahrigen Ar
beit gewann. verh'stig gehen. Die gestfzliche Rege- 
1ung dieser Materie, die die genannten Gesetze vm- 
fassen, war im fibrigen Polen mangels irgendwe’cher 
BesFmmuu^en in dieser Prhtung unbedirgt notwendig. 
In Oberschlesien war jedoch diese Angelegenheit auf 
Grund einer gegenseitigen Verstandigung der Parte’en 
in Form von Tarifvertragen gerege ł die mit dem Mo
ment der Einfiihrung der gemmiten Gesetze umg°stos- 
sen und eventuell durch die, den hiesigen Verhaltnissen 
der Wirtschaft gar nicht mgepassten Gesetzesbestim- 
muno'en ersetzt werden wfirde.

Die Wirtschaftliche Verein’gung fiir Polnisch-Sch’e- 
sien beabsichtigt im Einvernehmen mit anderen Orga- 
nisationen entsorechende Schritte in dieser Angelegen
heit zu unternehmen.

Dem III. Schlesischen Se’m ist nur zu wiinschen. 
dass seine Arbeit in einer ruhigen Atmosphiire vor sich 
gehe und zu posltiven Resultaten fiihre!

Dr. L. Lampel.

| Verbandsnachrichten |
Am 5. d. Mts. fand in der Handelskammer Kato

wice eine gemeinsame Sitzung der Vorstande der Wirt
schaftlichen Vereinigung fiir Poln.-Schks. und des Pol
ski Związek Tow. Kupieckich statt.

Gt'genstand waren Besorechung und Besch'ussfas- 
sung uber folgende dutch den Schlesischen Sejm auf 
Oberschlesien au’zudehnenden Gesetze:

I iiber d’e Uriaubsregeiung fiir Angestellte in In
dustrie und

J. iiber Arbeitsvertrage mit Angestellten:

3. iiber Bekiimpfung des unlauteren Wettbewerbs 
und Ausverkaufswesen.

Die Sitzung wurde durch den Vorsitzenden der 
Wirtschaftlichen Vereinigung fiir Poln.-Schles. Herm 
Direktor Klein, geleitet. Einen allgemeinen Ueberblick 
fiber die projektierten Gesetze gab Dr. Cho-ąży, der 
Direktor des Polski Związek Tow. Kunieckich, wonach 
Herr Dr. Lampel ein ausfuhrliches Referat daruber 
hielt.

Er behandelte die einze’nen Gesetze und vergl:chs:e 
mit den in Oberschlesien geltenden Bestimmungen des 
deutschen Handelsgesetzbuches und den der bindenden 
Tarifvertrage fiir Angestellte in Handel und Industrie. 
Nachher wieś er besonders auf die Bestimmungen hin, 
die durch die projekferten Gesetze geandert werden 
sollen und grundsatzliche Aenderungen des bestehenden- 
Rechtc/ustandes darstellen.

Ueber die oben genannten Gesetze berichteten wir 
schon dfters. da, wie bekannt, schon der 2. Scbles’sche 
Seim mit dieser Frage s!ch befasste und infolge seiner 
Auflbsung zu keinem Besch'usse ge'angen konnte. 
Uebrigens berichten wir daruber in dieser Nummer 
an leitender Stelle und behalten uns vor, das Re
ferat demnachst im Original anzufiihren. Ueber dieses 
Referat errfspann sich eine sehr rege Diskussion, wo- 
rauf beschlossen wurde. mit Riicksicht auf die ausserst 
wichtige und fiir den Handel und Industrie einschnei- 
dende Frage, das Referat den Abgeordneten zuzustel’en. 
um hiernach eine nochmalige S'tzung unter Tei'n^hme 
einze’ner. in Frage kommender Abgeordneten und Han
delskammern anzuberaumen.

Offenhalten der Geschafte.
Der Vere>n selbstandiger Kaufleute, e. V., Kato

wice, glbt seinen MitgFedern zur Kenntnis, dass die 
Heschafte am Sonntag, den 14. Dezem^er d. .Is. in der 
Zeit von 2—7 Uhr often gehalten werden diirfen.

| Geldwesen wnd Bórse |
Warschauer Bbrsennotierungen.

D e v i s e n.
4. XII. Belgien 124.40 — 124.71 — 124.09, Holland 

359.02 — 359.92 — 358.12. London 43.31 % — 43.42 — 
43.21, New York 8 913 — 8.933 — 8.893, Paris 35.06 — 
35.15 — 34.97, Prag 26.45 — 26.51 — 26.39, Schweiz 
172.80 — 173.23 — 172.37, Wien 125.56 — 125.87 — 
125.25, ftalien 46.75 — 46.87 — 46.63.

5. XII. Budapest 156 00 — 156.40 — 155.60. Bel
gien 124.44 — 124.75 — 124.13, Holland 359.04 — 359.94
— 358.14. London 43.32 — 43.43 — 43.21. New York 
8.914 — 8.934 — 8.894. Paris 35.06 — 35.15 — 34.97, 
Schweiz 172.85 — 173.28 — 172.42. Stockholm 239 38 — 
239.98 — 238.78. Wien 125.56 — 125.87 — 125.25. Italien 
46.76 — 46.88 — 46.64, Kopenhagen 238.60 — 239.20 — 
238 00.

9. XII. Belgien 124.67 — 124.98 — 124.36. Danz’g 
173.25 — 173.68 - 172.82. Holland 3=9.25 — 360.15 -
358.35 London 43.34 — 43 45 — 43 23. New York 8 915
— 8.935 — 8.895, Paris 35 06 — 35.15 — 34.97. Prag 
26.46 - 26.52 — 26.40, Schweiz 172.92 — 173 35 — 
173.49. Wien 125.58 — 125.89 — 125.57, Italieo 46.76 — 
46.88 — 46.64.

10 XII. Belgien 124.65 — 124.96 — 124.34. Danzig 
173.27 — 173.70 - 172.84, Holland 359.43 - 360.33 - 
353.53, Konenhagen 238 80 — 239 40 — 238.20. London
43.35 — 43.46 — 43 24. New York 8.924 — 8.944 - 8.904, 
Oslo 238.75 — 239.35 — 238.15, Paris 35.06 — 35.’5 — 
34.97. Prag 26 46 — 26.52 — 26.40, Schweiz 17298 — 
’73.41 — 172.55. Stockholm 239.45 — 240.05 — 238 85 
Wien 125.57 — 125.88 — 125.26, Italien 46.76 — 46.88
— 46.64.

W e r t p a p I e r e.
4-proz. InvesEtinnsanleihe 99 00 — 98 00. 3-nro? 

Bauanleihe 50.00. 5-proz. pramierte Dollaranlelhe 57.00, 

5-proz. Konversionsanleihe 50.25, 10-proz. Eisenbahn- 
apleihe 104.00. 8-proz. Pfandbriefe der BGK. 94410, 
8-proz. Pfandbriefe der Bank Rolny 94.00. 7-pn>?. Pfand
briefe der BGK. 8325, 7-proz. Pfandbriefe der Batik 
Rolny 8325.

A k t i e n.
Bank Pokski 155.50, Bank Zachodni 70.00, Sole Po

tasowe 92.00, Cukier 34.00 — 33.00, Wegiel 36.00, Mp- 
drzejów 9.25 — 10.00, Starachowice 13.50 — 13.25, Hi- 
berbusch 106.00 — 105.00.

Weiterer Zuwachs der Sparelnlagen in der P. K. O%
Im November war in der P. K. O. ein weiterer be» 

deutender Zuwachs der Spareinlagen zu bemerken. 
Innerhalb des einen Monats vergrosserten sich die Spar- 
einlagen um 3.760.000 Zt., sodass deren Gesamtsumme 
am Schluss des Novembers 201.242.131 Zl. betrug.

Bank Polski reduzlert ihre Dividende?
Wie bekannt wird, soil die Verwaltung des Bank 

Polski sich mit der Absicht tragen, die diesjahrige Divi
dende um 5 Prozent auf 15 Prozent zu ermassigen.

Milliardenanleihe in Paris?
wartig der Direktor der Bank Gospodarstwa Kra
jowego General Górecki, der mit einem franzósi- 
chen Bank General Górecki, der mit eineip franżósi- 
schen Finanzkonsortium Verhandlungen betreffend die 
Aufnahme einer Anleihe von einer Milliarde Francs ap- 
geknfipft hat. Das franzosische Konsortium soli bereit 
sein, diese Anleihe Polen ffir die Konzess’on der Exploi- 
tierung der polnischen Kohleneisenbahnlinien zu gewah- 
ren. General Górecki ausserte sich im Gesprach mit 
einem polnischen Pressevertreter in Paris, dass die pol
nische Regierung bereitware, zu besonders giinstigen 
Bedingungen den Anleihevertrag zu unterzeichnen.

| Einfuhr/Aysfuhr/Verkehr |
Die polnischen Zollerhdhungen — keine Kampfansage 

gegen Deutschland.
Die offizióse „Gazeta Polska11 schreibt zu dem 

jiingst vom Berliner Conti-Bureau veroffentlichten Kom- 
munique, worin die letzten polnischen Zollerhdhungeti 
ais Kampfansage an Deutschland und ais der Beginn 
eines neuen Wirtschaftskonfliiktes bezeichnet werden, 
dass die polnischen Zollmassnahmen mit den Best'nj- 
mungen des deutsch-polnischen Handelsvertrages nicht 
im Wjderspruch stehen. Es handle sich kelneswegs urn 
eine gegen Deutschland gerichtete Massnahme, sondent 
lediglich um einen Schritt. um Polens Wirtschaftsinte- 
ressen, die durch die allgemeine Krise schwer bedrht 
sind, zu schfitzen. Gleichzeitig wird von andern BlSt- 
tern betont. dass Deutschland seinerzeit bei der Erh^ 
hung der Einfuhrzólle fiir landwirtschaftliche Produkte 
gleichfalls erklart hatte, dass diese Zollerhdhungen in 
keinem Widersnruch zu den im Handelsvertrag enthal- 
tenen gegenseitigen Verpfl’chtungen stunden, welchen 
Standpunkt nun auch die polnische Regierung einnehme.

Vor dem Ablaut des Holzprovlsorlums.
Die Handels- und Gewerbekammer in Byctgoszez 

hat an das Handels- und an das Aussenminlsterlum e|n 
Memorandum gerichtet, worin s’e auf die grosse Be
deutung des am 31. Dezember abbufenden deu’sch-pN- 
nischen Holzprovlsorlums aufrnerksam macht und er- 
sucht, die notigen Schritte zur VerRingerung dieses Ab- 
kommens zu unternehmen.

Kohlenexport Im November.
Im November wurden in den Hafen von Gdynia 

und Danzig insgesamt 753.400 to. Kohle verladen. Im 
Vergleich zum November 1929 stellt dies eine Mehr- 
verladung von 48261 to. dar.

Entsprechende Verpackung der Warenprobep.
In Anbetracht der vielen Klagen aus'aodischer Fir

men fiber die nicht entsprechende Verpackung von Wa- 
renproben, die aus Polen gesandt werden, wird darauf 
hingewiesen, dass diese Warenproben unbedingt sorg- 
faltig verpackt werden miissen. Dies betrifft in erster 
Reihe die Warenproben, die nach uberseeischen LŚK' 
dern versandt werden.

Dies ist eine sehr wichtige Angelegenheit, wenn 
man bedenkt, dass eine nicht sorgfaltige Verpackung 
nicht nur die Warenproben verunstaltet und dem Ab- 
nehmer die Orientierung erschwert, sondem auch den 
Versender hinsichtlich seiner kaufmannischen Qualifi- 
kationen in kein gutes Licht setzt.

| In'd.Markteu.lndmtr'een |
Vor der Griindung eines Holzexportsyndikates.
Am 5. d. Mts. fand der durch die Rada Naczelna 

Związków Drzewnych w Polsce organisierte Kongres* 
aller Holzorganisationen und -firmen statt, auf dem be- 
ziiglich der Organisierung eines Holzexportsyndika’es 
beraten wurde. In der Sitzung waren auch das Indu
strie- und Handelsministerium, das Landwlrtschaftsmi- 
nisterium und die Direktion der staathchen Wilder ver
treten. Es _ wurde festgestellt, dass das zu grtlndende 
Syndikat eine Existenzmoglichkeit besitzt, węńn dessen 
Tatigkeit mit der Administration der sUatlichen Wal
der vereinheitlicht wird. Es wurde nunmehr ein Korni- 
tee gegriindet, das sich mit den Vorbereitutigsarbeiten 
befassen soli.

Die Holzindustrfe in Oberschlesien.
Die Krisis im oberschlósischen Holzhandel und der 

■industrie erreichte wahrscheinlich noćh nicht ihren Ku|- 
minationspunkt, denn die Situation untefliegt auch węi- 
‘erhin einer dauernden Verschlechterung, die jeden Mo- 
nat festzustellen ist. Die gegenwSrt’ge Jahreszelt, m 
ler der Absatz an sich ffir gewfihnl’ch gnrinTPr ist, ver- 

ursachte einen derartigen Stillstand in der* Unterneh-
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Zinsen, Verzugsstrafen und Stempelgcbtthren 
fiir gesfnndeie Oder in Rafen gczaMie Steuern

Rundschreiben des Finanzministeriums vom 23. Oktober 1930 L. D. V. 20253/1/30
An alle Fir?anzkammern, Wydział Skarbowy und 

an alle Finanz- und Stempelsteueramter.
Zwecks weiterer Vereinheitlichung des Verfahrens 

bei der Erhebung von Zinsen fur Stundung oder von 
Verzugsstrafen fiir gestundete oder in Raten zerlegte 
Ruckstande bei den direkten Steuern sowie Stempel- 
gebiihren und diesen verwandten Abgaben verfugt das 
Finanzministerium folgendes:

1) Der Antrag auf Stundung der Bezah’ung (Zer- 
legung in Raten) der Ruckstande von direkten Steuern, 
Stempelgebuhren und diesen verwandten Abg iben 
unterliegt einer Stempelgebiihr in Hbhe von 3,— ZL 
sowie je 50 Gr. pro Anlage. (Art. 140 und 145 des Stem- 
pelsteuergesetzes).

2) Falls der Stundungsantrag (Ratenzahlung) nach 
Ablauf von 14 Tagen, gerechnet vom Zahlungstermin, 
eingereicht worden ist, so ist fiir die Zeit bis zu dem 
Tage einschl., an welchem der Antrag eingereicht wurde, 
eine Verzugsstrafe zu entrichten. (Art. 2 des Gesetzes 
vom 31. Juli 1924 Dz. U. R. P. Nr. 73, Pos. 721) — 
frn Wortlaut des Artikel 1 der Verordnung des Staats- 
prasidenten vom 17. Mai 1927 (Dz. U. R. P. Nr. 46, 
Pos. 401) — wobei im Sinne des Art. 5 des erwahnten 
Gesetzes vom Jahre 1924 ein angefangener Monat als 
voll gerechnet wird.

Fiir die weitere Zeit von dem Tage an, der d:rekt 
nach Ablauf des letzten vollen Mo-nats, berechnet im 
Sinne des argefiihrten Art. 5, folgt, sind im Faile einer 
giinstigen Erledigung des Antrages Verzugszinsen zu 
entrichten (Art. 3 und 5 des erwahnten Gesetzes vom

gleichung der Ruckstande in Hbhe von 5,— Zl. in mo- 
natlichen Raten zu 1.0C0,— ZL ges'.attet, von denen d e 
erste Rate am 1. Mai 1930 zahlbar war. Der 15., im 
Art. 3 des Gesetzes vom Jahre 1924 vorgesehere Tag 
war der 2. AprH 1930. Es waren Stundungszinsen zu 
erheben: bei jeder Rate — von 1.000,— ZL und zwar: 
bei der ersten Rate — fiir einen Monat, bei der 2. — 
fiir 2 Monate, bei der dritten — fiir 3 Monate und 
sofort. Stundungszinsen betragen also 10,— ZL, 20,— 
ZL, 30,— ZL, 40,— ZL und 50,— ZL (Insgesamt 150,— 
ZL).

Zwecks Anwendung der in Art. 3 des Gesetzes vom 
Jahre 1924 enthaltenen Bestimmung iiber 15 Tage nach 
Ablauf des Zahlungstermins sowie des Art. 5 dieses Ge
setzes, nachdem ein angefangener Monat fiir einen 
vollen berechnet wird, wird fiir einen gan-zen Mcnat 
auch der Beginn des 15. Tcges angesehen. Bei der am 
15. Tage nach Ablauf des Zahlungstermins entrichteten 
Rate sind also Stundungszinsen fur einen Mcmt zu ent
richten.

5) Fails eine bestimmte Rate nicht an dem Tage 
entrichtet wurde, in dem sie im Sinne der Entschei- 
dung liber die Ratenzahlung zu entrichten war, sondern 
spater, so werden fiir diese Rate keine Stundurgszin- 
sen berechnet, dafiir aber Verzugsstrafen und zwar vom 
15. Tage nach Ablauf des Zahlungstermins.

6) -Die Bestimmungen des oben unter Pkt. 4 arge
fiihrten'Rundschreiben vom 20. Juni 1930, bere. Tret 
keineswegs die Verrechnungsordnung, die im § 99 der 
Instruktion zum GeSetz fiber die Stempe’gebiihr vorge- 
sehen ist (Dz. Utz. Min. Sk. Nr. 33 Pos. 353 vom Jahre 

Vers'andigond fiber ule łlohieniussizmarde ?
Englisch-deutsch-polnische Kohlerikonierenz.

Nachdem in den englisch-polnischen Kohlenver- 
handlungen hinsichtlich der Arbeitszeit und der anderen 
Probleme, die mit der kommenden internationalen Ar- 
beitskonierenz zusammenhangen, in zahlreichen Punk- 
ten eine Einigung erzielt wurde, bezeichnete bei der 
Erorterung eines wirtschaftlichen internationalen Koh- 
lenabkommens der polnische Vertreter eine Ausfuh".- 
sicherung zu beiderseitigen Gunsten als ausserst wiin- 
schenswert. Der englische Bergbauminister Shinwell 
wies darauf hin, dass, wenn ein solches Abkommen fiir 
England von Vorteil sein soHte, es auch Deutschland 
einschliessen miisse. Es miisse seiner Natur nach den 
produzierenden Liindern Vortei’e bringen. ohne dass 
hierdurch den verbrauchenden Landern unzutrag’iche 
Lasten auferlegt wiirden. Die Vertreter Polens glaubten 
dessen sicher zu sein dass die pctnischen Grubenbe- 
sitzer eine Einladung der drei Parteien annehmen war
den. Shinwell versprach, diese Ansicht den englisehen 
Qrubenbesitzern vorzulegen und zu versuchen. ’ eine 
vorlaufige Konferenz der britischen, deutschen und n l- 
nischen Grubenbesitzer, sobaid es praktis^h mbglich 
sei, zustande zu bringen. *

Die Besprechungen zwischen polnischen Vertretern 
und dem Bergbaum'nister Shinwell uber Koh'ermro- 
bleme wurden am Dienstag beendet. Es kamen u. 
die Frage der Arbeitszeit in den Bergwerksbetrebeil 
und die Organisation der Industrie einschliesslich der 
fiir sie einschlag’gen Bestimmungen zur Sprache. Die 
Besprechungen liessen sich von den Gedanken ’e’ten, 
wieweit sich eine Uebereinstimmung vor dem Zueam- 
mentreten der internationalen Arbeitskonferenz erzie’en 
lasst. die im nachsten Mai in Genf stattfinden sMI. Die 
Englander legen Gewicht auf ein Internationales Koh'en- 
abkommen ausserhalb des eigentlichen Abkommens der 
Genfer Verhand’ungen.

Existenz der soliden Holzindustrie untergraben. Es 
ware aus diesem Grunde unbedingt erforder’ich. dass 
man sich bei der Erteilung von Kred't und beim Wech- 
seldiskont nicht durch blosse Formalistik, sondern durch 
sachliche Riicksichten leiten liesse und a'le Wechsel 
bedeutender Firmen, die Vertrauen verdienen, ohne 
Vorbehalt zum Diskont zuliese.

Von der Schuhindustrie.
Die Herbstsaison hat der Schuhindustrie eir>e gros- 

se Enttauschung gebracht. Die schwietige Situation der 
Landwirtschaft machte eine Besserung der Bedmgungen 
auf den Stadtmarkten unmeg’ich. Die Umsatze in der 
Schuhindustrie verringerten sich auch dadurcn weiter- 
hin um ca. 20 Proz. Die Kreditverhaltnisse sind immer 
mehr erschwert.

Bau eines Schlachthotes fUr Kleint’er zum Export 
im Hafen von Gdynia.

In Gdynia wird gegenwartig der Bau eines Sch’acht- 
hofes fiir Kleintier, das zum Export bestimmt ist, been- 
det. Dort werden Qanse, Hiihner, Enten und I uten ge- 
schlachtet. entsprechend prapariert, verpackt und spa
ter nach England und Belg:en versandt. Der n ue 
Schlachthof nimmt seine Tatigkeit schon in den na li
sten Tagen auf. Er wird auf diese Weise die deuts he 
Vermittlung beim Export ausschalten und der polni- 
schen Handelsflotte eine Vergrosserur-g der Warenla- 
dungen sichern.

Slcnf rn/Z0Hc/VcrKelirstorilc |
Abzug der Elnkommensteuer von Dlenstbeziigen 
bei Festlegung des Einkommens des Arbeitgebers.
Das Oberste Verwaltungsgericht hat in Sachen 

Reg. Nr. 4104/27 entschieden, dass in dem vorliegen- 
uen Fall die Finanzbehórde unbilligerweise zum Bi'anz- 
gewinn als Grundlage fiir die Bemessung der E:n'"im- 
mensteuer die vom Steuerzahler entrichtete Einkom- 
mensteuer fur seine Angestellten hinzugerechnet hat. 
Die Erlauterung des Obersten Verwaltungsgerichts 
stiitzt sich auf folgende Pramisse:

Im Sinne des Art. 20 des Einkommensteuergesetzes 
gilt als Einkommen aus Dienstbeziigen Entschadigung 
aller Art in natura oder in Geld, welche der Steuer- 
zahler aus seinem Dienstverhaltnis gemeinsam mit 
alien Zuschlagen erhajt.

Es lasst sich nicht leugnen, dass die Bezahlung 
der Emkommensteuer fur das Personal durch die Fir
men nichts anderes ist. als pur eine nachtragliche Ent
schadigung, die die Angestellten mit Rurksicht auf das 
Dienstverhaltnis erhalten. Wenn die beklagte Behorde 
in Beantwortung auf ihre Klage betont, dass die Be- 
hand'ung dieser Steuer als Ergiinzung der Bezah'-ng 
des Personals und deshalb der Abzug von den Fin- 
kiinften nicht beriicksichtigt werden konnte, da er 
theoretisch unausfuhrbar war. denn die Erhiihung der 
Zahlufigen durch Hinzurechnung der S'euer. die auf 
den Angestellten lastet, wurde nach sich ziehen eine 
Erhbhung der Steuer und dadurch ebenso eine E h8- 
hung der Zahlungen und Steuer u. s. w„ so andert eine 
solche Beweisfiihrung. dennoch nicht das Wesen der 
Sache nimlich. dass die Bezah’ung der Steuer fiir das 
Personal durch den Dienstherrn eine Entschadigung 
aus dem Dienstverhaltnis, bezw. eine Erganzung der 
Einkiinfte darstellt, wofiir als unter den Begriff Her 
Kosten zur Erlangung des Einkommens fa’lend der 
Art. 6 des Einkommensteuergesetzes Anwendung fin-

Der Gesamtauflage dieser Nr. liegt eine Werbeka-te 
der Fa, I, Schm^lonberg, Danzig — Katowice bei die 
wir der Beachtung unserer Leser empfehlen.

Jahre 1924).
Beispiel: Der Zahlungstermin ist am 22. April 1930 

abgelaufen. Der Stundungsantrag wurde am 7. Mai 1930 
gestellt demnach also am 15. Tage nach der Zah’ungs- 
frist. Dieser Antrag wurde im giinstigen Sinne erledigt. 
Es war zu erheben: a) eine Verzugsstrafe fiir einen 
Monat, d. h. fur die Zeit vom, 7. Mai bis 6. Juni 1930 
(berechnet im Sinne des Art. 5 des Gesetzes vom Jahre 
1924 — fiir einen ganzen Monat der 15. Tag. von dem 
im Art. 2 des Gesetzes die Rede ist), b) Stundungs
zinsen vom 7. Juni 1930 ab. Falls also im Sinne der 
Entscheidung, durch de der Antrag erledigt wurde. d!e 
erste Rate am 15. Juli 1930 zahlbar ist und diese Rate 
an diesem Tage entrichtet wurde, so waren bei dieser 
Rate Verzugsstrafen zu erheben, wie dies unter a) an- 
gegeben wurde, sowie Stundungszmsen fiir 2 Monate 
(fiir einen vollen Monat: vom 7. Juni — 6. Juli einschl., 
sowie 9 Tage des 2. Monats fiir einen vollen Mnnat). 
Wenn der Steuerzahler die erste Rate am 6. Juli ent
richtet hatte. waren Verzugsstrafen wie unter a) zu 
erheben sowie Stundungszinsen nur fiir einen Monat.

Dieser Grundsatz wird ohne Riicksicht darauf ange- 
wandt, ob der Ant-rag an das Finanzministerium. oder 
an die Finanzkammer oder an das Finanzamt gerrhtet 
wurde. Es entscheidet also das Datum der Einre’chung 
des Antrages an irgend eine dieser Behorden und nicht 
das Datum des Eingangs des Antraves bei der Behorde. 
die fur die Entscheidung zustandig ist.

3) Falls der Stundungsantrag (Zah’ung) vor dem 
Ablauf von 14 Tagen. gerechnet vom Zahlungstermin ab. 
eingereicht wurde, so sind (im Faile der Einhaltung der 
Termine, die in der Entscheidung angegeben sind, 
durch die der Antrag erledigt wurde) Verzugsstrafen 
nicht zu entrichten und Stundungszinsen werden vom 
15. Tage nach Ablauf des Zahlungstermins berechnet.

4) In Uebereinstimmung mit den 'Rundschreiben 
vom 20. Juni 1930 L. D. V. 3699/1 (Dz. Urz. Min. Sk. 
Nr. 19, Pos. 358) werden Stundungszinsen nicht von der 
gesamten Summe erhoben, die unmittelbar vor Entri"h- 
tung der Zinsen riickstandig war, sondern von d'm 
Betrage, der ń conto der Ruckstande gleichzeit’g mit 
den Zinsen entrichtet worden ist. Zinsen werden fur 
die Zeit berechnet, in der der Teil der Steuer riick- 
stSndig war (bezw. der Stempelgebiihr oder ihrer ver
wandten Abgaben) der gleichzeitig mit den Zinsen ent
richtet wird; als Beginn dieses Ze’traums wird der Tag 
angesehen, der unmittelbar nach Ablauf der 14-tag:gen 
Schonfrist. die im Art. 3 des oben genannten Gesetzes 
vom Jahre 1924 vorgesehen 1st, folgt.

Beispiel: Das Finanzministerum hat in Erled’gung 
des am 27. Marz 1930 eingereichten Antrages die Be- 

1926) sowie im § 24 Pkt. a) der Ausgangsvorschriften, 
die diese Instruktion erganzt (Dz. Urz. Min. Sk. Nr. 1, 
Pos. 3 vom Jahre 1927).

Falls also der entrichtete Betrag zur Deckung der 
gesamten Gebiihren nicht ausreicht, so sind entspre- 
chende Teile aus den entr’chteten Betragen zu verrech- 
nen: vor allem auf Exekuticnsgebuhren, darauf auf 
Stundungszinsen, dann fiir Verzugsstrafen, dann fiir den 
10%-igen Zuschlag, zu Gunsten einer einmaligen Geb’ hr 
und schliesslich zu Gunsten der Stempelerhohung (fiir 
Exekutionsgebiihren, fiir Verzugsstrafen, fiir den 
10%-igen Zuschlag und fiir die Erhbhung — natiirjich 
nur in soweit. als sie im Einze'falle zustehen.

7) Das Gesetz bestimmt nichts dariiber, ob die 
Nichtentrichtung der Rate unverziigliche Zalfu^g des 
gesamten Restes zur Folge hat (also die Einleitung 
einer Exekution zwecks Eintreibung der gesamten 
Ruckstande und die Erhebung von Verzugsstrafen fiir 
diesen Betrag berechnet auf die im Pkt. 6 erwahnten 
Artikel) oder ob in einein solchen Faile die Exekution 
nur zweoks Eintreibung der nicht entrichteten Rate e’n- 
zuleiten ist und Verzugsstrafen (vgl. cben Pkt. 6) nur 
von dieser Rate zu erheben sind. Die Entscheidung 
dieser Frage ist also in jedem Faile dem Ermessen der 
Behorde. die die Ratenzahlung genehmigt, vberbssen. 
Diese Behorde hat in der Entscheidung iiber die Raten
zahlung zu bemerken: entweder dass ,,im Faile der 
Nichteinhaltung des Zahlungstermins irgend einer Rate 
der Restbetrag der Ruckstande sofort zahlbar wird“ 
oder dass ,,im Faile der Nichteinhaltung des Zah'u”gs- 
termins fiir die Rate nur die betr. Rate unverzliglich 
eingetrieben wird“.

8) Eine Verfiigung des Finanzministeriums oder 
der Finanzkammer auf Grund deren ..Exekution einge- 
stellt werden*' die zwecks Eintre’bung der Riickstande 
eingeleitet wurden. ist keine Entsche'dung. die von 
sich aus die im Pkt. 2 dieses Rundschretbeps vorge- 
sehene Einstellung der Erhebung von Verzugsstr fen 
und dafiir die Erhebung von Verzugszinsen zur F Igc 
hat. Die Einstellung der Exekution ist e’ne zehweTge 
Verfiigung, die durch die Unmoghchkeit einer sofortiren 
Er’edigupg des Stundungsantrages oder des Antrages 
auf Niederschlagung der Ruckstande erlassen wurde. 
Im Faile einer ablehnenden Erledigung des Antrages 
und im Faile einer damit neu einge'eiteten Exekutj-m 
ist fiir die Zeit innerhalb deren die Fxekufion einge- 
stellt war Verzugsstrafe zu erheben. Falls jedoch der 
Antrag, auf Grund dessen die einstweilige Finst~rung 
der Exekution vcTgenommen wurde. entgiiltig durch 
eine Entscheidung erledigt wird. die die Zahiung stun- 
det, so findet Pkt. 2 dieses Rundschreibens Anwendung.

men. dass sogar den bedeutendsten und best fundier- 
ten Firmen jegliches Umsatzkapital fehlt, umsomehr, als 
gerade in dieser Zeit ganz bedeutende Steuerzahlrngen 
zu leisten sind. Die um diese Zeit stets. be’ebte Roh- 
holz-Verkaufsaktion weist in diesem Jahre einen vo'l- 
kommenen Stillstand auf. Die Kaufer kfinnen die durch 
die Rohmaterialverkaufer geforderteh Preise n'cht zah- 
len. da die Preise fiir Schnittmaterial unter aller Ka'ku- 
lation stehen. Eine bedeutende Konki'rrenz stellen die 
kle’neren Unternehmen dar, die ihre Ware weit unter 
dem Preis verkaufen, um nur Bargeld zu erlargen. 
Mit der Privatindustrie konktrrrieren glei hfalls die 
staatlichen Wa’der. die einen unmitte’baren Absatz im 
In- und Ausland suchen und auf diese Weise einen wei- 
teren Pre’ssturz verursachen.

Der Export nach den Weststaaten verrinvert si-h 
dauernd info'ge Nachfra ^mangels naęh polnischem 
Holz (russisches Dumping!). w:e auch infMge der zu 
niedr'gen Preise. Mit dem Abschluss d. Js. diirf'e wahr- 
scheinlich die deutsche Grenze fi’r nolnisches Holz ge- 
sperrt weMen. sodass in diesem Faile mit einem we’te- 
ren Rii'kgang der Exn^rturn'atze zu rechnen ware 
Anderseits ist edoch nach WegfMl der 7”fuhr aus Poler, 
eine Pre c“rh"hiin<r arf d°tri Hoi^rnarkt nj’'-
glich, was wahrscheinlich auch einen Einfluss auf an-

a!?'
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dere Markte zur Folge haben diirfte. Dies wird natiir- 
lich nur dann eintreten, wenn das russische Holz, in 
grbsseren Mengen auf den Markt geworfen, die ganze 
Erhbhungsaktion der Preise in ihretn Entstehungssta- 
dium unterdriicken sollte.

Holzindustrie und -handel warten auf Hilfe. In der 
gegenwartigen Situation ist eine Subvention von aus- 
wSrtz nicht zu erwarten, sodass in diesem Faile die 
’nlandischen, insbesondere staatlichen Banken Hi'fe 
leis’en miissen. Kreditrestrkticnen, die mit Riicksicht- 
nahme auf die staatjrhen Panken zudiktiert werden. 
kiinnen, falls sie riicksichtslos durchgefiihrt werden, die



det, der den Abzug der Kosten bei der Festlegung der 
Hohe des steuerpflichtigen Einkommens vorsieht.

Zollermassigungen.
Vom 6. Dezember 1930 bis 31. Marz 1931 gilt fol- 

gende Frmassigung:
Pos. d. Zoll- Ermassigter

tarifs Warenbezeichnung Zoll in % des
Ncrmalzolles 

ans 141 P. 1 Verzinntes Blech, weiss, in einer
Starke ven 0,28—0 32 mm zur 
Hęrstellung von Verpackurgcn 
fiir Konscrven, mit Genehniigung 
des Finanznfnisteriums . . . 10%

Vom 9. Dezember d. Js. bis 31. Dezember d. Js. 
gelten .Hgende Ermassigungen:
Pos. d. Zoll- Ermassieter

tarifs Warenbezeichnung Z~ll in % des
N~r ralzolles

aus 11

Itsc; 67

aus 152

aus 184

P. 1 Erdnuiisse ausgeho’zt. e'ngefuhrt 
von Oelpressen zur fabriksmas- 
sigen Verarbeitupg — mit Ge- 
nehmigung des Finanzministe- 
riums............................

P. 2 Hai’bedle. echte und kimstliche 
Steine, eingefiihrt im rohen Zu- 
stand zur Bearbe'tung (zum 
Schleifen) mit Genehmigurg des 
Finanzmiristeriums . . . .

P. 1 Sogenannte „Walczaki", d. h. 
Sammelbebalter fur Dampf und 
Wasser mit einem Durchmesser 
von 1200 mm und einer Lange 
von 6200 mm und mehr vsw. .

P. 5b) Garn aus Ramifasern in S'rah- 
nen. roh, gezwirnt. zur fabriks- 
massigen Vemrbei'irg — mit 
Genehmigung des Finanzministe- 
riums...................................

zollfrei

10

25

20

Anhnfi fang von GC‘Ctiafmrbntin£fn |

Waren- und Vertretervermltfungs-Liste B. 25. 
I. Import aus Polen nach Deutschland.

523. Firma in Westfalen sucht grossere Mengen 
Kistenbretter in folgenden Starken und Abmessungen 
laufend zu kanfen:

-O' 15 und 25 mm, Lange ca. 3—6 m, Breite von 
15 cm. aufwarts.

-0" 18 mm. Lange ca. 3—6 m, Breite 25—28 cm.
524. Hamburger Firma sucht Verbindung mit p'd- 

nischen Miihlen, die sich mit dem Export von Hafer- 
flocken. Hafermehl, Ehfergrntze sowie Gerste befassen.

525. Hamburger Firma erbittet Offerte in Hanf ge- 
heche’t und ungeheche't.

526. Hamburger Firma hat Interesse fiir den Be- 
zug von Gansefedern sowie RoSshaaren und erbittet 
Angehnte seitens* le’stungsfahiger Firmen.

527. Berliner Vertreterfirma iibemimmt Vertretung

leistungsfahiger polnischer Exporthauser fiir Bedarfs- 
aftikel aller Art. Eventuell wird auch der Einkauf fiir 
Konzerne aus Polen ubernommen.

528. Hamburger Firma ist Abnehmer von Kalber- 
magen in grósseren Mengen.

II. Export aus Deutschland nach Polen.
529. Dortmunder Firma sucht fiir den Vertrieb 

ihrer Hartholz-Lager, die in Textilmaschinen eingebaut 
werden, einen geeigneten Vertreter, der Ingenieur bezw. 
Textilfachmann sein miisste und bei den Textili'abriken 
gut eingefiihrt ist.

530. Koiner Firma sucht Verbindung mit leistungs- 
fahigen Vertreterf'rmen der Lack- und Farbenbran.hc, 
die an dem Vertrieb von Lackerzeugnissen aller Art 
interessiert sind.

531. Schlesische Firma sucht Verbindurg mit 13:- 
stungsfahigen Vertreterfirmerj der technischen Branche, 
die an dem Verkauf von Nah- und Binderiemen in Fett- 
gar, Chromfettgar etc. interessiert smd.

532. Kieler Firma liefert Lautsprecher und Kopf- 
horer und sucht Verbindung mit den in Frage kommen- 
den Abnehmerkreisen wie Gróssisten oder Importeuren 
der Radiobranche

533. Chemnitzer Firma sucht fiir den Vertrieb ihrer 
chemischtechnischen Produkte wie Metallre’nigungs- 
und Entfeitungsmittel gut eingefiihrte Vertreter der tech
nischen Branche.

534. Schlesische Firma sucht fiir ihre patentierten 
Bauaustrocknur.gsbfen, die zur Rohbau- und Putztrock- 
nung verwendet werden, gee'gnete Vertreter oder In- 
teressenten aus der Baubranche. d e zu den fraglichen 
Stellan gute Beziehungen unJ.erh~lten.

Interessenten erteilt Auskun-ft unter Angabe des 
Chiffrezeichens und Beifiigung von Zloty 2,— in PuSt- 
wertzeichen die

Hauptgeschaftsstelle der 
Deutsch-Polnischen Hardelskammer E. V., Breslau 1, 

Wallstrasse 2.

CEH/vrz

ALBORILfl
'▼I

Ulborilj
t

6 ■’ "* J V

WASCHT SELBST

in der 
Wtrischafts- 
ifcrrcsDondenz 
haben den 
arOHien Erfold

v •- if

1 
k '1 '■'■^1

Prima Kochbutter und 
Welsskasezum Backen 

zu billigsten Preisen.

Alois Hoffmann
Mleczarnia — Mol.. erei

Stawowa 17 Katowice Teichstr. 17

BUTTERu.KASE
en gros '

MASŁO i SER
hurtownie

ŚLĄSKIE ZAKŁADY GRAFICZNE i WYDAWNICZE

h. KRESK. i SIATKOWE

SPÓŁKA ACYJNA

KATOWICE, SOBIESKIEG011
ZADAJCIE 

OFERT!

'**MUJE druki wszelkiego RODZAJU 
DLA HANDLU i PRZEMYSŁU. SPECJALNO^: 

MASOWE NAKŁADY. LISTY PRZEWO- 
ZOWE KRAJ, i MIĘDZYNARODOWE

Non’*& cen 15. Deiem^er, nachm. 4 tmr:
Kindervorste'hin? Ho'Ib Kindcrvorstellung

Marchenspiel in 6 Biidern von C. A. Groner_______
Frcliag, Gen 1^. De?e’nha’* 19 o, l1/? (JUr

Wenn ich Kón q wgr’
Romanfsch-'omische Oper von Adolphe Adam

Mon fleir2zrBeTem^errabenas s dir:
Abonnement MUSIK Ab mnement
_____ Sit eng^mSI ’e in 4 Biidern v. Frank Wedekind

Donnersfi^ den 25. DeleinierrniciinirFQlir: 
Das Veilchen vom Montmar.re

Operelte von Ka mm
Donners led, aen 25. DezeutDer.~^Denas '/2» unr: 

Der Ziqeunerbaron
_____________ Op Tette von Jo'iann Strauss.______________  

Sonnt t, aen 28. DefemberTnachi*. v24 mir:
Kindervorstellung Frru Kolie Kind rvorstellung

MSrchenspiel in 6 B Idern von C. A. Qi oner ____
~fonnlag. den 28. Bezew»l>er, a»enl« ‘/r8 OfirT 
Wie werete ich reich und nliicxlichI 

Ein Kursus in 10 A' tei ungen von Felix Joachimson, 
Musik von Mi’cha Spoliansky

“ rtontag, aetf29. ne'e1 as k unr:
Letzte Abon ementsvorstellung

Sex Fbpeal 
Lustspiel von Friedrich Lansdale

Freitag, den 2. januar I931i nti nds i'/s Ulir 
Viktoria und ihr Hutar

Operette in 3 Akten von A. Griinwa'd u. Dr. F L61ma-Be a 
Musik von Paul Abraham

Montag, den 5. jahuTFlsstTaiiends 8 Vhr:
Musik

Sittengemaide in 4 Biide n von Frank Wedekind

Mleczarnia —Mol erei
Stawowa 17 Katowice Teichstr. 17 m

MASŁO i SERB
hurtownie |||

BUTTERu.KASE I

en gros ' li|

Prima Kochbutter und f 
Weisskasezum Backen | 

zu billigsten Preisen.

FUr die

Wcihnachisfeierldge 
empfehle ich mein rcichsortiertes Lager 

in
in- und auslandischen

KHsesorien 
sowie „Badejunge*1, „Tury
sta**, „Bergmannskraft*,. ,Teli* 
„T.ger *, „Yitam na**, „Beri- 
freund**, und KUmmelkSse. 
Ferner trani os. u. a- Oelsar- 
dlnen, Marinaden u. RSucher- 
Waren In la. Qualitat u. Fr sche

Serownia Sushi
Erstes Kaseschmelzwerk in Polen und 

Delikatessen-Grosshandlung
Król. Huta, ulica Moniuszki 3 

Telefoz Nr. 212
Grosstes Kasclager am Platze.

Beste u. b lligste Bezugsquelle

Deutsche Thea’cr^cipcnde
Telephon 3037 M — Mowlc-e Tdepbon 3037

Br. Dippmann
Ofenbaumeister -

Katowice II, ulica Krakowska 10
Telefon 2014

Kachelbfen Transportable
Kachelherde Oefen u. Horde
Kamine R eparaturen
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ScBiorBa Szymański low. Ake HHBi
Parowa Fabryka Likierów / Dampflikórfabnk © Król. Huta, Ogrodowa 3, Tel. 493

empfiehlt fttr die Weihnachts - Feiertage iłire bekannten Spezialitaten wie: 

XX/iniaL’c Pum ArmŁr Alfpr RfPcIailAr Nalewka, Cordial, Bernadynka, Karthauser, Cacao, WillldKb, MlldK, Mliei Dresiduer Kurfflrsten, Goldwasser, Alpenkr., Maraschino, Curacao

W e I m e in a B i e n ©saaliitilen

Filiale n:
Ogrodowa Nr. 1—3. 
Mon uszki Nr. 2, 
Wolnoś i Nr. 11, 
Świętochłowice, 
Bytomska Nr. 8.

asa

WEIHNACHTS-VERKAUF
Schenkt besser, kauft billiger, geht zu Kutner

Jul alle oBteren Waran 1O”|o Rabatu lagn looeo alies aattera.

mzwafflH

KATOWICE 
Rynek 12.

KRÓL. HUTA 
Wolności 9.

103Dm CrfiiE-Mango'
sdiwarz u. marine.b;s. iQ7j 
schwereQual tat Meter 40

1 Posłsn Vall-UoUe 
entziickende Muster 425 
Schweizer Qual., Meter “

3000 m Th! tw Vall-Vil!’1
115 bn.allerb. Qu-Uta . 095 
weiss.......................... 0

SOJOmB.usBn-Vdour
15Meter von *an

InlllDliina mlt entzuckenden 
.ull Jti/Uy J Einsatzen I Ober- 

bett 2 Kopfkissen in Weih- 
nac itspackung. Oar- 1Q5O 
nitur42.—,24—,27.—

Irate M ii’her... 1“

3000 m FJ l rd*S3ide
in sch6nen Mustern, 075 
duichweg Meter jetzt V

5000in Wollmoiiss*l ng
la Qualitat, SO ctti breit O 95 

M.ter 4.75 *

Gardlnsn, SiO’BS. Gsdsske und Tischdzchen 
in bekannt grósster Auswahl, bis zu den feinsteh Qual. auf Lager

3000 m Foulardlne
100 breit 425

Meter *

1 PostBn Foiia'dlne
80 cm bn, feinste Qual. 095

Meter O

1 p isten Waschsimt
in schonen Mustern 025

Meter O

1 Posbn SalJen-Simt
gemustert......................E50

Meter ®
Alle Waren werden auf 
Wunsch in schonen 
Weihnacutskartons verpackt. 

BENNO HUTNER
Sp. z ogr. odp.

IL ALTMANN
EtscDwarcnorossnaBdiung 

*£«atfowtcc», RvncK IE. 
Peleton 24, 25, 26 Gegriindet 1865

Walzeisen, Bleche, Werkzeuge, Werk- 
zeugmaschinen, autcg. Schweiss- und 
Schneid-Apparate, Bau- u. Karosserie-Be- 
schlage, Haus- und Kflchengerate, Tep- 
pich-, Klopf- und Reinigungsmaschinen 

N»r*c ..Hoofer”

bei der Firma

Katowice
RYNEK 5, Ecke Schiosstrasse, 3-go Maja 10.

h Tro’z nd.uiitilen Pnisn, erteilen vi 10°/o fctat ■■■

I „TEXTYL
| DVNEK S. Fckp ‘ 
I

^ciwtitat seit 30
Delikatelj-

Prasentkórbe

Otto Ressner f
Dellkatessen, Welne, Llkttre, Wild, QeflOgei, Flsche p

Talcfon «7 Katowice Poprzeczna 4 X

in bekannt geschmackvoller Ausfiihrung und alien Preislagen

Geschatzte Auftrage erbitte ich rcchtzeitig 1
Ueber 40 jShr. Erfahrungen in alien Zweigen der Branche 
und dąs 30 jahr. Bestehen meiner eigenen Firma burgen fur 
beste Qualitaten, Preiswiirdigkeit und sachgem. Ausfiihrung

Ma sur/eilai gwhizilliowo
u firmy

„TEXTYL", Katowice
RY A EK 5, tóg ul. Zamkowej, 3-go Maja 10.

I'mi nacnie nriikmijrt m, udziel m/10Wo ratal, m

KOPALNIAK
SpMka AkcyfRa dla Przemysłu Drztwneźo

Jiatoiuicc

Telefon 1298

ulica Marjacka 7 (gegenfloer Hotel Savoy).

in unubsrtroffener Qualitat
in geschmackvollster Zu'ammenstellung 

in neuzeitlicher Aufmachung 
in alien Preislagen 

empfiehlt

BORINSKI, Katowice

Spezialitat:

Afrikaner NesswElnn dtr wBisssn SchwBstBrn St. CtarlBS 
de Koiiba, Algier

Weihnachts-
Delikatess - Prasentkórbe
fflBHWNIwl’l^^'^’lllllllIl'lllIIIMW

W £ ingros slicmdluiig

PRZTSZKOWSKI & Co
KATOWICE Tclflln 12118

Grósstes Lager sorgfaltigst gepflegter Weine alter Gattungen
KfiKibre ErenotmiBiierier Firmen

C8^C
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Jffc

z w. odp.
TARNOWSKIE GÓRY0'ST

WEIN -GROSSHANDLUNG
Gross-Destination und Likórfabrik

Filiale: Królewska Huta.
Empfehlen unser grosses Lager bestgepfiegter

Rhein- und Moselweine sowie role und weisse Bordeaux, herbe und 
stisse Ungar- und Tokayerweine, Portwein, Sherry, Malaga, ferner 
Schaumweine, Cognacs, Obst- und Beerenweine — Obstsekte 

zu massigen Preisen sowie in eigener DampfdestNation hergestel.ten

ff. TAFEL-LIKÓRE.
Import v. Rum u. Arae. Import v. Rum u. Arae,

Spezialitaten:

„Sedlaczeks Alter Tarnowitzer", „Kochanka" 
und „Sedlaczeks Gabinet".

IH. SEDLACZĘK
s Gegrundet
= 1786

aiiiiiiiiiiiimimiiiiii111 mi i piinniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinniiiii:

OOM MEBLI K. SIMKA, KATOWICE
ulica Marszalka Piłsudskiego 10 • Teleton 1567

a.ui ip iii ii i nn i is in in iiiiiin in n iniiiiiiiiiiii iiiiiiiiiHiiiiiiiiiii iiiiihik

wie - Bszi^mer
Rrrren/Jmmer. Klub • fiarnunren
Kflchen. Bflro- Eime moaei

Prnsf ! Teilzahlwnden!
in mir guten Qualitaten emotiehlt

"jiwanvwortlich fur den gesamten inhalt- u. Verlag: Tadeusz Ciuel, Katowice. — Verlag: ,,1'lermes , op. z ogr. uup., Katowice. — Drucn; Si. Zakl. Graf, i Wyd. „Polonia" S. A. Katowice

:a—

8 SCHUH KalowiCB S
ul. Słowackiego 16
Telefon 536 und 1074

Hurtowny handel wyrobami żelaznemi — Eisenwaren-Grosshandlung

B?ltaiire Ma zikm Jia oflw zelajstytli BilFos'e BizirilFlIe fir WietferveiEgaigr

Wyroby żelazne 
wszelkiego rodzaju:
Narzędzia domowo-kuchenne / Emal.owane 
narzędzia blaszane Z Żelazne naczynia do 
gotowania / Naczynia cynkowane / Wyroby 
lane Z Narzędzia rzemieślnicze Z Okucia 
budowlane / Druciaki Z Wyroby z drutu / 
Miarkowne piece zasy,-ne / Piece Quintowe 
Piece stołowe Z Miśniki / Sanki do sanecz

kowania

Eisenwaren alter
Art:

Haus- u. Kuchengerate Z Emaillierte 
Blechgeschirre / Eis. Kochgeschirre 
Verzinkte Geschirre I Gusswaren 
Werkzeuge / Baubeschlage / Diaht- 
nagel / Drahtwaren Z Daueibrand- 
ófen / Quintofen / Tischdfen 
Schusselófen / Rodeł - Schlittcn

TarfaBci iBiurowe i heblarnie 
Dostawa dla hut i kopalń

■ und łfobelwerke
Lieferung fur Gruben und Hiitten

W.
Królewska Huta

Wiktor Kopiec
Telefon 44 Wodzisław G. SI. Załóż 1854 

ffriflnffifffflTifflfflSfTiflflffliTjrAfflffilffffflifflffflffiunn

Fabryka Wódek i Likierów 
Destylacja Parowa 

poleca 

najlepszych likierów stołowych, rumów, 
araków i koniaków po cenach i warunkach 

dogodnych.
RybnikKatowice

Tel. 700 Mielęckiego 8

FABRYKA KWASU WĘGLOWEGO

t. t. Rominl*
Spółka z ogr. odp.
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BUCH- UND KUNSTREVUE
HFP AIJSGFBFR. FPW7 GOLDSTEIN -

OR4TISBEIŁAGIE DEtt „WiRFSIHAFTSHORRESPONDŁNZ FUR POLEM*' VOM 13 DEZE«1»ER 1930

Dank an einen Verlag
Er heisst Wiliams & Co. umd wotot in Berlin-Grune- 

wald. Wie eine kleine f. irblpse Etane unter bantem und dich- 
ten Gewuoher. Weder in den literarischen Ka.ffees noch bei 
asthetischen KHtschgesellsohaften nannt man seinen Namen. 
Mart spricht nicht Im erregten FJusterton fiber seine In
terna. fiber seine raffiniertan f'nanwieMen Transaktionen, fiber 
das letzte folgenschwere Zerwiirfn.is .nwischen dem Chef und 
Herrn Lektor X., fiber irgendwelche Bezichungen zu i.ngend- 
einer Zeitschrift, fiber' des persoiliohe Verha.ltn.is des neuer- 
worbencn Autors zum Verlagsdirektor. Man halt ihn fiir viel 
zu wenig belangvo-M, urn jede seiner Regungen toteressiert 
abzuhcrchen, urn' erwartungsvcll und sehnsiiohtig noch vor 
seinem Portier zu katzbnckeln. Freiilrh, er p-ihliziert keine 
dicke und geschwollene Literatur. keine rrfgeblahten Bil- 
dungsschmoker, keine koloorta.gereichein und sensationellen 
Enthfillungen und Biograpłren. keine beibilderten Ataianache; 
er muss nicht. um sich seine Daseinsberechrtigung zu bewei- 
sen, sch&ne Phrcsen von KuJt-rsendung tmd so auf sein Fir- 
menschild malen; er muss nicht immer naoh jttngen Talen- 
ten schreien und jeden Literaturneukng, den er drcrakt, als 
das zuikunftreiche Genie amrreisen: denn er braucht ke’nen 
Koinkurrenz.kamnf mitz-machen, well er unerreicht. ja einztg. 
seine Dornane beherrscht; er muss nicht naoh der Larwie des 
Publiku.ms jede Saison eine nene Liter'iturrichtunig kreiern: 
denn er veriest ,jnur“ Kinderbiic.her. und Kinder Babeu einen 
sicheren und unbeirrbaren Geschmack. Sie lassen sich nichts 
vormaohen — und Williams ist zu anstandig, am ihnen etwas 
vormachen mi wóllen (darum liebe ich ihn). Sie wollen ihre 
Phantasie beschfiftgen — und Williams fangt sie nicht mid 
dem ungesunden Lasso wilder Mexikanerstamme, . sondefn 
mit der leisen Romantik. die in unsere Wirkiichkeit einge- 
froren ist (darum bewundere ich ihn). Sie wollen aber auch 
Massta.be fiir ihr Verhaiten — und Will'ams gibt ihnen er- 
zieherisehe Bucher, die in ihrer Unaufdrin.dicbkeit sicber 
besser wirken als alle Moral,katechismen. Lieser Verlag ist 
sicber das padagogischste Institat Deutschland, darum ver- 
ehre ich ihn.

Und dermach kennt man seinen Namen kamm. Das ist 
ja nicht verwunderlich: denn die Erwachsenen lesen seine 
Pribli-kationen wohl nicht (schwere Unterlassunigssunde: jeder 
sollte jedes Buch, das bei Williams erscheint. in seinem Bii- 
chersohrank baben). Und die Kinder? Ihnen ist Name Schell 
und Rauch. Was ja noch nichts fiber die Sy mn alkie aussagt. 
die sie jemand entgegenbr.ingen. Denn es steht wohl ausser 
Zweifel. dass sie aide Hugh Lofting, dęu Autor der bezau- 
bernden Dnlittle-Bande, innig lieben, ohne sich seinen Na
men zu behalten. Aber behalten werden sie sich den Titel 
seines neuen Buches: Doktor Dolittles Zoo, das gerade recht 
zu Weihnachten ersohienen ist. Jet.zt ist also dieser sym- 
pathische Tierdrkor. der awser seinem En.glisch fliessend 
die Sprache der Hunde, Mause. Ratten, Katzen. Pferde. 
Ganse und Paparjeien beherrscht,. wieder in seine Vat^rst-’dt 
ziiriickgekchrt und grflndet in seinem Garten einen gtbssen 
Tierrark, in der sich alles Vier- und Zwebeinige bewegen 
darf, wie es ihm Snass macht. Es geht da se,hr vergnuglich 
zu; jede Tiergattung hat ihr Klubhans, ausserdem gibt eś 
Restaurants, die von den Dachsen miustergiltig verwaltet wer
den. Alles 1st erlaubt, nur den andern zu kranken, ist streng 
verboten; aber auf diesen Ged’nken kommt ja auch ein ver- 
nunftiiges Tier nicht. Wann endlich werden die Menschen so 
klu.g werden, es ib.ren animalischen Briidern in Dr. D?l!ttle‘s 
Zoo nachz.'imachen? Vielleicht taten sie‘s, hatten sie alle in 
ihrer Jagend einen Hugh Lrfing geliebt und ihn ails Erw-ach- 
sene in ihrern Herzen beh’lten. Also Eltern. zieht die Fol
gen und schen.kt ©uren Kindern den neuen Dolittle-Band! Ihr 
kiinnt sicher sein, dass fiir mi.ndestens zwei Mnnate nur Freude 
im Kinderz,immer herrschen, und dass dieses Buch euch bel- 
fen wird, eure Kinder zu wahren Menschen .zu erziehen. Dann 
werden eure Kinder einmal doch das Reich der Vernunft, 
Gfite und AnstSndi.gkeit errichten und Hugh Lofting, dem Ini
tiator und Erzieher, ein Dcnkmal setzen. das er sich schon 
lanigst verdient hat. Obwohl sie sich heute noch nicht ein- 
mal seinen Namen merken ...

Aber Kastners Namen. den behalten sie sich jetzt schon; 
wenn auch nur den Vornamen. Weil EHch sich so gut mer
ken liisst, viel besser, als Hugh. Seine Existenz ist aus den 
Kinderherzen ebcnso wenig wegzudenken, wie aus dem Kcnf 
jedes Erwachsenen, dem ein grosser nichter noch etwas gilt. 
Und sein Ruhm ist bei der kleinen Welt nicht gerin.ger, als 

bei der, die er dutch seine Anklagen und Entscheidungen zu 
einer wahrhaft grossen machen mochte. Wahrend der Vor- 
stelkmg seines dramatisierten Emil und die Detektive, der in 
einer herrlichen Auffiihrung unter Karl-Heinz Martins a>n drei 
Nachm’ttagen der Woche die Kinder Gross-Berlins- beglfickt, 
flfisterte mir mein zehnjahriger Nebenmann in grosser Ernst- 
haftigkeit zu: ,.Ich schatze nfimlich Erich Kastner sehr als 
Schriftsteller“. Nun, er h’t alien Grund dazu, der Kleine; 
und er wird ihn wahrscheiiilich noch mehr schatzen lernen, 
wenn er seine beiden neuen Kinderbiioher lesen wird: Das 
verhexte Telephon und Arthur mit dem langen Arm. Seit 
Wilhelm B"sch sind das die kostlichsten und reffsten Kinder- 
gedichte, fur Kleine ebenso erfrischend und berohigend wie 
fiir Grosse. Da ist endlich wieder einer, der Mut zum be- 
glfickenden Unsiun hat, der die Gesetee der kalten physi- 
kal'schen R&alitat fiber den Haufen renut und — man be- 
denke: in kleinen Kindergediohten! — bis zum Metaohysi- 
schen durchstósst. Da ist endlich wieder einer, der Wahr- 
heit in einer Form sagt. die in sich das Zeng hat. zum vofks- 
tifimliichen Sprichwort zu weirden. (Wieviel Biichmann-Weis- 
heit ersetzt doch der kleine Vers: „Wer andern schadet, 
sich zu nutzen. bleiibt oft, auch Wenn er recht hat, sitzen“.) 
Und da. ist endlich einer. der fur seine Worte den kongenia- 
len Zeiclmer gefunden hat — in Walter Trier. Kauft each 
alle diese beiden Bandchen; denn es 1st unmcglich. die Freeh* 
heit, den Reiz und die Buntheit dieser Zeichnungen zu um- 
schreiben.

Dutch diese drei Publikationen hat es der Williams Ver
lag dem Weibnachtsmann leicht gemacht. (Schwer nur den 
Eltern, denen die Qual der W;M bleibt. sich fur ein einzigeś 
dieser Bucher entscheiden zu rnussen). Aber auch dabei lasst 
er es noch nicht bewenden. Er hait namlich fur die langen 
Winterabende eines nenes Gesellschaftssoiel erdacht. das Be- 
stellte-Qeschiichten-Sniel. Jjin’ Kind muss sich eine Erzahlung 
wunschen und angeben. tVits fiir Personen und Requisiten in 
ihr die Hauotrolle einnehmen soften Und ein anderes Kind, 
(oder ein Erwachsener) muss dann aus den angegebenen Stich- 
worten eine sohone Geschichte zusammendrechseln. Dadurch 
wird die Phantasie geschult, die Konzentrationsfahigkeit 
(denn man muss ja a.nfpassen, dass alle gewiinschten Perso
nen und Dinge verarbeitet werden) und letztlich auch das 
Urteilsvermogen (denn der Besteller muss sich aussern, ob ihm 
die Ausffihrung gefallcn hat oder nicht). Um tins .zu relau- 
tern, wie man so eine Sache anfangt. hot der Williams Ver
lag den Prcbeband: Bestellte Geschichten von Dorothee Can- 
field herausgebracht. Freilich, es wi’d kaum jemand geben, 
der nach Angabe der gewiinschten Maasse so reizende Er- 
zahlungen zurechtschneidern kann, wie diese Dorothee Can
field, aber gerade urn sich darin zu iiben, sollte sich jeder 
diesen Musterband anschaffen. Und heimlich soil man dann 
vergleichen, ob man Fortschritte macht. ob sich die. eigenen 
Geschichten. ohne zu erroten, mit den bei Dorothee Canfield 
bestellten Geschichten messen konnen.

Eine Geschichte, die ich mir nicht bcstellt hatte, ist der 
Schandfleck der Klasse, die Bela Szenes fiir die Kinderwelt 
erzahlt. Es kemmen vor: der kleine Proletsrierjunge, der 
in die vornehmste Scheie der Stadt verscblazen wird, .der 
widerliche Miliionarssohn, der diesen Mitscbiiler als 
..Schandfleck" empfindet und alles tut, um ihm das Leben. in 
diesem feinen Gymnasium zu verekeln, ein Fussballwettspiei, 
bei dem der „Schandfleck" d’e Ehre der Schule rettet und 
ihrer Fabne den Siag ©rzwingt. Bis dahin ist‘s in Ordnutig. 
Aber dann wind's schlimm: nachdem sich der „Schandfleck" 
einen Platz in der Kl sse ernbert hat, geht er friedlich neben 
dęm Miliionarssohn her (anstatt Ihm einen Tritt zu geben), 
and nachdem er beriihmt und weltbekannt geworden .ist, 
lasst er sieh von dem inzwischen z:m Bfirgermeister avah- 
cierten Miliionarssohn eine lobstrotzcnde Begriissungsrede 
halten (anstatt zu sagen: „Halt's Maul"!) Man soli der Ju
gend das Genick steifen. urn sie vor Riickgraterweiohiung und 
Koalitionsnolitik .zu bewahren. Arrivierte Parteisekretare 
und zwischen Salon und Armenhaus geschickt vermittelnde 
SchrifLsteller haben w?r genug; Menschen brauchen wir!

Sie zu formen ist Wiltirims' grosse A'lfgabe. Dass er sie 
erfiillt, steht fiber jedem Zweifel. Zu.sehen, wie grosszugig 
und mutig er sie erfiillt, ist uns eine ebenso gr-.>sse Be- 
gliiokung. wie den Kindern sein Verla.gswerk. (Bitte, nur 
keine „Schandflccke" mehr!) Darum gebuhrt ihm tinser 
Dank. Und unsere Liebe. Koplowltz.

Gedichte
Go, Nach einer vor etwa 4 Jahren gleichzeitig von 

verschiedenen Seiten geschehenen Totsagung der Lyrik 
begegneten wir erfreulicherweise in zwiefacher Weise 
der praktisclien Widerlegung: Einmal folgie darauf eine 
ganze Reihe von Lyrik-Anthologien, die fast durchweg 
an altere Traditionen ankniipften. Dann tauchte eine 
neue Form von Ged chten auf, die wir durch den Be- 
grlff Lyrische Reportage zu umreissen versuchten, 
ebenso wie die Anthologięn hier fast ohne Ausnahme 
Betrachtung fanden. Die neue Hochflut der Lyrik, der 
wohl ein tieferer Sinn zu Grunde lag, — denn man dich- 
tet nicht aus Protest — ist wiederum abgeebbt. Seite- 
ner begegnen wir den Gruppenlyrikern, die haufig we- 
r/ger auf Grund einer gemeinsamen Erlebnhbasis, denn 
aus Not gemcinschaftlich auftreten: Da gibt es etwa 
seit Jahresbeginn eine monatlich im Umfang von je 
einem Bogen erscheiner.de lyrische Flugschrifteif :lge. 
die das Kartell Lyrischer Autoren beim Schutzverband 
deulscher Schriftsteller, Berlin, auf Selbslkosten der 
Autoren herausg'bt, um sie am Jahresende zu e'rem 
Band zusamm'enzufiigen, nach dessen Vorl.egen wir uns 
mit diesem Unternehmen naher befassen wollen. Nir- 
gends in der Literatur ist wohl die materie’le Not so 
gross, wie bei den Lyrikern. Da gibt es ein zweites 
Selbstkostenunternehmen des Joachim Gcldstein-Ver- 
lages, Berlin, der ebenfalls kiirzlich auf eine khine 
Prosa-, nun eine Lyrk-Anthologie junger Autoren fol
gen liess, auf die gleichfalls ’ noch zuruckgekommen 
werden soli.

Heute wollen wir uns mit einigen wesentlichen 
Einzelerscheir.-ungen der deutschen- Lyrik befassen.

Unter dem schlichten Titel: Gedichte sammelte 
zum ersten Mai fiir die Oeffentlichkeit in einem schma- 
len Band Friedrich Gundolf sein lyrisches Werk. Er 
ist nach dem Fuhrer zweifellos die bedeutendste Er- 
scheinung des George-Kreises. Von seiner kiinstleri- 
schen Intuition zeugen die iiberragenden Deutungen 
Caesars. Shakespeares, Goethes, Heinrichs von Kleist. 
Stefan Georges. Keiner unter den Lebenden kommt 
Gundolf gleich, wenn es um die Darstellung von Wesen 
und Werk eines He'den geht. In jedem Wort, das Gur- 
dolf schreibt.- spiiren wir die geniale Sendung. Als Dich- 
ter scheint er uns symptomatisch fiir den ganzen Geor
ge-Kreis. Man ziehe etwa vergleichsweise Karl Wolfs- 
kehls Umkreis. Berthold Vallentins Heroische Masken, 
Friedrich Wolters' Wandrer (samtlich bei Georg Bondi, 
Berlin), Neuerscheinungen der letzten Jahre in allgemei- 
nen Ausgaben, die dem Leser der nicht bffentlich er- 
scheibenden Blatter fiir die Kunst allerdings grossen 
Teds bereits seit langem bekannt sind heran: Sie alle 
ahmen den Tonfall des Meisters nach, seine Haltung 
und Gebarde. Neben den. rein liedhaften Gebilden be
gegnen wir besonders haufig der von diesem Kreis be- 
vorzugten Form der Zwiegesprache, wie sie etwa auch 
Georges Neues Reich aufweist. Man kdnnte die Ge
dichte der einzelnen Autcrerj vielfach untereinander 
vertauschen, ohne mehr zu merken als ihren Ursprung 
aus dem George-Kreis. Kein einziges der Gedichte von 
Gundolf und den anderen Jungern hat den G'uthauch 
des Schbpfers. So zuchtvoll besonders d e Sprache 
Gurdolfs ist. so kunstvoll mancher Vers klingt — alles 
darin ist von Reflexion belastet, epigonenhaft. Gerade 
am George-Kreis, dessen geistiger Rang hochsten Re
spekt abzwingt, lasst sich deutlich erkennen, dass 
Dichtkunst nicht erlernbar. wohl aber erlebbar ist. Wir 
wissen, dass dieser Satz intra muros als Sakrileg auf- 
gefasst werden wird. Georges Wirkung drang viel tie- 
fer nach ausserhalb, als nur bis zur Peripherie des 
Kreises. Dies nicht erkannt zu haben, ist der Grund- 
irrtum der grossen George-Bibgraphie von Wolters. 
Nichts gegen den Kreis, seine menschliche Haltung! 
Ein Dichter- nach George- ist daraus bis heute nicht 
hervorgegangen.

Dass das George-Erlebnis in den besten Dichtern 
unserer Zeit nachhallt, erweist etwa ein Fall wie der 
Oskar Loerkes. Seine beiden Gędichtbande Pansmusik 
und Atem der Erde (beide S. Fischer Verlag, Berlin) 
sind Ausdruck reinster Dichtkunst, von der Klarheit 
eines Gebirgsque'ls, romantisch und traumhaft zt’gleich, 
selbst dam. noch, da die Weltstadt BerEn Gesicht ge
worden. Eine schwingende Musik ist in diesen na'ur- 
haften Versen. die bestehen werden, solange Lyrik 
mensch’iches Sein sinnvoll erlioht.

Rudolf G. Binding legt in em-em starkerem Band 
Aiisgewahlte und nene Gedichte (Riitten & Loenrg Ver
lag, Frankfurt a/Main) vor. Es ist eine mannliche. sehr 
aristokratisebe Haltung der wir hier begegnen. Rhvth- 
mische Bandigung erfahrt hier verhaltene Leidetvchaft, 
die zuweilen jah aufzulodern scheint. Die leise Me;an- 
cholie Loerkes verwandelt sich bei Bmd'ng in harte 
Zucht. Beiden ist deutsche Landschaft wesenhaft, die 
bei Bindung jedoch einen hero:s"hen Zug tragt. Auch 
der Krieg ist ein Hauptthema Bindings. Aber er sieht 
ihn bei aller mannhaften Gefasstheit auf sehr mensch- 
liche Art. Seine Gedichte bedeuten eine Bereicherung 
edel«*en. deutschen Sprachgutes.

Wenn wir uns nun der die Zeit unmittelbar beri'h- 
renden Lyrik zuwenden, so fir-den wir leichter zu ihr 
Zugang, indem wir um ein ha'bes Jahrtausend zuruck- 
springen. Wir gelangen dabei zu Frauęois Vi'Ion, des
sen Balladen in vorzuglicher deutscher Nachd'chtung 
durch K. L. Ammer in neuem Gewar-1 (Gustav Kieren- 
heuer Ver'ag Berlin) vorirgen. Das Leben Villons war 
noch writ Ther zerkH-ftet n’s, das seines g 'n-'a’-'n N-> h- 
fahien und Landsmannes Arthur Rimbaud. Villons Le

ben steckt in seinen Balladen, so unmittelbar. dass je
der Kommentar, vor allem der im unzulanglichen Nach- 
wort von K. L. Ammer, sich eriibrigt. Diese dichteri- 
schen Gebilde sind Eltmentarereignisse, Vulkanaus- 
briiche, von apokalyptischer Grosse, rebellische Konfes- 
sionen. teilweise gliickhaft neu aufgelebt in Bert Brechts 
Drei-Groschenoper, dessen Mackie Messer Ziige ven 
Villon weist —. nicht etwa nur, weil jener gelegentlich 
dessen Balladen spr'cht. Das ganze Leid getretener 
Kreatur, die soziale Misere des proletar’schen Al’tags 
1st in diesen Balladen unverganglich gestaltet und be- 
ruhrt uns durch den zunder-den Funken des Genies 
viel unmittelbarer und nachhaltiger, als die meiste Zeit- 
dichtung.

Bevor wir uns noch einigen, wenigen Einzelerschei- 
nungen zuwer-den, sei auch eine Art An hologie, Das 
Bankelbuch, Neue Deutsche Chansons, herausgegeben 
von Erich Singer (E. P. Tai & Co. Verlag, Wien), er- 
wahnt. Es ist eine veranderte und erweiterte Neuatif- 
lage der vor 10 Jahren erschienenen Fortsetzung der 
wiederum um die Jahrhur-dertwende entstandenen, von 
Otto Julius Bierbaum herausgegebenen, beriihmten 
Sammlung deutscher Chansons. Neben eimgen, weni- 
ger bedeutenden Erscheinungen begegnen wir in diesem 
Sammelband, um zuerst die Verstorber-en zu nennen. 
die darum fiir uns keineswegs tot sind. Frank Wed&k’nd 
und Klabund, von Lebenden Hermann Hesse. Franz 
Hessel. Erich Kastner, Alfred Kerr, Walter Mehrl”g. 
Frick Miihsam, Rere Schkkele, Theobald Tiger. Mit 
Recht bedauert der Heransgeber. ..dass es ke'nen Ver- 
fiihruL-gskunsten gelang, den prinzipiellen Widerstand

der Herren Joachim Ringelnatz und Bert Brecht zu be- 
seitigen".

Ven diesen Beiden, ebenso von Erich Kastner war 
gelegentlich von des zuerst Genannten Re’sebrlefen 
eines Artisten und des Bandes Allerdings, sowie von des 
zuletzt Genannten Herz auf Taille und Larm im Spiegel 
in dem Aufsatz: Lyrische Reportage hier die Rede. Von 
Joachim Ringelnatz gibt es einen neuen grossen Sam
melband: Flugzeuggedanken (Ernst Rowohlt Verlag, 
Berlin). Gliicklicherweise ist dies, wie bei Ringelr-atz 
kaum zu befiirchten stand, kemeswegs eine saehl-che 
Verherrlichung der Technik. Der olle Matrose Joachim 
Ringelnatz gondelt nun mit ebenso’cher Begeisterung in 
der Luft herum, wie friiher auf dem Meer. Sein Ge- 
hirn s°hiesst dabei immer noch auf das eigenartigste und 
er-'zuckendste Koboltz. und Ringelnatz dokumentiert in 
'einen Fli-gzerg-redanken. in denen sehr viel Herz 
steckt, auf das liebenswerteste seine ebenso wPerbor- 
sfge Menschlichke't. wie seine kiinstlerische Einzig- 
artigkeit, dass es eine Lust ist.

Der neue Erich Kastner heisst: Ein Mann gibt Aus- 
kunff. (Deutsche Ver’agsanstalt, Stuttgart). Auch Kast
ner ist der Alte geblieben. neben Kurt Tucholsky und 
Walter Mehring der starks'e lyrische Reporter, und 
ebenso, wie die beiden Anderen. noch etwas mehr. Der 
Zeit-Lngeist, die menschliche Verrohung werden h;er 
unerb’ttlich, dynamit - geladen, g'eich wie in den 
Zerbnnngen von Genrgo Grosz, an den Pranger gp łellt, 
•eglicher Liie-e und untermenschlichen N^edertra^ht H|e 
'’laske von d°r Visage geri«sen. ,.Wo b’eibt da das 
Positive, Herr Kastner?", fragt der staatserhaltende, um
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Guten und eine kleinburgerliche Beliaglichkeit, 
Dauer nicht sehr angenehm winkt. 
benskrels, be| Wał^oJe die Familie, 
boot, in dem jader alles findet, was  
gehen einen nur etwas an, solange man gerade  
Das Dschunigelibuch war ein geniater Wurf, gchdrt rur unver- 
zMnglichen Klassik der Jugendliteratur neben Gulliver and 
Robinson; die Schtekssle des któnen Mogli Welten Jeden 
fest, das Verbrudertsein mit den Tleren erlebt jedes Kind 
in einem bestioimten Alter — a ber die Fischer Jungs sind nur 
eioe nette Erzahhng Im Stil des „Guten Kameraden", dereń 
moiralisierende Tendenz bedenklfch gouvernantenhaft anmu- 
tet. — Jeremy mit seinem Hund Hamlet sind uns recht svm- 
pathlsch; In einem schon oft gezeichneten Biedermelermillea,

reimte Rezepte fur siiffige drinks, die unsere Zeit ibc;::* 
symbol!s!eren, wie der Jazz. Dieses lyriscjie Mixbuch 
ist nach ausserer Herstellung, Form und Inbalt das Ka- 
binettstiick eines unserer eigenwilligsten Kópfe, dessen 
heitere Scliwcrelosigkeit, vor allem in Deutschland, só 
selten vorkommt.

In diesem Zusammenhang sei scWiesslioh' noch das Jahr- 
buch 1930/31 des Stadttheaters Niimberg-Fiirth zum 25-jahri- 
gen Bestehen des Neuen Stadttheaters Nlirnberg, herausge- 
geben von der Generalintendanz der stadtisohen Biihnen (Dr. 
Johannes Maurach), Schriftteitung Dr. Ernst Leopold Stahl, 

'erwUhnt das neben vielen Bildern einen reichen Texttcll mit 
Beitrftgen prominenter Parsdnlichkelten zum Problem: Oper 
und Drama der Zeit, sowie knapipe Glossen schaiffender 
Kiinstler enthalt, unter denen sich etwa auch Thomas Mann 
befindet.

Rund urn den Film
Bela Balazs: Der Geist des Films

(W. Knapp Verlag, Halle) 
Fritz Rosenfeld: Die goldene Galeere 

(Laub‘sche Verlagsbuchhdl., Berlin) 
Georg 'V. Mendel: Ins Zauberreich des Films 

(Bongs Jugendbiicherei, Berlin) 
In vielen kleinen lesbar gepackten Abschnitten entwik- 

Balazs eine Art Analyse der kiinstlerischen Grundprin-

nicht dariiberhinwegtauschen, dass er kein Buch uber 
Geist des Films geschaffen hat, sondern eine Folge von 
zligiichen Essays liber die verschiedenen Moglichkeiten 
ner Gestaltung. Dabei wiirde das Kapitel liber Montage 
Einstellung in dreissig Jahren als klassischer Versuch zu 
ten haben.

Vor sieben Jahren war der „Sichtbare Mensch" er- 
schienen, da steckte die Filmkunst noch in den AnfSngen, 
aber es gab in diesem Band schon Erkenntnisse und Anre- 
gungen, die erst viel spater in den Ateliers verwertet wur- 
den. Der Theoretiker und Ph losoph ist der Entwicklung vor- 
ausgeeilt. Jetzt hat sich die Situation verschoben: der Ton
film kam gerade da. als sich sogar in der Durchschnjttspro- 
duktion lifters saubere, anstandig gemachte Arbeiten ze'gten. 
Balazs findet sich damit schwer ab, beginnt aber sofort eine 
neue und aufschlussrelche Untersuchung liber Bild und Ton, 
in der man endlich erfahrt, warum man immer ein Geflihl 
von Inkongruenz empfindet. wenn die Leute auf der Leinwand 
zu sprechen beginnen. Ueber die erotischen Wirkungen, liber 
die psychoanalytisch zu erfassenden Untergriinde, die mit zur 
Bildung bestimmter Startypen fiihren, findet sich nichts. Man 
flihlt stellenweise etwas stark die starre, dialektische Ideolo
gie. Das Kapitel: Flucht vor der Fabel bewelst Balazs* ge- 
naue Kenntnis der gesellschaftlichen Verknlipftheiten. Aber 
Im Ganzen ist das Buch ein Torso, Balazs mlisste bald einen 
dritten Band schreiben.

Ueber Die goldene Galeere, die die Schausplelertn 
Elfrid Alexa zu Ruhrn und Geld befórdert, ist nicht viel zu 
sagen. Ein Unterhaltungsroman, der ejne gute Kenntnis des 
Milieus in der Friedrichstrasse verrat, sympathischerweise 
mit einer Portion Bitterkeit und Ressentiment geschrieben zu 
sein scheint, stilistisch jedoch hier und da bedenklich in die 
Nahe des in Erotik und Leidenschaft schwelgenden Edelkitsches 
gerat. den unser weibliches Lesepublikum umso mehr bevor- 
zugt, als es selbst dazu nicht mehr so oft die Gelegenheit hat.

Ins Zauberreich des Films werdcn wir gefiihrt, weil 
Kurt Kameramann wird und seine Entwicklung Gelegenheit 
gibt sdmtliche teohnisohe.n Einzelheiten, vom Atelier bis ®um 
Trickbild genau darzustellen. Etwas zu pedantisch und mit 
dem Fehler aller belehrenden Biicher flir die Jugend behaftet: 
dass die Gesprdche. in denen man alles auseinandergesetzt 
bekommt, notgedrungen unnatlirlich sind, die jeweils spre- 
chenden Personen in e’nem iibertriebenen Interesse einander 
logischerweise schon langst bekannte Dinge umsjandlich und 
weitschweifig erklftren. Richard Plant

seinen Besitz zitternde Spiesser: Das heisse Herz die
ses RevolutionSrs aus Menschlichkeit, das wir zwisclien 
den einzelnen Versen motorisch schlagen hftren, das ’St 
das Positive in den hinreissenden Oedjchten Erich 
Kastners.

Zum Schluss noch etwas gaqz und gar Unrevoly- 
tionares. sehr Entziickendes, Zeit-Unzeltgem3sses: Des 
nernt Munkepinke Cocktail- und BowlenbucI? von 
Alfred Richard Meyer (Ernst Rowohlt Verlag, Berlin)- 
In U. S. A. und fur AnhSnger der Prohibition dilrfte 
dieses Buch tabu sein. Auf fast 100, mit Vlgnetten rei- 
zend verzierten Seiten glbt es ungemein charm? in ge- 
reimte Rezepte fur siiffige drinks, die unsere Zeit żbenśo

Bucher uher JuąendGche
Rudvard Klnllng: Fischer!wigs. 

(Paul List Verlag, Lemzte). 
Hugh Walpole: Jeremv und sein Hund.

(J Engelihorns Nacbf., Stuttgart), 
Olav Duun: Die OlsSyburschen. 
(Bnuno Cassirer Verlag, Berlin). 

Ernst Wlechert: Geschlchte eines Knaben. 
(Rainer WtwderUbh Verlag, Tubingen).

| Chrlstonher Morley: Kinder Ini Tratun.
(Bruno Cassirer, Berlin).

Die BOober der belden EngtlLnder. Kin-ling und Wtinole, 
zeigen beide die unbekiimmerte, optlmlstische und weltza- 
friedende Haltung. die sich so oft tn den Oeschichten 
Rmniamen seit Dickens findet. ein liebevolles Ausspinnen 
Einzeliheiten, ein hoffungsvoUes Vertraucn auf den Sieg 
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zipien des Films, des stummen und des tonenden. Und *man 
lernt ungeheuer viel. Aus seiner reichen filmtechnischen Er- 
fahrung heraus erklart er einige ganz einfache Aufnahmever 
fahren, das Panoramieren, das Abblenden etc. und versucht 
dann von Formulierung zu Formulierung die klinstlerische 
Bedeutsamkeit ganz tief zu erfassen und in einer Art phdno- 
menologischer Umschreibung endgiiltig in ihrem Charakter 
festzulegen: das ist das Wesen der Grossaufnahme, der 
Ueberblendung, nur da darf sie verwcndet werden. Ein Sy
stem fehlt diesem Buch, dessen bildhafte, jntellektuelle und 
farbige Sprache leicht dazu verfuhrt, dass man gar nicht 
mehr merkt, wieviel hier eigentlich fehlt. Balazs hatte die 
Absicht, ein Buch liber dsthetische Fragen zu schreiben, das 
nicht mit wis&enschafthcher Strenge in endlosen Kapiteln 
den „Problemen des Films" mittels eigens dazu geschaffener 
Terminologie zu Leibe gebt; er wollte kein hochgelehrtes, ent- 
setzlich langweiliges Fachwerk, sondern ein Buch, das sich 
an alle richtet, so wie sich der Film an alle richten soil.

Nur hat ihn dann die Angst vor der Wissenschaftlich- 
keit dazu verleitet, Grundlegendes einfach wegzulassen, und 
die. scharfsten, restlos treffenden Formulierungen kbnnen 

den 
vor- 
sel- 
und 
gel-

Dle klelne Form.
Es gilt zumi zweiten Mai eines toten Grossmeisters der 

kleinen Form zu gedenken. Nach: Finer biles die Hlrtenflftte 
erscHenen aus dem Nachtass von Victor Auburtins Kristalle 
und Kiesel (Albert Langen Verlag, Mlinchen). Uns blinken sie 
alle gleich Diamanten und Perlen. Der heiterste der Plilloso- 
nhen sendet uns aus dem JenseJs seine fetzten Griisse: 
Fcilletons, Glossen, dem Boden Sfiddeutschland, Oester- 
reichs. Spaniens entsnrnssen. durch das Medium A'lburtin 
aufgeJangen. Das Leuohten milder AlterswelsheM. das Stig
ma kiinstlerlschster Kultar, geniesserisclie Amnut birgt dieser 
Juwelenschre'n.

ScbSn 1st die Welt, 
wenn der Glanz Auburtins sle erhellt...
Drei neue Polrars in einem Jahr. Fast ubenreicfte Ertrte 

und dennoch nie «en.ug! Da g-’b es zunaohst die Sliioke und 
^kiz.z«i aus der Zeit 1916—1923 unter dem Titel: Hinterland. 
Hier teilt uns Alfred Polrar sein Krierserleben mit, das auf 
unwagbar zarte und verhaltene Art geformt. sohwerer wlegt 
und nachMtiger w’r'kt. als mancher gfjossę Frontsnldaten- 
roman. Die „grosse" Zeit stirbt hier noch einmal auf mtt 
’hrem Pestbauch vo,n den letzten Ta«en der Menschheit. 
Auf Hinterland fclgte der Auswahlband aus 9 Bandin ge- 
samimelten Schaffens. Die. Lese ist sehr gldcklic-h getroffen, 
vom besten das beste, wie man geschmackvoller Weise sagt, 
den leser aber immer wieder darln bestarkend, dass er alles 
von Polgar kennen und besitzen muss. Darum begIQcfct don 
Verebrer und Liebhaber des Marquis Prosa, wie Robert Neu
mann, fremd federnd, Alfred Polgar nannte, noch hfihw der 
10. mit der A"swahl der 11. Band: Bel dle«er GelwwO-elt 
(SSmilicłi bei Ernst Rowohlt, Berlin). A He Worte sind arm 
und aibgebrauchit. man mlisste sich 'immer wiederhojen. Oder 
vlelmehr nicht wiederholen, urn einen schwaehon Begriff zu 
vermitteln von der Einmallgkelt, die uns Alfred Potears Prosa 
bedeutet.

Co. Unter dem Titel Kunst und Technik erschien (im 
Volks verba nd der BUcherfreunde, Wegweiser-Verlag, Berlin) 
e..l relch i'llustrierter Sammelband, herausgcgeben von Leo 
Kesteuberg. Man wird hier ein sogenanntes poipular-wissen- 
schaftliches Unternehm&n nach buT^erliahem (ieschmack ver- 
muten, aber umso uberraschter se-m. wenn man das Ergeb- 
nls prtlft. Kein Bilderbuch mit begleitendom Text, nichts von 
Marktweislieiten von gestern Unter der beispielhaften Re- 
dąktton des Herausgebers. der ein ausgezeicbnet instruktives 
X orwort scbrtob. wurde In diesem bedeutendcn Sammelwerk 
e n durcbaus neuzeitiger QuerschiM-tt der wechselseitigen 
Durchdringung von Kunst mid Tedmik gelegt. Nichts von 
Bild'imgsphilisterium, wie wir gleich aus den Namen der Mit- 
arbeiter ersehen werden. Phanomerologisch und soziolo- 
gi&ch ist deren Grundihaltwng, die darom erfreulicherweise nie 
das wichtige Moment ausseracht ląssen, dass in der Kunst 
das letzte stets die Kunst bleibt. Ernst Cassirer schreibt ei
nen grossartigen und umfangreichen Essay uber Form und 
Technik. Innerhalb der einzelnen Gruupen, die in Philoso- 
phlsche und technische Grundfcgen, Musik umd Technik, Wort 
und Technik, Funk, Film, Tonfilm, Schallpla-tte aufgeteilt sind, 
Sussern sich u. a. so berufene Anioren, wk Ernst Krenek, 
Ernst Hardt, Erbprinz Reuss, Walter Rtsttmam, Klaus Prings- 
ftelm. In einem Ausblick liber die Zukunft der Technisierung 
Frank Warschauer. Man mlisste liber dieses, eine der wich- 
tigsten Erscheinungen der Gegenwart darstel endc Werk ei
nen ganzen Aufsatz schreiben. Wir bebalten tins vor. darauf 
noch im einzelnen zuruckzukomme.n.

Zum Thema Kunst erschien (im gleichen Verlag): Thea
ter. Aus dem Tagebuche des Theatermannes yon Arthur 
Kahane. Es ist gewissermassen die Fortsetzuiig von des glei- 
clien Autors Tagebuch eines Dramaturgen. Kahane, Rein
hardts aitester Mitarbeiter. konnte jetzt zugleich mit dem 
grossen Theaterzauberer juibilieren. Der Inhalt seines neuen 
Buclies. dessen einzelne Kainite! grossente'ls durch Vorab- 
druck in Tageszeitungen bekan.nt sind. befasst sich mit Dra
ma und Theater, insbesoudere Lustsiriel und Schauspielern. 
Wie leidenschaftlioh king ist das alles, wie tief erf asst und 
anmutig Im Ausdruck, wie jung und gliihend wirkt im Grande 
diese theatralische Konfession! Jeder dem Theater Verbun- 
dene wird aus Kahanes Bucher,n stets Erfrischung und Be- 
reloherung sch&pfeti. Selten ist liber den ganzen Komnlex 
des Theaters mit all* seinen KoiroTti-onserscheanungen, („Tbea- 
terpolltikl") an denen die Kritik einen gróssen Tell der Schuld 
irSgt, ohne die es anderseits allerdings wiaderum kein 
Theater gdbe, Lebendigeres geschrieben worden.

Das gatwe Gegenteil 1st leider liber ein Buch: Gross- 
macht Film, mit dem Untortitel: Das Geschópf von Kunst und 
Technik von Curt Wesse (Deutsche Buch-Gemeinscbaft, Ber
lin) zu sagen. Nicht weil daS Buch 1928. als es. nebenbei 
bemerkt, noch* keinen Tonfilm gab, erschien, wird dieses 
herbe Urteil gefallt. Das Buch beginnt mit einem Vorwort 
Urtter dem schonen Titel: Was flir einer schreibt dieses 
Buch? Der in weitesten Krelsen mit Recht so unbekannte 
Herr Curt Wesse flihlt sich bemiissigt, sich dem Leser vor- 
zustellen. Denn wenn wir etwas liber den Film erfabren 
wollen. nrlissen wir zuvor natiirlich umbedingt wissen, dass 
Wesse einen Roman: Die Himmeltlere geschrieben hat: „Die 
den Roman gelesen haben, werden kein Filmbuch von mlr 
erwarten. Noch mehr als diese Leser muss ich etliohe bun- 
dert Mcnschen verwundern. welche wissen, dass ich ein 
Mann bin, der lyrische Oedichte schreibt. Vom Lyriker bls 
zum Film 1st es nicht mehr sehr welt. Das Interessante am 
Lyriker 1st ja nicht. dass er Gedichte schreibt; dies ist eine 
IScherllch einfache Tiitigkeit, zu der ein mit dieser Sonder- 
barkeit gezeichneter Mann sich gelegentlich auf eine vier- 
tel Stunde zuTlickzieht und ein bisschen auf Papier kritzelt. 
Was dazu n&tlg ist, hat er ouf der Vorsclrile berelts ge- 
lernt. Das wirkHch Interessante am Lyriker 1st, dass er so 
zwlngend wie kein anderer auf die Welt losgelassen ist. 
Was soil er deun nur mit seiner Zeit anfangen?". Dies ist 
ein w&rtliohes Zitat aus dem Vorwort. Nun wissen wir Be- 
scheid. Ueber Herrn Kurt Wesse, das Wesen der Lyrik und 
den Geist, der uns aus 300 Seiten und 80 weiteren Abbil- 
dungen urn das Thema Grossmaoht Film arrweben wind. In 
diesem Schulmeisterstil ist der gauze Wdlzer gehalten. So 
etwas M’ckrlges, KleinbttrgerHohes, keinem — auch der 
grossmdehtlgen Industrie nicht — wehtun Wollendes, ganz 
unmotivlert wltz'g sein Sollendes. in Winklichkeit nur La- 
cherliches Uber den Film ist einem zum GHlck lange nicht be- 
gegnet,

Weit svmpathlscher beniihrt im Gegensatz dazu eine 
ganz poouiar. unorlitentibs gehaltene Schrift: Kulturbedeu- 
tung und Kulturgefahren des Films von Rudolf Harms (In der 
Reihe: Wissen und Wlrken des Verlages G. Braun, Karls
ruhe In Baden).

Wedekind: Musik
1st Wedekinds Musik ein Tendenzstlick gegen § 218? 

Oewiss soil hier die mfirderische Sinnlosigkeit weltfremder 
Gesetzgebung und Unrechtsprechung an den Pranger gestellt 
warden. Aber es i^t keine dramatische Reportage, die der 
grosse Dichter Frank Wedekind schrieb. Musik bedeutet in 
Wedekinds Gesamtschaffen fraglos eine schwachere Position. 
Vleles im sprachlichen Ausdruck klingt heute papleren und 
gar zu bombastisch. Es gibt technische Mangel, die leicht 
kbmisch wirken, ohne darum gerade dem Fluch der Lacher- 
lichkeit anheimzufallen: So. venn im zweiten BHd nicht etwa 
Klara Hlihnerwadel. dem Proic.sor Reissner, sondern Reiss
ner der Klara Hlihnerwadel erzMhlt, was sie inzwischen er
lebt hat, damit das Publlkuin liber den Zusammenhang Im 
Klaren sei. Aber Wedekind hat ja hier, wie die knalligen 
Zwischentltel flir die einzelnen Bilder, die das Prngramm des 
Oberschlesischen Landesmeater zu nennen unterlasst, deuten 
eine Morltat, fast einen Bmikelsang schreiben wollen und sich 
dieses Stils bewusst bed'ent. Er stellt einen Zustand dar, in 
dem er ein Einzelschicksal erschiitternd vor uns aufleben 
Oder richtiger hinsterben lasst und gibt also, tun Alfred Kerrs 
treffende Forderung hier zu zitleren: Tendenz mit Kunst, wo- 
bei der Akzent gliicklcherweise allerdings auf dem Wort 
Kunst llegt. Es scheint mir indes falsch und engstirnlg, um 
nicht zu sagen kollektivistisch — verdutntnt, in Musik primer 
e!n Tendenzstlick gegen einen miserablen § zu erblicken. 
Selbst wenn man dieses Werk nur von der ausserst fragwiir- 
dlscn. soziologischen Ebene aus bctrachten woj’te. dann 
mlisste man die Kampfansage gegen § 218 in Wedekinds Mu
sik, um hier eine aestethisch-spielerische Wendung zu ge- 
brauęhęn, als SeitenOiema h»,rachten. Selbst wenn man h:er 
die Tragbdie des Individ urns, das stets flir die Gesamthe’t 
als lehender, d. h. leldendcr Mensch auf der Bflhne steht 
lO'tgncn wollte. mlisste man, nicht nur des Titels halber, dem 
Knriplcx Musik, auf den immer wieder. nicht allein in Akt- 1 
sęhliissen ahgespielt wird. als Kernproblem betrachten: Die 
Musik keineswegs als Kunst, sondern als Erwerbsrweig. die 
sie ja vor Erfindung Vvii Radio und Tonf'lm, also lange vor 
dam Krieg, als das S tick entstand, noch in weft hbherem 
Masse war, denn heute: Diese jungfrauHche Massenhvsterie 
die sich in Musik austobte und in ihrem Professor den Helden 
Hirer TrAume fond. Die klebrlge AtmosphSre von Musikstu- 
dimn, insbesondcre GeSangsunterricht, „Ausbildung bis zur

Konzert- und Blihnenreife", die sogenannte klinstlerische Car
riere, flir die die Armen nicht nur ihr gauzes KOnnen oder 
Nicht-Kbnnen. den letzten Pfennig hergeben. sondern nicht 
zuletzt mit ihrem Kbrper herhalten miissen, da unter diesem 
Preis in den „reinen Spharen der Kunst" auch heute noch sei
ten an e:n Vorwartskommen zu denken 1st. Das hat wohl 
Wedekind mit Musik gemeint, soweit man ein Genie von We
dekinds Ausmassen liberhaupt auf einen enger begrenzten 
Sinn festlegen darf.

Die Wiedergabe durch das Oberschlesische Landes- 
theater hatte die Moritat nur durch transparente Titel vor 
jedem Bild gllickhaft angedeutet und sonst ein Kammerspiel, 
szenisch strong naturalistisch, ers’ehen lassen, frel von Gro
teskę. Was das Aeussere der Blihne anlangt, so bestachen 
geradezu verflihrerisch optische Elndriicke, eine die Netzhaut 
entzlickende Farbensymphon'e oder Rhapsodie in blau, griln 
und rot, die. ohne je verspielt zu wirken, bis ins Letzte mu- 
sikalisch abgestimmt war (grimes Kle'd, Llbertyrosen u. s. w.) 
Aber man spielte nicht etwa mozartliche Kammer-Musik, son
dern setzte Jazzsynkopen, atonalen Aufschrei: Wedekind 
spielt auf! In diesem Geist, lebendig kontrapunktiert. geschah 
die klinstlerische Durchdringung des Stoffes durch den beru- 
fenen Regisseur Carl W. Burg (dessen Namen gelegentlich 
seiner beispielhaften Tell-Inszenierung sehr zu Recht in die
sen Tagen wiederholt in massgebendsten Zeitungen Berlins 
und des Reiches zu lesen war, weshalb Missgunstlinge und 
Feinde neuzejtig-kiinstler'schen Theaters mit hbrbarem Knall 
zenpJatzten). Von den Ein.zeldarstellern muss dlesrnM, nicht 
nur der bedeutenden Rolle, sondern der hervorragend schbp- 
ferischen Nachgestaltung wegen Eva Kiihne als Klara Hlihner- 
wadel zuerst genannt werden. Diese Figur kam dem Wesen 
der Schauspielerin ganz entgegen, das Jung-M*dchenhafte. 
das Eva Kiihne d'esmal in echter Sentimentalitat ganz frel 
von larmoyantem Timbre erschiitternd gross erstehen Hess, 
ebenso echt als geschHndete Kreatur, wie in der Niobe-Ver- 
zwelflung und dem Wahns>misausbruch des letzten Bildes.

in aller Zartheit gewlchtfee Lelsfmig von naohhaltlgeT 
kung. Hohen Ranges ’n d»’- ’’’•’mnigen Haltlo-

.-.igkei', 'iiedertracht von Format Albert Arids Gesangspdda- 
gogc Reissner, der Wedeklnd-Lin’e in Diktion und Physiogno
mic virtues meisterte. Weniger am Platze schlen diesmal Ot
to Nissl als Franz Lindekuh. Diese Fjgur hat sehr vid von 
Wedekind selbst, Gewiss ist dieser jungę Literat naiv-welt- 
fremd. Dies nmchte man den Darsteller glauben. Was er 
niche aufzubringen vermochte. da« war das Monoman-Besr---

sene, Ethos-Durchdrungene, eben das Wedekmdhafte, fa»t 
Karl Krausische. Ausgezeichnet Erika Dttras Else, beklem- 
mender Alptraum von welbllchem Feldwebeltum Margarete 
Barowskas Aufseherln, mfiglich hier Julius Schneider als Q** 
fSngnisdirektor.

Wir danken dem Oberlandestheater ein grosses Erleb- 
nis, eine wiirdige Wedek nd-Ehrung. So lange das Schąuspfel 
von solchem Format ist, herrsche zwischen verantwprtungs- 
bewusster Kmifik und Theater trotz dessen Un-Taiten auf ande- 
rem Gebiet zumindest Biiirg-Frieden, Heber noch—bei steigen- 
den Lcistungen, die nur durch unentwegt hohe Forderungen er- 
zielt werden. — ein freund-nachbarliches VerhSItnis. Es sol! 
an uns nicht fehlen!...

Sex Appeal
Der Fall liegt ahnHch. wie bei Maugham: Flnden ale, 

dass Constance sich richtig verhalt? Beóde SM eke Wesseu 
!m Original anders, ebenso wie urspriingllch In der Uebcr- 
setzung; Sex Apoeal, dessen Titel schetobar garnlcht Ober- 
setzt zu werden brauchte. hat auf englisoh e'nen ganz aflde- 
ren Titel, der mir gegenwartig entfallen 1st. Aber beide Titel 
erfiillen iihren Zweck: Das Publiikum wird angelockt, und etne 
■inferiore .Kritik" zerbricht sich damals. wie heute den 'ma- 
ginaren Kopf, ob. Constance sich nun rtchtig verhLlt bezw., 
was Sex Appeal 1st, ob er bei Lonsdale vorhareden, wenn Ja, 
welche von den Personen ihn wohl habe. Dasselbe PhHJste- 
rtrim, das es frtther mit der Sonne im Herzen frlelt, muss 
heute unbedilngt Sex Appeal auf Taille tragen, von Kopf bis 
Fuss auf Sex Appeal elngestellt sein, ured sonst garnlehts 
im Kopf. Steht man von diesem konfektiondsen Schlagwort 
ab, fur das nteht einmal dw stets gesclwirackvolte, deutsche 
Bearbeiter Sil-Vara verantwortlich zu maciien 1st. daub 
bleibt die FesLstellung, dass Frederick Lonsdale ein sehr 
reizvolles Lustspiel schrieb. das die zeltgendssische, znimin- 
dest deutsche Production an Technik, d. h, te’chtem Hand- 
gelenk, fllissigen Dialog, glanzenden AkticWiiseen, einem 
aus'ge.zeichoeten dritten Akt sehr bflbsoben Pointen, welt 
Oibertrifft. Dass 2 Gatten nach je einem Flirt, der gerade 
die Greuze des Erlaubten — „ein kleines Bliokgeniflnkel 
sei erlaubt dir‘‘l — also dessen, was einen Flirt cben 
aiismacht — der Experte (hier wohl rlchtiger Sexnerte) wipd 
freilich einwenden, dass der Kuss. zu dem es in beiden Fal
len berelts gekomraen 'ot, die Grenzverletzung. also gewisser
massen die Erbffnureg der Freundseliigkeiten dar- 
sn-Ht _ einander wieder flnden. ist mit einteen Arabesken der



Fur eine Loos-Schufe!
Aufruf zur Mitwirkung.

Adolf Loos, den einmal komtnende Geschlechter 
den grossen Wobltater der Menschheit seiner Zeit nen- 
nen werden, da er diese von der Sklaverei Uberfiiissiger 
Arbeit befreite, wurde am 10. Dezember 60 Jahre alt. 
Dje Ornament'ker, dereń Ueberfliissigkeit und Schad- 
lichkeit Loos sein ganzes Leben hindurch nachgewiesen 
hat, wollten sich dieses unbequemen Mannes durch Tot- 
schweigen entledigen, der ihre Existenz vernichten 
wollte. Ihre Cliquen verhioderten jahrzehntelang Pu- 
blikationen Loos’scher Arbeiten. Sie waren sich darin 
einig, ihm jede AusstellungsmQglichkeit zu nehmen. Ihm, 
dem geborenen Lehrer, wurde kein Lehramt znteil. Auf 
privatem Wege grundete er vor dem Kriege in selhst- 
loser Weise die Loos-Schule. Wir wissen, dass wir ihm 
die grósste Freude bereiten wiirden, wieder seine Lehre 
verkiinden zu konnen. Wohl hat er den Sieg uber das 
Ornament davongetragen. Sein Name aber wird ver- 
schwiegen, und es werden Bucher geschrieben, die die 
Geschichte der Ornamentlosigkeit behandeln, ohne ihn 
zu erwahnen. Durch das Bestehen der Schule soil nun 
verhindert werden, dass seine Folgerung, aus der Or- 
nament’osigkeit: die kubische Bauweise, in fretnde Han- 
de failt. und verflacht wird.

Wir rufen alle. die die Schonlieit in der Omament- 
fosigfceit erfublen konnen und den grossen sozialen Ge- 
danken, der darin liegt, erfassen konnen, eineti Baustein 
zur kiinftigen Loos-Schule beizutragen. Hunderte .lun
ger Architekten auf dem ganzen Erdbalt warten auf die 
Ge’egenheit, sich Loos-Schuler nennen zu durfen. Fiir 
Wissende ist dies die grbsste Ehre, die es gegenwdrtig 
fiir den jungen Architekten gibt.

Karl Kraus Arnold Schonberg
Heinrich Mann Valery Larhaud

James Joyce.

dessen ełnzelne Typen bereits dem Witzblatt angchbren. er- 
scheincn sie frisch, nett und unverdorben, mit einer FttHe 
von lyrischen Arabesken ausgestattet Jeremy ist schon mW 
10 Jataen ein gentleman, ich fiiircbte, er wird mit 20 Jahren 
ein Spiesser sein.

Die OlsSyburschen leben kang auf ihrer Scholle ein fiir 
uns unverstandliches Daseln, mW Wind, Meer und Fischfang 
in den Mitternacbtssonnenndchten. Es gescbieht nicht vie! 
mit ihnen, die Ereignisse haben keine grosse Macht fiber sie; 
aber ich mdohte wunsohen, dass Duun dieses acme und ktag- 
idche Dasein nicht auch mit kanglichen Mitteln gesohildert 
hatte; denn zur Veranschauliohunig ganz fremder Lebenszu- 
sta.nde bedarf es einer seta etogchenden Darstellung, sonst 
bleibt alles eu entfernt

Mit Ernst Wiecherts Geschichte eines Knaiben geht es 
tins ahnlich; das Ungluck des Malaien Percy trifft nicht son- 
derlich tief, die Bprache erinnert an die Angelika ten Swaart 
von Frank Thiess. Uebrlgens ist der Band ausserst ge- 
schmaokvoil aufgemacht.

Das einzige Buch, das man ganz bejahem muss, ist das 
des Jungen, imbekannten Amerikanere Christopher Morley: 
Kinder im Traum. der dieses ganz unamerikanische. grazibse, 
mit heimlicher Trauer erfullte Werk geschrieben hat, das so 
vol! ist von der Tradition,, der Kultur und der Ironie Euro- 
pas. .dass man sich kaum einen Amerikancr als Autor vor- 
steUen kann. Zum SchJu.ss v&rsteht man erst die ganze Ge- 
scmdhte, und wir werden mit einer koketten Handbewegung 
nach Hause geschickt. Richard Plaut.

• Russland
Sowiet • Russland — verspatetes 18. Jahrhundert?

Mit der Uebersetzung von Maxim Gorkis 2-bandigem 
Roman MatweJ Koshemjakim hat uns der Malik-Verlag, Ber
lin, 1927 ein Werk zwganglich gemacht. das einen iiber- 
nasohenden Emblick in die ganze west-bstlche Problematik 
gewatat. Es entstand schon 1911/12, gehdrt zu dem stark- 
stern, was Gorki schuf und gibt eine utigemein eindring’.iche 
Schiiiderung des grauenhaft stumpfen Kleinstadt- und Previn,z- 
lebens des damaligen Russland. Fiir die Objektivitat der 
Darstellung birrgt die absolute WahrhaftigkeW, mit der Gorki

Kamerad im Westen
(Societats-Verlag, Frankfurt, a/Main).

Wenn etn Film den Krieg darstellen will, jetzt, zw&lf 
Jahre danach, mit der bestimmten Absicht, das Sin.nlose und 
Bntseteliiohe zu zeigen, so kann er in jeder Szene etwas da- 
von spiiren lassen. Der Regisseur wird selbst in den heite- 
ren Eplsoden durch die Aufnahme eines iibertriebenen L3- 
chelns, eines verzerrten Gesichts die Zuschauer in jedem 
Auigenblick daran erinnern, worum es ihm geht. Die „frisch- 
frbhilichen Bilder aus dem Soldatenleben" kbntien durch Mon
tage zwisch.en den anderen Szencn, Blickrichtiung der Kame
ra, Perspektive und Beleuchtung in ihrer Haltlosigkeit und 
Mache aufgedeokt werden. Sie haben, kompositorisch ge- 
sehen, die Funktfon der Entspannung: es wird nicht geschos- 
se.n, soindern gesmgen und gefecht. Aber es ist unmbglich, 
mitzuilaohen, Scblachtfeld und Oranaten s-i.nd noch zu gegen- 
wartig, die augenblickliche FrShlichkeit bezieht sich auf die 
vergasten Scbutzengraben, die Einheitlichkeit der Tendenz 
wird kein einziges Mai durchbrochen. Wenn man aber ein 
Buch zusammenstellen wilt, das nur Photos enthalten soil, die 
im Krieg hergestellt wurden, wenn dieses Buch weiter chro- 
nologfsch dem Verlauf wichtiger Schlachten nachgehen und 
zugleich durch Kontrastierung und Hintereinanderschalten eine 
Absicht zum Ausdnuck bringen will, dann stellen sich Schwie- 
rigkeiten ein, schwer zu uberwindende Gefahren, die aber 
PrinzipieHes fiir Montage und Photobuoh erkennen lassen.

Aus 300 000 Aufnahmen wurden 221 ausgesucht, danunter 
einiige. die von der Zensmr unterdruckt waren. Das Leben 
der .Offiziere, der Etappe, sollte weggelassen werden; nur 
einfache Soldaten von der Westfront haben Platz gefunden/ 
Ich kOnnte mir denken, dass das wiiste 'fteiben der Offeiere 
in der Etappe, die Gardercben ihrer franzdsischen Geliebten. 
Aufnahme der ScMatenbordelle und der besoffenen Generale 
einen sinnvoilen umd sohlagenden Kontrast zu dem dreck'gan 
Leben des einfachen Muschkoten ergeben hdtten. So, wo nur 
Photographien von der Front hineinigenommen worden sind, 
e.ntstcht kein Buch uber den Krieg, sender.n eine Berlcht fiber 
die Ereignisse in der vordensten Linie. Diese bewusste Be- 
schritnkung filhrt zur ersten Gefahr. — Als ich das Buch 
zuerst durohblatteTte, nur hler und da etwas genauer hin- 
sah, fand ich das meiste interessant, sogar lehrreich, aber 
keineswegs erschiutternd. Es schien wie etwa eine Repor
tage tiber Technika der Kriegfiihnunig, ich lernte, wie cine 
zersohossene Briicke aussieht, wie Minenwerfer gebaut sind, 
dass es Grabensniegel gab, mit denen man beobachten konnte, 
was tenter einem verging. Es waren belehrende Abbildun- 
gen, veranschaailichende Darstellungen, sie hatten in einem 
technischen Blatt Oder in einem miilitdrischen Spezialwerk 
ste.hen kbnnen. Also Wissensstoff st?tt Erschutte-rong, Be- 
lehrung statt Anklage. Und es war wieder etwas darin von 
dem Reie des Abenteuerbuohes, von der Spanning helden- 
hafter Knabenbiicher, in denen man den Wagemut kiihner Ur- 
wald.ja.ger und ohlnesisoher Pira.ten be-wunderte, wShrend 

man an einem Sonntag nachmittags auf dem Sofa tag. Das 
ist die zweite, weit grftssere Gefahr, die die pazifistische 
Wirkung vieler Kriegsbiicher einfach annulliert. Der Reiz 
des abenteuerl'chen, abwechslungsreichen, mit GlUck und Ge
fahr uberfiiHten Lebens, das den scharfsten Kontrast bildet 
zu der biingerliohen Existenz. Fiir viele ist die einzige An- 
regung, wenn irgendwo etwas „passiert". gleichgultiig ob Un- 
gliick oder freudiges Ereignis, wenn es nur sensation ell ist 
und ihrer Leere fiir einen Kaffeebesuch OesprSohsstoff lie- 
fert. Und auch die Kriegsbiicher rangieren sich so neben den 
Abenteuerroman, die psychischen Untergriinde ihres ErfMges 
sind dieselben. Die Anzichungskraft des militarise!! Aben- 
teuerlichen ist so stank, dass sich die pazifistische Tendenz 
ins Gegentcli verketat. Ganz gegen die Absicht des Ver- 
fassers, ei.ne Art List der miilitaristischen Idee.

Ich nehme an, dass man bei der Auswahl der 221 aus den 
300 000 alle die weggelassen hat. die zu offensichtl’ch fiir pro- 
pagandistisohen Oebrauch bestimmt waren. Aber die ge- 
heime Absicht des Photograiphen offenbart sich seibst jetzt 
noch bei inanchen Bildern ganz deutlich. Da gibt es den 
Vorbeimarsch wiirttembergiischer Regimenter nft ihrer Fah- 
nen. ..Eine geschlossene Kolonne unserer tadelhs ausgeril- 
steten Kerls zieht strammen Schritts vorbei. die Fahnen hoch 
in der Luft, rechts ein Offizter, der den Aufmarsch begut- 
achtet, die Hand in die Hiifte gestemmt“. So etwa mtisste 
die Beschreibung lauten, die dem Geist dieses Brides gerecht 
werden wollte. Weiter: es gibt auch ausgesnrochen ,,sch&ne“ 
Bilder. Was den Phcto.grrnhen wohl bei der ausgezeichne- 
ten Aufnahme e’ner nachtlichen Fliegerabwehr _ gereizt hat, 
1st nicht" das Mditarisch-Technisclie, sondern die phantasti- 
sche und romantische Licht wirku ng, die entsteht, wenn der 
helle Strąki des Scheinwerfers wie eine Ziuinge den FFeger 
hoch in der Luft ergreift und aus dem Dunkel heraushebt.

So miss es nach all dem crsche’nen. als ginge dae pazifi
stische Absicht in den eben geschilderten Gefahren tinier. 
Doch diese Gefahren werden fast ganz zunichte gemacht, 
Wenn man nicht meta nur das einzelne Bild, sondern die Kom- 
position des Baches betrachtet, wenn man es einfach hinter- 
eJnander ..liest". Dann erkemit man. dass eine Art Biłdro- 
man entstanden ist, Shtilieh denen Masereels, eine geschlos- 
sene Oesamtgest?lt. die die einzelnen kriegsfreundlichen Bil- 
der ins Gegenteil verketat. Mam muss die Gesamtarchitektur 
dieses Gebiudes auf s'ch wlrken lassen. Jedes Bild knrres- 
pondiert mit dem anderen, und so entsteht ein zuriickhalten- 
der, nfe plakathafter, sich weniger an das Herz als an den 
Vorstand wendender Bericht, der trotz allem einen unbe- 
dingt starken Eindruck hinterlasst. Zum Schiiuss efn kleiner 
Verbess'ingsvorschlag: man sollte die Unterschriften, in denen 
vom („Feind“ geredet wird, durch die einfache An.gabe der 
Nationalitat ersetzen. V’elleicht wSre dann auch die letzte 
M&gHchkeit eines Missverstdndnisses bese’tigt. Richard Plaut

bis ims kleinste hineln seJbstgeschaut.es Milieu und Manschen 
gesteiltet und die geradezu ein Axiom seiner Kunst bildet. 
dem er alles, Komposition, Span.nrmg, gedanklichen Gehalt 
u. s. w. unterordnet. Danach ersoheint das russische Pro- 
vinzleben als ein einziges Meer von Barbarei, Dummheit, 
Bosheit, Faulbeit, bestialischer Graustmkeit, sinnlosem Drauf- 
loswirtschaften und alias erstickender Langweile Aberglaube 
und selbst alle edit religiSsen Vorstellungen wie Predestina
tion u. s. w. werden hi er in itaen furchtbar realen Folgen 
und betaubend verdumpfenden Wlnkungen gezeigt — ein 
warnendes Bild fiir unsere modennen NeAgimgen zu dieser 
ganzen mittelalterlichen Sphere. Ganz entsprechend der 
westeuropSischen Entwicklung besteht denn auch Gorkis 1 6- 
su.ng in dem Willen our Aufklarung, Vernunft. HumanltiLt 
und geistigen Freiheit (auch des Einzelnen!), die allein die 
Menschen bessern und zur Giite und einem gesitteten, tdrigen 
und gliicklichen Menschentrim fiihren k&nmten. „Wenn die 
Menschen nur etwas meta uber sich nachdaohten und In 
Freundsohaft sich gegenseitiig aussprdc'ien, alles wurde besser 
werden", dieser Gedanke kehmt in zahlhsen Variationen wie-. 
der. Vorlaufer der Umw2.lzu.ng sind die „politisch Verdach- 
tigen" und mit einem prophet!schen Hinweis auf die kommem- 
de russische Revolution und einem Hymnrns auf die geistige 
Freiheit, Tolcranz (!) and Liebe zur Erde sohllesst der 
Roman.

Damit erweist sich also ganz eindeutig der histnrlsche 
Materialismus und die russische Revolution als eine Nachiho- 
lung und grandiose Uebersteigenung der franzbsischen Auf- 
kldrutiig und Revolution — umd ihr Siegeszug wird verstand

lich aus der ganzen hoffnungslosen Lage des russischen Vol- 
kes. Verst&ndlioh wird es, warum in Russland nicht die reli
giose Tiefe eines Dostojewski und Tolstoi, nicht das untatig- 
Sstliche ,so war es so wird es immer seta", nicht das „Ewig- 
Mensohltche". sondern der werktatige Arbeiter und Land- 
streicher Gorki, das „so ist es, aber so soli es werden", die 
nach eben jener mittelalterlich-dumpfen Situation, die der 
Taigespolitik siegten. Params engibt sich nun ei,n hbchst pa
radoxes Verhaitnis: In Russland ferdert und verwirklicht 1er 
Kommurisims ein b-manistisches Bildungsideal, dessen Zu- 
sammenbruch er In Westeuropa beklatscht und beschlennógt 
Umd in Westeuropa schreit er und mit ihm die ganze herge- 
laiufene Geist’gkeit und Bildun.gssch.icht nach Entwsónll- 
ebung, Aufgehen in die Gesamtheit (Piscator-Brecht), Ver- 
nichtung Piller geistigen Freiheit zugunsten eines absrlu- 
ten (Kollektivsch.ioks?il-Gott) und nach Terror, den der 
Kcimmumist Gorki bekampft. Und da soli sich einer noch 
zurecht linden... W. Emrich.

Paul Scheffer: Sieben Jahre Sowjet Unlon.
(Bibliographisches Institut Leipzig)

Paul Scheffers Russland - Buch ist hervorgega.ngen aus 
Zeitungsboriohtan, die er wahrend sieben Jahren, vom Novem
ber 1921 bis zum September 1929. Uber die politischen, wirt- 
schaftlichen und kulturellen VerhSltnisse in dvr Sowjetun' >n 
geschrieben hat. Diese Berichte s'nd im Berliner Tageblatt 
bereits nachzulesen — oder eigentlich besser: vorzulesem — 
gewesen. Sie geben inhaJtlich nichts besonders Neues, nichts.

ganze, Hergang. Einen einzigen, schwaohen Punkt gibt es in 
01656/ hubschen Konversation: Als der Junge Inder In das 
Landhaus des Gatten hineingeplatzt kommt und ihm sofort 
detailliert die grbssten Konfidenzen uber sein Uglptisches 
amourbses Abenteuer macht. Dies wlrkt vbll'ig unwahrschein- 
lich, wei! es nicht gentieman-like ist. Alles Andere aiusba- 
lanciert, leicht, fedennd, fast molnarhaft (keineswegs moll- 
narhaft).

Solch ein Soufflś muss natilrlloh ganz schatirnng, flockig, 
iuftig. nris’ik'-ilisch gelbst, serviert werden, wie dies unver- 
gleichlich Reinhardt (Victoria!) vermflohte. Julius Schneider 
filhrt am Oberschles. Landestheater sehr sauber und sorgfdltig 
Regie, aber ohme den flair fiir dieses Genre. Der erste Akt 
sipielt in Mayfair, dem entailckendst snobistischen Tell Lon
dons. Auch wer London nicht kenmt, erhalt ven den „reizen- 
den Leuten", die Mayfair bewohmen, einen famosen Begriff 
durch Michael Arlens gleichnamige short stories. Es 1st 
Oscar Wilde’s hassgeliebte society, 30 Jahre nach seinem 
Tode. Mam muss solch eine Kombdie briohaltig splelen, nicht, 
wie ein braves, deutsches Familienlnstspiel; aber keineswegs 
wiederum hastig, die Figured durfen nicht haltlos und auf- 
geregt herumlaufen, sie miisse.n auf cant bedacht sein. Nicht 
nur in solch einer Salonkom&iie tragen heute fiir gewbhn- 
lich die Damen abends bis zur Erde reichende Kleider und 
keine.kiinstliich gestreckten Fahnchen von gestern, nicht nur 
in London wiederum tragen die Herren am Nachinittag 
(2. Akt) kein dinner-jacket. Es wirkt peWch, wenn das 
Pi'blikum, wie In kattowitzer Prśmihren, eleganter und kor- 
rekter angezogtn ist, als die Darsteller auf der Biihne. auf 
der es gehoben kleinbiirgerlich, wie der Herr Oberbiirger- 
meister, und amdere Honora tinmen Im der Provinz wenigstens 
am Sonntag ersoheinen mbohten, zuging, bis aiuf die diesmal 
wirklich entziicke.nde Buhnendekoration von Hermann Haindl, 
dl« die Atmosnhtae Lonsdale’s am glilcklichsten a.ufge’angen 
hatte. Das war cricket! Von den Darstellern traf den 
Stil am sichersten Margarete Barowska. Ihre Frin- 
ton war ganz lady-like, wahrend Erika Duras Mar
got weniger erotisches Fl'iid'tm, auf deitsoh Sex 
Appeal, entstrdmte, Use Hirt’s Kitty Lake kein Vamp war. 
Nach Margarete Barowska ware Herbert Albes’ Lord Gren- 
ham zu nennen, dry-extra, dem mam leichte Lasterhaft’gkeit 
und Zynismus ghmbte. Otto Nissl wirkte diesmal im Frack, 
auch dial>gisch mSgl'cher aber seine Kraft ist viel -zu ur- 
sprii ulich, urn Salonltiwen mimen zu kbnnen, womit keines
wegs gesagt sei. dass die Damen ihm Sex Appeal abspra- 

chcn. Paul Werner Haussmann hatte aus Sir Saimur Wil- 
locks etmem verliebten Ladenjtingling gemacht, was die Pein- 
llchkeit dieser undanktaren Rolle erhbbte Durchaus tref- 
fend Julius Schneider und Lotte Fuhst als Reverend nebst 
Gattin.

Also ein Verriss? Keineswegs, nur eime Kritik. Die Auf
nahme dieses Sttickes in den Spielnlam verrlet Ooschmack 
und ist damn zu begriissen. Die Wiedergabe war, im Gan
zen betrachtet, durchaus nicht mlssgliickt.

Dela Lipinskaia
Das emtzuokende, klefme Geschbof. das auf den Namen 

Dela L.lnlnskaja hbrt, verzarberte uns fUr 2 St'rnden. Dieses 
reizende Persbnchen mit dem roten Wuschelkonf mutet an 
wie ein Gruss, ein Lacheln aus einer besseren Welt. Dela 
trSgt vor. spricht, singt, tanzt, begleitet sich teilweise selbst 
am Fliigel. umd auf der Ziehharmonikas trSgt beriickende 
Kost time, kommt als Bauernmadchen, gresse Dame. Jackie 
Coogan, mit und ohne Sex Anneal. Sie bringt russische umd 
polnische Volksl eder in der Originalsorache. zeitgenbssische 
Chansons von Marcel'.ms Schiffer. Erich Kastner, Charlie 
Roellinghof. in denen Vblkerbund. Republik. Mode und man- 
nigfsche Zeiterscheinumgen parodiert werden — alles auf 
eine zamberbaft charmamte. caorizfbse, einmalige Art. Man 
wird des Ztabrens nicht mllde. erblttet m’t dem enthusias- 
miertem Publikom ei.ne ZugmbS nach der anderen, ganz faszi- 
niert von dieser Kleinkunst, die in Deutschland gegenwartig 
wohl nur in Dolly Haas eine Vergleichsmbgi'chkeit hat, so 
frisch umd ursnrii.niglich is4 das alles. Zwei Sbmden Verges- 
sen, 2 S'tonden unbeschwert von S or gen — Gliicxes ge.nug!

Johann Strauss: Der Zlgeunerbaron,
Der Zigeunerbaro.n wurde gelegentlich einer prlnlschen 

Auffiihrii'iig gemeinsam mit Johann S^auss’ Briefen hier be
trachtet. Die Wiedergabe durch d-s Uberschlesische Landes
theater geriet mus'.kalisch sehr schbn. Man sniint nach die
ser Seite ten einem Fortschritt von Werk zu Werk in dieser 
Spielzelt. Seenisch (Regie Theo Kr'w) gimg es allerdings 
reichlich konventlonell zu. Alte und altere Gperetten (siehe 
Drllarnrinzessin) milssen heute revueartig aufgelockert wer
den, etwa Im Stil von Charells Mikado oder Lustiger Witwe. 
um nicht gleich an Reinhardts traumhafte Fletermans 
zu erin.nern. VerhShgo'svrller Trrtnm, wenn man vbllig zeit- 
und krtistferii wahnt, eine klassische Qoerette von BaJIett- 

wegen aufziehem zu kbnnen, wie dies hier hbchst schauder- 
voll geschah, im 2. Akt, nach dem Werbelied, mit Damen 
in MllitSrlatewken, wie man dergleicben sonst gliicklicher- 
weise nur noch in drittklasslgen Dancings zu sehen bekommt, 
im 3. Akt, bei der Siegesfeier, traten die Hu.pferin.nen mit 
wenig Amrnut. da.fiir aber in boklemmend maichthemdahnli- 
ohen Gewandern auf. So geht es nicht! Be[ der Operetta 
kann eben die Ausstattung, die darum ncht in bnmbastischen 
Opernkitsch a 's.marten braucht, nicht rationalisiert werden.

Fiir den Zigeunerbaron reichten die OpernkrŁfte, die 
hier fast durchweg herangezegon waren, vollauf: am besten 
Traute Pawlingens Saffl und Gustav Terćnyis Sandor Barin- 
kay, damn Emmy Woriskas Czl.pra und Karry Wesselys 
Ottokar, ręcht pessabel Steptam Steins Zsunan und Martin 
Ehrhards Conte Carnero. Sehr gut das Orcbester unter der 
ausgezeichneten Leitung Felix Obert)offers, der in seiner gar 
zu bescheidenien Art stets Vorzugl'iches leistet.

ArbeltersSnger.
Nach 3-jahrlger Pa.'se veranstaltete der Deutsche Arbei- 

ter-Sa.nger-Bund in Polen ein grosses Chorkonzert. Immons 
sind die Schwiemigkeiten materieller und ideeller Art. mit 
denen dieses prachtvolle Unternehmen besonders Wer zu 
kampfen hat. Leidige, Sussere Griinde waren Ursache dafiir, 
dass die Generalprohe wochenlang vor dem Konzert hatte 
stattfinden miissen. Von Kbnógshiitte. Mysłowice, Bismarck- 
hutte, Emanuelsscgen, Kostmchna, Nikolai. Schwientochlowice, 
Siemianowice waren die Wackercn, unter denen sich zahl- 
reiche Arbeitslose befanden. nach Katow’ce d»m R”* ?hres 
Bi”.ndesdiri.genten Schwierhofe gefnlgt — in wnhrhaf't (dealer 
Hingabe, fiir die es wohl kaum klingenden Lotm gab. Oder 
eigentlich doch: den klingenden Lohn im wahren Sinne des 
Wortes ernteten die Zuhbrer, die s:ch recht zahlreich e:nge- 
funden hatten. Die Riesenvortragsfolge bot fast zuviel des 
Guten, nicht weniger als 20 Manner-. Frauen- und genrsc'ite 
Massenchbre. deutsche und (besonders scl.bn gesungene) rus
sische Voliksweisen Chbre von 1. S. Pach. Kuhlau, Schumann. 
Gaie, Robert Kahn Uthma.nn. als krbnenden Absohluss die 
Sonnenhymne aus Mussorgskis Boris Godunow. Neben dem 
Bundesdlrigenten bewihrten sich trefflioh die Unterdirgen- 
tem Borowka und Gossmann. dessen Franenchbre musika- 
lisch am zartesten klangen. Das Unternebmen war so hoch 
erfrcllch und im f’anzen so gelungen, dass es bier uberhaupt 
kein Nein geben dart fraugo.



Ein Kaufmann liest in seinen Mussestunden...
Mogliahst Bucher, die ih.n atigeh-en. Gewiss nicht aus- 

schliesslich „einschldgjige Literatur"; ais welche man Rat- 
schlag-e fiir seine Gesohaftshandhabunig ,Werke uber Bank- und 
Bbrsemwesen, die Untersuchcng bkonomsch-er Phancmene 
und faohliche-r Fragen ansehen konnte. Wohl aber wind er 
sioh mit Vorliebe an seiche Bucher halten, die das pcliti- 
sohe und wirtschaftliohe Gesiobt se-in-fer Zeit und die Le-hren, 
die aus ihm e-rwachsen. widersniegeln. Daneben wind nur, 
das. was in Bezirken indivi-dnel'ler Liebhabereien ails tatsach- 
lich Wesentllohes veroffent-Iicht wind, no-ch ansore-ohen und 
fesseln ■kon.ne.n. Denn gewchnt alieinthalben hauszuhalten, 
wind der Karifmann es auch mit seiner Zeit tun. Mit der 
kargen Freizeit, die ihm heute der Ber"f noch iibriig lasst. 
Dieser n-i-mmt ita weit uber d'e Geschaftszeiit in Anspruch. 
Je imteressienter und darrlt leselustiig. je anfgeschlossener und 
damit wissbegie-rig ein Kaufmann sein w'rd. urn so meh-r 
w!rd er noch ausserha.lb von Kantor und Laden dem Beruf 
seinen Tribut zollen mussen In organisat-xischen und 
ehrenamtlichen Funktionen, in Aussnrachen unter K-ollegon 
oder Fachverbanden, in Forthildun.gskursen und Sitzungen, 
ails Wirkender und Aiifnehm-ender, als Lebrend-er uu-d Ler- 
nender, wird er eig-anen und allgemeinen Zwecken zur Ver- 
filgung stehen miissen. Fort wahrend muss er seine Rfistnng 
zum immer schwierigeren wirts-chaftlichen Kamofe verstar- 
ken. Immer knapper wird die Frist sein, die er dem Schri-ft- 
tum. dem Buche widmen kann.

Hierdu.rch wird eine besondere Sorgfalt bei. der Wahl des 
Lesesto-f-fes gefordert. Der Ka-fiman-n wind s'-ch moist nicht 
imstande sehen, dem heutigen Zug freierer Leser ®u foligen 
und nur Neuerscheinungen sich zuzuwend-en. Immer wieder 
wird er sich vernflichtet fiiiMen, Wissenslficken zu-erganzen, 
indem er Errofc'ilenes und als ge’-a-ltvoll Geniibimtes acts ver- 
flossenen Jrihren und wo mogilioh Jahrzebnten aufsuciht, da 
nicht friiher Gelegenheit war, es zur Hand zu nehimen. Er 
wind bei N-euem fiirchten, an Bekmgloses zu geraten, un- 
sparsam mit der Freizeit umzugehen. Aber auoh ihm wird 
es geschehen, dass er olotzfch Bucher anige.zeigt sielit, de
reń Geigenstand oder Verfasser ih-n ge®z unmittelibor anzie- 
hen. Er wird sie sich zu v-ersobaf-en suchen, rm alsbald feu 
eigenem Urteil zu kcmmen. Und -wie ein Kaufmann solchen 
Werken begeg.net, sell hier gelegentlioh dangesteldt werden.

Heute sei nur eiin, viellaicbt c'laraikterist'scihes Beisniel 
gegeben. Zu einer Frage. die fur Entwickksniz europaischer 
Wirtschci't von einsebneiden-der Bede-tung ist, zur Frage 
einer pcłiitis-ch-en Neu-Ord m mg des Kontinemts erscheint die 
Stimme des crominenten Staa.tsman.nes ernes der gressten der 
dabai in Rede stehenden Lander. Es erscheint in deutscher 
Uebersetzonig

Edouard Herrlot: Vereinigte Staaten von Europa.
(Paul List-Verlag, Leipzig).

Jeden Kri'ifmabn wind es fesscln zu enfa.hren, in welches 
Licht der Komplex, den das T-hema vmreisst, durch die Be- 
traohtunig eines Mannes geriickt wird, der sich in den Be- 
reichen kcmmunaler, wie staatlicher Pol'tik als Oberlruut 
erst einer grossen Stadt, damn. cils Minister und sugar Min-i- 
stenprasident eines ganzen Landes, als Ffihrer breiter. nar- 
lamentairischer Gnu^ren, als Ressortchef weohselnder Abtel- 
kmgen in vielen Satteln gerecht erwies und emen geachteten 
Naimen gerrrcht hat.

Man wird criginelle Bemerkungen zu der glanzvoWen 
Konzeption des junigen osterreichischen Gra.fen. man wird 
einen neitartigen Aspekt der Materie vom franzosischen 
Standnunkt aus, man wird eine zwingende Begriinduntg des 
pcmeuropaisehen Gedankes von dieser preminenten Seite er- 
warten.

Das Buch selihst gibt sich in se’ner Zielsetzunig dttreh- 
aus bescheiden. Es kennzeichnet sich als den Versuch izrr 
Diskrssion ainzr'regen and'aus Kritik Nutzen zu zlehen. Als 
alleimger Zweck der Abhandkmg wind einmol der Beweis 
bezeich.net, dass die Sache keinen Aufsohwb leide. „Der Bo
den muss umgegreben werden, s^'ll er ertragre’ch sein. gra
ben wir ihn urn". Zu fragen bleibt daranf. ob tief gemtg ge- 
graben wird. Oder rb der Verfasser sich' etwa damit be- 
gnugt. an der Oberflache zu schiurfeh, in der Sorge, nicht 
umwalzerisch zu ersche-inen und kein vorhandenes Halmchen 
zu verhetzen.

Zur Begriindung der Beschaftigung mit dem Gegenstand 
uberhaunt wird einleitend Niederganig und Grosse Eurcpas, 
die Gestaltunig der Idee eines Zusammenschilusses und deren 
Vorlauifer behandelt und denn autgezeigt, wie sich das Pro
blem zttr Stunde mit Rucksioht auf die verschiedenan kon- 
kreten Ansatze eu seiner Verwinklichn.ng darstellt. Es wird 
gezeigt. wie ein Erdteil, der zwar nur */n des Festlandes der 
Er’de, aber lA ihrer Bewohner umfasst, seine besonderen Be- 
dinigtmgen hat, und es wird dann vor altem am Beisniel der 
ameriikrnisohen Zolbmion m;t ihren 48 Staaten und 116 Mil- 
lionen Einwohnern bei 7.839.000 qkm Flache die Situation 
Eurcnas mit seinen 35 Staaten und 400 Mitlionen Eiwohnern 
a<uf nur 5.430.000 qkm Flache gekennzeichnet.

Die Ziffer. die von Herriot die entsoheidendste Wurdigunig 
erfahrt, ist die Entw’ddunig des Weltbandels, die sich bei 
den Vereinigten Staaten gegenuber einem Index von 100 
fur 1913 jetzt wie 137 bei der Einluhr und 133.4 bei der 
Ausfuhr verhalt, wahrend die entsnrechenden Prozentzahlen 
fiir Europa 93.7 und 84,1 sfnd Es gebt ihm urn Eurcmas 
Anteil am Giitempstansch und der Ptosneritat der Welt. 
Er 1st ihm das Wiohtigste. Und diie Bedeutung eines Erd- 
teil-es wie Asiens fiir die geeaten errcna.isc.hen Lender stellt 
sich ihm nicht amders dar als iff der .gesicherteren, Chance, 
dieses Geb'et zum Hardetsmankt zu gewinnen. Kein Wun
der, dass die sozialen Frcigem die in solchem Zusammen- 
hamg laut werden miiissten, nur andeutungsweise Erwiihnunig 
finden and nirgends eine ernstere Besprecbung erfahren.

Herriot begnugt sioh im Sinne der ne-ien Priifuugsnunkte 
des Briand'scheri Mem0r.and'vms vcm 1. Mai 1930 ,,Ueber die 
Organisation eines eurcnaischen Bundes-Systems" in ge- 
nauer Reihenifolge der dort ge.gebenen Bezirke eine Dar- 
steltang vorhandener AnsStee scltdarisoher Zosammenarbeit 
zu geben, obne an etwa erforderliohe Beeinflussumg des Wirt- 
schafts- Oder Sozicil-Systems ails solchen .zu denkett. Die 
Fragen von Ueiberelnstimmrngen der Strassenanlagen, des 
Reiseverkehrs, des Post- Tolegramben- und Radiowesens, der 
Elektrotechnik, des Talsnerrenbaus, Dlsiloussionspunkte aus 

was dem aufmerksamem VerfoAger der russ’schen En+wicke- 
lung nicht bereits bekannt ware, aber es ist doch etwas an- 
deres, diese Dinge hier in grossen Zusamme.nha.ngen, der ze.it- 
lichen Entwickelumg foigend noch einmal ruckscheuend zu 
-nberblioken. Man erkennt dmraus vor altem e'nes: dass alle 
westlichen Be.grif.fe von Pcilifk. Kultur. Recht, dass die ge- 
sartite Lebehsauffassunig in der Sowjetanton eine an.dere als 
die unsere ist. Wer die so wjetr-'ssische Entwickelu.ng be- 
greifen will, muss sich erst einmal von. allem Ballast der ei- 
genen Drziebung frei machen. Sowietnusstand g'bt sich vbllig 
unbiirgerlich, vbllig traditionsl-s, grin; solbstbewusst und 
seibstbesebrankt. bcrechtigt misstra-isch gegen jeden Frem- 
den und regen die Freunde in den eiganen Reihe'i ams der 
ricMigen Erkcnntn’s, dass es s-nh innerhatb emer Welt von : 
Feiad.-o nicht mvr, sanddriii ekier Welt von Nichtytrstehenwol-1

den Gebieten der Fmanzen, der Hygiene, des geistigen Zu- 
sammenwirkens werden — teitweise a-sfuhrlioh — a.ufge- 
zeigt. Dabei wird wiederbolt und enengisch unterstrichen, 
dass die Aufheb'.mg der ZoWschranken als das Ende, nicht 
als der Anfang einer wirtscheftloben Organisation Europa? 
zu betrachten sei, wahrend . gleichzeitig den Fortschritten, 
der A us deli no. ng, der Struktur der interna tianalen Kar telle 
ungemeine Bedeutung zugeschrieben wird. Ausgeschlossen 
von der Be trach tiling werde.n alle Systeme ruder Plane, die 
die Staaten aiuch nur im M'ndesten ihrer Souveranitat be- 
rauben wollen. Diese sell keine Beeintraohtiigung erfahren. 
So kommt Herriot dazu, schon in der Einrichtung periodi- 
soher Konferenzen. denen standige Kcirmissionen zur Seite 
stehen scllen, eine ungeheure Tat zu sehen, deren Zustande- 
kommen knt zu preisen ware.

So enthiiillt sich das Buch als eine fleissige, me'st ge- 
wissenhafte Arbeit, die eine Menge ven Materiel zusammen- 
stellt, p.raktisch aber nicht mehr .ist als das Bekenntnis ei
nes wohlmeinenden stellcnwelse iiberragenden opt'rr.istischen 
Gemlites zu einer fiir ©lausibel gehaltenen Losing, die mbg- 
lichst Niemandem zunaihetreten. kein Selibstgefiihl verstimmen 
will, die den Pelz waschen wiilL chine iim nass zu machen, 
die das Huhnchen er -rep-Si scher Setts ‘.bed rohung rupcen 
mbehte, ohne jemandes Eigenwillen weh zu tun.

I.n diesem Sinne wird a.uoh eirnnfohlen, si-ch an der pa-n
ame r:k an ischen Union ein Fcfcniel zu ne’-men. wahrend die 
GescH-chte der A'fheteng der inneren ZpH-schra"ken F-rark- 
rei-ci's oder der Entsfe-hunig das deutschen Zcllvereins an- 
geblich keine Lehren fiir das bevorstebende Werk zu -geben 
vermag. Anderseite feblt es drm Werk nicht an sytrixii-hi- 
scher Objektivitat und Offenhe.it. So etwa, wen.n es in ei- 
ne-r aufschlussrei-chen Besr-rechung der Gcnfer Beratungen 
vom Febrnair dieses Jahres ernste Kritik an der Halting ei
nes franzbsisohen Dal-egierten tibt, der bezlohtigt w'rd, im 
e'genen Name-n g.ehandelt zu -haben, als er durch eine eigen- 
tiimlicbe ErklSmu-ng ,,den aćłgemeinen Eindruck von Missbe- 
bagen iwd Entmat.gnhig" herVcrricf. Es wird mit N^chdruck 
die St-ellr.-nigincihm-e des V.nreiitze-nden Huymans erwahnt, der 
h-ervorboib, dass das Pub-likum einer Versammltnig oder Kon- 
ferenz g-ew-fesermasoen jenem Theaterrabliik-.m gkfche, das 
vcr .Fre.ude ausser sich g.erat, wenn die Tugenden genriesen 
werden, das s'ch aber nicht verpfliohtet WTt, sich nach ihnen 
zu riohten. Hen-lot ist nicht blind fiir WiderstSnde, die n-icht 
nor a"s dem Zwang der Tatsaohen. sond-ern auoh -aus 
menscFV-’h.en Unzuilanig'..ioFke.ite.n res-itieren, aus einom Man
gel an Weitsicht und Einsiclit, oft ger rd e an den er»ts-?beidend 
v-erantwortrcb-en SteJlen. Aber er zieht aus solch-er Er-ken.nt- 
n.is kei.ne me-rkba-re-n Konsecvienizen. Er refeniert, anstatt -en- 
zuklagen. Er g'bt mehr eine Verteidiigungsschrift der seh-r 
•bescheidenen Initiative, die ven Eurcpas Freunden bisher 
ergrif.fe.n wurde, als einen Alarmruf .zu weiterem Vcrdrlngen.

Das Buch zeiigt an v-crschaedenen Stel-l-en, dass es in 
grosser Sohn-elligkeitt zusrimm-engeste'i.it wi'.’rd-e. Es fe’-ilt 
niclft an Wi-ederhck.iinge.n. So findet sich etwa zur Betrach- 
tu.ng gewisser Eisentrihn-Fakten (S. 13 und S. 167) zwei- 
ma.l auf die gleiohen TatbcstSn.de mit fest den gleich-en Wor- 
t-en hinigew'esen. AuCh Unri-chti-rkeiten sir.d stehen geblie- 
ben. So wird, was gerede in Po-len interessieren diirfte, be- 
bauntet, dass die Ausfuhr polnlscber Fabricate nach dem 
Orient in einem Jab.r vo.n 4’0 Mil'-icnen Dollar a-uif nur 20 
M'Uicnen Deller gesiin.ken sei (S. 95); das ware ein Riick- 
gang vcm so -unwekirscheinKc^em A.n-smass, dass entweder in 
der ersten oder in der zweiten Zabl fragl-cs ein Irrtum ttn- 
terlaufen sein dfrfte. AehnMoh zeigen sich bei der Darsfelilmg 
der Sit'.'ati"'ll einzelner Prod kte g-ewisse Fehl-er, so etwa bei 
jeder Erwahniifig des Zuckers (S. 114, 125 und 143). Nur 
einmal in einer klei.n-en Not-z (S 300) 1st iiberihannt Z'ttreffen- 
des liber diiesen in der Weltwirtschaft so wichtigen Aftikel 
aus-gesagt.

Sehr zu kurz kommt das Problem d-er nationalen Min- 
derheiten. D-er Begriff finde-t sich .nicht einmal im Sach- 
retgister und hat doch gewiss fur die Bestrebungen urn das 
Zustandekcmm.cn der Vereinigten Staaten von Europa seine 
ause rorde n tlich-e Bed e u tn ng.

Trotz dieser Mangel bl-e'bt der Band ei.n-e sa-ubere, fleis- 
si-ge, gutg-cmei.nte Arbeit von grossem Material - Reich tom 
und vo-rz-iiglicher , Gesinnrmg. Er g’bt einen guten Ueber- 
bliok fiber den gegenwartig s'chtbaren Ausdru-c.k aller Ten- 
denzen zur Herstelking einer engeren Scliid-aritat Europ-as, 
sow-eit si-e dem frrr.zosischen Gesichtskre:s symnathisch und 
beachtenswert erscheinen. In einer Reihe von 12 Thesen 
werden am End-e die Schkissfolgerungen aus der Darstell-ung 
gezogen. Sie kulminiert in d-er Feststellimg, dass das e.uro- 
na’sche Biindnis nur im Pahmen des V&lkerbundcs als ein 
Element dieses Bundes, als ein Schritt vorwarts in seiner 
Entwicklun-g, Verwirklicho.ng ztr finden vermag. Was s st 
in je-nen Satzen ausgesagt wird, ist .nicht im.mer ganz kon
kret. Wenn etwa so die netrnte dieser Emofehi-unge.n lautet. 
das euro.rpaische Biindnis ’m-iisse „Bi-egsamkeit, Ki ighe’t und 
Geduld" besitzen, so wird der anstand-igen Haltung des Au- 
tors imd seiner oadagegisehen Be-mfi'burg damit ein gates 
Zeiugnis auisgestellt, aber nichts gerade Greifbares fiir die 
inne-re Struktur der Ver-einbarungen g-egeben, denen er seine 
Anstinengiing-en widmen m-nchte.

Derart prasent'e-r-t. sioh die urnifangreiche Abhandfa-ng 
zwar nicht als ein leuchtender W-egweiser zu sehosiichtig 
erstrebtem neuen Ufer, wch! aber als belangvo-lles Doku
ment. als Ze.'gnis der tastenden Vorsioht und bei aller Ent- 
scfciiedenheit des Wollens no-ch zogernden Zuinuokhaltung, mit 
der Dirl-omaten, die dem Gedanken schon gewonn-en sind, 
die Pbase-n seiner Real'sierung heute noch s-chauen. Diese 
Lehre 1st gerade auch dem Kanifimann be-deutsam. Ihm ist 
nicht demit g-edient. wenn g-ewisse I.ndizien eine aNzu h-off- 
nun-gsvolle Atoos-.hare zu kiinden sch-eine.n. Er gerade ist 
der Roehner mit Realitaten. Herriot gibtt ihm donpelten Auf- 
scM.'.ss; Vereira'gte Staaten von Eurcra im Sinne der Her- 
stellri.nig e'nes grosseren, ein.heitlichen Wirtsoha’tsraumes 
sind noch welt von einer Erfiilkmig entfernt. Aber homi-nis 
bo*nae vci’.untatis, die mit Kept. Herz und Feder bereit sein 
woll-en. ihren We-g zu ebn-en, finden sich heute nicht nur im 
eigeniilicben Zentraleuropa, sondenn an durcha-us hervor- 
ragender Stelle auch in Frankreich und unter dessen anige- 
sehenst-en Pol'tikern.

■len und—ikon.u-en gegeniiber nur behaiinten kaiq.11, wenn es die 
sen seinen Gognern seine ef.ge.nan Waffen vo-nschr-eibt, mit 
deneń es gegen sie zu kam-pfen und sioh zu be-haupten g-e- 
zw-ungen ist.

Die zwete wichtige Enkenntnis, die die Lektiir-e des Ba
ches vedtnittelt, 1st die, dass Sch-effe'r niter der Dikt-tur 
Russlands je lan-ger je -mehr g-el'.tten hat. Er war scliliesslich 
ja a''oh als Vertreter eines der grbsst-en bii-rgerlichen Flatter' 
der Welt in Russ-land und m -sste. anstatt mit ihm zusammen- 
z’.’arbaiten bewisst oder unbewesst gegnerisoh-e Interessen 
wahrnehmen. Aus dieser Stell-nng h-eraus ergrib sich eine m-'-t 
der Zeit immer grosser werden.de. Snanrung zwisch-en der 
Sowjctreg-'er”ng und dem .Rnr-nal-isten Scheffer, die schliess- 
lich zu s-e’ne-r A^wm^Yi-g fiihrt. Mit dieser 
tatur setzt sich Scheffer im.Nachwort ausetirKinder, u«nid es

ehrt sein lournalistisches KSnnen und seinen Anstand, dass ef, 
fern vom Sch-uss, nicht eine Hauifun.g von n-egativen Mementem 
vers-'cht, son-dern dass er seine Arbeit als ze-kti-ch bedirgt an- 
gesehen wissen will, ohne dabei den Ansnruch zu machen, 
eine gescb'chtii'che Mission erfiill-t zu haben. Mir will schei
nen, dass die Fixier-ung des n-euon Ge-siphts von Sowjetruss
land in seinen Verwandtfunigen sehr woh-1 e'ne geschiohtlic' e 
Tat be-d-eutet, de.nn dieser Ba^stein w.ird sioh einfiigen lass-en 
in das gr-ss-e Wenk der w^l.fges-Aiehtlic^-en Auseinardcr- 
setzu-ng zw'schen West und Ost. die ja in nicht zu ferner 
Zeit erf-'ken m’ss. Dass es ein Jo-ir.nrłist war, dor der F>:- 
rl-m-r+ie bet-ier Lander wertv-clle Win-ke dabei gab. erfullt 
uns mit Stolz. Richard Rossberger.

Na'ionalsozlal’smus.
Unter dem Titel: Nadcnalsoziallsirus. Eine Diskuss^on 

'".ber den Ki'lt-r'iFa.i-V.er.ott des Piirgert''imis zwisch-en Ernst 
Toller und AFrerl M;ihr, Rednkteur der Deri'schen Ze.i‘unig, 
ersohien (im Gustav Kiierenbe^er Verlaig, Berlin) eine klein-e 
FFirs-.hri.ft, die die anscheine.nd mitslencigrachierte Nieder- 
seb-vt eines iiri-rovisierten Rnw^-mk-Zwieiges^rachs fiber ein 
sehr a-kt'-eliles Th-ema d-a-nstellit. Wer Ernst Toller ist. br.a.ucht 
hier kanim ncerli-'i'i gesagt >zu werden. Alfred Miibr macht 
nc.oh d'-es-er fl-iic'-'tlgen Bekanntacthaft keinen U’n-svmncth'schen, 
sond-ern ei-nen sambaren Eindruck Es ist nur immer w'eder 
dei-rtmlereod. welch bil'Vsen. vollkommen wicren. von iiber- 
ai'l her rsairenen g-ehclten Eindir''ck die Ideologie des Na- 
tio.na.'sozial’sm-"s mrebt. der in Wahrheit n'-ohts. als 
br."talste Reaktiou, eke"iaf-tester Chanvinismus, t-UwiutL 
ger J.-'Acnbass unter ersch-windelt sozialist’schem 
Deckmantel be-dautet. Does i.n dieser Bewegiung modicber- 

, weise eine Reibe wertv^filer Elem-ente ent^alten ist. d;e 
man allerdinps als Irrcigcteitete nńr beda.uern kann, s'll nicht 
tirhe.-ii.-igt gel-eugnet werden. Gei-stfig a,iseinan.de'"setzen kann 
man s'ch all-emfnirs nur mit ei-n-em Genner, d-er Geist besitzt. 
Darim sei man sinh c’-'Fch deruber kl-?r. dass die Auscin- 
andersetzung mit den H-i'i'nr-T ewt.cn, so ertschi-eden man ein 
Lchen lang Denrkratie. Parłam «n tar ism' •« und Pazifismns 
b?iabt haben mcg, wohl nur im Wc.ge direkter Aktion wird 
erfclgen miisse.n. •

Hans Hell: ,.M. d. R.°
(Paul Zsolnay - Verlag, Wien).

S'0-.tirische Romanę sind beutatitag.e seite,n in Dentsch'and, 
ribAleich -gerade ti.-.sere Eno-cbe. wie‘s s'beint. ta^tanF'ch z"T 
satrisohen Da.rsteilł-rng herantfordert. Hans Hell hat s.ich 
•ui-n daraw gemacht. die Institn-fen der Reichstagswahl ein 
bissc,hen . hcobzunehmen". — w^e man das wohl a-sd-rii-kt. 
— Otto KFrrer. e-i.n biederer. kletnburgerlich bescb.raokter, 
no litis ch e-r Ka-o.iegiesser wird mit HiF-c von Oevatter, Schnei
der und Ha-ndscMbimacher bei der Wahl e.u.f die ReichH'st-e 
gebracht. Alle Hindernfsse ra--mt man ihm aus dem Weg, 
und. s'ehe da. es konnrt der Tog, an dem sich Otto, a.-s- 
ger-iistet mit f’mkelna.geln-O't-er Mappe, als M. d. R. in d"s 
Re-ic-bstagsgebaude bereben darf. — Der Rrrrcm rn-ag m't- 
vnter mehr bitter, als sahirisoh klKge-n; aber kurzw-ili-g 
ble'bt er immer. vernebm fast in jeidem Wort "-n-d weit e.nt- 
fern-t daven. e¥v» sitaatili-ohe Eihriohtunig mutw.'llig durch die 
Gosse zu schle.'fein-.

Amadee Ozenfant: Lebcn und Gestaltung.
(M-iiller un-d I. Kiepe-niheuer Verlag. Potsdam).

A-madće Ozenfant verffientlioh’te vor zwei Jahren ein 
B"ch Art. das es in Fr?nitre:oh zu raisohem Anseh-en und Er- 
folg brachfe. Dr'es We-rk is.t non, gewissen.ha.ft fi.berset.zt von 
Gertrud Grohmana und versoben mit' e'nem a 'Sigezeicbneten 
Bi'dmai-erial, anc-h in De”tscblsind erscMenen und wird hier, 
will's Gott, seinen Weg machen. Ozenfant unternfmm-t nam- 
lich etn-e Art von Stiuber'"""’taktion in der tnodernen Dicht- 
kiunst. Malerei. Musik und PhiRsnohiie. Heiter — uberfege-n 
und scharfarigig zieht er die Bilamz. Einer gewissen Kultur 
von Kino-Nive?iu, die heute in Gunst nnd FGr steht, weist 
er d!e Schrankem. und er s-cbafft entscb.ieden Remedur, wenn 
er fiir die Kms.t und ihre Be«irteil»nrr nicht Konycnfonen 
mshr, nicht S-ozHogisohes geken lasst, s-nd-sm afletn die 
..grossen Konstamten des Menschlichen"; ..die zwingende-n und 
ewlgen Gefiibl-e“. Es wird hier also der Kritik kein Tnnmnf 
vor.zeitig a-vs der Hand gcsifelt, wer-n Oizenfa-nts Werk ein 
b-es'-nders hrhes und rares Lob gezcMt wird -mit dem Wort: 
Elementar. Etementar, — das Wont steht hier wnklioh am 
reohten Platz. Willi Fehse.

E. J. Dies: Der Spektdont. 
(Transmare - Verlag. Berlin).

Per Verfpsser scMldert Avi'st.ieg und Stur-z des 
grorst-en Frek-lante-n des vorigen Jahrhunderts in der Chica- 
go-er-Getreideb&rse, des Mr. HuteF.i.nscn. Als Sohn eimes 
kl-einen amerikanisehen Banem arbeitet er sch zum iwum- 
sc''ra.nkten Beh-enrscher der .grbssten Getreidcb&rse der Wolt, 
zum Herrscher fiber fast samtliche Weizenverrate de.& Wolt 
empor; sra-nnen-d ist die Geschichte seines Auifstieges, 
den er al-lein sein-cm eis-er.nen Fl-eiss. der kk’iren Berechn-ung 
der Marktlaige. seiner hervorraigenden Becbaohitu.nigsigabe nnd 
Mcschenkemtin's zu verdanken -hat. Besonders dram -i'isch 
sch.il'-hrt der Verfasser den En-dkamrif vm die Bebeurschung 
des Weizenmarktes, den Mr. Hutchinson ganz allein gegen 
die Chicago'er Bcrse und d:is hinter ihr stehende Kon'tal der 
amer'nkani'schen Grossbanken ffihrt "'.nd unter Einsatz von 
in der damaligen Zeit unerh&rten MiM-ionenibetra.gen von Dol
lars so zu Ende fiihrt. dass er die Preis-e fiir Weizen in der 
-ganzen Welt vcrschre'ubt. Auf der Hr.he des Sieges b&ginnt 
aber sein Aibst'e-g, denn schon im na-c-bsten Jab-re muss er 
einsehem, dass*eine dauerrde Beh-errschrrrig des Weltweizen- 
marktes unmogli’ch ist und nach Verlps-t des gro-ssten Tei-les 
seines Vermogens. zieht sich Mister Hitchinson, einer der 
grossten Sre’r.-l'n-ten der Welt, in ein Sanatorium der wal- 
digen Stille Wisko-nsi-ns zurii-ok.

Schae.
Fred Andreas: Rastakoff zwlscfien den Llebenden.

(Mellin - Verl’ig, Baden - Baden).
Rastakoff, ehemalig-er Weltmeister im Sohachsniel. h-a-t 

s.ich in einer baitischen Stadt nie-dengelassen. um seine Er- 
soarnisse in besohri"licher R’-he zu verzehre-n. In seitfer ei- 
gene.n Villa, fern ab dem Weiltgetriebe, glaubt er unbeh-eliigt 
von alien Geschehn'ssen des Leb-ens d'-e Frfichte seiner >ahre- 
langen Arbeit geniessen zu kóine-n. Dech das Schicksal will 
es an-i-ers. Gezwumgenenmassen muss er die Vermittler-R'lle 
z'wiseben Liebenden iib-ernehmen, die si-ch rm so tragischer 
gestalt-et, als er dacu vernrte'-l-t ist, die von ihm heissgeliebte 
Frau dem Munn i-hrer W”-bl zuizufii-hre-n. Fast soheint das 
Sch’cksal Ihm hold gesinm-t, als diese Frau seine I.lebe zu 
ihr erkennt. die jedc-ch wied-er-m durch seine weltfromde 
Unigew-aiKltheit zerstort wind. Noch einmal versncht dah-er 
der ehemaliige Weltm-eiste-r sein Gluck im Schaohsniel «und 
es golimg-t ihm. den ka-'-m erhefffe-n Sieg zu errmgen, darauf 
aber zieht er sich ganz vcm Leben zuriiok un-d findet in 
geistiger Umnacbt’wg ein gewalts-mes Ende.

Sehr schon die Fiihr-ung der et-nzelnen Szenm. die uns 
in die Welt des Scb'chsciels u.n-1 s'-iner Vertreter v' lo- Na- 
tionen tragt. M't Meresse v*d’'t wm die Be/ ’ ’-ifen 
denen nichts weniiger anhaftet, als Weltfiemidhe.it.

Ga.



Ludwig Wullner
(Erich Weibezahl Vorlag — Leipzig).

„Seta Leben mid setae Kunst, dapgestelłt von Pram 
Ludwig ntit Beitr^gen vón Gerhart Haiuptimainn, Alexander 
MołśSl, Emil Ludwig..." W«r diesein sćhłtaen, iipipige.n Tltel 
liejt, a.frnt n i elit. wefóhes Schicksal dieses Buch bereits ean 
Tag setaes Erscłtetaens hitater sich hatte. Aber auch der 
Afrmitigslose wird stwtzlg, wenn er (wie a^ch dłe Redaktloti) 
einen Tag nach Erhałt des Buches von Ludwig Wiillner direkt 
aius Berlin fotgendes gedruokte Shrelben erbalt:

ErklSrung.
GemAss etaem gegen den Verfeger cngangenen Urte'1 

des Gberlamdsgerichts Dresden muss-te das Buch: „Lud
wig WUltaer. Seta Lebeu und seine Kunst, von pranz 
Ludwig. Verlag Erich WeibezaW, Leipzig" wider metaen 
Willen gedrockt und herauswegebeji werden.
Vor etwa vier Jahren lieferte ich das bibgraphische 
Robma+erial, habe aber auf die Form des Buches kcinen 
Etaiftatss gehabt.

Berlin, tai Oktober 1930.
Ludwig Wullner

Berlin, NW Altanaerstrasse 32.
Freunde, nicht diese Tfi.ie.,.! Was 1st geschehen? 1st 

es BescheMcniheit Wullners. den es schmerzt, soviet Gates 
Ober sich selbst zu lesen? (In diesem Stanę wurde die 
Erklarwg teilweise m'ssvereta-nden!) Aber so verehrangs- 
wflrdig gross und beschelden dęr Meister ruch 1st. so taikón- 
seque-nt und unfair (gegen seinen Verfeger) wiirde dieser un- 
gęwćtainliche Mensch nie seta etaem kcstsn.ieltaen, reich be- 
bilderten Untemehmen ans lauter falscher Bescheldenheiit ta 
den Riicke.n zu fallen. Diese Erkiarung. diese Warning vor 
dćm Buch ist von Wflflner effenbar drirchaus tai Etaverstitiid- 
<nis mit setaem Verleger. mit dem ihn lanziąbrige Freirnd- 
schaft verbtadet, ausgegeben woide.n. Immerhim etae kurtose 
Neuheit, dass Verlag und Dargestellter etaer BtagraipWe von 
der Herar’sgabe eines Buches weit aibtlioken. Wiiltaer sagt 
sich bffentliich, Erich Weibezahl, der durch seine a.usgezeich- 
ne-ten Biagraohien fiber Bassermajin und die Thtanigs bereits 
setae Qualitat ais Verleger bewiesem hat, unter der Hand von 
dfesem B'ch fiber Wullner tas.

Der Fall (st kcmtach, fiber zuigleich itragisoh. Eta tot- 
geberepes Kind ist dieses Buch, drei Jahre ausgeitmagen (so- 
lange datierte der Process durch drei tastanzen), lebensan- 
fahig raid nur kumtliCh dank der Eitelkeit und des Unyęr- 
stamdes seines Auitcrs zu etaem kurzeń Sahefaleban von) 
Oberlandesgerjoht ta Dresden letzttastaińzlich verurteilt Die

Walther Harich: Der KunstfSIscher Oder die Flucht 
aus der Zeit.

(Merlin - Verlag, Baden - Baden).
Der Roman fubrt nuns ta die Welt des Kunsthandels und 

d®r Kunsttalschung. Von einem gewissenlosen Kuftsthandler 
wijrd das Gonie des Kiinstlers erkannt and ausgebwtet. Die 
Liebe zur Kunst vergangener Zeiten ISsst durch den Klinstler 
Bildwerke erstehen, die sich in Nichts von den Wenkftn alter 
Ze’t unterscheiden. Ein geschaftstuchtrger Kninsthandler weiss 
diesg geniale FMhlgikelt des Kiinstlers zur Schaffung von 
Nachahmnngen aiuszubeuten. Die Not' der Zeit tragt das 
Jhrige data bet. den Kunstler gaoz diesem gewissenlosen 
Charakter auszuliefern.

Das Buch gewinnt durch seine AktmWtat und wirkt be- 
sonders dadurchtateressant, dass es uns ein Gebiet erschliesst 
das b’sher nwr wenfeen Etageweihten bekannt war. Ein 
Werk von grosser Spamnung, uberaus geschickt, ta das Kleid 
ei-ijer Unterhaltungslekture gekleidet, ein Zeitdokument gros- 
sen Stils. • Oa.

Alexander Stenbock: Freiwllllger Stenbock.
(I. Engetaorns Nachf., Stuttgart).

Ende 1918, als die detaschen Tnuppen von der Ostfront 
zuiriickg ecogen warden, brandeten die boischewistischen 
Wellen liber die Randstaaten. Besonders bedroht waren die 
Stadte der deutschstdmmigen Minderheit und der Grossgrund- 
besitz, der zum grbssten Tell dem deutsoh-baltischen Adel ge- 
horte. Diese Krefse waren es amch, die sich zu Fneikorps 
zusammetfscBlossen, um die eingedmuuigen&n bolschewistii- 
sc|ien Harden wieder zu vertreiben. Graf Stenbock be- 
schreibt diese Kampfe, die scMiesslich mit der Zurfick- 
dfangung der Bolschewisten endeten und die Selbststandig- 
machung der Randstaaten ermbjilialiten. Es ist der typlsohe 
Randkrieg, der an unseren Augen voruberzieht. Junge ein- 
heimische Freiwillige, aus den Randstaaten, vermischt mit 
ehemals deutschen Soldaten. unter englischer Fllhrung, aus- 
geriistet mit ehemals deutschen Waffen und amerikanischer 
Munition. Der Verfasser beschreibt prachtvoll eindringllch 
die verhaltniisimassig seltenen Kitrnnfe mit den bolschewlstl- 
schen Horden, die Freuden und Leiden des Lagerlebens, Er- 
lebnisse mit Fraiuen, ailes gesehen mit den Augen eines jun- 
gen FreiwiHi'gen von 16 Jabre.n, der der SoWbank mit Freu
den entlaufen ist, um sein Land und seine Angehorigen vor 
der boischewistischen Herrschaft <zu bewahren, vor allem aber 
getrieben durch seta Abenteurer-Blut. Das Buch gibt einen 
guten Einblick in die Seele der damalig heranwaohsenden 
Jungen und die Art und Weise des Kleinkrieges. Besotiders 
hervorzuheben stad die ausgezeiohneten Schilderuntgen der 
Stinrmungen dieser jungen Menschen vor und wahrend der 
ersten Kfimnfe und die Bescbreibung dieser Kamofe setbst.

Schaa.

Georg Hermann: Grenadier Wordelmann.
(Ullstein Verlag, Berlin).

Dieses Werk ist ein echter Georg Hermann. Llebevoll 
versunken ta zarte Natwmaterei&n, a,us denen die Stlmmung 
der Mark leiise aufklingt, sehr zart den Pinsel fiilirend in der 
weftfcrinen Vergangemheit, die um Potsdam. Brandenburg, des 
idten Fritzen Grenadiere und etae barbarisohe Gerichtsord- 
mmg webL Anfclamge an fontsmesche Stiimmungen, Resigna
tion tai Austalang, an sein Bekenntnis: „Ich bin auf ein Stilles 
Licht gestellt auf Ruhe und Klarheit". Aus zdhltasen Details 
formt Georg Hermann die Welt um 1780 zu etaem Gamen, 
wie sich eiinst aus seinen Handen dais Biedenmaier um Jett- 
chen Gebert vertrHumt und still bervorzarjberte. Da tpippelt 
auf Stbckelscbuben die Stiełtochter des altem Bau«r.n und 
Krugwirts Schmitadorff mach Potsdam Hm. Puder stdubt erns 
tarem Haar und tar ReWrodk schaukelt. Sie wollen sich 
trauen lassem, da der Alte, der K&nig, endlich die Eriaubni's 
zu ihircr Eire gegeben hat, die als Blutschamde gestenrelt wor- 
dim ist. In der Geldkatze des alien Schmitzdorff klimipern 
die Taler. Manch einen hat er den Grenadieren gegebem, von 
denen einer, der Wordelmainn, ihim versprach. beta) Kauig 
Fitfspracbe etanulegein und es amch epreiebte. Der einfdltige 
Bańieir. Er ist eimem Scherz des Wordelmann zum Opfe. 
gefallen, der scbllessłich sel'bst die Trauung inscemlert. In 
dieser Tragikomedie lachen tausend Kobolde. wtirzen berli- 
ner Humor und deirber Witz das Spiel. Ergbtzlich, wie 
Illusion zur Wirklicljkeiit wird. die Feierlichkeit der Trauwig 
die tciitaebmcnden Sołdatenliebsteji zum Schluclizen binmeasst. 
Aber ploT-Tch scheitert das Spiel, wird die Pldsantenie, der 
WaohstubcnscheTZ zu einer Afftire Wo.rdelman.n AllerMch- 

Sache beg: sehr etatach: Der Verlag schtass (auf Emofehlung 
Ludwigs WiHlpers) .irtt einem gewlssen Herm Franz Ludwig 
einen Vertrig fiber die Abf;ss-.m:g einer ęrossen Wiillner- 
Biagirartaiie zum 70. Geb’wtsi’jge des Meisters (vor 2Va 
Jabrw). Der Mann erhielt seta voiles Henomr und dirs Ma- 
tetial und beganm zu arbeiten. Verspatat liafcde er ab. Aber 
d'e Veswatunig ware tioch himgegangen, — wiire das Mam- 
.skrtat (nach Ansicht des Verlages) nicht vCflig unbreuchbar 
gewesen. Der Vertag weigerte sich zu dnucken. Der Autor 
orOizessiert. Der Verlat lasst sich Gutaolnten geben von Emil 
Ludvfiig, Professor Korff. Geheimrat Vclkelt urd etaer Memge 
apderer Leute, die deutsch k(tanem. Es gibt nur eine Ansiobt: 
dieses Manusfcriipt ist vcdlkommen unbrauchbar. eta ktad'H- 
cbes Gewasch, elm plattes Sammelsurium abgebra'jchter 
Phirasen, die armseljge Anetaandebreiihung ven D’lten, Briefer,, 
Kritiiken, Tbcaterzetteln. Sehr snat greift Wullner eta der 
sich lattige gewelgert het, das Elaborat zu lesem: er verbietet 
mit der gamzen Kraft seiner Persbnlichkeit das Brschcinen- 
Der Prozess wird durch drei Instanzen getrieben. Ter Ver
lag wird schliessHch rechtskraftig verurtei't, das. Buch eu 
druckcn. Der sicgreiche Klager Ludwig emtschllesst sich zu 
einer Bea ’beifn.ng, durch die das Allersohlim nste bese’tigt 
wurde. Was bloibt, 1st uoch sohl-imm getrug.

„Das Jaliir 1858 war in Miteter ein gates G-buntsjabr. 
Doktor Wcrlitż hatte Arbeit in Fiille, es re.gneta Kinder, 
zarte und dlcke". Das 1st die Oeburt. Sbllter wird s schlim- 
mer. Aber lassem wlr das. Eta unmbrliches F uh mehr, 
das Gesohwatz etaes kletaen eitlen Menschen fiber einen 
Riesen. dessen Erscheinung. dessett Kunst, dessen gaitize, gr~sse 
wunderbąre Einmaligkeit der Skrbent ncir mit eta paar bhi- 
rrtigen Phrasen erahnen kwin. Wiiltaer hatte Besseres ver- 
dtait. Das ist das SchnwzHche am diesem .Fall": dmss 
Ludwig Wfillner in die Hinde eines Pfmschers fid. der viel- 
leioht „das Beste" wcllte, fiber nur dfs Jfimłnerb -hste zu 
geben vermochte. Fiir die Frcnde Wiillners. fiir die Hun- 
dertterjsehde alter wnd jumger Memscban iiberaM ist das mta- 
destans sehr argerlich. Das Buch bietet. abgesehen von 
Text des Klagens Ludwig, eine Menge schita.er BTder, eta 
vdtetanidiges Verzeichmis alter Lieder, d’e Wiiltoeir Je gesun- 
gen hat, und synratMsćhe tffld king® Anesserungaii Haunt- 
nrcmns, Volikelts, Emil Ludwigs, Bassermnans, Mcissis u. a. 
fiber dem Freund und Kftnstter Ludwig Wullner, der hier eine 
Missb.andluing enfuihr, die nfcht schweigend litagerrmmen 
werden kann. Erich Ebermayer.

ster Missbilliigumig. Die Strafe folgt arif dem Fusse. Wor- 
delmainm, der Anstifter muss Gassenlaufen, der cite be-tro- 
gene Batter wandert ins Gefangnis, die kleine Soohie ins 
Znchtha'is, die SoldatenTefcsten ins Sninn;hi2us. Der alte Fritz 
bieibt der Sfindembock, der Ge'st der Tnuppe, den dieser „Erz- 
likn" Wordehnann zernagte, wird gerettet.

Dieses Buch mag ntoht zugunsten eilner Tendenz ge- 
schriebem warden sein; die Oeschichte W-ndelmainn soil vor 
hundertifiinfzlg Jahren Wirkichikeit and Wahrheit gewesen 
sein.

Vicki Baum: Zwlschenfall in Lohwinckel.
(Ullstein Verlag, Berlin).

Vicki Baum, Liebling der Berliner Iltastriertengemelnde, 
die modernes Leben, moderne Menschen, das Leben einer 
Studentin, Tanzerin, eine Bisbenfahrt, „Hell ta Frauensee" ge
stalt et sehen will. Hier wird sie nach Lohwinckel geffihrt, 
einem rbeinischen Stadtchen, wo die Enten gfcich hlnter der 
Kirche schnattern und die Da-men der Stadt aus Reputation, 
einen Hut aufsetzen, wenn sie uber die Strasse geben. Hier 
weht wie ein brausender Orkan die Grosstcdtluft da-her. Sie 
kommt mit den Insassen eines Autos, das an einem Chausee- 
baum zerschellt, reisst verhecrend den ganzeti Umkreis sich 
verbannt und verkonkst filhlender Menschenexistenzen ein. 
Die buntschlllernde Welt dos Films, des Sports, des Geldes 
halt plMzIicb seinen Einzug. Wird ein locikender Falter auf 
dem trostios abgebluhten Garten Lohwinckler Bodens. Her
zen werd-en zu leidenscha'tliclieni Erieben btatend aufgerissen, 
Arbeiterhirn-e geraten ta Aufruhr. Lohwinckel hst seta grosses 
Erieben. „Kinder, ihr iibertreibt", sagt die Filmschausipiele- 
rln Laihia zu Herrn Markus jun., dem Warenhaustahaber, dem 
es nicht gelingt und nie geliragen wird, in dem musikali- 
schęn Zlrkel der Honoraiioren a-uifgenommen zu werden, 
„vielleicht weil ihr so wenige seid." Was weiss Lohwinckel 
vom Nivellierenden der Grosstadt? Hier wird man zum Ori
ginal, zum Senderling. Ein unubersteigbarer Abgrund klafft 
zwischcn Krdhwinkel und Grosstadt. Und Vicki Baum zeiigt 
ihn mit fetaem Humor und leiser Resignation. Es ist selbst- 

verstSnfflJdi, 'dass der Sturm sich legt 4er Autnilrr Loh- 
w-inckels abebbt. Ein jed-er keh-ri in sein altes, gewobntes, 
im iiefsten Wesensgrunde doeh verankertes Dasein zuriiok. 
Nur die Enten schnattern wieder und Frau Dr. Persenthein 
setzt ihren Hut auf, wenn sie uber die Strasse geht.

Mit einem Seufzen und einem LScheln fiber die Unzu- 
langlicbikelt wnseres geliebten Lebens tegen wk das 
Buch ab.

Herman de Man: Die stelgende Flut
(Rainer Wunderlich Verlag, Tubingen).

Eta ueuer Name, Henman de Main, eta Hollander, dtan 
ta setaer Hetact begeisterte Aufnahme wurde. Voni Meer 
urnstailt, von suftigem Weideland befruebtet, haucht Holland 
seinen gesundeo, stamkon Atom aus. Tief ist er dem j'ingen 
Dichter tas Bliut gedrungen, gab Him das funkelnde Llcht- 
soi-el akzemtuierender PinselfUhrung, verschrfeb seine Seele 
dem Meer, seiner elementaren Urkraft, die Deicbe bricht. Da 
wolinen die Bauern ta tarem ererbten Hausrat im Tiefland 
um Ijssel und Lek, Stolze, Herrschgewohnte. Aeusserliche und 
Innerkche, voll Gr&sse der Gestem umd Wuoht der Bewegung. 
vol! grosser Hingabe der Herzen. Und eine Fran. M uter 
van drei Sbhmn lebt unter ihnen, die Ziigel der Wirtschaft, 
die drei S6hne fest in der Hand. Nur einer, GielJan. stemnit 
sich gegep diese Hand- wie der Deich gegen die Ftat. Im 
eigenem freiien Leben wachst er emnor, bis zum Deichgrafeii 
nach a”ssen, eum fragende-n Menschen nach tamen. Er hat 
die Liebe zum airmen Tagefbhnenkind dem Stolze der Matte- 
geopfert, aber er ballt die Finger »ur Faust und es geht wet
ter. Dann kommt im tirfigan Fliessen des Bauernlebens das 
gT^sse Erlebnis, Holland in Not. Dem anstfirmende.n Wasser 
Abflcss ta diesen Teil des Landes zu gewShren, onfert Giel- 
jan obne Zbgern sein Anwesen. ata dem Ge.nerationem gv- 
winkt haben, ctaert anch die alte Mutter ihr Hab und Gut, 
zJeht mit den Fliichtlingen in armselige Baracken. Holland 
'st gerettet. — Und damn verrtant das Leben. Gleljans gros
ses Herz ge'hb11 der Heimat, g-eh&rt der steinaltgewrordanen 
Mitater. Aber je mehr Liebe er schenkt, desto mehr steigt d e 
Flirt in seiinem Herzen. Verlang-en nach etaem |eben'lg<ii 
Glauber! verzehrt ihn. An dem Hinnehmen des Geschick* 
obne Frage ist er vorbel. an Gott nicht. G elian wird alt. 
Giielian wind einsam tai Leben. Die stelgende Ftat brtagt 
Ihn bis Firn Ra'nde des Wahnsinns. ,,M’iss Ich derm klfizii'Si 
ersa'tfein? Ach, Herre. we'se mir den Weg.‘‘ Wie der Ftat 
H-fendg wird sich Gott seiner erba-rmen, denn „Gott 1st 
die Liebe".

Als Ganzes geschlnssen, lebenswahr sind die lebendlg 
kankreten Telle der fiusseren- uhd Seelen - I.andschaft H'd- 
lands, dieses grossen Ba-"ernhofes. Holland selbst schejnit den 
Pinsel geffihrt za haben; Hollands prangend-e Welt, sein heroi- 
scher Bam seine dramatische Bewegtheit werden von Dichter- 
hand verkliirt.

Die steigende Ftat tat das Epos des hollandtachen Bauern- 
tums.

Hans Franck: Jasper und Aline. 
(Ra iwr Wunderlich Verlag, Tiiblngen).

Enta Buch voll Schicksal, das Uber etaer armseliigen Hiius- 
lerkate Mecklenburgs. fiber vier Menschen seine hairte Faust 
niedersobimettern ISsst. Hass und Liebe gehen in erschiitter."- 
der Gestaltung ihren Weg, ewiges Menschseta in Schmid tn id 
Sfthne, die Btabeit von Charakter und Schicksal ziehem vor- 
iiber. Eine Sprache wfihlt, dem kairgen Hduslerleben nach- 
geffihlt. doch vom Herzen eines Dichters durohzittort. Nur 
vier Menschen. Etae alte Mn-tter, in Not umd Elend verbittert, 
in Hass auf Gctt und Menschen versteiirt. Hass auf die un- 
erwiinsebte Schwiegertochter und ihr unehelches Kind, das 
sie in d'e Ehe ndtbringt, und dem die zkrtbohe Liebe des 
Sohmes geh-bnt, als ware es sein eigenes, treiben sre zum Ver- 
brechom .Wahrend Aline, die iuing-e Mutter krank daraeder- 
liegt, eta Knaibe ist Ihr geboren, schleicht die Alte zum Brun- 
nen, lockert d'e NSgel eine Brettes, Tot wird der Eindrtag- 
ling, das unehelicbe Kind, der Liebling des Vaters, aus dem 
Bntmin&n gezogen.

Wer ist der M&rder?, fragt der Vater, tat es metae 
Frau, die die Angst der Krankheit iiberwaltigte. dass ill re 
kfimerliche Schwiiche nuf den Geist fibersrrang? 1st es meine 
alte Mutter, d'e das GlUck meaner Ehe stert? Jaspers grosse 
Giite, setae Menschbchkeit geben die Antwort. Ich„ nur ich 
trage die Schmid. Es war nur ein Ungluok. das ich hatte ver- 
meiden k&nnen. Er stellt sich selbst der Poli.zei. Opferwillig 
nimmt er frenide Schuld auf sich. Da greift das Dorf eta, 
stemoelt die Junge Frau zur M&rderta, treibt die Verzwei- 
feln.de wie so oft ins Gefangnls zu Jasner, Licht ta das Dun
kel zu brtaigen, Sie klagt, nicht relnen Herzens gewesen zu 
seta, dem Wunsch gehegt zu haben, das Brett des Brunmens 
inbehte einmal breeben, sein Oof er fordem. Nur der Liebe, 
nur des Bestandes Ihres Gliickes, nur des Friedens lin Hause 
wegen. Aus Einzelheiten direr ErzliWung zuckt es wie ein

PAUL LIST VERLAG, LEIPZIG

HENRY FORD Und trotzdem vorwdrtsl
Einzig autorisierte Ausgabe. deutsch von Curt Flesing.

Geh. M. 6.—> Lein. M. 10.—
Ein Kompendium wertvollster Wirtschaftserkenntnisge
— eine Philosophic der Industrie und des Geschdfts- 
lebens. t> Uhr Abendblatt.

EDOUARD HERRIOT 
Vereinfqte Staoten von Europa.

Deutsch von L. Nevinny. Geh. M 6.—, Leinen M. 10.— 
Die kritische Beurteilung und positive Entwicklung des 
Problems von seiten eines Vorkdmpfers der Idee. Darti- 
ber hinaus hat es insofern eine Mission, als das V>k 
fiir den Qedanken eines Paneuropa gewonnen werden 
soil, denn nur durch d'e Vdlker und nicht durch die 

Politiker allein kann er verwirfklicht werden.

FR8EBRICH LIST Der tr^sthe Deutsche.
steif kart. M- 6.50, Lein M. 8.50.

Von K. A. Meissinger. Mit 8 Bildtafeln. Geh. M. S-50.
Prof. Werner Sonibart: Das Buch gehórt zweifellos zu 
den bedeutendsten Erscheinungen der biographl'schen 
Publizistik der ietzten Zeit. Dass das Ganze des Pro
blems „Friedrich List" mit grossem Verstandnis fiir das 
Wesentiiche erfasst und mit meisterhafter Klarheit zur 
Darstellung gebracht ist, scheint mir unzweifelhaft
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Mit Vorwort von Benito Mussolini.
Einfiihrung von Hans - Joachim Bottcher.
Oriani zeigt in diesem geistvollen Buche, wie sich gegen 
unsere entseelte Maschinenkultur, gegen flachen Opportunis- 
mus, gegen Kleingeist, gegen falsch verstandenen Fort- 
schritt die uralte Gewalt idealer Gesinnung emporen muss 
und wie allein der Gedanke und das Ideal und seine restlose 
Bekennung zu ihm unsere Zeit aus ihrer Verworrenheit und 
inneren Leere zu erretten vermag.

Wiihe'm
Lichtenberg

2,20
3>8o
die

als die neueren Bengt-Bergs, aber in Einem gleicht es ihnen: 
es 1st ein Buch fur die jungen Menschen jeden Alters.

Stefa Katz.

Roman. Brosch. 3,20 RM.
Leinen 4,50 RM. 

Dosena war der ziindende Funke. Harich aber lasst seinen 
Helden wahrhaft ins Grandiose wachsen: Und das ist immer 
das Menschliche. Die madonnenhafte Liebe der Tochter 
adelt das ganze Buch.

Die Gehundenen. Roman. Brosch. 3,80 RM. Leinen 5,50 RM. 
Ein Buch herber Bodenstandigkeit von einem echten Dich- 
ter des Volkes geschrieben. Die Leidensgeschichte einer 
Frau, einer Familie, einer Generation.

Jerzy Szaniawski
bat den pclnisohen Literatwr-Staatspreis in Hbhe von 20.000 
Zloty fiir sein Dr.ima Adwokat i róże enhaltbn.

Groleske des Ruhms. Ein heiterer Roman.
Brosch. 3,20 RM. Leinen 4.50 RM.

Ein ,,Kenner" ersten Ranges schildert spannend und kóstlich 
die vielen Klippen auf dem Weg zur Popularitat.

Brosch.
Leinen

Hermann Hesse urteilt: Dichtungen, 
einem ungewohnlich tiefen Erleben stammen.

gruss an Louise 
schaft der Freunde

Michael Arlen: 
chen.

Canfield:
Berlin.

B. Czenes:
Verlag, Berlin.

Rastakoff zwischen den Liehenden. >
Roman. Brosch. 4,— RM. Leinen 6,— RM. 

In seliger Beschwingung oder in wehmiitigen Sehnsiichten 
in einer zauberhaft fliessenden Sprache geschrieben ergreifen 
Rastakoff und seine Frauen unser Herz.

des Aron Isaik. Welt Ver-

und Hermann
Kiepenheuer Verlaig, Barlin.

/A’'

Sonderprospekte, Kataloge gratis

1,80 RM. Leinen 2,60 RM. 
Das abenteuerliche, romantische England zeigt uris der Ver- 
fasser. Ein wenig Oscar Wilde. Ein sehr charmanter Un- 
terhaltungsroman.

Tscherwonez. Roman. Brosch. 3,— RM. Leinen 4,50 RM. 
Die russischen Geldfalschungen liegen dem Roman zu Grun- 
de. Er ist mit Spannung und Aktualitat gesattigt.

Dorotha Hofer-Dernburg:
Babys Welt als Wille und Vorstellung.

(Pad Neff Verfcg, Stuttgart).
in fein ausgeschliffenen, kurzeń Kapitelu wird des Kindes 

Welt offenbar, von erster Dammerumg, allmahlichem Enva- 
chen, Sprachformung, Staun-en in die Welt h'inein, bis zum 
Selbstbew'usstwerden, den Jahren der Schule. Das Wunder 
der Menschwerdung im innigsten Zusammenhang von Mutter 
und Kind, bluht in der Intuition einer Dichterin auf. Sie wird 
die heute so oft verschiitteten Quellen des Sehnsuchtsstro- 
tnes der Frau leise wieder ans Licht aufbrechen lassen. Denn 
hie.r spricht eine Frau und Mutter vom Gliick der Muttet- 
schaft, bekennt die hbchste Lebenserfullung in ihr, erlebt ihre 
in.nerste Erschiitterung im lebendigen Anteil an der Frucht- 
barkeit der Natur, dem kosmischen Zusammenhang der Welt, 
— Oihne die Opfer des Mutterseins au vergessen. Aus den 
allgemeinen Ziigen der Babvwelt fermt die Antonin alhnah- 
lich die ko.nkrete Individualitat eines besonders intelligenten, 
empifindsamen, n a chdenik lichen Kindes, dessen Denken und 
Sprache manchmal dem Bereiche der „Grossen" sich allzu- 
sehr emnahert. Ein Beispiel: „Mufti, jetzt hbr mal, du hast 
mir gesagt: Eine Frage, die man sich selbst bea.ntworten 
kann, ist eine damme Frage. Un mu sieh mai, ich bin doch 
auch ein richtiger Mensch, und warum sell i c h damme 
Fregen beantworten". D'ese Worte sind gemaebt. Aber man 
vergisst sie uber der Atmosphare dieses Buches, iiber den 
Reizen, Neigungen, Versuchiung.cn und Fehlern echter Kind- 
Kchkeiit. Die Welt wind zu einem duftenden Garten, in dem 
das Kind mit behutscimen Handen nach Blumen und Kafern 
greift, Tell von ihnen alien, beseligt auf Wiese und Hang 
muhemd. Das sich an der Welt der Grcssen verletat, mit 
umbandlgem Freiheitsgefiihl an ihrer Autcritat zu riitteln ver- 
sucht, dem Erziehungswillen mit klei.nen Listen und Tucken 
auszuweichen verstebt, ...2 ‘ —
fiihit. seiin kleines Herz vemtrauensvcli in seiner ganzen Fiille 
hingibt.

Eine Dichterin hat dieses Buch uns Frauen geschenkt, 
■wie elnen sohonen Blmmehstrauss. den das Kind uns dar- 
reicht.

Beng-Berg: Die Mutterlosen. 
(Verlag Dietrich Reimer, Berlin).

Haufig werden jetzt friihe Werke eines inzwlschen erfolg- 
reich gewordenen Autors neu aufgelegt and damit einer meist 
wohlverdienten Vergessenhe’t entrissen in der Hoffnung, 
dass der neue Ruhm auch auf die alteren Arbeiten seine ver- 
goldenden Strahlen sende. Aber Bengt Berg's Buch Der See- 
fai. hat es wirklich verdient, in dieser neuen schónen und 
geschmackvoll ausgestatteten Ausgabe wieder unter Men
schen zu kommen. Die friihere Ausgabe enthielt eine kleine 
federgezeichnete Karte. damit der Leser nuir ja ganz genau 
die Geographic der Gegend wisse, in der die Geschichte 
spielt, und die Strome. Seen und Walder, Fjalle und Stimpfe, 
die Landschaft im Wechsel der Jahreszeiten, im Licht der 
Mitternachtssonne. im Dunkel der Schneesturme war dem 
Dichter woW damals Hauptperson. An der Titelanderung ist 
erkennbar, dass Bengt Berg selbst jetzt anders zu seinem 
Werk steht als vor 8 Oder 9 Jahren. Jetzt heisst das Buch 
Die Mutterlosen und damit sind die zwei armen kleinen 
Wiirmer in den Brennpunkt unseres Interesses geschoben: 
ein Menschenkind, dessen Mutter bei der Geburt zu Grunde 
geht, und ein Barenjunges, dessen Mutter von Menschen ge- 
tótet wird, wahrend es noch ganz unselbstandig ist. Beide 
werden von einem Manne, einem Kampfer. einem Jager ihrer 
Gattung zum Lebenskampft erzogen. Die Geschichten Beider 
laufen parallel, nur an einer Stelle, fast am Schluss des 
Buches, kreuzen ihre Lebenswege. Interessant und sehr 
Bengt-Bergisch ist es, wie in Pertula's, des Finnenjungen 
Seele allmahlicb die Liebe zum Mitgeschopf, zum Tier sich 
entwickelt, obwobl er von den wenigen Menschen, die er 
kennt, nichts gelernt hat als: Tier ist Nahrung und muss 
erbeutet werden. oder Tier ist Feind und muss getótet wer
den, bevor es dich tótet. Natiirlich bereitet dem Jungen sein 
eigenes Gefiihl grósstes Befremden und Unbehagen, er kann 
sich seine innere Bewegtbeit nicht erklaren, er schamt sich 
und wiirde sie nie zeigen, da doch sein Vater und auch sein 
Lehrer sogar das Gefiihl unterschlagen, das Mensch an Mensch 
bindet und den Menschen vor dem Menschen schutzt. Die 
Mutter hatte da wohl helfen konnen. Klarheit schaffen und 
dem Mitleid und der Liebe Wcge ebenen! aber so eine Hand- 
voll Manner, ausgestattet mit Jagdinstinkt, Erwerbssinn und 
Aberglauben?

Es liegt eine unsagbare Stimmung fiber dem Buch! Die 
nebelumwogten Berghange, die wirbelnden Stromschnellen. die 
dunstverschleierten Wasserfalle, die rase.nden Schneesturme 
durch die Geheul unsichtbarer Wolfe und Stimmen unsicht- 
barer Menschen tonen, der Wanderleppen diistere Erzahlun- 
gen von den Elben, den Unirdischen, den unheimlichen 
„Katniha", die Keincr auch nur nennen kann ohne Unheil 
herauf zu beschworen: das sind Schilderungen so vol! wil
der Schwermut, Phantasie, erdliobender Romantik. wie wir 
sie eben nur von einem sehr tief mit der Natur Verbundenen 
erhalten kOnnen. Einen grossen Reiz des Buches bildet auch 
seine Sęrache: es ist gamicht wie von einem zunftigen 
Schriftsteller, gamicht „ve.rfasst", nicht .geschrieben", son- 
dem ganz schlicht dahinerzahlt, gesprochen, wie Freunde,
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war das Therm- einer Gastvorlesung, die Prof. Halecki, 
Dekan der wairschauer philcsctphiscihen Fak.ultat, auf 
dutiig von 4 lustitoten der Universitat Leipzig hielt.
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belles Licht In Jaspers Hirn. Die Mutter 1st die MSrderln,. Wandergenossen einander was erzahlen. Es 1st ganz anders 
er hat seine Frau ungerecht angeklagt. Die Tateri.n wird ' -*'0 r:------ .. -------------------------
uberfiihrt. In denselben Brannen, in den sie ihr Opfer tri&b, 
stiirzt sich die Alte, die Hande noch im Tode geballt.

.„Die Geschichte einer gefahrdeten Ehe“ nonnt Hams
Franck dieses Buch. Liebe, Liebe, die Not umd Tod, Schuld.
Verfehinung und Gefangnis besiegt, ist starker als das Schick- 
sal.

Die Emporung des Ideals.
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