
Opłacono ryczałtowo. Einzelpreis 0,50 zł. beiw. 0,25 Rmk.

•'.V■ i/ 4

IW
!IW

crscneint jeden Mittwoch und bonnabend. Bezugsprets m Poleti 
ł Złoty, im Ausland 2,00 Reichsmark monatlich ausschliesslicb 

Bestellgeld. treibleibend.
Redaktion, Verlag uno Administi.: Katowice, M. Piłsudskiego 27 

Telefon 168, 1998.

Organ der
„Wirtschaftlichen Vereinigung 

fur Polnisch-Schlesien“
Chefredakteur: Dr. Kranz Goldstein, Katowice

“1 —   ——i
Anzeigenpreise nacn lestem larii. Ber jedei Beitreibung uno be 

Koiikursen tallt jeglichei Rabatt tort.
ErfOllungsort; Katowice, Wojewo scnatt >chleslen. 

Bankverbinduny: Deutsche Bink u Diskontogesellschaft Katowic 
mid Hei-tnen P. K. O. Nr. 31'4238 Katowice

.................. .
Durch hóhere Gewalt, Aufruht. Streiks und dereń Folgen hervorgjruf ,ie B itrlebsstflrungen bejrliten kelner Xisnruch auf Rackerstattuną des Bezugspreises oder Nachlieterung det Zeitung. 

Nachdruck nur mit Quellenan.jabe s'st ttet.

Jahrg. VIII Katowice, am 10. Januar 1931 Nr.

Handel w roku 1930
Znów upłynął rok i mamy ułożyć bilans gospo

darczy za rok 1930.
Zanim przejdziemy do poszczególnych działów 

naszej polityki gospodarczej w stosunku do handlu, za
stanówmy się nad stosunkiem naszej po'ityki gospo
darczej dla handlu na tle ubiegłego dziesięciolecia 
i opierając się o tę platformę, przejdziemy do poszcze
gólnych kierunków obecnej polityki gospodarczej wo
bec handlu.

Jeżeli cofniemy się wstecz o całe przeszło dzie
sięciolecie, porównamy pcg'ądy na zagadnienie handlu 
z obecnemi poglądami, musimy stwierdzić, że naogćł 
nastąpiła pomyślna ewolucja. Prześladowało nas bo
wiem w pierwszem dziesięcioleciu Niepodległości, jako
by dziedziczne obciążenie czasów przedrozbiorowych 
pe wnego' rodzaju nnrzedzema wobec handlu, a naw'fet 
pogarda. Nauczyliśmy się traktować handel po maco
szemu. nastawiając całą politvke gosnodarcza wrogo 
wobec handlu, wyrazem czego jest znana po’ityka podał 
kowa, celna, kredytowa, reglementacyjna i t. d.

Dopiero w drugiem dzies:ęciolec'u. po przewrocie 
majowym oraz po ob'ę"iu teki Ministerstwa Przemy
słu i Hand'u przez p. inżyniera Kwiatkowskiego nastą
pił zasadniczy zwrot całei polityki gospodarcze! wo
bec handlu. On bowiem doniero zasługuje godnie na 
imano Ministra Przemysłu i Hand’m gdyż ujął w spo
sób europejski jako pierwszy znaczenie hand'u i od
ważył się wyraźnie ośw’adczyć. że warunkiem siTego 
organizmu państwowego jest silny stan kupiecki. Prłne 
wiec przeszło 10 lat trzeba bvłn. by poten’ć cała do
tychczasowa taktykę wobec handlu i rozwiać niechęć 
oraz uprzedzenie.

Pod jego wpływem nastąpiło powolne odmienne 
ustawienie się wobec handlu, systematycznie dokony
wała się ewolucja poglądów na zagadn’enie handlu; 
nie znaczy to. by odpowiednio do jego faktycznego 
znaczenia traktowano handel i przyczyn'ano się do 
jego rozwoju, lecz o ile dotychczas uważano handel 
za całkiem zbędny, lub podrzędny czynnik gospodar
czy. to obecnie w głównej mierze zawdzięczając jemu, 
uznano handel za czynnik równorzędny innym gałę
ziom życia gospodarczego. Opuszczenie przez nego 
więc p'acowki Ministerstwa Przemysłu i Har-dlu uznać 
należy za ujemną pozycję w naszym bilansie rocznym 
nietylko dla handlu, ale dla całego życia gospodar
czego Polski. Można o mm było śmiało powiedzieć 
że jest właściwym człowiekiem na właściwem miej
scu. wszelk'e bowiem jego posunięcia oparte bvłv na 
realizmie, na cyfrach, na statyshme i nimfy nie był 
owiany zbytnim optymizmem. Należy tylko życzyć 
sobe, by ten człowiek me ograniczył swojej działal
ności na zbyt małym odcinku, i zajął znów odpowied
nie stanowisko w życiu gospcdarczem.

Jeżeli przejdz’emy do poszczego'nych kierunków 
naszej no'ityki gospodarczej to bezsprzecznie zagadnie
niem, które interesuje całe życie gospodarcze Polski 
jest sprawa naszego systemu podatkowego. Uważamy 
za zbyteczne ponownie naprowadzić i udowadniać, że 
nasza błędna po’ityka podatkowa jest, o ile nie wy
łącznym powodem przesi'ema gospodarczego- . to 
w każdym razie jednym z głównych powodów. Sfery 
gosnodarcze do rozpaczy i do zbudzenia nawołują 
wc!aż do reformy systemu podatkowego, lub przynaj
mniej do reformy podatku przemysłowego. a w ubie
głym roku nie nastąpi zmiana w tym k:erunku a-i 
na jotę. Ministerstwo Skarbu stwierdziło i rrzyz-ało 
c^1nteozn:e. że nastroiło nrzeę'ażer':e podatkowe i że 
reforma podatkowa jest konieczna, dow’edzie'pn'v sic 
jednak cstąMo z expose M'ris'ra Skarbu, że n’e est 
rora obecnie na przeprowadzenie reformy podatkowe’. 
Uzes-dn'en'0 +pgo ctapnw'ska nie ie»f nam wytłuma
czone, P Minister bowiem Skarbu tfnma^zy sic tern, 
że nn p;erwcze . de-resm n;e ;„<-+ okre
sem Czpcp do rrze-f ^-^^-^ma ref^H”” r> do 
a po drugie, że „inna dziedzina gospodarki, a miano

wicie rolnictwo wymaga pomocy ze strony Skarbu 
Państwa**. Ani jedno uzasadnienie, ani też drugie nie 
potrafi nas przekonać, gdyż właśme reforma jest ko
nieczną w czasie ogólnej represji gospodarczej, aby 
zapobiec dalszemu i kompletnemu załamaniu s:ę życiu 
gospodarczemu. Tak uzasadnia swoje stanowisko 
p. Minister Skarbu, który przed miesiącami nietylko 
uznał za niezbędne obniżenie stawki podatku przemy
słowego. ale nawet w jednym dniu uczynił już kon
kretne ustępstwa i ulgi w zakresie podatku przemy
słowego, a w następnym dniu cofnął je, tłumacząc się 
pomyłką rachunkową.

Co się tyczy argumentu, że pomocy tej potrzebme 
ro’nictwo, to przyznajemy. że nie zazdraszczamy wcq,e 
rclnictyp, stanowczo jednak twierdzimy, że środki 
i*cznićzj, jak'e stosuje się do —szego chorego orga
nizmu gospodarczego nie są celowe, nie można bo
wiem ograniczać się do leczenia jednej części c>a*a. 
gdy całe ciał^ jest chore. Wszystko jest wynikiem 
błędnej również polityki wrbec rolnictwa/ które sto
sunkowo jest najmnie; obc'?ż~ne. a wynikałoby z tego, 
by cały ciężar wziął handel na swoje barki.

Tak więc ubiegły rok przyniósł nam rozczarowa
nie w polityce podatkowej, gdy ze wszech stron ocze
kiwano reformy; niestety r/e nastąpiła ona i się nie 
zapowiada. Mamy jednak nadzieję, że czynniki miaro
dajne świadome katastrofalnego położenia gospodar
czego nie wezmą na siebie cięźk:ej odpowiedzia'mści 
zupełnego załamania się życia gospodarczego, które 
bezsprzecznie grozi w razie nieprzeprowadzenia re
formy podatkowej.

Również w dziedzinie polityki celnej n ewiele s’ę 
zmieniło. W ubiegłym roku nie doczekaliśmy się jesz
cze ukończenia nowej taryfy celnej, będącej jeszcze 
w opracowaniu. Ukończenia jej oczekują sfery gospo
darcze, albowiem obecna taryfa celna .nie jest wcale 
dostosowana do naszych stosunków gospodarczych 
i o tejże taryfie wyraził się jeszcze przed kilku laty 
prof. Kemmerer, że niema podobnej taryfy, któraby 
da'a sposobność do tak dowolnej interpretacyj i zawie
rała tyle niejasności. Kuniec musi oprzeć się na nowo
czesnej taryfie i nie może być narażonym na niespo
dzianki, że jeden i ten sam towar jest często rozmai
cie clony, nietylko przez różne Urzędy Celne, ale przez 
jeden i ten sam Urząd Celny.

Nowa taryfa celna musi być odpowiednio zróż
niczkowana i musi dać kupcowi gwarancje pewności 
w obrocie. Jak się dowiadujemy, wre gorączkowa 
praca w Ministerstwie Skarbu nad ukończeniem nowej 
taryfy celnej i w lutym można spodziewać się ukoń
czenia prac Komisji nad projektem nowej taryfy celrej. 
Projekt ten ma być jeszcze przesłany czynnikom zain
teresowanym celem zajęcia stanowiska, noczem ści
ślejsza Komisja ustali ostateczny tekst, który przeka
zany zostanie następnie ciałom ustawodawczym do 
uchwalenia.

W zakresie polityki kredytowej nie nastąpiła 
żadna zasadnicza zmiana w stosunku do handlu. 
I w tym roku tak ciężkim, w którym pomoc kredy
towa d'a hand'u była tak konieczną, kroczono raz 
utarta, drogą. Handel stal w pomocy kredytowej na 
szarym końcu: w pierwszym rzędz’e rolnictwo, na
stępnie przemysł, a na samym końcu handel. Jeszcze 
nie dotarło do nas zagranicą powszechnie przyjęte 
przekonanie finansowania produkcji przemysłowej 
nrzez handel. On bowiem jest arteria, stanowiąca 
iiiście dla przemysłu, a z chwila. gdv handel iest po
zbawień’- środków obrotowych i możności kre'vt~wej 
przemysł niema mrźnoś~i pozbycia towarów. P~d ko
niec roku dotknęła również handel niesnod’hnka ze 
s’ro”v Panku Polskiego we form:e zaostrzeń kredyto
wych. k*óre spowodowały jeszcze większą ciasnotę 
nienieBzy.

W nnl’tvco trai't-’tnwel nie doczekaliśmy sio 
w hK'ohJtp, rnl-n prpn-r1-„.-„’3 słnf.rZ-ów b"n ''o" ”ob 
z dwoma najbliższymi sąsiadami: z Niemcami '! Rosją.

Wojna celna z Niemcami trwa da’ej, a 'nawet 
w zaostrzonej formie gdyż w przeciwieństwie do ubie
głego roku do chwili obecnej nie nastąpiło przedłuże
nie pro-wizorjum drzewnego, tak oczekiwanego przez 
przemysł i handel, drzewny, walczący również z ol- 
brzymiemi trudnościami z powodu dumpingu rosyj
skiego.

Nie jest naszym zamiarem badać kwestję winy, 
względnie która strona ponosi większą winę, faktem 
jednak niezbitym jest, że jak w każdej wojnie p-dnją 
ofiary i nie no żna ująć kwestji tej z tego punktu wi
dzenia, że ta lub owa strona ponosi większe ofiary; 
miejmy jednak nadzieję, że mimo to. że chwilowo wy
gląda tak odległem. to jednak nawiązanie normrl ych 
stosunków handlowych nastąpi szybciej, aniżeli się 
spodziewamy,

Bylibyśmy jednostronni, gdybyśmy również nie 
podnieśli dodatnich pozycyj w naszym bilansie rocz
nym. ,

Bezsprzecznie podkreślić należy na pierwszerń 
miejscu moment stabil’z.acji na«żef waluty. Dobrze ma
my jeszcze w pamięci te smutne czasy, kiedy wartość 
pieniądza topmała z godziny ną godzinę, a ceny 
w miarę tego pozornie wzrastały, a kozłem ofiarnym 
był zawsze kupiec, któremu zarzucnno winę drożyzny, 
i zazdraszczano. że się bogaci. Później doniero oka
zało się to legendą i jak skończyły się te bogactwa, 
świadczy naj!ep:ei rozpaczjiwy stan kuniectwa.

Podnieść również należy rozbudowę oraz żywot
ność samorządu gospodarczego, w szczególności zaś 
Izb, Handl.-Przemysł. Oparte na dekrecie i na upra
wnieniach tamże zawartych, rozwinęły one bardżó 
żywa działalność, dowodem tego cały szereg z:a’dów-, 
na, których nie było jednego żywotnego zagadnienia, 
Vorebv ne zostało ośw:etlone w wyczernującvch re
feratach i rezo’uc’ach. Gdvby jednak tylko cześć tvch 
palących postu’ałów została uwzy'ę-’ninna. na^amłoby 
nąnewno odprężenie w życiu gosnodarczem. Jesteśmy 
'ednak sw’adkami. że czynniki n->iaroda;ne nrzech^dzą 
dn porządku dziennego n?d uchwałami Izb. Musmy 
iednak zajać słanowisko konsekwentne, jeżeli rozbu
dowę samorządu gosn-’darczes-' urażała czynniki, tma- 
roda’oe za swoja zaHime. to do zdohvc’v tej przywią
zywać należy odpow’edn’a wagę, gdyż Izby stmowją 
skrystalizowana onin:ę sfer g~snodąrczych. a ignoro
wanie nnst"’atów Izb czyni ich mrówcza prace b»zce- 
'nwą. Należ” nrzeło z-cnafrz^ć JzVy w Tnocznle s’<*r- 
szp iinr-'woien’a. by były me rzeczyw‘ś-5e samorzą
dem i odpowiadał” t°rnU zadaniu do jakiego one zo
stały nowołane dotychczas.

W nawiązaniu dn powyższej sprawy oczekiwać 
należy w bieżącym roku ostatn'ogo wyrazu samorządu 
gospodarczego we formie naczplnei izby gospodarczej, 
nrzewidz’anei w art. 68 Konstytucji. Jest rzeczą cha
rakterystyczną. że od czacu do czasu snrawa ta wyła
nia się i staie s’e przedmiotem ngó^-go zainteresowa
nia i nag'e później idzię w n'enam’^d.

Naszem zdamem nigdzie gdzieindziej, Jnk wtaśn'e 
u nas n'e iest t?|< potrzebny narł-mer-t gom-d-ir-zy, 
rymentów. jakich s^abśmy się ofiarami. Należałoby 
przeto powołać do życia bral’iface Izby pracy i no 
uzupełnieni wszystkich szczeb’i niższ”ch samorządu 
gospośrczegn kreować naczelna ’zbę G-s-odarcza.

Jak z powyższego widzimy, bilans nasz gospodar
czy wykazme bardzo wie'e ujemnych nczycyj, jed”cm 
‘ylko pocieszeniem mcżę być kr”-— światowy, który 
dla nas jednak nie może być zadośćuczynieniem, gdyż 
należymy do tych Państw, które ma!ą wszelkie dane 
ku temu by panował dobrobyt, a nie szerzyro się 
w zastraszający sposób bezrobocie.

Mamy iednak nadzieję że nowy Rząd uzyskawszy 
większość będzie miał nefna sposobność zastosowania 
wsze’kich środków mmaevch zan-b:ec dalszemu za
ostrzeniu się przesilenia gospodarczego.

Dr. L. Lampek
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zember 1931 Pos. 739 erschierenen 
ab 1. Januar 1931 bis 30. Jura 1931 
gende Zollermassigungen:
Pos. d. Zoll-

tarifs

Halbedelsteine, echte 
kunstliche eingefiihrt in 
bearbeitetem Zustande 
Bearbeitung (schleifen) — 
mit Genehmigung des Fi
nanzministeriums
Graphit, gemahlen, ebenso 
zusammengeballt zu klei- 
nen Schollen Oder Platten, 
fur Gusszwecke und zur 
Herstellung von Granhit- 
tiegel — mit Genehmigung 
des Finanzministeriums 
Kchlenelektroden, merit im 
Inland hergesteOt, zur Her
stellung von Lange, Kar
bid, Stickstoff, Ferrosili- 
cium und anderen Eisen- 
schmelzen sowie Edelsłahl
— mit Genehmigung des 
Finonzministeriums 
Stabchen aus weissem 
Glas; Stabchen, in der 
Masse gefarbt — al'es zur 
Herstellung von Glaswolle
— mit Genehmigung 
Finanzministeriums 
Glasróhren, masch’nell 
-rogen, zur Herstellung 
Ampullen und ahnli

ge- 
von 
hen 

Verpackungen sowie Glas
róhren mit einem Durch- 
messer von 40 mm bis 90 
mm jmd Róhren mit einem 
Durchmesser von 6 mm bis 
8 mm und einer Wand- 
starke von 0,5 mm bis 
1 mm zur Herstellung von 
Thermosflaschen —• mit 
Genehmigung des Finanz
ministeriums 
Schmieról, verwandt zuni 
Auspressen von elektro- 
technischen Arfkeln aus 
Porzellan — mit Genehmi
gung des Finanzmiraste- 
riums 
Beriumssuperoxyd 
Kalisa'peter, zur Herstel
lung von schwarzen Pul
ver und Exolosivsalpetet 
— mit Genehmigung des 
Finanzministeriums 
Salpetersaure, konzentriert 
(fiber 40° Be), Nitrosesau- 
ro, (Gemischt von Salpe
tersaure mit Schwefel- 
sdure) 
Uebermangan-Pcttasche fiir 
Industriezwecke — mit 
Genehmigung des Finanz
ministeriums 
Organische. chemische Pro- 
dukte, n-icht besonders ge- 
nannt, verwandt ais che
mische Reogenzen beim 
Spiilen vo.n Zinkerzen —•’ 
mit Genehmigung des Fi

nanzministeriums

Aut Grundy der im Dz. U. R. P. Nr. 94 vom 31. De- 
Verordnung gi’ten 
einschliesslich fol-

P. 5b 
u. c

Pos. d. Zoll- 
tarifs Warenbezeichnung

ermassigter Zoll 
in % des Nor- 

malzolles
ausl!7P.7b Holzól
aus 119 P. 4 Benzaldehyd, zur Herstel

lung von synthetischen
Farbmittel — mit Geneh
migung des Finanzministe
riums

aus 140 P. 8 Fassreifen und Blecb kaćt 
u. Anm. 1 gewalzt, von e’ner Starke

von 0.15 mm bis 0,17 mm 
zur Herstei’ung von Rad- 
chen fur Sehuhe — mit Ge
nehmigung des Finanzmi- 

• nisteriums
aus 148 P. 2 a Zutaten und Erzeugn’sse

aus Fdelmetall aufgePhrt 
in Position 148/1 a fiir
Lehr- und techn’sche
Zwecke, nft Genehmigung
des FiramzminNteriums 

aus 148 P. 5 Snez'a'silberdraht zur Her
stellung von Scherungen
— mit Genehmigung des 
Finanzministeriums 

aus 150 P. 4 a Walzei?, gehartet, mit
u. b e‘nem Durchmesser von

850 mm und dariiber fiir 
H"tten — mit Genehmi
gung des Finanzministe
riums

aus 152 P. I Sogen. „Walczaki1* d. h.
Damp’- und Wassersam- 
melbehalter, .geschmiedet 
aus einem Block sow’e 
mit einer Linksnaht, mit 
einem Durchmesser von 
1200 mm und einer Lange 
von *700 nim un-i daHiber 
fiir Wasserróhrenkessel — 
mit Genehmigung des Fi
nanzministeriums 

aus 152 P. 6 a Ausgebogene. eiserne Bo
li. b den aus Stahl, fiir soge- 

narmte Krankenkessel, mit 
einem Durchmesser vc-n 
2700 mm und mehr von 
einer Wands^rke von 32 
mm und dan’ber. mit Ge
nehmigung des Finanzmi
nisteriums

aus 153 P. la I Stahiformen, bearbeitet zur 
Herstellung von Eisenróh- 
ren, gegossen nach dem 
Zentriiugalsystem — mit 
Genehrmgung des Finanz- 
ministęrlums

aus 155 P. 1 Stabldraht gehdrtet. zur 
entsprechen- Herstefung voh Biirsten — 
der Bnch- mit Genehmigung des Fi- 
stabe sowie nanzmirasteriums 
Buchstabe i 
aus 156 P. 1

153 P. lb Erzeugnisse in Gestalt von 
Krippendraht mit einer
Breite iiber 6,5 mm bezw. 
Erzeugnisse in Gestalt von 
Krinnenbandstahl mit einer 
Breite iiber 6,5 mm zur 
Herstellung von Schirm- 
mechanismus — mit Ge- 
nehm gung des Finanzmi
nisteriums

aus 166 Aluminiumplattchen zur 
Herstellung von Explo- 
sionsmaterial, mit Geneh-

15

15

30 

zollfrei

20

20

25

20

- j

30

20

Pos. d. Zoll- ermassigter ZoH
tarifs Warengezeichnung in % des Nor- 

malzclles
migung des Finanzministe
riums 20

aus 175 P. 1 a Seeschiffe, mit eigenem
u. b mechanischen Antrieb mit 

Ausnahme der besonders
genannten 10

P. 2 a u. b Hilfseesch ffe 10
P. 3 Boote, mit eigenem mecha

nischen Antrieb:
a) Fischerb'jote (Kutter) 10

aus

aus 175 P. 4

b) alle anderen, sofern sie 
nicht Luxusschiffe sind W
Seeschiffe, ohne eigenen 
mechanischen Antrieb,
Docks SeeporZons:
a) 1. u. II. eiserne oder 
stahlerne 10

P. 7 Flussbagger, mit Genehmi
gung des Finanzmimste- 
riums 10

P. 8 Boote, ohne elgerea me
chanischen Antrieb:
aus a) Sportboote. sofern 
sie mit einem festen Kiel 
versehen s'nd, sew’e 
Sporttrennboote, fourmert 
— mit Genehmigung des 
Finanznrnister'ums 50

Anm. 2 W'nden. Elevatoren u. dgl„ 
nicht besnr/ers genannte 
Schwimme’nrichturgen. die 
n!cht den Charakter von 
Schiffen haben. werden 
nach der Bruttotonage des 
Schwimmers mF einem Zu- 
schlng von 50% fur die
EinricMungen berechnet 
vom Normalzollsatz ver-
zollt.

aus 177 P. 3 Vir’kanfieber 30
aus 177 P.6h Papier enthalten in Pos.
II u. Ill u. P.

177/6 b II u. III P. 11a u. b
11a u.b P. 20 sowie Papier unterk’ebt 

mit Geweben aus Pkt. 20
zur Herstellung von licht- 
empfin d'lichen Papier —
mit Genehmigung des Fi
nanzministeriums 20

aus 184 P. 5a Garn aus Ramifasern, in 
Knaueln oder auf Spulen, 
roh, upgezwirnt, zur fa- 
brikmiissigen Herstellung 
— mit Genehmigung des 
Finanzministeriums <50 ...-a.

aus 184 P. 5 b Garn aus Ramifasern, in
StrShnen, roh gezw'rnt, zur 
fabrikmassigen Verarbei-
tung — mit Genehmigung 
des Finanzminsteriums 20

airs 187 P. 2 Baumwollgewebe, roh, bis 
15 qm einschl. aiif 1 kg 
Gewicht zur Herstellung 
von Autoschlauchen. mit 
Genhmigung des Finanz
ministeriums 20

aus 187 P. 2 Baumwollgewebe, roh, mit 
satinierter Bindung bis 15 
qm einschl. auf 1 kg Ge
wicht zur Herstellung ven 
geschnittenem Velvet, mit 
Ger-ehnfgung des Finanz
ministeriums 30

| Verbandsnachrichten j
Personliches.

Am 23. Dezetnber 1930 verschied der Uhrmacher- 
Obermeister, Herr Richard Berndt. Der Verstorbene 
war langjahriges Mitglied des der Wirtschaftlichen 
Vereinigung fiir Polnisch-Schlesien angeschlossenen 
Vereins selbstandiger Kauileiue, e. V„ Katowice. Er 
hat an den Arbeiten des Vereins stets eifrig te.lgenom- 
men und diese durch seine relche Erfahrung tatkraf- 
tig gefórdert. Weit iiber die Kreise des Vereins hinaus 
genoss der Dahingegangene durch sein lauteres Wesen 
hohes Ansehen. Sein Andenken wird irn Verein in 
Ehren fortleben.

Wir sprechen dem Sohn des Verstorbenen, Herrn 
Uhrmachermeister Berndt, der die Firma fortflihrt und 
ein be.wahrtes Vorstandsmitglied des Vereins selbstan
diger Kaufleute ist. wiser aufrichtiges Beileid aus.

Geldwesen und Bdrse I 
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Warschauer Bórsennotlerungen.
D e v i s e n.

31. XII. 1930. London 43.31 — 43.42 — 4320, New- 
York 8.92 — 8.94 — 8.90, Paris 33.03 — 35.12 — 34.94. 
Prag 26.44 — 26.50 — 26.38$ Schweiz 172.92 — 173.35
— 17249.

2. I. 1931. Be’gien 124.60 - 124.91 - 124.29. Dan
zig 173 23 — 173.66 — 172.80, Holland 359.17 — 360.07
— 358.27. Lon-Jon 43.31 % — 43.42% — 43.20. New- 
York 8.921 — 8.941 — 8.901, Paris 35.02% — 35.11 — 
.34.94. Prag 26.43% — 2650 — 26.37. Schwe; ’7? so 
173.32 — 172.46. Wien 125 50 — 125.81 — 1-5.19, lia 
lien 46.71 — 46.83 — 46.59.

3. I. Belgien 124.48 — 124.79 — 124.17, Holland 
359.20 — 360.10 — 358.30, London 43.3214 — 43.43 — 
4322, New-York 8.923 — 8.943 — 8.903, Paris 35.01 — 
35.10 — 34.92, Prag 26.44 — 26.50 — 2628. Schweiz 
172.92 — 173.35 — 172.40, Wien 125.53 — 125.84 — 
125.22, itaiien 46.72 — 45.84 — 46.60, Budapest 156.10
— 156.50 — 155.70.

5. I. Budapest 156.04 — 156.44 — 155.64, Holland 
35920 — 360.10 — 358.30, London 43.32% — 43.43 — 
4322, New-York 8.924 — 8.944 — 8.904. Paris 35.01 — 
35.10 — 34.92, Prag 26.44 — 26.50 — 26.38, Schweiz 
172.95 — 173.38 — 172.52. Stockholm 238.90 — 239.50
— 238.30, Wien 125.53 — 125.84 — 125.22, Italian 46.72
— 46.84 — 46.60, Riga 171.60 — 172.03 — 171.17.

7. I. Belgien 124.50 — 124.81 — 124.19, London 
43.31 — 43.42% — 43.21, New-York 8.924 — 8.944 — 
8.904, Paris 35.01% — 35.10 — 34.93, Prag 26.44 — 
26.50 — 26.38 Schweiz 172.88 — 173.31 — 172.45. Wien 
125.53 — 125.84 — 125.22, Itaiien 46.72 — 46.84 — 
46.20.

Wertpapiere.
4-proz. Investitionsanleihe 94.50 — 93.50, 3-proz. 

Bauanleihe 50.00, 5-proz. pramierte Dr-l’aran’e'he 43.00
— 47.00, 5-pmz. Konversionsanleihe 48.00, 6-proz. Dnl- 
laranleihe 67.00 — 69.00, 7-proz. Stabilisierungsanleihe 
7925, 8-proz. Pfandbriefe der Bank Gospodarstwa Kra
jowego 94.00, 8proz. Pfandbriefe der Bank Rolny 94.00, 
8-proz. Obligationen der Bank Gospodarstwa Krajo
wego 94.00, 7-proz. Obligaticnen der Bank Go-spcdar- 
stwa Krajowego 83.25.

A k t i e n.
Bank Polski 158.50. Bank Zachodni 70.00 So’e Po

tasowe 92.00. Częstość? 31.50. Cuk'er 34 00. JJ'f on 
22.50, Modrzejów 10.50, Ostrowieckie 40.00, Staracho
wice 13.50.

.Jabresulf’nio ‘n der Bank Polski.
Die Bi'nrtz der Bank Polski fiir djr» dr’fte Pcem- 

beidekade weist einen Qoldvorrat in Hbhe von 

562244.000 ZL auf, was im Vergleich zur vorhergehen- 
den Dekade eine Vergrosserung um 46.000 ZL bedentet. 
Die Geld- und deckungsfalvgen auslandischen Vernfl’ch- 
tungen stiegen um 14.483000 ZL auf 288.417.000 ZL 
die nichtdeokunksfahigen, auslSndischen V’erpfich- 
tungen um 66.000 ZL auf 124.257.000 ZL Das 
Wechselportefeuille weist eine Vergrosserung um 
5.932.000 ZL auf 672.046.000 ZL auf. Die Pfandanleihen 
stiegen um 7.319.C00 ZL und betragen gegenwiirtig 
85244.000 ZL Andere Aktiva vergrosserten sich um 
17.458.000 Zf auf 154.984 0C0 ZL

In den Passiven verringerte sich die Position Jł* 
sofort falligen Verpflichtun.gen um 61.753.000 ZL auf 
210.322.000 ZL Der Bankbille'umlauf stieg um 92.522.000 
ZL auf 1-328.198.000 Zl Das prozentuale Verhaltnis der 
Deckurg des Bankbiltetsumlaufs und der si fort falligen 
Verpflichtungen der Bank ausschliesslich in Gold brtragt 
35.54% (6.54% uber die statutrrische Deckung). Die 
Edelmetall- und Valutencleckung betragt 55.29% (15...9% 
fiber die statutajische Deckung), die des Bankbillets- 
umlaufs ausschliesslich mit Gold 42.33%.

Wie gewohn’ich zum Ultimo, weist diese Zusam- 
menstel’ung eine Vergrosserung des Goldvorrates. sowie 
der deckungs- und n:chtdecku'i"«fnhigen aus'and s-hen 
Verpflichtungen, wie atich des Wechselportefeuille und 
des Bankbilletumlaufs auf.

Divk’ende der Bank Polski.
Wie geme'det. wird in der nachsten Sitzimg des 

Aufsichtsrates der Bank Po' ! i die Direktion den An
trag stel'en, den Aktioiiaren eine 15%-ige Dividends 
auszuzal-Ien.

Neuo Filialen der Bank Polski
Dio Bank Polski teilt mit. dass mil- dem 12. J’nnar 

d. Js. na'hstehende neue Fi’ialen i'ire 'Irp'g’ e’t auf - 
men werden: Dyn*w. Stróżowie nad WisLkiem, Wi- 
lejka, Zbaraż und Zmigrodz,



Sinfuhr/Ausfuhr/Verkehr J
t Verteilung der Einfuhrkontlngente.

Am 8. d. Mts. land eine Plenarsitzung der Zentra-1- 
Einfuhr-Kommission statt, in der die Verteilung der Ein
fuhrkontingente fur das 1. Quartal 1931 duuhgefuhrt 
wurde.

Gemiiseimport nach Oberschlesien ini Jahre 1930.
Trotz des Umstandes, dass Polen ein ausgesprcche- 

ner Agrarstaat ist, konnte es seine inneren Verhaltnisse 
nicht in der Weise regeln, dass auslandisches Gemuse 
nach verschiedenen Industriegebieten nicht importicrt 
werden miisste. Nach den letzten Berechnurg.n wu.d? 
in den ersten 10 Monaten (Januar—Oktober) des ver- 
gangenen Jahres auslandisches Gemiise ini Werte von 
1.546.000 ZL eingefiihrt. Dieser ancrmale Zustand kann 
nur darauf zuruckgefiihrt werden, dass bei den mrss- 
gebenden Faktoren kein entsprechendes Interecse fiir 
diese Angelegenheit vorhanden ist. Es ware nur zu 
wiinschen, dass das geger-wartige Jahr eine radikale 
Aenderung in dieser Beziehung mit sich bringe.
Die Dezember-Kohlenverladung in Danzig u>'d Gdynia.

Im Dezember v. Js. betrug der fiir den Export be- 
stimmten Kohle in Danzig und Gdynia insg samt 
825.792 to., woven auf Gdynia 279.316 und auf Danz’g 
546.476 to. entfallen, Interessant ist hierbei das starkę 
Steigen der Koh’enverladung im Hafpn von Gdynia, das 
schon 50% der Kohlenverladung in Danzig betragt.

Handelsverkehr im Haien von Gdynia
Die seit langerer Zeit durch das Kuhlhaus in Gdy

nia mit einer norwegischen Herings-Expcrtfirma geLhr- 
ten Verhandlungen wurden nunmehr giinstig abgeschlos- 
sen, und schon in den ersten Tagen des Januar soil ein 
Transpdrf von 6.000 Kisten in Gdynia eintreffen. Allem 
Anschein nach wird von nun der Heringstransport aus 
Norwegen eine stared ige Position im Warenverkehr des 
Haiens von Gdynia einnehmen.

Pclnisch-amerlkanischer Handelsvertrag.
Wie aus New-York gemeldct wird, gehen die Han- 

delsvertragsverhand’ungen zwischen Polen und den 
Vereinigten Staaten ihrer Beendung entgegen. Es wurde 
nicht nur eine Verstandigung in alien, grundsatzlichen 
Problemen erzielt, sondern auch bere ts alls Einzel- 
heiten des neuen Vertrags ausgearbeitet. Die Verhrnd- 
lungen sollen demnachst beendet werden. Der Vertrag 
enthalt auch- die Klausel der Meistbegiinstigung. Das 
Zustandekommen dieses Handelsvertrages hat fiir Polen 
gre-sse Bedeutung. Der bisherige Warenumsatz zwi
schen den beiden Staaten gesta'tete sich namlich bisher 
in der Weise, dass der polnische Export nach Amerika 
nur Vio des amerikanischen Exportes nach Polen betrug.

Belebung der polnlsch-osterreichischen Handels- 
beziehungen.

Wie gemeldet wird, besteht auf polnischer, wie 
auch 6sterre;ch:scher Seite die Absicht, neue Vcrtre- 
tungen in Polen, bezw. Oesterreich zu griinden. Po’nd- 
scherseits bewirbt man sich um die Erlangung von Ver- 
tretungen fiir technische, e'ektro-te-’hnische Artikel, me- 
dizinische Apparate, hygienische Wasche, Holzbearbei- 
tungsmaschinen u. s w. Von Seiten Oesterreichs inte- 
ressiert man sich besonders fiir polnische Fahrriider. 
Angesichts der Proliibitionszollsatze kalkuliert sich der 
Export von Fahrradern zwar nicht, jedoch ist der von 
Fahrradteilen lohnend.

Polnisch-Tschechoslovakischer Lvftverkehrs-Vertrag.
Am 9. d. Mts. begannen in Prag Verhandlungen 

zwischen Vertretern der Polnischen und tschech'slova- 
kischen Regierung betreffend die Unterzeicbnung eines 
neuen Luftverkehrs-Vertrages, der den gegenwart'gen 
Bedingungen angepasst ware. Im Zusammerhang damit 
wurde der b'sherige Vertrag. der mit dem 1. Januar 
1931 erloschen ist, vorlaufig bis zum 1. Mai d. Js. ver- 
langert.

Riiekgang der Eisenbahntransnorte und -einnahmen.
Gemass den voriaufigen Berechnurgcn transpe-r- 

tierten die polnischen Staatsbahnen im November v. Js. 
insgesamt 12.104.048 Reisende. was im Vergleich zum 
Oktober (12.405.234 Reisende) eine Verring-rurg um 
2.5% bedeutet. Einen noch weit grosseren Riiekgang 
weisen die Warentransporte auf. Im November bei 24 
Arbeitstagen transporferten die Staatsbahnen 6.903.491 
to. Waren, wahrend im Oktober bei 27 A-beitstagen 
7.634.130 to., d. h. um 9.6% mehr transnortiert wufden. 
Dieser Ruckgang im November ist auf die geringe Z’hl 
der Arbeitstage. ferner auf die Beendung der Flerbst- 
kamnagne zuriickzuffhren.

Die Kohlenverladung betrug im November v. Js. 
137.320 15 to. Waggons, was im Vergleich zum Okto
ber (199.826 Waggons) einen Riiekgang der Kchlenver- 
ladung um 6.3% bedeutet.

Der Gesamtexport aus Polen nach dem Aus'and 
betrug im November 105.186 Waggons (OkPber •— 
113.005 Waggons), verringerte sich somit um 6.9%.

Im Zusammenhang mit dem Riiekgang d~r Ei'en- 
bahntransporte verringerten s’ch natrrgem^ss au-h d’e 
Ei'enbahneinnahmen, die im November 115 087.769 Zl. 
betn-gen. wahrend im Oktober ’26787 453 Zl. verein- 
nabmt wurden. D!p November-Einnahme verringerte 
sich demnach um 9.3%.

Die Reglenmg im Kampf gegen d’e Włrtschaitskrisis.
De s’ch dauernd verscharferde WirtschaffskrRJs 

In Po'en. die ein Abbi’d der allgemeinen We'twirt- 
schabskris'S darstellt, bildet gegenwiirfg Gegmsfnd 
von Beratimgen und Arbeiten der Regierung. Die Ar- 
bei+en $treben dahin, die Kris’s im Wege einer erfp'g- 
re’chen Ausniitzung der IndustriehiFe zu vermjrdern. 
U. a. wird o«*-’ Prob’em der Vpr^rosserimg r’oc 
we«ens, me Angp1egenT>ejt der Frla^^mg auslandischcr 
Anleihen durch die Regierung behandelt.

Steuerkalender fur Januar 1931.
1. Einkommensteuer

1 von Dienstbeziigen

11 Oewerbesteuer

1. Patente 2. LJmsatzsteuer 3 Umsatzsteuer

latigkeit 
der Behorde NachprOfung der Patente

Aufgabe 
des Steuetzahters

Ab'iihrung der 
v. A b.it eber

Im Laufe des Mona’s ab?e- 
zogenen teuerb trSge

Monatliche
Vorauszahlung fur 

Janurr 1931

Abgabe der Jahresumsatz- 
steuerdekhratlon

Kreis
der Verpflichteten

Alle Arbeitn.ehmer 
mit 

einem monatli hen 
Eifkomm.-n von 
iiber 208,34 zt

Handelskategone 1 u. II 
Industriekitegone i —V 

geweroliche Berute. 
ategnne 1. 11 a u b. fret 

Berute (Art 9.)

Handihtaregone 1. und II 
In ustriekategorie 1—V 

Gewerbli he B rufę Kateg. 
I. u 11 a u. b.

A le freien 
Beruhbeta igu igen

Hfihe 
der Zahlung

Lt.-Tarif
Bei nwnatl. Einkomnrn 
uber 400 zl. ausserdem

3 ’o Kommunalzuschlag

l°/j u 2,/„ bezw. 
S' „ bei Kommiss onaren.

„ Komm. Zuschl 10 "/0 
sonderzu«schlag von der 

Staatssteuer

Termin
Bis zum 7. Tage nach 
Ablaut d -s betr ffertd.n 

Moua.s
15. Januar 15 Ftbruar

Schonfnst Keine Schon'rist Schonfrut bis 
zum 28. Ja mar Keine Schonfrist

Strafen
Geldstrafe 

von 5—2,0 zl 
2% Verzu3sz.nsen

1 '-i'/.
Verzugsznsen Geldstrafe von 50—500 zl

In Regierungskreisen wird auch sehr sargfa’.fg 
uber eine Ermassigung der Preise fiir Industrieartikel, 
sowie Lebensmittel beraten. Dies soli durch eine Ver- 
b.'Iligung der Vermittlung zustande gebracht werden. 
Dieses Problem steht im Zusammenhang mit der not- 
wendigen Besserung der Situation in der Landwirt- 
schaft, die fiir ihre Produkte derart niedrige Preise er- 
zieli, dass diese im keinen Verhaltnis zu den hohen 
Lebensmittelpreisen in den Stadten stehen. Dadurch. 
dass die Spanne zwischen den Lebensmittelpreisen auf 
den Dorfern und in den Stadten verringert, wird un- 
zweifelhaft die Kaufkraft der Landbevolkerung gehó- 
ben, was wiederum einen giinstigen Einf'uss auf dis 
Fassungsvermogen des inlandischen Marktes ausiiben 
soli.

Ein besonderes Problem stellt die Frage der Ge- 
staltung der Frachtgebiihren in der We:se, dass diese 
auf die Hbhe der Preise fiir Industrieprodukte und Le
bensmittel beeinflussend nicht einwirken sollen. In d:e- 
ser Beziehung werden die bereits gebauten Eisenbahn- 
abschnitte unzweifelhaft zu einer Besserung der Situa
tion auf den Marktpreis beitragen. Die hier behardel- 
ten Probleme sollen in Kiirze in konkrete Form gef sst 
und der Regierung entsprechende Antrage vorgelegt 
werden.

KoHenkonvention bls 31. .Tan««r verlangerf.
Da uber die Umgestaltung der Vertrage der afge- 

mein-polnisehen Kohlenkmmention in einigen Punkten 
rMe Verhand’unven noch nicht ahgeschlpssen smd, wurde 
die Knnvention nochmals provisorisch bis zum 31. Ja
nuar 1931 verlangert.

Neue Restellimren f<”r d’e
Durch das Verkehrsministerium wurde der F’sen- 

huttenindvstrie eme Pestellung ?uf 25.000 Tornen S-hie- 
nen fibergebe”. Die Lieferung soil in den ersten Mona
ten d. Js. erfolgen.
Kartell Her S’hsanreljidnSfrle. - Soh-’Ke Pro’s»rhohftng.

In den letzten Tagen wurde ein Kartell der no’ni- 
seben Salzs^urehrlustr'e gescHKen. Das Kartell be- 
"ann ceine Tat'gke’t m:f e’ner Erh^nng der PrePe um 
.50 rCt., was in den Kreisen der Kon^umenten natur- 
gemass grosstes Befremden hervorgerufen hat.

Um eine Ausdehnung des Zementgebrauchs.
Der Zementrat. das ais beratendes Organ berm Ver

band polnischer Portland-Zementfabriken ins Leben ge- 
rufen wurde, begann gegenwart’g mit seiner Arbeit in 
3 Kommissionen gleichzeitig. Die Arbeit der ersten 
Kommission (a) ist mit dem Problem der Qrimdung 
eines Versuchs’nstitutes verbunden. D’eses soil mit den 
neuesten Errurgenschaften der Technik ausgestattet 
werden und auf diese Were die Prufung der einzeinen 
Prob'eme, d’e mit dem Gebrauch von Zement und Be
ton vereinigt sind, ermoglichen. Mit den Vorarbeiten 
wurde schon begonnen. Der zweiten Kommission (b) 
ob'iegt die Schulung von Fachoersonal, dessen Mangel 
gevenwartig sehr stark zu sniiren ist. sowie die Durph- 
fiihrung einer gross angelegten Propaganda unter Bau- 
meistern, Architekten u. s. w. im Wege von Krrsen, 

. Vortragen u. a. m. Diese Komm'ssion soli sich gleich- 
falls mit der Beanbeitung eines Novel1isieru-gsnrpj?ktes 
der Baubestimmungen befassen und dieses spa‘er d°m 
Ministerum fiir óffentliche Arbeitpn vorlegen. Zur Ta- 
tigkeit der dritten Kommission (c) gehgrt die Fuh’ung- 
nahme mit der Bauindustrie, um auf diesem Wege eine 
Entwickelung des Betonbauwesens durchzufiihren.

Neue Zlnkweisshbrik.
Der Ende 1929 beg^nnene Bau. einer Zrkweiss- 

fabrik durch die Folsk’e Zakłady Przemyślu Cynko
wego S. A. in Będzin w!rd nunmehr Ende Marz d Js. 
beendet. Die Fabrik ist mit den modems^en Maschinen 
nnsgestattet. tmd deren Produktiansfahivkeit wird auf 
300 Waggons Zinkweiss jahrlich berechnet.

jle- tndzer TeTł^H^nstrie.
Die lodzer Textilf-'rma W'dzewska Mam<M<-tura“ 

erhielt e’nen Auftrag auf Lieferung ven 50 000 k'-m- 
n’etten Arb^^eronzPgen fiir versphie4ene erw-lięche F’r- 
,'nen. Der Wpr<- Her B'-^-l'iing be+rag* 1 500000 ZL, 
wovon die lialfte bereits in bar eingezahlt wurde.

Vor einer Konvention In den lodzer Baumwollfabriken.
Die Verhandlungen betreffs Griindung einer Kon

vention der lodzer Baumwollfabriken sind schon sehr 
weit fortgeschritten, sodass diese Konvention allem An
schein nach in Kurze abgeschlossen werden diirfte.

Griindung einer Fabrik fiir die Schleissung von Fedem.
Die Gesellschaft: Zjednoczony Polski Przemyśl 

Przeróbczy Pierza i Puchu griindet demnachst eine 
zweite Fabrik in Kraków und ausserdem eine Rohst ff- 
einkaufszentrale fur Kleinpolen. Die Leistungsfahigkeit 
der Fabrik soli 5.000 kg. taglich betragen.

Der Schwellenpreis.
Das Verkehrsministerium hat auf Grund der vorge- 

nommenen Offertverhandlungen folgcnde Preise fiir Kie- 
iernschwellen fur das Jahr 1930/31 bestatigt:

Typ I.......................... 4,85 Zl.
Typ II..........................4,60 ZL
Typ III......................3,90 ZL
Typ IV......................3,90 ZL
Typ VI......................3,70 ZL

Fur Schmalspurschwellen in Kiefer von einer Lange 
von 1.20 m werden 0,95 ZL und Kieferschmalspur- 
schwellen fiber 1,20 m 1 ZL pro Stuck.

Diese Preise sind frei verladen zu verstehen.
Das verlangte prozentuale Verhaltnis bei der Lie- 

.ferung an d;e Staatsbahndirektion ist folgendes: I. Typ 
- 31, II. Typ — 11, III. Typ — 13, IV. Typ — 12, 
VI. Typ 33%.

| Stfmrn/Zoile/ Vcrkchrstorile
Bekanntmachung des Finanzministers, des Industrie- und 
HandeBministers sowie des Landwirtschaftsministers 
vom 22. November 1930 fiber die Anlehnung der bishe- 
rigen Bekanntmachungen und Bestimmungen fiber die 
Ausfuhrzólle zur Verordnung des Finanz-. Handels- und 
Industrie- sowie des Landwirtschaftsministers vom 15.

November 1930 (Dz. U. R. P. Nr. 78, Pos. 612).
In Verbindung mit § 3 der Verordnung des Finanz-, 

Handels- und Industrie-, sowie Landwirtschaftsministers 
vom 15. November 1930 uber die Ausfuhrzólle (Dz. U. 
R. P. Nr. 78. Pos. 612), wird zur Kenntnis gegeben, dass 
anstatt des Verzeichnisses der Institutionen, die zur Aus- 
steMung von Bescheinigungen ermachtigt sind. die als 
Grundlage zur Befreiung vom Ausfuhrzoll dienen. sowie 
an Stelle des Verfahrensganges bei der Ausgabe sol- 
cher Bescheinigungen — vom Tage des Inkrafttretens 
dieser Verordnung an weiterhin in Bezug auf dieselben 
d e nachstehend aufgefiihrten Bekanntmachuogen unit 
Bestimmungen angewendet werden, und zwar:

1) unter Bezugnahme auf Anmerkung 2 aus Pos. 
255 des Zolltarifs —

die Bekanntmachung des Handelsmirastęriums vom 
20. Oktober 1930 betr. die ■ Ausstellung von Bescheini
gungen, die die Debereinstimmung der Eiertransporte 
mit den Vorschriften fiber die Rege'ung der Ausfuhr 
von Hvhnereiern bestatigen, durch die Industre- unif 
Handfilskammer (Monitor Polski Nr. 247, Pos. 339);

2) bezuglich der Anmerkung 1 aus Pos. 259 des 
Zolltarifs —

die Bestimmung des Fmanz-. Industrie- u. Hande’s-, 
sowie des Landwirtschaftsmimsters vom 17. Oktober 
1929 uber das Verzeichnis der Institution, die zur Aus- 
stellung von Reschemigurgen bei der Ausfuhr von But
ter ermachtigt sind, sowie uber den Verfahrensgang be! 
der Ansstel’ung solcher Bescheinigungen („Monitor Pol- 
ski“ Nr. 247. Pns. 579. erganzt durch Bekanotmachn^g 
vom 28. Mai 1930 (Monitor Polski Nr. 164. Pos. 249):

3) beziig’ich der Anmerkung 1 aus Pos. 260 des 
Zolltarifs und Anmerkung 1 aus Pos. 261 des Zolltarifs —

die Verordnung des Handelsministers vom 31. Ma! 
1930. erlassen im Einvernehmen mit dem Landwirt- 
schaftsminister fiber das Verzeichnis dpr Institutionen, 
mit deren H;1fe Bescbe’n’gungen des Handelsministe- 
riums ffir zollfreie Ausfuhr von Federn und Daunen er- 
teilt werden. sow'e fiber das Verfahren bei der FHG- 
’><ng d:p«er Bescheinigungen (Monitor Polski Nr. 130 
Pos. 189), sowie ’

I



Bekanntmachung des Handelsministers vom 4. Sep
tember 1930, erlassen im Einvernehmen mit dem Land- 

, wirtschaftsminister liber die Festlegung des Punktes 
zur Kontrolle der Transporte fiir Federn und Daunen. 
ausgefiihrt nach dem Auslande (Monitor Polski Nr. 217, 
Pos. 300);

4) beziiglich der Anmerkung zu den Positionen 
262, 263 und 264 des Zolltarifs —

Bekanntmachung des Handelsministers vom 31. Mai 
1930, erlassen im Einvernehmen mit dem Landwirt- 
schaftsminister uber das Verzeichnis der Irstitutionen, 
mit deren Vermittelung Bescheinigungen des Handels
ministers fiir die zollfreie Ausfuhr von Schweif- und 
Miihnenhaaren ausgestellt werden, sowie liber das Ver- 
fahren bei der Erledigung solcher Genehmigung (Mo
nitor Polski Nr. 131, Pos. 190) im Wortlaut der Ver- 
ordnung des Handelsministers vom 12. Juli 1930 (Moni
tor Polski Nr. 173, Pos. 262), sowie

Bekanntmachung des Handelsministers vom 8. Ju'i 
1930, erlassen im Einvernehmen mit dem Landwirt- 
schaftsminister liber die Festlegung des Punktes zur 
Kontrolle. liber die Transporte von Schweif und Mah- 
nenhaaren. ausgefiihrt nach dem Auslande (Monitor Pol
ski Nr, 173, Pos. 263);

Bekanntmachung des Handelsministers vom 4. Sep
tember 1930, erlassen im Einvernehmen mit dem Han- 
delsminister liber die Festlegung des Punktes zur Kon- 
trclle des Transports von Schweif- und Mahnenhaaren 
nach dem Auslande (Monitor Polski Nr. 217, Pos. 301), 
und

Bekanntmachung des Handelsministers vom 20. Ok- 
tober 1930, erlassen im Einvernehmen mit dem Land- 
Wirtschaftsminister liber die Festlegung des Transports 

. zur Kontrolle liber den Transport von Schweif- und 
Mahnenhaaren nach dem Auslande (Monitor Polski Nr. 
259, Pos. 348).

Zollerleichterungen fiir Maschinen und Apparate.
Ga. Durch Gesetz vom 31. Juli 1924 betr. d e Re- 

ge’ung der Zollverhaltnisse ist es dem Finanzminister 
gestattet, im Einvernehmen mit dem Minister fiir Indu
strie und Handel sowie dem Landwirtschaftsminister 
bis zum Zeitpunkt der Kcvsolid’erung der wirtschaft- 
lićhen Verhaltnisse im Wege einstweiliger Vercrdnung 
fiir eine Uebergangszeit Erleichterungen beziiglich der 
Hohe des Zolles fiir aus dem Auslande eingefiihrte Ar- 
tikel deś ersten Bedarfs. sowie fiir Rohstoffe und Pro- 
dukticnsmittel festzusetzen, die von industriellen und 
landwirtschaft'lichen Erzeugern eingefrhrt werden.

■ Auf Grund dieses Gesetzes hatte der Finanzmini
ster am 4. Marz 1926 eine Verordnung liber Zollerleich- 
terungcn herausgegeben. Diese Verordnung wurde 
mehriach abgeandert, zuletzt bis zum 31. Dezember 
1929.

Nunmehr ist im Dz. U. R. P. Nr. 94 vom 31. De
cember 1930 eine Verordnung erschienen. die die Gel- 
tungskraft der Verordnung liber Zollerleichterungen fnr 
Maschinen und Apparate bis zum 30. Juni 1931 einschl. 
verlangert. • . • ■ •

Danach kann bei1 der Finfuhr von Maschinen und 
A^paraten ein ermassigter Zoll von 35 Pr°z. des ncr- 
rnalen Zolles angewandt. werden. Vorbedingung hier- 

' bet'-1st jedoch. dass die eingefi’hrten Masch'nen und 
’ Abparate im Inlartde nicht hergestel’t werden urid eine”. 

Bestffhdteil neu installierter. komnletter Einrichtungen 
von Abtei’ungen der Industriean'ta’ten oder zur Herab- 
setzung der Industreansfalten bi’den oder zur Herab- 

• setzung der Produktionskosten. bezw. der zur Erho- 
htmg der industriellen oder landwirtschaftlichen Pro- 
duktipn dier-en.

Der Finanzminister entscheidet im Einvernehmen 
mit.dem Minister fiir Industrie und Handel, ob die Zoll- 
ermassigimg gewahrt wird. Zwecks Erwirkung des 

r erle'chteHen Zollsatzes hat der Imporfeur an das Mini- 
ż sterium fiir Industrie und Hansel, sowie an das Finanz- 
. minNerium einen entsprechenden Antrag zu richten, 
. der fokende Angaben enthalten muss:

1. Genaue Spez'fikation und Bezeichnur-g der e‘n- 
zufiihrenden Maschinen und Anparate in point- 
scher und fremder Sprache, deren Art, Anzahl 
und. Gewicht.

2. Das Zollamt. bei dem zollamtliche Abfertigung 
erfolgen soil.

3. Zeichnungen oder Photographien der einzufiih- 
renden Masch'nen oder Apparate.

4. Dem Antrac sit’d beizufh^en. aus'andisc^e Fnk- 
turen oder Rechr-ungen imter genarer Bezeich- 
nung des einzufuhrenden Gegens+andes.

Die Antrage und d!e inncn beigegebenen Anlagen 
j sind '"’♦snrecher-d z" verstemne'n.

Werden in der Zeit vcm 1. Januar 1930 bis 30. Jun’

1930 einschliesslich Maschinen und Apparate ohne An- 
wtndung der Zolleileichterung verzollt, obwohl diese 
auf Grund der erwiihnten Verordnung Zollerleichterun
gen geniessen kónnte, so kann die Differenz zw.schen 
dem normalen und dem ermassigten Zoll zuriickerstat- 
tet werden. Hierbei ist jedoch erforderlich, dass ge
mass Art. 16 der Verordnung des Finanzministers, 
sowie des Ministers fiir Industrie und Hanoel liber den 
Zo'iitarif vom 11. Juni 1920 (Dz. Ust. R. P. Nr. 51, Pos. 
314) bei der Veizollung die Identitiit der auf ckn Zeich- 
nungcn Oder Photographien aufgefiihrten Maschinen 
und Apparate mit den verzollten bestatigt und die Zoll- 
ermassigung von den betreffenden Ministerien zuge- 
standen wird.

Soicrn es sich um Maschinen und Apparate han- 
delt, bei denen die Maximalzblle Anwendung fir.den, 
wird der ermassigte Zoll 35 Proz. des Maximalzclles 
betragen, jedoch dtirfte dieser Umstand wenig oder gar- 
nicht in Betracht kommen. da bisher Maximalzolle 
nicht angewandt worden sind.

In richt’ger Erkenntnis der wirtschaftlichen Ver
haltnisse hat also das Minister'um die Verordnung liber 
Zollerleichterungen fiir Maschinen und Apparate bis 
zum 30. Juni 1931 einschlless'ich verlangcrt und da- 
durch einem dringenden, wlrtschaftl. Bediirfnis in durch- 
aus befriedigender Weise Rechnung getragen, da tiarn- 
lich der Ausbau unserer Produktion de Einfuhr von 
Maschinen und Apparaten aus dem Ausland mangels 
entsprechender Unternehmen im Inlande in hohem 
Masse erforderlich macht.

Fi'r Waren, die auf Grund dieser Verordnung in 
der Zeit vom 1. Januar 1931 bis 15. Januar 1931 Zoll
freiheit geniessen konnten, jedoch ohne Anwendung 
dieser Vergiinstigung verzollt worden. kann der Zcll- 
betrag zuriickerstattet werden. falls bei der VerznUyg 
die Iden'dat der Ware bestatict und d’e Zollvergiinsti- 
gung auf Grund dieser Vercrdnung zuerkannt wurd*3-

niessen nachstehende Waren vom 1. Januar d. Js. bis 
zum 15 Januar d. Js. einschliesslich Zollfreiheit:
Pos. d. Zoll ermass;gter Zoll

tarifs Warenbezeichnung in % des Nor-
malzolles

aus 11 Pkt. 1 Erdniisse, enthiilzt, ein- 
gefiihrt von O^lfabriken 
zur fabriksmassigen Ver- 
arbekung — mit Geneh- 
m’gung des Finanzmini- 
steriums zollfrei

aus 62 Pkt. 2 a Sonnenblumenkerne, (Sot>- 
nenblume'iisamen) einge- 
fiihrt durch Oelmiihlen 
zur fabriksmassigen Ver-
arbeitung — mit Geneh
migung des Finanzmini- 
steriums zo’lfrei

|Messen u. Ausstellungen |

112 P. 25 b

Ver-

1930

50,—
32,50

210.—
104 — 

nach

Zolltariianderungen.
Durch Verordnung des Finanzministers, des Indu

strie- und Handelsministers, sowie des Landwirtschafts- 
ministers vom 15. November 1930, veroffentlicht im Dz. 
U. R. P. Nr. 90 vom 20. Dezember 1930, wurde Fol- 
gendes angeordnet:

Position 68 Pkt. 6, sowie Pos. 112 Pkt. 25 b des 
Zolltarifs vom 26. Juni 1924 (Dz. U. R. P. Nr. 54, Pos. 
540) erhalt folgenden Wortlaut, wobei die Zollsatze in 
der neuen Geldeinheit (Dz. U. R. P. Nr. 26, vom J„hre 
1928, Pos. 241) zu verstehen sind:
Pos. d. Zoll

tarifs
68 P. 6

ZcM pro 100 kg 
in Zloty

Landwirtschaitlicher Maschinenmarkt und Technische 
Messo zu Breslau.

Der diesjahrige 59. Landwirtschaftliche Maschinen- 
markt wird in Verbindung mit der Technischen Messe 
und einer_Baumesse in den Tagen vom 7.—10. Mai auf 
dem Freigelande und in den Ausstellungsg^bauden des 
Scheitn ger Ausstellungsparkes abgehalten werden. Auf 
dem gleichen Gelande und in denselben Tagen fiudet 
die 26. Provinzial-Zuchtviehausstellung statt, die also 
nicht mehr wie in frliheren Jahren ihr Heim im 
Schlacht- und Viehhof in Pppelwitz f.'nden wird.

Diese brtliche und zeitliche Zusammenlegurg der 
altgewohnten grossen schlesischen Veranstaltungen 
liegt nicht nur im loieresse der Aussteller. sondern 
auch der Einkauier und Besncher. die dadurch wesent- 
liche Ersparnisse an Zeit und Geld zu machen in der 
Lage sind.

Auch die Jagdausstellung wird in den Gesamtrch- 
men einbezogen und in den Siidhallen, die zur Zeit 
als Tennishallen benutzt werden. stattfinden.

Der Messehof wird wiederum die WissenschaftH- 
chen Ausstellungen der Landwirtschaftskammer Nie- 
derschlesien aufnehmen und ausserdem eine Reihe von 
Sonderabteilungen wie die Ausstellung von modernen 
Biiromaschinen. Mobeln und Funkgerat beherbergen.

Die Ausstellungsbedingungeił und Anmeldef rmu- 
lare fiir die Zuchtviehaussteilung sind nur von der 
Landwirtschaftskammer Niedersch'esien. Breslau 10. 
Matthiasplatz 5, Hauptabtei’ung fiir Tierzu’ht. einzu- 
fordern; die Drucksachen fiir alle anderen Abteilunren 
von der Bres’auer Messe- und Ausstellungsgesellschaft 
Breslau 1. Flisabethstrasse 6.

Wareobezeichnung
Emaille, bezw. Schmelz in 
Sti’cken oder Pulver; Mosaik 
und kunstliche Mosaikstiick- 
chen:

a) Glasur
b) andere 

Essigsaure Tonerde und an
dere anorganische chemische 
Verbindungcn, nicht beson- 
ders genannt:

I Essigsaure Tonerde
II andere

Die Verordnung ist innerhalb 10 Tagen 
bffentlichung in Kraft getreten.

Erhebung der ermassigten Verzugsstrafen.
Durch Rundschreiben vom 20. November 

L. D. V. 22659/1/30 hat das Finan-zministerium Folgen- 
des angeordnet:

Von samtlichen, ab 24. November 1930 erfolgten 
Einzahlungen a Conto nicht gestundeter und nicht in 
Raten zerlegter Rvckstande direkter Steuer- und Stem- 
pelabgaben ohne Riicksicht auf die Zeit ihres Entste- 
hens sind bis auf W’derruf dieser Verfiigung ermas
sigte Verzugszinsen in Hóhe von 1B% monatlich vom 
gesetzlichen Zahlungstermin ab zu rechnen.

Zollermassigungen fiir Kieler-Sprotten.
Auf Grund der im Dz. U. R. P. Nr. 94 vom 31. De

zember 1930 Pos. 735 veroffentiichten Verordnung 
kann vom 1. Januar d. Js. ab bis auf Widerruf bei 
marinierten Sprotten in Del, gerarchert sowie be: Kie
ler-Sprotten in Turke (Pos. des Zolltarifs 37/2 a) mit 
’edesmaliger Genehmigung des Finanzministeriums eine 
Zollermassigung in Hóhe von 85% gewahrt werden.

Zo11ermaBs;gf<ngen.
Auf Grund der im Dz. U R. P. Nr. 94 vom 31. De

zember 1930 Pos. 738 veroffentli hten Verordnung ge-

————powiatowy. Królewska Huta.
Im n® K A- 42°- A,fred Gotthardts Nachf,. Inh. Gebr. Off-
Bil 8b w ® PKulSS :er, Królewska Huta. Der Firmenname lautet gegei-

dauert nur noch bis Sonnabend. den 17. lanuar. Wartig: Alfred Gotthardts Nachf., Inh. Szymon Offner.
Der bisherige Gesellschafter Szymon Offner ist a’le’ni- 
ter Besitzer dieser Firma. Die Gesellschaft wurde auf- 
gelóst. Datum der Eintragurg: 22. Oktrber 1930.

H. A. 976. Max Thomas, Bismarokhiitte. Der Fir- 
menname wurde auf Maxymiljan Thomas gedrdert. Die 
Prokura des Dr. Karol Schinke wurde abberufen. Pro
kura wurde Dr. Franciszek Thomas erteilt. Dalum der 
Eintragung: 25. November 1939.

H. A. 974. Emil Przewdzing, Fabryka C> krów 
1 Czekoladek, Król. Huta. Inhaber dieser Firma ist der 
Kaufmann Emil Przewdz’ng aus Królewska Huta. Da
tum der Eintragung: 8. Oktober 1930.

H. A. 135. Emila Pytlika, Nast. Salomea Lich’blau, 
Król. Huta. Die Prokura des Hermann Li.htblau 1st er- 
loschen. Datum der Eintragung: 2. Dezember 1930.

H. A. 975. „Hydrephor**, Biuro Techniczno, Król. 
Huta. Inhaber dieser Firma ist Anna Hajek aus Król. 
Huta. Prokura wurde an Hubert Hajek erteilt. Datum 
der Eintragung: 17. November 1930.

- 'Walter
Katowice, ul. Młyńska 5.

INSERATE

• Offerfen unter C. I. E. an die Administration d eser Zeitun®.

Ł. MTPIAMN
Elscnwarcngrossliaodiiiiis

$onniat>. den 25 Inn iar 1931 nachm. 3 Uhr 
V wtor-a urd ihr Husar

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

Sonn:a9, den 2S. ranuar 1931 »b«nds > r8Uiir:
Der Paae Oes Kon gs

Operette von Franz Kant______________

nonerstap. ren 22. jar ner 1931 abends '/j8 CItr 
Viktoria und ihr Hvsar

Operette in 3 Akten von A. Gritrwald urd Dr. F Lóhna-Beda
Musik von Paul Abraham __________

11. lanw 1931. nhendt 8 libr:
2. Abonnementsvorste''ung ?. Abonnemrnisvorstellung

Eln Spiel von Tod u. Liebe
von Romain Rotland

felefon 24, 25, 26 Qegrundet 1865

Walzeisen, Bleche, Werkzeuge, Werk, 
/eugmaschinen, autog, Schweiss- und 
Schneid-Apparate, Bau- u. Karosserie-Be- 
schlage, Haus- und Knchengerate, Tep- 
pich-, Klopt- und Reinigungsmascliinen

Mam ..Hoover’'

Bilanzslchcrer BuchhaMer 
der Wirfschaf Pc :cn Verdnignng pirstinllch bekannt 
firm in alien Buchhaltungsarbe ten, vertraut mit alien Buroatbeiten, 

stMhi Sdeilun^
als Buchhalter oder Kassierer. Gtfl. Angebote unter„X. Y/'an die 

Geschaftsstelle der Zeitung.

Te1epson ^037 Tel?nhon 3037

t. .AbonnementsvorieHnnsr t bn«nementsvor tel!ting

Komodie in 5 Aufza^en von Hans Mli’ler-cchlnsser

Donners is. efrencs V28 Uiir:
''orkaiTs1 echt frr Abonnenfen

Der Evan^elimann
Oper von W. Aienzl

Peife£ite <leutfscta-i»oBniscB*e 

talyjislii mill teteelfliriii 
langere Ze t auch im Anwdtsburo, sonst stets bei namhaften Firmed tatig 

gewesehoch intelligent, m t erstklassigen Zeugiissen
Monta*. den 29. jannnr 1031. abends 8 our: 

Schre der W b^rl
Komod ę in 5 Au zi gen von Hans MIUler-Sc 10s=er

nn Alters fag. de '79. Jinnar 1<K<. d, '/’8 Ww
Vork lufsrecl’t fur kbonnenten!

Borin Qoflunow
. Mus kal sches Volksdrama v. Mussor-rski_______

J/waiiiwurtlich fiir den gesamten Inhalt u. Verlag: Tadeusz Cnuei, Katowice. — Verlag; „Heruies", Sp. z ogr. odp., Kato dee. — Drvck; Si. Żaki. Graf, j Wyd- »l’olouia" S. A. Katjwice

»n <* ®r Wirtscl»a*tsl<<jrrespon<feni 

haben grbsstan Erfoig!
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h p p a n <; fp\v7 n n i. n c t f i n
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Parodoxie der Biihne
Neues vom Tage: Schon ist die Welt! . . . <Neu-ŁImbruch vorbehaken>
- ■ ■ .

Berliner Theater.

Go, Der passionierte Theaterbesucher sieht sich 
heute vor e.ne eigenartige Situation gestellt. Relste er 
fruher ohne beruflichen Auftrag nach Berlin, so schiin 
es ihm undenkbar einen Abend ohne Theater zu ver- 
bringen, wcfern er nicht eigens das Theater ais An- 
lass der Reise betrachtete. Ais Student wahlte er 
móglicherweise die Universitaten lediglich vom Stand- 
punkt des 1 heaters der betreffcnden Stadt aus. 1st fiir 
ilin inzwischen Theaterbesuch ein wesentlicher Teil 
seines Eerufes geworden, dann befindet er sich seit 
etwa 2 Jahren in der paradoxen Situation, wiederholt 
in Theaterzentren, wie Berlin, Wien und Paris und 
dabci kaum jeden zweiten Tag im Theater gewesen 
zu se’n. In Paris scheint dies ohne weitercs begrcif- 
lich. Denn man liebt diese Stadt so grenzen’os, dass 
man ihrem Theater nichts Boses nachreden mbchte, 
und Gutes lasst sich hier beim besten Willen g gen
wartig weder fiber Oper und Schauspiel noch uber 
Operette und Revue sagen. Aber was ist es nur mit 
Berlin, das heute wie gestern die Theaterhauotstadt 
der Welt ist? Sind es subjektive Momente, die den 
Kritiker zu dieser Haltung brachten, Berufsmudigke t, 
Uebersattigung. Blasiertheit, wie es so schon heisst? 
Nicht im geringsten! Er erkennt an, dass Schauspeler- 
individualitaten, die szenische Kunst ber’iner Regis- 
seure, in Ffille und Bandigung immer noch h'ncureis- 
sen vermogen. Aber das '1 heater an sich ist der.irt 
unwesentlich geworden, hat mit unserem Erleben nur 
noch so wenig gemein, dass wir wiederholt aus 
Musterauffiihrungen nicht nur leer ausgehen, sondern 
uns mitten drin bereits wiederholt dabei er aspen, wie 
■wir ungeduldig auf die Uhr schauen. Die Zeit in An- 
ziehung und Abstossung hat uns so ganz. dass d eses 
gute, alte Theater von Vorgestern uns trotz liebend- 
ster Bereitschaft kaum noch irgendwelchen Eindruck 
zu machen vermag. Glficklich diejenigen. welche all 
das nicht spuren und mit Behagen in der Unkultur 
unserer Tage zu platschern vermogen.

Man wollte eigentlich mit in erster Linie die neue 
Oper eines jungen Polen, Fremde Erde von Karol 
Rathaus, in der Staatsoper unter den L'nden horen. 
Leider wurde die Aufffihrung in letzter Stunde abge- 
sagt, und bis zur nachsten Wiederholung kann man 
nicht warten. Man hatte gehofft. Amphytrion 38 des 
jungen. franzbsischen Dichters und Pressechefs am 
Quai d'Orsay Jean Giraudoux und Bourdets in Paris 
glcich erfolgreiche Kombdie: Das schwache Geschlecht 
(welches ist heute wohl darunter gemeint?) zu sehen. 
Aber mit den Vorbereitungen ist man am Berliner 
Theater, bezw. an dem wieder zu eróffnenden Theater 
am Kurfurstendamm bis Neujahr nicht ferlig geworden.

Also holt man etwas nach, dessen Ur-Aufffihrung 
bereits in das Jahr 19’9 fiel: Neues vom Tage. Lu'tige 
Oper in drei Teilen, Text von Marcellus Schiffer, 
Musik von Paul Hindemith (Klavierauszug und Text- 
buch B. Schott's Sohne, Mainz). Wir kennen von den 
gieichen Autoren bereits den Genieblitz: Hin und Zuriick 
(der an dieser Stelle gelegent'ich eines Krenek-Weill- 
Hindemith-Abends des Oberschlesischen Landestheaters 
kritisch gewurdigt wurde). Auf der gieichen Linie 
liegt das letzte. abendfullende Werk der bęiden Auto
ren. Laura und Eduard wollen sich scheiden lassen. Sie 
bedienen sich zu diesem Bebuf eines mietbaren Schei- 
dungsgrundes, des schonen Herrn Hermann, der dieses 
Gewerbe in grosstem Stil auf das Gewissenhafteste, 
unterstutzt durch ein grosses Bfiro, betreibt. Zwischen 
Laura und dem schonen Herrn Hermann wird ein 
Rendez-vous im Museum vereinbart. In die Situation 
hinein platzt Eduard und zerscblagt wu entbrannt die 
bcriihmte Venus, das Paradestuck der Kunstsammlung. 
Der schone Herr Eduard hat das Pech, sich zum ersten 
Mai bei e ner seiner berufsmassigen Missionen wirk- 
lich zu verlieben, naturlich in Laura. Im zweiten Teil 
begegnen wir der Heldin in der Badewanne eines 
Appartements des Savoy-Hotels. Laura singt ein 
Arioso auf den beriihmt gewordenen Text:

Nicht genug zu loben
sind die Vorzi'ge der Warmwasserverscrgung. 
Heisses Wasser tags, nachts, 
ein Bad bereit in drei Minuten.
Kein Gasgeruch, 
keine Explosion, 
keine Lebensgefahr.
Fort, fort mit den alten Gasbadeofen.
Dieser Text hat bekanntlich alien Ernstes kiirzlich 

in der gu'en, alten Stadt Bres'au den geharn schten 
Protest der Gasanstaltsdirektion hervorgcrufen. Es 
b'e'bt zu erwagen, ob d'e inkriminierten Worte. abge- 
sehen von der Geschaftsschadigung nicht dazu geeignet 
oder gar bestimmt s’nd, die „Wurde" der Gasnrrtalten 
vor der Oeffentiichkeit. insbesondere dem ..feindlichen 
Ars’and". herabzusetzen. In das Padez'mmer dringt 
vbl’ig rnerwartet der schone Herr Hermann ein. Auf 
die Hilferufe Lauras fo!ger> ihm die Case und das 
gc^amte Hotelpersnnal. wiihrend Laura in der Bade
wanne ble'bt. Der Vorfall wird die grosste Sensa'Pn 
dm Tages und dreisna’t’g in der Presse aufgemacht 
We;l sensaHonel’er. als das verhinderte Badezimmer- 
abenteuer wirkt das Zers-h'agen der :m Baede^r 
d~e: ges';m*en V’nus durch den Gattem der d-’fnr 
brunmieu muss. Nach seiner Entlassung uberhaufen 

die Manager ihn und Laura mit Angeboten. Der Schei- 
dungsprozess ist die ungeheure Sensation, Extrablat
ter, Schlagzeilen, in alter Mund, die Attraktion des 
Tages. Herr und Frau M., ein junges Freundesehepaar 
von Laura und Eduard, kommen nach glficklicher 
Scheidung und Wiedervereinigung auf ihrer zweiten 
Hochzeitsreise in das berfihmte Alkazar und sehen dort 
als Sch'agernummer Laura und Eduard ihre Schei- 
dungsgeschichte darstellen. Nach dem Vorg ng von 
Herrn und Frau M. wi'rden unsere He'den nun gleich- 
ialls gern wieder miteinander ins private Daseln zu- 
rfickkehren. Aber da tritt am Schluss der Chor auf 
und schleudert ihnen ruhig, aber entschleden und un- 
erbittlich die Worte zu:

Niemals.
Ihr seid abgestempelt,
Ihr seid keine Menschen mehr.
Ihr seid das Neueste vom Tage.
In Drahten. Lettern, Tónen 
seid ihr nur noch vorhanden.
Uns seid ihr fiberantwortet
In eueren Entschlfissen seid ihr n’cht mehr freh
Dieser Text kann als hervorragend gelten, nicht, 

weil er eine gelungene Parodie auf grosse Oper be- 
deutet. nicht weil er al'e Stilelemente des neuen Thea
ters. Fi’m, Revreapothese e'nbczieht, vol] Witz und 
Geist, nein. weil er der Gnade des Humors teilhaftig 
ist, weil er am Schluss geradezu tieftragisch, meta- 
physisch wirkt, ohne im Mindesten von aufgenappter 
Moral zu triefen: Es ist der Flush der Publizitat, das 
Aufhbren der privaten Sphare. die Forderung des 
Tages, die alles andere fibertbnt. Jemand, der in der 
Zeitung gestanden hat, ist nur noch ein Berieht. auf- 
gearbeitetes Reportagematerial und jemand, von dem 
nicht alle Lautsnrecher kiinden, der nicht als Qr'ss- 
auinahme getonfilmt wird. „hat ausgelebt schon lang’ 
vor seinem Tode", um sehr unzeitgemass Grillparzer 
zu zitieren, existiert also schon garnicht in unseren 
Tagen. Der Text scheint uns trntz Badewanne mit 
weib'ichem Inhąlt. Chor von Tippfriiu’e'ns, Girls, 
geradezu ethfsch. Der Sch'usschor ufn die beiden Ver- 
folgten, in die Oeffentiichkeit Geschleuderten hat etwas 
von der Wucht der antiken Tragodie und erschfit ert 
zutieist. Grauen erfasst uns, wenn vom entgbtterten 
Himmel Zeitungsbliitter fallen, die uns gemeinsam mit 
transparenter Laufschrift Neues vom Tage kiirden. 
Dieses Werk ist Abbild des bfirgerlichen Heldenlebens 
von 1930.

Und die Musik? Paul Hindemith gehort fraglos 
zu den ernstest zu nehmer.-den Musikern der Gegen- 
wart. Er ist ein typisch deutscher Fall und reprasen- 
tiert die Jugend. die sich.ingleichen zu Johann Seba
stian Bach und dem Jazz bekennt. d. h. zu Rhythmus 
und Kontrapunkt. Hindemith ist das unsemirnenta’ste, 
was es gegenwartig neben Igor Strawinski in der 
Musik gibt. Diese, seine Partitur ist stark fvgiert. Es 
gibt ein grosses Vorspiel. das man heute auch in Or- 
chesterkonzerten, von der Oper losgelost, zu horen 
bekommt. Hart und sachlich ist der* Klang, aber stets 
durchsichtig und elastisch, wie eine architektonische 
Konstruktion aus Stahl und Gias. Die alten Formen 
werden auch musikalisch parodiert, etwa durch Be- 
zeichnungen wie: ..Sieben Manner-Finale". „Rundge- 
sang" oder gar .Duett-Kitsch". Eben dieser Du~tt- 
Kitsch, „mit grosser Leidenschaft vcrzutragen, Ru- 
bato", mutet ar*, wie eine Pers flage schónster Richird 
Strauss'isclier Melismen, ebenso wie etwa das Liebes- 
lied in Weills Dreigroschenoper, in den Modulationen 
eine Parodie auf einen Rosenkavalier-Walzer hatte 
sein kónnen. Aber an dieser Stelle ist unbedingt zu 
sagen. dass die neue Opernform ohne Intermezzo, des
sen Worte und Musik von Richard Strauss stammen, 
undenkbar ist. Er als erster brachte die Gegenwart 
auf die Opernbuhne. Er schuf den unpathetischen Par- 
'ando-Stil, der wiederum auf Puccini zuriickgeht. Selbst 
der Staff der Schiffer-Hindemith'schen Scheidungsoper 
ist im Intermezzo bereits vorweggenommen. Ohne In
termezzo kein Jonny, kein Neues vom Tage. Das be- 
deutet die Kontinuitat in der Kunst. In Frankreich ist 
sich jeder Junge der grossen Tradition bewusst. 
In Deutschland g it bei der jungen Generation ein der
artiger Bezug auf die Vergangenheit in den Augen der 
Betroffenen als Denunziation. Das Grossart’ge an Hin
demith. dass die Musik dem Stoff ganz adaequat ist, 
dass der Humor in der Musik oft — das eben ist das 
Wesen des Jazz — aus der Natur der Instrumente 
und Instrumentengruppen kommt. Dieser erste Akt ist 
begluckend, erfrischend, befrelend. Famos wie die Ko
loratur zur rrusikalischen Persiflage an sich wird. Wie 
schlank ist die Instrumentation mit dem starken Jnzz- 
einsehlag Paxonhon. Sch'agzeug Banjo und den 2 Kla- 
vieren im Orchestr, von denen ernes zu vier Harden 
ge'chrleben ist. Welch e'n Chor, welch kfihne Blaser 
satze! Dieses Werk ist ke^eswegs die Sensation von 
gestern. sondern seiner Zeit um Jahre voraus und 
neben dem ha'b noch der Romantik verhafteten Kre- 
Vek-Jonny und der Dreigroschenoper das giiltigste 
Zeuvn-’s de« musikq,ischen Zeittheaters.

D'e Arffnhrimg der Ftaatscner am Platz der Re- 
'vb':k fKro’A wurde h^^r^E^^^es Frleb,,!s dnrch den 
kongenialen D.rigenśen Otto Klemoerer Der sitzt am 

Pult, ausserlkh ganz diszipliniert und schlagt die 
Schlacht, dass hundertjahriger Opernstaub ein ffir alle- 
mal auigesaugt wird. Man spiirt die inneren Gluten, 
die in diesem Mann lodern mfissen, das Stigma des 
Genies. Hier heisst Ensemble Wille des Dirigenten, 
absolute Unterordnung unter den Geist des Ganzen. 
Glanzend weltmanuisch, musikalisch Fritz Krenns 
Eduard, stimmbegnadet Rose Paulys Laura, fiberwaiti- 
gend grotesk, wie eine Figurine Jean Cocteaus, Erik 
Wirls schoner Herr Hermann, alien Lobes wert Ernst 
Legals geschrr.ackssichere Inszenierung, Traugott Mul
lers Bi hnen-Architektur, Karl Rankls Chore, das gs- 
samte Ensemble und nicht zuletzt dieses herrliche 
Crchester. Lang lebe die Staatsoper der Republik, 
vivo Kl’empereur!

Von Hindemith zu Lehar. Das ist ein weites Feld, 
um es nur gieich zu betonen: Nicht der Qua'itat we- 
gen. Denn dass Franz Lehar ein ganz grosser Musi- 
ker ist, was der Referent seit 15 Jahren behauptet, 
das ist heute g'fiaklkherweise ebenso Gemeingut ge
worden, wie seine einst als komisch betrachtete, nicht 
minder enthusiastische Meinung uber Puccini, nur doss 
Lehar ungefahr das Extrem zu Hindemith bildet. Lehśr 
ist kein sachlicher Photograph, wie Renger-Patzsch 
in seinem ausserordentlichen Bilderbuch: Die Welt ist 
schon! (Transmare-Ver'ag. Berlin). Ihm bedei’tet Ge- 
ffihl, d. h. Melodie des Herzens, alles. Schon 1st die 
Welt, sein jfngstes opus, ist ebenso wenig neu. wie es 
Das Land des Lachelns war. Dieses hatte eine Ver
gangenheit aus dem Juhre 1923, besonderes Kennzel- 
chen: Gelbe Jacke. Schon ist die Welt hat einen Vor- 
gang in Endlich allein, Operette in drei Akten von 
Dr. A. M. Willner und Robert Bodanzky (Copyright 
1914 bei W. Karczag in Wien). End'ich allein war die 
letzte Vorkriegsoperette Lehars. Das Buch wurde in
zwischen von Ludwig Herzer und Fritz Lbhner-Beda 
leicht iiberarbe’tet. Ort der Handlung nach wie vor 
die Schweiz. Nur aus den Grafen sind inzwischen 
Kbn'ge, Kronprinzen geworden. Die Hand’ung weicht 
kaum von den fiblichen Operetten- und Tonfilmoperet- 
ten-L;brettis ab. Kr-nprinz Georg soli im Grand-Hotel 
des Alpes (vermutlich St. Moritz) seine zukiinfTge 
Gatt'n, Prinzessin A'exardra, kennen lernen. Er tele- 
graphiert ab, will sich dem Zwang nicht fi'gen, er- 
scheint incognito als bfirgerlicher Herr Dr., macht mit 
der Prinzessin eine gefahrliche, geradezu gewagte 
Hochtour. Naturlich finden die Beiden einander in 
Liebe. Aber auch der verwitwete Konig reicht die 
Hand seiner inzwische” gleichfalls verwitweten Ju- 
gendliebe, Herzogin Ma le von Lichtenberg, sodass er 
zugleich der Stiefvater se’ner Sohwiegertochter wird. 
Die familiaren, komnlizierten Weiterungen mag ein 
jeder se’bst nach Wunsch sich ableiten. Als dr.ites 
Paar verloben sich Graf Sascha Karlowitsch. der Adju
tant des Kon'gs und die Tanzerin Inez del Rosa. So- 
weit der Text.

Leh^r hat hier musikalisch formal sein gescblos- 
senstes Werk geschaffen. Keine Nummernoperette. ke’n 
Singspiel, kaum Spieloper, fast schon Musikdrama. 
Szene mit ewiger Melad'e. Der zweite Akt ist seit 
langem beriihmt und bereits Musikgeschichte. Er spielt 
auf einem Alpengletscher und ist fast voll'g durchkom- 
pomert. Dieses Mittelstiick ist der mus’ka'ische Angel- 
punkt. Lehar hat es wenig veriindert, und es ist instru
mental und harmonisch um nicht zu sagen leharmo- 
nisch. nur in einer Linie mit Richard Strauss und Puc
cini zu nennen. Aber das Drama der Landschaft weist 
auf Richard Wagner, etwa d’e Wa'kfire hin, wahrend 
das ewige Liebesduett von Tristan urd Isolde her- 
kommt. In diesem zweiten Akt steht bereits das 
6. Tauberlied: Llebsta g'aub an mich, denn ich liebe 
dich, wiederum ein 4/« Takt in G-dur. zart. verhalten, 
allem Reisserisch - Schlagerhaften weltentfern. Im er
sten Akt ist ein g'ulender Tango: Rio de Janeiro, e n- 
gefiigt. Aber es dominiert der Walzer. Da ist vor 
allem jenes hlnreissend sentiment.»'e Leitmotiv in 
C-dur. stets moduliert, das schon in Endlich allein auf 
den Text: Schon ist die Welt, komponiert war. ene 
der einzlgartigsten Eirgebungen Lebar's. Da gibt es 
weiterhin den tandelnden G-dur-Walzer: Sag’, armes 
Herzchen, sag’. Da steht ferner ein schwelgerisches 
%-Duo in E-dur: Hell wie die Sonne, und da blendet 
schliess>!ch im drltten Akt ein sinnverwirrender K lo- 
ratur-Walzer in As: B:n verlieht, b n so verheht. 
Solche Walzer sind seit Johann Strauss nicht ge 'ch ie- 
ben worden. nur dass sie uns naher liegen. als Strauss, 
weil sie das Parfum unserer Tage ertstromen. das 
slavisch-wienerisch oszilllererde Spezifikum Lehar‘s. 
Kommt nun als dritle Lehar-Neubearbei tmg: Dos Fiir- 
stenkind oder a’s erste Novitat seit der Friederike, der 
wir ungeduldig harren, Der Star (nach Hermann Pahr)?

Auf den Brettern des Mefrorolfheatcrs trifft man 
fast die ganze ehema’’ge Staats-Oner unter den Lin
den url. dan k^mglmhe Scbau'^iellrus vereint. Als 
Kronprnz Ge-rg se’b'-tverstand’ich P’c'tard Tanbm, 
der schon. wie je. singt. darste’ler’sch durch korper- 
h’ches I eHen indec ansebewend stark beh’ndert ist, 
schmerzlich zu sehen. Taufriscbrn Stimmg'anz ”er- 
'e'ht der Aufff'hnm'T die reizer^e Alnar ah P-!n- 
zess’n AHyar.-’ra. P're ncrle^den Vnir.—>+„ren. ih- sfis- 
ser geschmeidiger Sopran, ihre zierliche Erscheinun?



Maurice Applebaum
Jfi-dfs-che Kunst 1st hetrt-e ei»e Idee von so grosser inne- 

ret Notwen-digkett, dass bereits eine gcinze Gem ei tide ent* 
stohen konnte, der sie 11 s gegebe-ne Rcalltat gilt. In Wirk- 
■ChkeH _ist sie noch' i»nwinkłich, eln Wille, eine Hoftaung, 
eine Mogli-chkeit. Es ist eine Verkennung alter ge-soh-i-cht- 
iifthesn Entwicklung, ein Irrfcum, dessen weite Venbreitrw 
mrr aus det utteulfinglichen ktins-tlerischen Erzie-humg diet j-ti- 
dteohen Oeftentlfchkett zot erklfirem ist, dass edn Kilnstl-er, der 
Jude ist, da.rwm scten ein judischer Kunstler, dass Bevor- 
rttgung JfldHscber Themcn schorl jildisch-e Kunst sei. Aber 
es gibt eiinige weniige Ges-talter, deren Schaffen, iiber die 
thema-tiscbe Bezietamg weit hinatisre-ich-enid, parsonliches Er- 
leben eiiner schicksalh’iften histc-risch-en Menta-liitat. sie zu 
Vorlaufern einer jiidisohen Kun sten twiokb-ng maclit. Einer 
dieser Wenig-en, wiirdig, mit Marc Chagall und Ludwig 
Meldner eusamm-en genannt zu wer-den, ist der Maier Mau
rice Applebaum.

Sei-n e-ntbehrungs- mid kampfreiches, dem Bew-usstsein 
einer hotel Sendling mit sedłener Lęśden-soba-ftlichik-eit und 
Ausschltesslichkeit hingegebe-nes Leben begaiin 1891 im 
Stadfctei Mszczonów bei Warszawa.. M-it der snezifischen 
Geistig.keit des o-stjbdi-scben Knaben verband slab im inn
gen Apptabarm friih der Hang zu zeiichne-riscbem und mal-e- 
misclien Ausdnick seiner ErlcMsse und trotz alter a-rsseren 
Not wwrde er seln eigener Entdecker und erster Lehrer. 
Re-ch-tzeitig hatte or das Gluck, na-oh England zu gelamgen, 
wo er — in Liverpool und La-don — nicht nor a.kadsmische 
Durchbildung ewes gedtegenen technischen Kónnens, son
dom drarch erfolgrei-che Ausstellnngen, u. a. dank der warm- 
herzigen Teilnahme Max Norda-u-s, eiuch jene faucMbare An- 
re.gung land, die gerade dem Einsamen -nw das Mitemn-fiti* 
den einer wi-rkli-ch enrnMng lichen OeWentBchkeit g-eben kann. 
Nach einer Reise dutch Frankre'-ch, dessen Natur und Kunst 
In t-hrn man-chen lebendigen Eindri-ck Wnterl-ssen haben 
mag, kebrte Anrtebarm 1920 nach Peden zurilok und arbei- 
te-te da, nur gdegentlich dutch Airftrage, wie den zur Aus- 
maiung der Eendziner Synagcge hervorgeholt, in liefer Zu- 
nuckgezoigenheit an der ersehn.ten Vcilendiung seiner Ans- 
drucksuTittel wetter, bis er, erst v-o-r kurzem. Im de-n-kwiiir- 
dlgen Kcttefctfimtssieill'tigeri eine Kmsttereintwickhing von 
terrihe verwwrendom Reiichtum enth-ulite.

In der Fiille seiner Motive — grilbler’schen wie re-in 
visuell emrfundenen Kcm-wsittonen. Port-rats, LaMsohaften 
und Stilteben — nehmen die jfld-isch-en dan ersten Rang ein. 
Ihre tiberaus persbnliche Verbundenheit mi-t dem ostj-iidi- 
sohftn Milieu, der vollendete Attsdruck der Ihm eigenen See- 
tenMiaifllgkełt wirken unmittelbar ubenzeugend, cb es die ek- 
stat-isch-e Grrwe „Ssimchath thca" Oder das ditetere .,Cha- 
«oth‘‘, ob es d?« zerb'rclrte, gedarfcenschwere Antiitz des 
alten ..LasttrAgers" Oder der lebenswahre Binblick in die 
„JesoHwah”, ob es das irabriinstire. mystisch beschwśngte 
,<Kol nidre“ od-er die groteske Lustlgkeit des , Marsclralik sei. 
Alle diese Griwen und Einizeltiypen sind In ihrer engreifen- 
den Eohthelt nlcht von a-ssen becibaohtet, sondern a-s einer 
Mcmtltdt des KOnstlers mit selnem Gegenstand gestaltct, die 
tsicirt erst der Einliihlung bed-rfte, um den Kern der Er- 
SCheinwng m mthii-llen. Aber niebt d*s Metis’ an sich sei fiir 
die Beurteilnng des Schaffenden massgebenid. sondern elmzig 
and allein die oersbnłich-e Eigenart, wie sie in dessen Gestai- 
tung zum Ausdruok kommt.

Mawtoe Applebaum gehort zu denjenigcri Malern, denen 
die akademische Ausbiliung nicht schad&n konnte, er be- 
blełt von ihr mir ihr einzig Positives, sichere Beterschrmg 
des Toclwi’schen. Darilber hinaus 1st er auch tn dor goring- 
sten seiner malerischon, zeichnerischen und granhisc’-en 
Ae-ssenwgen ganz er selbs<t und wr dem eigenen kiinsEe* 
rtschen Gewissen verantwcrtlicli. Es trieb ihn, von Stufe 
zu Stale nach neuen Gest?ltungsm&S[lic.Nceiten zu suchen, in 
alle-m Erreiicbten nur relative B-efried^ung und den Antrieb 
zu krnisequeniter Fortentwickl-ng zu fin-den. Seine Friilient- 
wioktog stand nooh im Zeichen der grossten Tat in d-er 
europSischen Malar-el des vorlgen Jahrhunderts, der impres-

sio-n-istischein AuflSsung des Umrisses, im Zeichen des Frei- 
11-chits und des ersctenwissmassigen Auffauchens der Ge- 
sfalten. Das Bedurfnis na-c.li klarender D’.irchdrin.gun-g der 
Form, das fiir seine Kunst charakteristisch blieb, be-wirkte 
bald eine Festigung der Oberflache, krafti-ges Leben im Um- 
riss, realistische Beobachtung der Einzelhelten und ih-re' 
s-trafre Z-usammenlassu-ng zu etoheiBcl-er Gesam-terschei- 
mtn.g. Ven dieser empirischcn iusseren Form musste es fol- 
geriebti® einen Weg z-u eine-m innerem Fnrmresetz ueben, 
das, dem naiven Ange venbergen, jenscits der zufalli.gen 
Oberflachenbildung alien Woliringen tmd Rund-mge-n der 
KC-rperweM erst ih-ren Sinn gibt. Dieses latente Formgesata 
erf/sste Applebaum wiy die Kub&óen a-ls das Walton ein-es 
geometrischen Prin-zins in allem Sioh-tibaren, eines gaheicn* 
nisvollen Anorganischen in allem Organis-chen. Aber er 
verweilt nicht bed ausdruoksfesan Koinsiiruktio-n-en krist’illi- 
nischer Geitćlde, sondern lasst in don sc-ho-n genan.i-ten Eil- 
dern ebenso Wie in La.ndsohaften, Portril.ts und Stilleben un
tar der ar-sdrticksgekidenen, ven Sranminge-n erfull-ten sicht- 
baren Obe-rfliiche dieses ein.mal erlebte unsichitbare Frrm- 
g-esetz ah-nen: In Kamnf und Ausgleich elgen-wiMiger krafti- 
ger Fiache-n erwachst der Boden cberscblesisohep Indus-trie- 
ge-iandes gleiohs-am vor den Augen des Be-trachters zu fend- 
scha’-Uicher Eioheit, btlden sich die sta-’ken Rhythmen des 
„CeHosnie-ters" wie der sal-ten eind-rucksvo-l-len, uitge-mein 
formeniklaren ..Fran m-l-t Kr-w?", der bei stdrikster Plas.tik ein 
wesentli-ch mrieresch-er Cbarakt-er gowahrt ist. konzen.triert 
sich die de-k ora five Bewegung von Lau-dsohaftem im V'r-der- 
g-rund zu fein emrf-Mrien-en FżrTe-n, Halibfigur-an und E'-nz-el- 
ko'fen, regt tides Leben sich in mSoh-tig schwenem Ba-nm- 
schlag. ber-UiHgt sich das abendiilche D-orif. Ueiberall snrieM 
uns eine .reiche Geisterfailth-cilt an; um&o hb'ier miisson wir 
e-s uns-crem Kiinstl-er an-rechnen, dass die Gefa'-r eri-es Ah- 
weges ins Literariscbe in alien diesen Werke-n vermieden ist, 
dass Ausd-nuck und Ersche-inuinig einand-er im besten kiin-stie- 
rischen Sinne die Wage halten. Wolche ahinuhgsvo-lle Tlefe 
ersahMesst "ns eAn g.:n-z -tin.d gar. nicht genr-emassig-es, hand- 
Imigslos sf-lfes Exisitenzbil-d wie die ,,Ta--'ibanzUchter“, fiir 
das Auge ein Ei-ndr-uck von selitener malerlscher Reinhent! 
Die so erreich-te Stufe in der Meiistenu-ng der F-crmrrobleme 
gab Mawice Aręlebrrjm in den l-e.tzten Mcnaten die Kraft 
zu ne-u-e-n Erciberungen. In Geimaide-ti, wie dem „Sabbath- 
lichtseg-en“, einer sel-tsatn ergreifan-den Sz-ene in armlich-er 
St-wbe, einer „Br-desze.ne” von stdrkster Drichgestaltung der 
Massen und des Ra-umes und der „Frau mit grtlner Katze“ 
ver einer pbantastiscłi damo-nischein Lan-dscbnft verbin-det er 
die it'-rn efgene Dwchdrtagttn® der Ferm mit einer neuen 
Fanbi-gkeft. die glulieiKl die Lc-ldenschaft d-cs Kiin®tters be- 
izeugt, in kansequ-entem Anstieg den hOchsten A-afgaben zu- 
zus-treben.

Reiches dekcratives Kdmn-en -und die Beh&r.reohung der 
Linie, wie sie schon an den Gemfildem and Aqnarellen auf- 
fa-lilt. mac-ht Apip-lebarim auch zum ber-nfenen Zeichn-er („Indu- 
strie-bau.ten", „T-hornschreóber mi-t Grcisln“, ..M-vsiziere-n-le 
Jugend", zahHcse Landschaften, Pcritr&ts un-d Studiem). Ein 
s-ooben beaon-nejies HoJzschnittw-erk zeigt in Bllttcr-n wie 
dem ..Wassertrfige-r", „Ssimchath thora" mid „Ssukoth" das 
ostliidische Le-ben im cinern neuen, nrwimen.talen Sinn.

Von einem K-iinstler, dessen bish-erige Entwl-cklung auch 
writer den u-ngu-nsti-gsten Umstanden, ungeach-tet sc’iw-erer 
ausserer Hemm-mgen seiche Fflile und, doch ElnheitlichkeAt 
liervorbrin-gen konnte, diirfen wir zw-eifellos noch weit 
GrOsseres erwarten.

Dr. Otto Schneld.
Naichwort der Redakt-iom:
Dieser Aufsat-z war vor kurzem gesohr-leben. Immer 

wieder war gelegenllich von ka.'tc-wi'-rcr Kunstaus.stellun.gen 
auf das Genie Applebaums an dieser Stelle hingewlsen Wor
den.

Inzwishcen ist der Kilnstler am L Jarnuar an eln-em Lungen- 
leiden im grossten Etend i-m bcgutschiitzer Kteter ge* 
storben -u-nd in Kato-wice be-igesetzt worden.

lassen diese Stingerin zum Erlebnis des Abends, zur 
LeMr-Aloarade werden. Wurdig-weltmiinnis:h reprS- 
sentiert Leo Schiitzendorf den Kbnig, Susserst dega- 
giert Hansi Arnstadt Herzogin Marie, gleissetxl exo- 

lisch, bakerhaft beriickend Claire Rommer, Inez del 
Rosa, entziickend liebenswurdig, leicht an Max Hansen 
erlnnernd, Curt Vespermann den Adjutanten des Ko- 
tt’.’gs, in bester Haltung Hermann Bdttcher der Hote-1-

direktor, gut Fritz Spira den Oberhofmeister der Her
zogin. Einen Chor gibt es in Schon ist die Welt nicht. 
Es ist ja ein Musikdrama. Eine Augenwe de die Tol- 
letten der Damen, jede einzelne das Aeusserste der 
haute couture und die Eleganz der Herrcnkleidung ur.-d 
—haltung. Ausgezeichnet das Orchester unter einem 
merkwiirdigerweise ungenannten Dirigenten. Nur Eines: 
Das Persbnliche, das ven Franz Leh£'r ausgeht, der dies- 
mal leider nur die Premiere vom Pult aus leiiete, jenes 
Fluidom, das sich in gleicher Weise BChne ufld Publi- 
kum mitteilt, dieser magische Zauber fchlte, und darum 
mangelte der Auffiihrung das Letzte, ging die hbchste 
W-irkung vom Werk nicht aus.

(Wahrend der Umbruchs-Revisibn erreicht den Kri- 
tiker eine ihn seh-r erfreue-nde Aufmerksamkeit eigener 
Art: Es ist eine zolla-mt’ich gepriifte Einschreibesen- 
dimg, Absender: Franz Lehar, Wien, Theoba’dgasse 
16. Sie enthalt die zum 60. Geburtstag vom Haupt- 
miinzamt, Wien, kunstlerisch gepra-gte grosse Lehar- 
Plakette, mit der der Komponist ausserst sparsam um- 
geht. Die kleine Lehar-Plakette, die gelegentlich des 
50. Geburtstages gemiinzt w-urde, erhie’t der Referent 
fur eine g’ucikli-cherweise ungedruckte Primanar-Ju-gend- 
sunde unter dem Titel: Franz Lehar, eine Amateu-r- 
aufnahrne (1917) bereits vor 7 Jah-ren).

Paradoxie des Theaters unserer Tage: In der 
Staatsoper ven Hindemith ein Revuestiick mit G ils, 
Travestie auf die alte Goer, auf der Biih-ne ein ehema’i- 
gcr Operettentenor, im Metrovoltheater, der einst welt- 
beriihmten Operetten-Revue-Biihne, Giamnietros u 'd der 
Massary, die jetzt im Sprechstuck bri’liTt, (wo bli:b 
die Góttliche?) ein Musikdrama von Lehar mit grosser 
Opern- und Schauspielbesetzung.

In Reinhardt's Komddie gibt es den neuesten Mol
nar: Die Fee. Die Fee ist der ehemalige Gliihwurm Lu, 
das Fraulein, das im Kino den Besuchern mit der Ta- 
schcnlaterne die Piatze anweist. Lu ist davon dur h- 
drungen, eine Fee zu sein und alien Menschen Gluck 
zu bringen, bis ihr dies wirklich gliickt. Sie soupiert 
im ersten Bild mit dem amerikanisohen Trustmagnaten 
Konrad, der sie wohl als einziger Mensch auf d:r gpn- 
zen Welt fiir eine Dame der Gesellschaft halt, fiir d e 
die kokette Lu s’ch ausgibt. Sie will als Frau eines k-l.i- 
nen Rechtsanwalts gelten, und da der milLcncrrechwere 
Amerikaner die Gunst der Gatfn Uber das Buro des 
Mannes zu erobern hofft, muss Lu, in die Erge getrie- 
ben, aus dem Teleforbuch den Namen des Dr. Sporum, 
eines ganz kleinen, ihr bis dahin vbllig unbekannten 
Anwalts als den ihres Gatten nennen. Dr. Sporum, den 
Lu am ndchsten Morgen in grosser Rage aufsucht, ist 
ein weltfremder Phantast und Moralist, der kaum 
etwas zu tun hat und auf diesen Handel anfangs nicht 
eingehen will. Er lasst sich indes bereden, sche nt end- 
lich zu einer phantastischen Carriere bestimmt. Da 
macht die Fee Lu einen Strich durch die Rechnung, 
da sie sich fiir Ge’d nicht hingeben kann und in der 
Nacht des verabredeten Stelldicheins mit dem Ameri
kaner von diesem mit dem Oberkellner des SeparAes 
Uberrascht wird. Wutentbrannt entzieht Konrad Dr. 
Sporum den Auftrag. und nun kOnnte eigentlich al’es 
aus sein aber im vierten, durch eine Conference mit 
den drei vorangegangenen, verbundenen Bild sehen wir 
die ganze Gesellschaft 10 Jahre nachher auf der Fe er 
des 10. Hochzeitstages von Lu. Der szenische W tz 
besteh-t darin. dass 4 Manner hintereinander erscheinen, 
von denen alien wir nache’nander g'auben, sie seien 
mit Lu verheiratet. Es ist dies aber n’cht der O-ber- 
kellner, es ist nicht der Rechtsanwalt, der inzwischen 
Dozent geworden und seine Sekretarin geheiratet hat, 
es 1st auch nicht der Amerikaner. so-ndem dessen Freund, 
der nur in einer Episode vorher aufgetretene Staats- 
sekretir.

Franz MolnAr hat also dem reinen Gesellschvfts- 
sttick seit langem wiedęr einmal den Riicken gewandt.

■

Mussorgski: Boris Godunow
Wir besitzen fiir das Quellenstudium von Mussorgski 

and seinem Hauptwcrk, Boris Godunow, zwei Monutnental- 
werke in deutscher Sprachc. 1926 erschien (im Drei Masken 
Verlag, MOnchen) als zweiter Band der Monographien zur 
russischen Musik: Mussorgski von Oskar v. Rlesemann. Der 
Band iiberschreitet mit dem dankenswerten Notetianhang 550 
Seiten. Das Blographische steht hier im Vordergrund. Mit 
ungeheurem Fleiss ist das gesamte Material verarbeitet. was 
umso hóher anzuerkennen ist, als bis dahin ausser zahlrelchen 
verstreuten, klelneren Einzeldarsteilungen selbst im Russi
schen kein Buch fiber Mussorgski existierte. Briefe, Urteile 
der Zeitgenossen, Kritiken slud einbezogen, nichts fehlt. Am 
Schhtss gibt es eine Lebensgeschichte der Werke Mussorg- 
kt's. Im iibrigen sind jedoch Leben und Werk ineinander 
verknilpft dargestellt. Es handelt sich urn eine dokumenta- 
rische Biographic, die spiirbar von heisser Liebe zum Gegen- 
stand durchstrdmt, Mussorgski verklart und ihn gegen jegii- 
chen Angriff seiner Zeitgenossen und der Lebenden verteid gt. 
Dennoch ist das Buch wissenschaftlich hóchsten Ranges, fiir 
den Muslker unentbehrllch und dutch seinen Schwung ein 
Msthetischer Genuss. ... „

Reich lllustriert wie das erste, ist ein 1927 in der Samtn- 
lung: MasslKer der Musik (der Deutschen Verlagsatistalt 
Stuttgart, die jetzt von dieser auf den Max Hesse Verlag, 
Berlin, tibergingen) erschienenes Werk iiber Mussorgski von 
Kurt v. Wolfurt. Auch dieser Band bleibt nicht weit unter 
400 Seiten zuriick. Dor Biograph hat eigenartiger Weise, 
wenn auch spaier, in Petersburg dasselbe Gymnasium be- 
sucht, wie Mussorgski und weiterhin in demselben Preobra- 
sheńskij-Leibgardereglment gedient, in dem einst Mussorg
ski, der hernach Ministertalbeamter. 3 Jahre aktiver Of- 
flzler gewesen war. Wolfurts Werk fusst unverkennbar stark 
auf Riesemann. Aeusserlich unterscheidet sich sein Buch von 
dem des Vorgkngers durch die kiare und knappe Gliederung 
des Stoffes, der erst die Vorlaufer Glinka und Dargomuishskij, 
hernach das Leben und darauffolgend getrennt die Werke be- 
handelt, schllesslich d e Briefe bringt. Wolfurt steht Mus
sorgski entschleden kiihler gegeniiber. Seine Arbeit ist ■ ehr 
kritisch-analytisch. Angenehm fallen darin die dramaturgischen 
Anreg-jnigen und die vielen Notetwita-te im lext am. Auch diese 
Mussorgski-Biographie verdient hnhes Lob. Scltsam iibri- 
ge-ns dass in der Bibli-otrmhi-e beld-er Arberten die dHOitsnschc 
Impression fiber Mussorgski aus dem Band Studlcn yon 
Jacques Rlvlbre (deutsch im Gustav Kiepenheuer. Verlag. 
BerlinWechselvoll sind die Schicksale des nun rnehr, als 60 
Jahre alten Boris Godunów. Das Buch schrieb sich der Kom- 
non'st Selbst na~h dem gieichnam gcn Drama von Puschkln, 
das wiederum auf der Oeschichte des russischen Reiches 

von Karamsin fusst. Puschkins Dichtungen waren iibrigens 
bereits fiir Tschaikowskis, Eugen Onegin und Pique Dame, 
sowie Glinkas Russian und Ludmilla verwandt worden. 
Merkwiirdig, wie der Demetrius-Stoff gerade die deutschen 
Dichter von Schiller iiber Hebbel bis zu Lernet-Holen’a im
mer wieder relzte. Mussorgski hat hier russische Historie 
ans dem 16. und 17* Jahrhundert zunachst in engster Anleh- 
nung an Puschkin hernach im zweiten Zustand in freierer 
Bearbeitung unter Hizufiigung eigener Erfindung dichterisch 
belebt. Er spretigte szenisch die Form der alten Oper, s-tellte 
eine Bildfolge hin. wie es etwa auch Biichner in seinem 
Wozzeck tat, um einen anderen VorgSnger des Expression's- 
mus zu nennen, da Mussorgski viel weniger Realist, als Im
pressionist und teilweise Wegbereiter des Expressionismus 
1st. Er nennt sein Werk nicht Oper, sondern musikaliscbes 
Volksdrama. Aber es ist ebensowenig grosse Oper, wie Mu
sikdrama, sondern etwas ganz Neuartiges. Diese knappen, 
lyrischen Szenen sind trotz Haupt- und Staatsaktion, zaristi- 
schem Pomp, ein Drama ,der Masse, die durch ihre passive 
Haltung Anklage erhebt gegen das System, wie hernach die 
Weber von Gerhart Hauptmann. Das arme, russische Volk 
ist der wahre Held in Boris Godunów, die russische Kollek- 
tivseelc — Oder ist es paradox, von Kollektiv-Seele zu spre- 
chen? — hat Mussorgski einzigartig aufgefangen, genial im 
musikalischen Ausdruck. Zwei Dinge charakterisieren diese 
Musik: Die Massenchóre dereń Wucht erubtiv, elementar 
wirkt und nichts mit bekbmmlichen Opernchóren gemein hat; 
das zweite Spezifikum sind die wundervollen, oft humortiber- 
glanzten, amUsanterweise meist Tierabenteuer behandelnden 
Lieder. Beldes fusst unverkennbar im russischen Volksgut, 
aber auch, wo archais’erende Formen anklingen, ist alles hóchst 
persónlich gestaltet. In dem Polenakt wird. wie tiberhnupt 
in dieser Oper, kaum mit Leitmotiven gearbeitet, sondern na
tionale Tanzformen, wie Polonaise, Krakowiak und Mazur 
kennrcichnen die Personen, die trotz Oder gerade wegen so- 
zial hóchsten Ranges in diesem musikalischen Volksdrama 
uitwichtig sind. UnerhOrt die Mischung eines Glockemnotivs, 
mystisch verschwnmmen dann wieder die Spicluhr. Ganz 
opernhaft arios lediglich das krónende Duettfinale im Polen
akt. Dns Handwerkliche ist nicht Mussorgski’s Stftrke. Da
rum schafft er sich selbst glelchsam intuitiv eine eigene Tech
nik, und es ist, als ahnte er he'lhSrig bereits ein Menschen- 
alter vor dessen Erscheinen den fernen Klang des Neo-Impres- 
slonismus, dessen harmonische Farbtupfen er zum hOchsten 
Entstetzen der zopfigen Zeitgenossen. insbesondere der „guten 
Frcunde'1 und des komisch entriisteten Tschaikowski setzt, 
dessen sentimental-parffimierte Sdsse und SalonglStte aller- 
dtngs in diame-ti*alem Gegensatz zu dem rauhen Ton Mussorg.. 
ski's steht. Rlmsky-Korssnkow hat den Boris hernach tnstrur 
tnent;'rt, zundchst wen:g pietatvoll. Mussorgski heterogen. 
tnehr Riinsky-Korssakow, der damals wiederum stark unter 

Richard Wagners Einfluss stand, in der 2. Fassung. die zusam- 
men mit den beiden von Mussorgski eigentlich bereits die 
vierte darstellt, wesenllich organischer. In Russland spieltman 
heute bekanntlich den Original-Boris von Mussorgski, hat 
also gleichsam den Rimsky-Korssakow'schen Firnis wieder 
abgekratzt. Das grosse Verdienst Rimsky-Korssakows um 
das Gesamtwerk Mussorgski's, von dem hier zu reden zu weit 
filbren W’iirde, so se-b-r der Staff dazu verfuhrte. 1st inde» 
nicht zu ienginen, Boris Gu-dcmcw w r die Bibel Claude De
bussy's und die j-nze Gen-era-tion bc-kenm-t si-oh gleichfalit 
zum Geist dieses Werkcs, dessen Linie etwa Pelldas und 
M&lis-an-de u-nd Alban Berks W-oz-z-eck forfsetzen.

Es ist ein hohes Verdienst des Oberschlesischen Landes- 
theaters, dieses Werk endlicK aufgefiihrt zu haben und ein im 
wesentlichen geglucktes Experiment. Um die Schwachen vor- 
wegzunehmen: Die Biihnenbilder Haindls verfehlten Jen 
Stil. Wir werden uns mit einem Misch-Masch aus Natura- 
lismus und Stilisierung nie befreunden konnen. Der Regisseur, 
der zweifellos zumindest die breslauer Auffiihrung studierte, 
hfitte hier eingreifen sollen, ist jedoch fiir das Biihnenarchi- 
tektonische erst in zweiter Linie verantwortlich. Der Maier, 
der eine so leichte Hand, zuwellen spriihenden Witz besitzt, 
verffillt in der serifisen Oper leider fast stets bombastischem 
Kitsch, Zuckergussemblemen. Pabei gibt es fiir eine Borls- 
Inszenierung so grossartige Vorlagen, man denke an die hin- 
reissenden. farbig-satten Entwiirfe von Leon Bakst fiir das 
russiche Ballet (siehe Gregor-Fiilop-Millers Russiches Thea
ter, im Amqlthea Verlag, Wien). Dagegen ist die Regie 
Paul Schlenkers diesmal fast uneingeschrlinkt zu loben. 
Dass er sich auf BewegungschSre ausgezeichnet versteht, be- 
wies Schlenker in seiner famosen Carmen-Inszenierung. Die 
Massenszenen wuchteten diesmal fast noch nachhaltiger. 
Glanzend das Revolutionsbild von Kromy das an die Massen- 
band gung des Russenfilms erinnerte, mit den schMtenriss- 
artig wirkenden Reitercrscheinungen am HoHzom — hOchsten 
Ranges: fraglich. ob dieses Revolutionsbild. wie in der Ur- 
fassung Mussorgski's, nicht besser am Schfusse stande. Pu- 
blikumswirkamer ist naturlich die Umstellung der letzten 
beiden Szenen. wie sie auch Rimsky-Korssakow vornahm, 
mit dem Tod des Zaren Boris Godunow am Sch’uss. Wen ger 
effektvoll, jedoch entsch:eden kiinstlerischer und zeitnSher 
wiire das Revolutionsbild als Ende mit den prophetischen 
Schlussworten des BICdsinnigen:

..Fliesset, fliesset. heisse bittre Tranen, 
Weine, weine. giaub'ge Christenseele.
Bald senkt Finsternis sich nieder auf das Heimatland. 
Wehe dir. du hungernd Volk."
Naturlich schmerzen den Liebhaber dieses Werkcs die 

starken Kiirzungen besonders der Fortfall des ersten Bi'des, 
der Za^emrie und des Pap'-geienl edes des Zarewits.jb ini 
zweiten Akt. Aber die Striche sind haltbar und aus techui-



Thomas Mann spricht
Wir geben die sen Ausfuhrumgen 

Raum ohne uns damit zu identi- 
fizieren. — (D. H.)

Mit 2 Reden trał Thomas Mann kurz nacheinander vo>r 
<Ke Oefłentiicbkeit, 2 Reden, die trotz cd er wegan ihrer tie
fan Gegensatzlichke’t in ein.em geheimen Zus'immenhanig 
stehcn und seton torch ibre Masse Gegenilberstellung die 
ganze Oegenwa.rtslage bH.tza.rtii’ beleuch-ten.

Der erste Vortrag iiber Platen (gahalte® am 1. Okt-Aer 
1930 tn der Platen-GeseUschaft zu Ansbach, erschienen im 
Januar-Heft 1931 der Neuen Rundschau) fuhrt wie in ewer 
ergreiifend-sohmerziliche® RflckscPau wieder in jane schari- 
rig-setone TcdesatntoSpMre des Tristan und des Todes in 
Venedig. Die graze, schwermiitige Glut seines damali -en 
Sprachzaubers bat Thcmas Mann wieder getaden, urn Pla
tens ktdenscha’tliche SchOnheitswahmig und todesverl-rene 
Liabeshinrrabe zu schildcnn, urn zu sagen, wie alles form- 
strenge Kiinstier.trm nur verzwei.felnder Dienst ist ?n der 
g&ttlicten Schoniheit des Gelitebfen, und wie die verzehrende, 
Ifebesikramke Todesverb”.nden.heit Tristans ihr erschu'ternd- 
greteskes Gegerab’ld findet iu der Figur des Don Quictote: 
in Platens hcffnungslos blinder Anbetang mittelmassfeer 
Bpheben und in seiner unsinniig enbitterten FeindseHaft ge
gen seine Ze,it. die er und die ihn verkanute. Was dun 
fehlte, melnt Thomas M.?mm, war eine gewisse Sozial’tat, die 
®in iiber sich selbst hinarsxehnben nnd vor dem Setosóruin 
und rcimantiscli-weitfeimer Den Qulc'-otterie bewahrt hatte. 
Und damit stehen wir seton mitten in der Gegenw-rtskrise 
des Bii.rgertems. Denn eben das Manko im Sozialen, so 
fuhrt Thom-s Mann in seiner rweiten, rclifschen Rede, im 
dar Deutschen Ansprache (gehalten aim 17. October 1930 im 
Beethweinsarl zn Berlin, ers-chi cmen im S. Fischer-Varlag, 
Berlin) a”s, ist das Manka, die Krise der medernen biirger- 
łicton Geistózkeit. Der ei.nzige Lbs'.n^sversuch besteht des- 
ballb mach Thomas Mrnn darta, dieses g'nze Ratwilsch- 
biiingwSche Kiirstterideal aus dam 19. Jahrtamdert mit dem 
Fanteniwen der Tares- rnd GcseMsch-ftsrKlitik zu verbin- 
dan. eta LBs’rogsveireuch, der noch unter sehr ernste Kritik 
zu stóten sein wird. tind .zw?r, wie ich hoffe, torch eine 
Weiterfuhrang von Thomas Mann's eigemer Pcsitic®.

In schweren Kriegstagen mannte sich efcim:i Thomas 
Mano einen „Unnciltischen" und wcłlte damit das Gegenteil 
sagen. dass ndmJi-ch selbst die allscitigste Kunstiibung nichts 
antoes sein konne ®nd dtSrfe, als Deotong und Dienst am 
einer realen G&jemwairtssótucitio®, dass sie 'sich st&ndiz vor 
ihr zu vercMtworten und in Frage zu steillen babe. Damals 
und hemic wieder Zwang i,hn „die krisonhafte Bedrangnis 
dor AHxemeinheit" zu einer solchen Se’ibstlerrtek and Aus- 
etaanderaetzuing mit der s-ozial-polit-ischen Prcblomatik. Die- 
ser Wille, die Dirrge illjsianslos and in ihrer TatsaohKch- 
keit zu* sehen, bestimmt auch sofort seine ipolitische Hai-

Ein kritischer Beitrag zur Krise des Biirgertums.
fang: Die grdsste Gefahr unserer Zeif erbl’ckt er deshalb 
im ihrer Neigung, die schwere und strenge Last des .pru- 
feoiem Brkeinintniswillejis einfadi von sich abzuwarfem — 
etwa aus Furcht vor einem Relativismus — sich Middlings 
in einen Radikalismus zu stitnoen und eine Idee abr/riut 
setzen, dereń Recht aur Unbclrgtheit sich ooch racht im 
Stahlbad der Knijiik erwie-sen hat. So weist er denn mit 
alter Schanie die Hintergriiinde des ganzen tola tonden und 
vendurnnfendem nation-i - saziakslischen Schkgwcrtgerassels 
arjf und geiselt sie als Ftac'itve:® :che aus einer realen Nrt- 
lage in eine bewusstl's vitaJe Rcr-scbdynamók. Die eima’g 
positive Halt-!ng best&ht hetóe in einer bcstpnlichem Seibst- 
kutirk und uinbcstechi'iahen Pe-rr.acbturgskraZt. Ećs jetzt 
hrtte das deutsche BiirgerA'im, zci d:m sich Ttemcs Mann 
immer bekannte umd much tokerrit, die Kraft, sich selbst 
in Frage zu stcMen, sich selbst zu l:o-rarteiren — indem es 
sich etwa gets fix a't die Seite des Prcietamts stellte — 
und knnnte so a>’$ sich herars stc’ts nerw, verwartstreiibcn- 
de Elemcinte gebaren. Gibt es — tffld alls Amzoichen sind 
dafiir da — diese seine „Wm to‘‘, seine ..Freiheit" rrf. d. h. 
erstarrt es in einem hartsinmgen K'lniservetivismus (Biirger- 
bl-oakl), otor iSsst es sich von dam ■unbekiimrnert sfrródem 
,,61'-n vital" des National - Sca'alismrs mitreissen, so ist es 
verLnran und mit ihm die Kultur. Dimon foontoreten Auswex 
sieht, wie gesagt Thomas Mann diem in einer Verirind rig 
des ,kult'!relten Vclkstrims" mit deen Marxisms s, eine 
Vers-climelzung, die in dar derjtsoton Sozialdcm-kratie seton 
ihtren Anfamg genomman hat. Mag sich der Material'sinws 
in geistig-t'l’enretischer Sphere noch so sc'uef ausnehmen, 
in praxi ist sein energ’sotor Himweis act die realen Gniinde 
• mserer Not, die nr-m einmal wirtschaltlich funr'iert slnd, sein 
Kamnf gegen- itberlieferte und ISngnt nichf mehr zu Recht 
bestefrenide ,.Ideol-gieen“, die zrr Verschlcteing der Wi.rk- 
lictikeit missbraucht werden, vor ailem aber ist die „heilige 
Niiohtermheit", mit der er fiir eine besscre humancre Ge- 
seUsohaftsordinrjnig kameft, in praxi eki Beweis fur eine Ge- 
stigkeiit, die echter, tiafer und jedenfalls „ra.kunftswilligcr" 
ist, als die swbtilste Di'5feren,zier,theit- des deutschen Iderilis- 
rrr.is. Uinid so Rrdert de,n.n Th-rimas Mano inoen-p-lii.isch 
eine Z’-sammanarbeit von Biirgertum and Sozlciismus, „von 
Kart Marx vnd Holderlin", acssennolit'sch eine sowchil ma- 
tionrie (Revision des Versa’ller Vertrages u. s. w.) wie iiber- 
nationale (deutsoh-frenzbsisahe Verstandigang u. s. w.) Po- 
liitiik, ein Ideal, das ihm schcn in Stresemann verwirklicht 
schien. in dieser Mittelstetong sieht Ttomrs Mann geradezu 
die deutsche Seudurg, ven ihr erhcifft er alles, V&lker- 
schnung, ja, Getert einer neuen Startstorm, die zwischen 
dem westlerisch-undc.tsdien Parlcmenta ćsmcs und den noch 
wmiger deutschan Diktatur steton sell. Die eigeM'che Wirr- 
.zel dieser Mittelstelłung greift allerdings in die iunenmensch- 
lichste Sohicht Thomas Manns, seine letzlich religiose 
Schibht,

OSS

Dennocfa — trotz auch seiner emdeutigem Wenddrag cur 
Sozirfdeimcteratie — die qualenden Zweifel lassem uns — und 
gerade uns junge Generation nicht frei: 1st Jerne ganze, echt 
deratsche, ttefsi-nrtg ironische Dcrrelstellung zwischen romau- 
tisch -'biirgeirKchem Volksfc'jm und rataonai schalfender Mo» 
dernitat heute iiiberhau-t noch mbglich, halt sie noch w'rklich 
stand vor der Selibs'kritik, vor der Unerbitterliohkeit der 
Zeit, Oder ist sie vielleicht gerade noch die letzte Mbgl'ch- 
keif des letzten, gressen Burgers Thcmas Mrnn? 1st eine 
„ewtg- menschliche" Kunst, die sich jenseits der Tagespolit k 
steMt, sind geisteswissemschaćtiiicbe Studien, die nicht un.mit- 
teltbar die Gegenwart umgestalten, slnd. alle jene „.burger
lichen GHtaksansarflehe" nicht tatsachlich heute ein „Verbre- 
chem" vmd .seeiische Unmoglic’ ikeit"?, heute wo es, geistig 
und physisch, vm die nackte Existenz geht end um sonst 
n’cbts meSr? Ents~mingt der pclitische Radikalismr-s unserer 
Tage nicht vielteicbt, dennoch einer tieferen, geistigen Not, 
sollte er nicht vielleicht doch mehr sein, als eine vite'listi- 
sche Pose? Sollte d'ese Erschiittenunig unseres ganzen Seans, 
diese unmlittc'ibairc Bedrcbumg unserer Existenz nicht zu- 
gleich einen Weg ans unserem relativistischen Weltanschau- 
ungsoba-s, eine none Fixierung umsereir Existenz, ein nenes 
,.kbe-svfi!iles TieiTand" sein, das, ebon well es aus Abxrumd 
urd Zweifel erstanden ist, „gegrundet und unibezweifelbar 
alter Kritik stand halten koninie? Ktonte er. dieser Radika- 
lismrjs mit seiner Venzwecftangsuenrese. nicht vielleicht ean 
Hans Casfcr-sclier Gang torch don Tod zum Lebcn sein, 
erne krisenihafte A"fldsrmg alter biirgertichen entwertetea 
Werte, aus der schliewlich die gemeinsam erschcnte Urnbe- 
dingheitssrihare erwachśt? 1st, die von Thomas Mann ver- 
treteme biirgerllche Sozialdemokratie — und die pclitische 
HnlF.mg diesr Partei scheint das zu bestafeen — nicht der 
Rettangsversuch eiimes Unmettbarem? Bedeutet er nicht. im 
Grande e®n muhsomes Verdecken und Hinausz&gern ewer 
sazi.-il-noliitischem Kotastrcrhe, die kcmrnen mess und deren 
Beschleumgung deshalib Retfcng bedeutete? 1st jenes Sich- 
Sełbst - In - Frage - S-tellem nicht auch gegen seiche Er- 
haltungsversiuche zu richtan? 1st jener Lieibeshass gegen. die 
Rrmaotik und „Lśfcertinage des Geistes" nicht in einen 
ernsflicbein Ha ss zu verwandeki, auch w enn e r dur oh Selbst- 
vernichtang fiihrem scllte?

So und ahnlito lariten die selbstqualerische.n „Gewissens- 
zweófel" eiiner biirgerl'chen Jugeud, die friih gelernt hat, alien 
,.burgetlichen Gliicksatnscruchen" wie Literatur, Kunst u. s. w. 
zu entsagen und nun nuchtem und arbeitswi'lig vor einer Ge- 
geniwartsarfgabe steht, die zu Ibsen sie zu — geistig .ist. 
Diese Jugeud wird Thomas Mann verehren als den letzten 
gressen Darstcller ihrer seelischen Heimat. Vor die neue 
Fcrderung gestellt, wir’d sie ihm aber den Rtoken wemdem 
and sich in sebweigender Verzweiflmg dem Vemichtiings- 
tum preisgebem, wissend, dass sie nur Opfer, nicht Weg- 
weiser sein kann. W. Etnrich.

1st er darum in die Welt seines Jugendwerkes Liliom 
zuriickgekehrt, das ein echtes, dichterisch gestaltetes 
Volksstiick war? Mit nichten. Eine Fee zu sein bedeu
tet wohl den Wunschtraum jedes kleinen Madchens. 
Molnar hat hier zweifellos sentimentalen Regungen des 
eigenen Herzens nachgegeben. Es kreiste der Molnar, 
aber er gebar nur eine arme Kirchenmaus, die durch 
den Garten Eden lief. Naturlich ist der Diahg federnd, 
iz-uweilen monssierend, sicherlich Wendet die e’egante 
Technik, besticht das lockere Handge’enk, das Molnar 
nur in dem unorganischen Annex verliess. Aber es ist 
doch nur ein Schwank, Edelkitsch geworden. schlim- 
mer: Die Fee ist langweilig, selbst in der Wiedergobe 
der Komodie. Ein Grossteil der Schuld tragt der Re- 
gisseur Stefan Hock, der dehnte. statt zu straffen und 
der den typisch berlirischen Trick anwandte. zu p-ro- 
dieren. Kommt man hier mit einem Stuck oder einer 1 
Rol'e nicht zu Rande, so wird ganz einfach gegen den 
Willen des Autors parodiert. Es scheint ausser ZweifclJ

dass Molnar die Figur der Fee ganz ernst gemeint hat. 
Die sehr begabte Crete Mosheim legt die ganze R-lle 
auf das Moąuanteste an, und es ist eine vorzugliche 
Leistung, sehr annisant, aber nichts von Molnar. Ueber- 
waltigend an feiner Komik, die die Hohen des Humors 
und der Menschlichkeit erreicht, Richard Romanowskv‘s 
Dr. Sporum lebendiger Dollarreprasentant Aribert Wa- 
schers Konrad, ganz distinguiert Hubert von Meye- 
rinck's Oberkellner, famose Chargen Blandine Ebinger‘s 
Karolinę, Ferdinand von Alten's vertrottelt-lebemanni- 
scher Staatssekretar.

Wieder einmal gibt es Mrs. Cheneys Ende von 
Londsdale im Berliner Theater, das vor Jahren geie- 
gentlich der Erst-Auffilhrung bei Barnowsky gleich- 
fails mit der Bergner eingehend an dieser Śtełle be- 
trachtet wurde. Die reizende, eng’ische Komodie, die 
es in sich hat wie eine Prairie-Oyster, hat inzwischen 
nichts an Frisciie, Frechheit, Witz und eleganter Dia'og- 
fflhrung eingebiisst. Wieder fuhrt Victor Barnowsky

Sie hat in Carl 
(bei Leibe 
so heisst der

Landestheaters)

spie—
Ludw'ig Diehls Lord 

nicht Arthur filing, 
Genera’intendant des 
einen uberaus char-

Es ist nun keineswegs 
hier ais grdsstes Glóck der 
tage ein Kmderstuck, von

kuCtiviert Regie, zeigt er iiberzeugend high life, gibt 
er uns vor allem den Glauben an Elisabeth Bergner zu- 
ruck, die ein a’btraumhaftes Seltsames Zwischenspie! 
ganz vergessen macht und hol'des Wunder, zauberhaft 
capriz.ios, srsser kleiner Singvoget ist wie einst — Wie 
es euch gefaMt! (Wenn die Elisabeth nur endlich das 
d.ramatiyerte Fraulein Else von Schnitzler 
len wolite!....) 
Arthur Dilling 
geliebter Setzer, 
Obersch'lesischen
manten und in Ernst Dumkes Charles einen in a’len 
Wassern gewaschenen Partner, wahrend aus dem iibri- 
gen Ensemble vor allem Ida Wiists Lady Frinton, die 
bekanntlich hernach noch einmal in Lonsdales Sex 
appeal auftaucht, an drastischer Komik alles iiberragt. 

iibertrieben wenn 
berliner Theater- 

Kindem gespielt:

schen Griinden oft notig. Besonders anzuerkennen bleibt der 
rasche Umbau der 8 Bilder. Jedenfalls hatte der Regisseur 
des Abends vorziigliche Arbeit ge'eistet, was nur allzu gern 
anerkannt wird. Das Gleiche gilt vom Dirigenten, Erich 
Peter, der das Orchester ganz auf neo-impressionistischen 
Klang gestellt hatte. Peter musiziert stets sehr kultiviert, zu- 
veilen jedoch dramatisch zu verhalten. Wir mochten bei 
Peter einmal einen temperamentvollen Ausbrucji erleben, 
wenn es auch begreiflich und oft taktisch richtig erscheint, 
aus der zahlenmiissigen Not des Klangkórpers eine Tugend 
zu machen und ihn auf Kammerton zu sordinieren. Aber gar 
zu keusch und unerotisch steht im Widerspruch zu den Ge- 
setzen jedes musikalischen Theaters. Dennoch gab es ein 
schones und kiinstlerisches Musizieren unter Peter. Auf be- 
achtlicher Hóhe standen die Chore Kurt Gaebels, die aller
dings wiederum zahlenmass’g zu schiitter waren. Die Glanz- 
ieistung bot, vor allem darstellerisch, was ia beim Zaren 
Boris ebenso primar ist, wie etwa bei der Carmen — beide 
Male kommt das sich von selbst verstehende Mus'kalische 
in diesen Partieen erst an zweiter Stelle — Condi Siegmund. 
Sein Godunow war kein Opernbósewicht, sondern eine psycho- 
patlfsche Charakterstudie von iiberragendem Format. Mi- 
misch bewegt, kórperlich gelost, phanomenal charakterisierend 
im Monolog, auch stimmlich ausgezeichnet. Im Spiel be- 
weglich, sprachlich zu unklar, aber im Ganzen gelungen Paul 
Schlenkers Warlaam. (Beide Rollen stellte bekanntlich ab- 
wechselnd Schaljapin dar.) Gustav Adolfs Knorzers Pimen 
detonierte im Anfang garzu stark. Leidlich Traute Pawlin
gens Marina, hoher zu bewerten Gustav Tćrenyis Dimitri. 
Gut Karry Wesselys Missail und Theo Tessiers Schujskij, 
ebenso Elisabeth Wankas Anime, leidlich Emmy Wcriskas 
Schenkwirtin, gelinde gesagt vollschlank Elisa Henn gs ganz 
und gar unephebischer Zarewitsch Theodor, schdn anzu- 
schauen Elsa Geiswinklers Xenia.

Schade, dass an diesem Opernabend. der entschieden eine 
Leistung, das Haus ganz erschreckend leer war. Hoffent- 
lich ist dieser schwache Besuch ein eben solches Intermezzo, 
wie es das gute Niveau dieser Auffithrung in der Oper nicht 
bleiben mdge!

Viktoria und ihr Husar
(Klaviera.usziug: Mas:kveria.g Alrcbi, Berlin).

Der Weltkrieg isł also nun arvf die Operette gekommen. 
Hotel Stadt Lemberg war, der erste Stretch, doch der zweite 
fodgt sogleich. Das Buch ist cns dem Unigairischen des Em
merich Fbldes von Alfred Grunwald und Beda fiir die 
deufsche Biihre be-irbeitet. .Wie in der Literatur, folgt in 
der Ooerette anscheinend a”f den Krieg tor Nac'krteg. Ein 
ungarischer H’sareurittnie’ster fliebt 5 Minnten vor seiner 
angesetzten Hitiriichtutig mit seinem fubbedotll braven Bttr- 

schen, der den Postern torch seme Zigeanergeige besticht, aius 
Sibirien iiber die Grenze nach Jman. Dort wendet sich Hon- 
ved-Rittmeister Stefan Kcltay an den amerikanfschen Ge- 
sandtem. der die Irrteressen Ungarns glelclizeitig wahrndtnmt, 
and wer ist wohl dessen Gatlin? Niemand anderes, als des 
Rittmeisters grosse Vorkriegsliebe, Viktoria, die ihren Ge- 
liebten in der Verlustliste aufgefuhri fand. Bereits am nach- 
sten Tag muss Gesandter John Cunlight nach Petrograd, 
wolnin er versetzt ist. Er nćrnmł Stefan Koltay auf einen 
wngarischen Pass als Gesandtschaftssckretar mit, obwuh! er 
abnt, wekhe Beziehingen zwischen seiner Gattin und Kol
tay, der sich allerdings vorsichtshalber einen anderen, unga- 
rischen Namen eigens fflr den extenritcriaten Boden beige- 
legt hatte, bestanden. Furchtbare Herzens- und pclitische 
Konflikte. Die Bolschewiki erkermem den FluchBimg und 
verlangen seine Auslieferung. Koltay will Viktoria, Gunfight 
neuerlich umgarnen (nicht umgarnen). Aber sie bleibt ihrem 
John trem und lasst sich nicht verfiihren. I nt einer plotzli- 
chen, edelmutigch Walking stellt sich der Husaremrittmefster 
selbst seimem russischen Tcdfeinden. Aber da es in diesem 
Musiikdirtima von Edelmut nur so trieft, wird im dritten Akt 
auf ungarischem Bodem alles gut. Viktoria hat ihrem Gotten 
verlassen und sich der Lzmdwirtschaft auf ihren amsgedehn- 
ten Ciitemn gewidmet. „Die Dame gibt mit emstem Sinn, 
sich allziu sehr der Triiibssil hin“, gleich jener Ariadne auf 
Naxos. Da sioielt — wer wohl? — naturlich Mr. Cunlight 
persbnlich den deus ex machina: er selbst fiihrt seiner Ex- 
gat tin — weri wohl? — den acf amerikanósche Intervention 
— cibwohl bekanntlich zwischen U. S. S. R. und U. S. A. 
keine dioLomatischem Beciehungen bisher bestehen, falls diese 
aber bestanden, die Gesandts-toaft, die wahrscheinlich eine 
Bc.tso.haft ware, in Moskau ihren Sitz hatte — begnadfgten 
Koltay zu. Dre’mal Hochzeit, denn der Bursche J mczi hei- 
rate-t Viktorias Zcfe Riquette, die eigentlich Marika heisst 
'arid Viktorias Bruder die kleine Japanerin O Lia San. Zwei 
Textpxbein dieses „Zeitstucks":

Der Refrain des gross en Blue-Fox: Ungar land, lautet:
,,Ungarland, Dcnauland, Heimatland, wie sehm* ich mich" 

nach dir! Szegedin. Debreczin. Rot, weiss, griin. Du 
bist so weit von hi ar. Wo der rote Pamrika so breont, mich 
jeder ,,bac-zi‘‘ nennt, und jedes Schweinderi keivit, jog, jof, 
joj. Ung?ria.nd, Donauland, Heimatland, bin dem mit Herz 
und Hand!"

So weit das „nationale" Element der Erwachenden Un- 
gar.n-O.perette.

Nun noch das mcralische, der Slow-Fox: Mausi, Re
frain:

„Mausi. suss warst du heute Nacht, (heute Nacht. 
heute Nacht). Nach dem Sower (dem Souper, dem Sooner) 
im SAnaree. Do-to-do, Mansi was haben wir gemacht. (wir 
gemacht, wir gemacht), wenn ich drain denk, (ich dran de ok, 

ich dran denk) darni muss ich lachen. Du wolltest immer 
so zum Snass, na, ja, du weisst schon was, komtn'. ich sag 
dir's ins Ohr. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Mansi, 
suss warst du heute Nacht, (heute Nacht, heute Nacht), bi» 
friih um acht. (Ha. Ha. Ha. Ha, hab ich gelacht). Ha, Ha- 
Ha, Ha, Ha. Ha.)"

Und solch eine Schweanerel lasst sich ein Publikum bie- 
ten, an 80 Buhmen gleichzeitig, obne sie auszupfeifen, son- 
dem im Gegenteil mit grosster Begeisterunig. Das fiircht- 
barste Brlebnis der Menschheit, Weltkrieg und Gefangen- 
schaf.t, das heidige Gefiihl wahrer Vaterlcmdsliebe, das mW 
Chauvmismus nicht das mindeste gameta hat, wird hier auf. 
das Verlogenste spekrulativ ausgeniitzt und mit ausgespr<> 
chenen Zoten durchsefzt. Gegen das Heldenlied vom d-eut- 
scheai Sold'ten: Im Westen nichts Neues, tobt minder* 
jahriger, gekaufter Strassenmeb mit Stinkbcmben nnd weis- 
sen Mausen und erzwingt ein Verbot des Films der dem 
deutschen Namen in der gamzen Welt Ehine machte und neo# 
Sympathien warb, wie man in alien massgebenden Auslands- 
•zeitungein lesen kan.n. Gegen Wedekind - Auffuhr—wąji, 
Brecht-Weill, ein so geschmackvolles, feines Lustspiel wn 
Lonsdrles Sex Appeal wird von muckerisch - reakttonarer 
Seite Sturm (im Wasserglas) gelaufen. Aber Viktoria und ihr 
Husar das argste Attentat auf den guten Geschmack, das 
Unaopetlichste, was man seit lamgem auf den Brettem sah. 
kann ohne weiteres passieren.

Nach Johann Strauss' Zigeunerbaron, Franz Lehar's 7i- 
geunerlidhe. Wo die Lerclie singt. Emmerich Kalmans Zi- 
gaunenprimas, Csźrdasfunstin, Grafta Matoza, Georg Jarnos 
Gsikcsbaroness, Szrrmais Pu&ztakavalier (Tanzhusar) hat 

uns eben diese Zigeunercrenette noch gefehlt. Die Musik 
des neuen Mannes, der Paul Abraham heisst ist eta Gu- 
lasch aus Puccini. Lahar, Kalman mit Jazz-Nockerln. (Vor- 
gang: Henzogin vein Chic?go). Nicht die Sour eines eigenen 
Einfalls, Boh&me und Butterfly, Zigeunerliebe und Land des 
Lachelns, Kdlman-Fettinstrnmemtation. No No Nanette und 
Cclligate: Wenn so der Qperetten.nachwuchs aussi&ht, dann 
ist Kalman als uinsterblicher Klassiker zu bezelchnen, sein 
Veilchen vom Montmarte taufrisch.

Die Auffiihnxmg die nur im orchestrate® Teii (Felix 
Gberhoffer) Niveau hatte, war des Gegenstandes wurdig. 
szcnasch longatmig, uberladen, gesangl’ch eine Qual fur je
des nicht vollig amusisebe Ohr, darstelterisch ganz dick anf- 
getragen. Jede Eindeut’gkeit im Text ordinar, rausgebrullt, 
die Ds.men (bis auf die Darsteflerin der Jaipanerin) an In- 
dezenz an der Spitze. in Linie, zmscheinend nach einer Mast- 
kur, von einer Geschmacklosigkeit des Anaugs. etaem Mangel 
an Ghanne, einer Plumcbeit to Geste und Mine, die kaum 
noch Edelscbmiere war. Kein Fremdwort. kein auslandi- 
scher *'ame wurde richtig a.usgesorochen, am solitosfcn wohl 
das Wort, exterritorial. Eine® derartigeji Mangel orimitiv-



Musil: Der Mann ofine Eigenschaften
(Ernst Rowohlt Verlag, Berlin).

Der Roman, auf den bier hlmgewiesen werden soli, Ro
bert Musils Der Mann ohne Eigenschaften ist fast 1100 
Setaen stark. Ein z we i ter Band, der im Friihjahr erscheinen 
wird, 1st nichł dumner. Nach dem Stadium des ersfen Bam- 
des weiss man sohon soviel: es gibt in unseren Tagen kaum 
seinesg-leichen.

Der Held von Musils Reman ist „der Mann ohne Eigen- 
schaften**, kei.n Fabeiwesen. sondern ein Typus Mensch, der 
dtrehaus dreidimensicmal unter ums lebt. Dieser , Mann ohne 
Eigenschaften" hat bemerkt, dass seine Mitmenschen einge- 
srerrt sind in Charaiktere, in Mriuern ans Meimungen und 
Wolk-nigen. In der Jugend lag „das Leban noch wie ein 
unorschcnflśoher Morgen vor ihnen, nach alien Seite® vol! 
von Mogliohkeiit und Nichts, und scbcin am Mittag ist mit 
einemal etwas da, das beansnruchen darf, nur ihr Leben zu 
sein.“ Der „Mann ohne Eigenschaifte®** wehrt sich dagegen, 
d?ss sićn einige Zufalle zusammenlaroern — um schliesslich 
sein Leben zu sein. Er will leben, niicht gelebt werden. „Er 
halt keln Ding fiir fest, kein Ich. kei.ne Ordnung": ans die
ser Einstoht wachst ihm die Kraft des Herkules, die Walt 
auf seine Scbultern zu nehmen. Er sieht dnrch das Gegebene 
hiudurch. er siekł auf die ,.noch nicht geberenen Wirklich- 
keiten": donn er hat den „Moglichkeitssinn.**

Ort: Wien. Zeit 1913/14. In Deutschland plant man fiir 
das Jahr 1918 eine eindmncksvtale, „der Welt die Grosse und 
Maoht DeutsChtoinds ins Gedachtnis pragende Feier des danin 
e.ingetirctenen 30 jahrigen Regler>u.nigsjubiiaums“. In demsel- 
ban Jahr wird das 70 jahrige Jubildum der Tbrcnbęsteiigiimg 
Franz Josephs staftfinden. Die bsterrefchisobe Kontor.renz- 
A.ktton, die ..Parallel - Aktion". welche die deutsche Feier 
iiberfeiern will, ward zum Gleichnis fiir unser offenfliches 
und privates Leban, Kir uinsere Kultur.

Es ist der Salon einer schóngeistigen Damę. da. Ein- 
ladunigen. werden verschiokt. AuiSmfe werden erlassen. Ein 
Setaetar wiird engagiert. Discussionen fiibren von der Er- 
scbTfamg der Welt bis zum jungsłen Gericht. Es verfilzen 
sich tmsend Inferessen von Privaten, Verenen und Staaten. 
Die „Parallel-Aiktion*1 schwillt an. Sie ist berei's ein Ur
wali von- Kcrres.oondemzen, Aktenstucken, Meiinngen, 
Kamnfen. Sie ist bereifs so dick, ais wcllte sle ncch ein- 
mal eine Erde mit ein paar Billione® Wirrkbpfen gebaren —

Erich Kastners Emil und die Detektive (Deutsches 
Kunst’er-Theater) gepriesen wird. Dieser einzige Roman 
fur Kinder jeden Alters ist an dieser Stelle vor Jahres- 
frist von kompetenterer Seite besprochen worden. Heu- 
te ist Kastner und sein Emil mit Recht beriihmt und 
■geliebt. Jeder kennt die Geschichte von Emil, Sohn 
der Friseuse Tischbein, der 12 jahrig von Neustadt O.-S. 
mit 140.— Rmk. in der Tasche, fur seine Grossmutter 
bestimmt nach Berlin reist, unterwegs in der Eisen- 
bahn von einem Dieb (fabelhaft Theo Lingen) bestoh'en 
wird, schliesslich mit einer Bande reizender berliner 
Jungens aus alien Standen und seiner siissen 14-jahri- 
gen Cousine Pony Hiitchen den Dieb fangt, dazu noch, 
weil es sich um einen langgesuchten Verbrecher han- 
de't, 1030.— Rmk. Belohnung erhalt und — hbchstes 
Oliick der Erdenikinder! — interview! und in der Zei- 
tung abgebi'det wird. Das ist von einer Frische, Le- 
benc'igkeit, frei von verlogener Moral, fa'scher Senti- 
menta'itat, dass es cine wahre Lust ist. Und die Kin
der unter Karlheinz Martins Regie, Hans Winters Emil. 
Christiane Grautoffs Pony Hiitchen, Gerhard K'e ns Pro
fessor und vorziiglich Hans Joachim Schaufuss* Gustav 
mit der Huipe. Hans Albrecht Lohrs kleiner Dienstag 
sind so famos. dass man die ganze Bande umarmen 
konnte. Die auf den ersten B'ick nichts als komische 
Bahnhofs - Abschiedsszene zwischen der Mutter Lotte 
Steins und dem schnoddrigen Emil ist echtester Kast
ner, verhaltenes Gefiihl, Verklarung der Mutter. Das 
ganze Haus, gross und klein, hat dabei ge'acht. Dem 
sehr unmodernen Referenten ist es dabei genau umge- 
kehrt gegangen.

da kemmf nrch ahem zur Welt: edn „Aussohnss ctr Fassung 
does leitendian Bes-chlusses in beaug auf das Siebziigjahrige 
RogierunirSij'bi'aum Se. Majestat."

Glarizendes ckichnćs des offentlfchen Lebens, wo taci- 
send fremłe Dinrre um ta-send Nichts ansohiessen, worauf 
sie — pcliitiscbe Realitaten werden. Der ..Mann obne Eigen- 
schaften" der (in seiner paradoxen Formulierang) „die Wirk- 
lichkeit ribschaffen" mbehte, will diese stantoseti W- 'chen/in- 
gen abschaffen; diese ununteirbrcohene, urwaldartige Zeugimg 
von Erlebnissein. Gedichten, Gedanken, Erdigmlssen, die sich 
als Gesamt den vernehmen Ti/el Kultur gibt, un.d dech nur 
cin Gerinnsel ist aus tausend blind zusammengeranneinen Aus- 
flussen menscHiche.n D'seins.

M.-siils Held ist — fast uma.nigireifbar. Er ist stank und 
gross wie Nietzsches Uebermansch. Er verlaooart sich nicht 
in Gefuhlcben und Ideechen; er snart sich anf fur den gros- 
sen Plan, der dem kommenden Dasein den Lebensirahmen ge- 
ben soil. Musils Buch ist eins der mannlichsten, ei.ns der 
geistigsten, eicis der gewalttatigsten, eins der revclutionar- 
sten Bucher, die je geschrieben worden sind.

Aber da ist an diesem Helden eine kleine Stelle, an der 
er verwundb’ir isf. sein „Urla b vcm Leben**. in dem er 
diese angreiferisch-abwartende Haltuwj aniniirmt. Ein „Ur- 
la-b“ ist immer ein begrenzter Zeltabschnitt. Was aber wird 
„der Mam ohne Eiigensohaften** machen, wenn er vm seiner 
omcsitionellen Dlalektik zum Leben wieder zuriickgekehrt 
sein wird? Wenn er selber eine Wirklichkeit werden muss, 
also ein Mann mit Eigens'ohaften?

Wunderbar ist die seltene Fahigkeit, diese letzten Ab- 
sfiracti'Onen hinetnzuzieliein in die Snhare der Sinnlichkeit; den 
Gedanken Gesichfer zu gebeti; und die Ideen so <zu umklei- 
den mit in|iirrstein Kulissen: dass von den irrealen Linton die 
Magie der Realitat ■ acsstiraMt. Die Sinnlichkeit der Diktion. 
die fascintorende Ursnruniglichikeit wnd Orirtn.ulitat und 
Schiagfcraft seiner Gleicbrasse lassem ams diesem grossen 
Krematopium, in denen Existenzen dutch einen starkem Geist 
verbrannt worden sind, einen Geruch aufsteiigeu, wie er nut 
von Vitalen ausigeht. Und der s^iverane Humor dieses Bu- 
ches verschmilzt mit seinem geistigen Fanatismus zu einer 
ttof zu verehreinden, begluokemdein Eimheit.

Ludwig Marcuse.
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Aber es gibt nicht nur immer wieder grossartige 
Schausspie’er in Berlin, es gibt auch noch g’anzendes 
Theater. In Reinhardts Deutschem Theater spielt man 
Elisabeth von England von Ferdinand Bruckner. (Buch- 
ausgabe: S. Fischer V’eriag, Berlin). Dieses Schauspiel 
fusst auf der beispieihaften Biographic: Elisabeth und 
Essex von Lytton Strachey (deutsch von Hans Rei- 
s’ger. ebenda). Ferdinand Bruckner ist Feute die stark- 
ste Potenz des deutschen Dramas. An dieser SteSe 
wurde seine Entwickiung stets mit der grbssten Auf- 
merksamkeit verfolgt. Krankheit der Jugend steokte 
noch mit beiden Fusstapi'en im Wedekind. Verbrecher 
war ein ganz grosser W’urf, dichterische Reportage, 
Kreatur ein pein'icher Riiekschritt ins Strindbergische. 
Elisabeth von England bildet einen Gipfel. Prote- 
stantismus gegen Katho'izismus, puritanische Vernunft 
gegen Weltanschauung, vertreten durch iiberragende 
Personlichkeiten, die jungfrau’.ich - virile Kbnigin Elisa
beth und den bigotten Philipp von Spanien, beide nach 
der geistvol'en Konstruktion Bruckners durch Liebes- 
hass, antipodisch aneinander gekettet. Unwesentlich, 
ob historisch al’es wirklich so war, ob zeitlich aides 
stimmt, wesentlich die hbhere Wahrheit der Kunst, die 
hier deutlich spiirbar wird. Die ganze Zeit lebt auf in 
grossartigem Wurf al fresco gesta-’tet, ihre Probleme, 
Nationalismus Krieg, Wirtschaft. die den unseren ahm- 
lich sind, weil das System im Grunde das gleiche ge- 
blieben; hellhbrig wird das Psycho'ogische bewusst ge- 
macht, glanzend seelischer Konflikt herausgemeisse’t. 
Von wunderbarer Leuchtkraft die Szene, in der Essex 
Elisabeth ohne Maske als alte Frau sieht, unerhbrt wie

der die Fugierung und Kontrapunktierung des Simultan- 
spiels, das Nebeneinander der Kronrate in London und 
Madrid, der Parallel-Gottesdienst in der Pauls-Kathe- 
drale und der San - Lorenzo - Basilika, die g'eichze tig 
sichtbare Wirkung des Eintreffens der Nachricht von 
dem Untergang der Armada in England und Spanien. 
Zugegeiben, dass das Ganze beiinstigend gekonnt. emi
nent virtuos ist. Essex1 Hinrichtung mit der an der 
Mauer kauemden E'isabeth (den Kopf des Jochanaan!) 
konnte vom Tosca-Puccini sein. Man denkt zuwei'en 
an den Teufel von Alfred Neumann. Beide Autoren 
sind stark inte'lektuell, oft iiberhitzt. woh'l kaum jerrals 
heiss im Herzen, aus dem die Dichtung kommt. Aber 
wer schreiibt heute einen Dia'og. wie Ferdinand Bruck
ner, wer weiss aktuel'ste Probleme derart gebandigt zu 
formen. Historie so auflehen zu lassen, wer schlagt uns 
so vo'lig in den Bann des Theaters?

Die Wiedergabe unter der Regie Heinz Hilperts ist 
phaenomenal, alles in den Schatten ste'lend die Elisa
beth der Agnes Straub. Unmog'ich den Eindruck in 
Worte umzusetzen. Der Dialog k'irrt uns aus diesem 
Mund entgegen. Die Straub 1st Vie'fa't, Konigin, un- 
glucik'lich Liebende, weil sie im Grunde nicht lieben 
kann, pathologisch besessen, Weibchen. Furie, schliess- 
lich leidende und darum unseres Mitleids wiird'ge 
Kreatur, wie alle Menschen, seien sie nun unsere 
Freu-nde Oder Feinde. Ihr am nachsten kommt Fran
cis Bacon Gustav Griindgens*. Er hat Leich+igkeit mit 
Abgrunden, Grandezza, und wo es not tut Format zur 
grossen Schurkerei. Eine absolute Feb’besetzung Ul
rich Keindorffs Essex, ganz provinzie''! auch der ausse- 
ren Erscheinung nach kaum glarbhaft von Elisabeth ge
liebt, noch weniger in der mann — mannlichen Komoo- 
nennte zu Bacon. Al'es Andere, vor a'i'em Werner 
Krauss* Ibanaienhaft beklemmender Phi'ipp. Fochsten 
Ranges. Das Brhnenbild wuchtend. Ein unvergessli- 
cher Abend! (Wo aber bleibt Brecht-Weills Maha- 
go nnv?...)

Paradoxie der Biihne: Im K^b^ett der Komiker, 
als Hauotstiick eines glanzenden P^o^ramms unter der 
geistspri’henden Conference von P i'l Nico'mis nach 
einem amerikanischen Auto-Scetch mit Harald Paulsen, 
dem kiihnen Springer, als Hauntscb'ager: Der Fall des 
Generalstabschefs Red>, eine Tragikombd’e in 5 Akten 
des k. u. k. osterr.-ung. Genera’stabs vbn Egon Erwin 
Kisch. Also erns+es ZeittheatFer im Kabarett, eine vor- 
ziigliche bsterreichisch elegant gefiihrte Reportage in 
5 knappen Bi’dern unter der Regie Kurt Robitscbeks, 
aus der einzig Oskar Simas kbst’ich gezeiebneter Erz- 
herzog Viktor Salvator hervorsHcht. In der Episode 
eines U’anenleutnants Heinrich Schnitzler.

Den schbnsten Jazz auf zwei K'avieren, den man 
seit langem gehort. gibt es im Jockey, einem sehr 
sympathischen, nicht gar zu literarischen Bohcme-Lo- 
kal, ganz nach pariser Art; aber wiederum nun nicht 
a la Jockey am pariser Montparnasse, das bekanntlich 
eine Negerbar ist.

Furchtbar verbal'hornt wurde Arnold Ulitz* hier 
besprochene Schulernovelle Boykott als TonTm. (Sein 

Roman: Aufruhr der Kinder erscheint jetzt als Buch auf 
polnisch). Das Problem ganz verbogen, umgelogen mit 
halbem happy end. Die Schii'er mit a'teren Herren 
scheusslich besetzt. der einzige mildernde Umstand der 
Lehrer von Theodor Loos.

Sonst gibt es auf den berliner Bi'hnen so wesent- 
'iche Dinge wie um 2:1 zusammenzw’egen: Jn'es. Ju
liette, Julien. Jim und Jill, weiterhin: So? die Kuh M;,ch 
geben Oder Cocktail? — das ist die Frage. Andere 
Sorgen haben wir heute namlich nicht in dieser so 
schbnen Welt, die uns jeden Tag neue Freuden be- 
schert. (Aenderungen vorbehalten, wie gesagt).

KHus Mann 
broitet einen Essay-Sammelband und seine Selbstbiograplile 
vor.

ster Allgemeinbildi'jing hat man kaum noch selbst in einer 
Operetten-Auffuhnung erlebt. Dafiir stand neben dem 
Operetten — noeh der Opernoberregisseur eigenfiiss’g auf 
den Brettern. Man hatte sich die Haaire raufen mogen fiber 
Werk and Wiedergabe.

Wie werde ich reich und gfucMicfi?
Von Felix Joachimson kenmen wir das reizende Lust- 

sntel: Fiinf von der Jazzband (das gelegentlioh der -Ur-Auf- 
fuhrung am Berliner Staatstheater hier betrachtet wurde). 
Mischa Snollansky ist der rn’isikailische Ill 'strator von Maug
hams Victoria (ohne Husa.r) in der beruhmten Reinhardt- 
Inszenierrnig, gliickhafter Kcmętonist, der Marcellus Schiffer- 
Revue: Es liegt in der Luft! und des Georg Kaiser'schen 
Reverstiickes: Zwei Krawatten. Man konnte also von der 
Gemeiinschaftsarbeit 'der beiden Kunstler vie! erwarten. Ihr 
Kursus in 9 Abteilungen: Wie werde ich reich und gliick- 
lich?, hat die Erwart-ungen nicht im mi odes ten enttauscht.^ 
Die alien Formen des Theaters haben sich leer gelaiufen, 
nicht n-r das alte VoJksstiick und die alte Posse mit Ge- 
sang und Tamz sind seit langem tot, Osperette und Oper lie
gen gleichfalls In den letzten Zuckungen. haben teilwe’se 
ihre Form untereinander ausgetauscht und lugen verzwei- 
felt nach Neuland. Die neue Form 1st die Dreigroschenoper 
und die literarische Kamtner-Revue. ants dieser mtsikalisch- 
tanzerischen Auftockerung des Sprechstiicks kommt das 
Neue. zumindest auf dem musikatischen Theater.

Wie reiizend leicht. sprachltoh rein und sinnig ist dieser 
Kursi's. wie looker gefiigt und dennoch ganz zwanglos durch 
einen roton Faden verbunden. wie esnritvoll ist diese Mus'k, 
wie harmonisch anairt. wie rhythmisch elastisch. Man muss 
schrn ganz stanrf sein, um dies nicht zu sniiren. Wie tref- 
fend, ohne Soharfe, ist diese Zei(satire, wie frei von jeder 
Zweideutigkeit!

Das Oberschlesische Landestheater hat hier Neuland zu 
erobern. Der Versuch ist nach der schausoielerischen Seite 
bin hervorragend gegluokt. Weniger befriedigte der Kam
mer-Jazz. Der lunge Kapellmeister und ausserordentlich be- 
walirte Chcrdirigent Kurt Gaebel ist entschieden eine Hiff- 
mjng, aber kein Jazcsoieler. Es fehlt ihm, wie schon seine 
Dreigrr.sohen.~ioernintenpretat:on bewies, def eherne Rhyth- 
mtts. cbwobl Sipcliansky nicht hot stomn. sondern mit einem 
Schuss mondainen Parfiims zu iiberstauben ist. das' ebenso 
fehlte. Streicher und Blaser sind, ad hoc zu.sammengestellt, 
ebensoweniig jazz-like. Es geht auch nicht an. wofiir der 
Pianist nicht verantwcrtlich ist. dass diese M isik von einem 
Piano aus. das zadem wahirschemlich noch in Proben her- 
halten miss wie dies in Be 'then gesebah, g.eleitct wird 
Das Biilmenbild Hermann Haiudls entziickte seta, fur dieses 

leichfe Genre, insbesondere auch fiir englisc^e Bridzekomó- 
dien, ist der Biihnenmaler geradezu pradestiniert, hier ent- 
fsitet er Witz, Laune, Geschmack. Das Tanzerische loste 
fames Stefa Kraljewa, die gleichzettig mit vie! Charme das 
Madchen, das fur die Reihenfolge verantwortlich ist, ver- 
konnerte. Fritz Hartwigs Geheiimrat Regen hatte etwas 
Guido Tbielscberisohes (keineswegs mit Doopel-R in der 
Mitte zu schreiben). Anm-tt und Greizie giug von Eva 
Kiihnes Lis aus. Fabelhaft. was tier glan.zende Regisseur 
des Abends. Carl W. Burg, innerhalb eines Jahres aus die
ser jungen Darstellerin hera-,sholte. Der Kritiker bekennt 
ohne weiteres, dies nicht fiir móglich gehalten zu haben: 
nichts angenehmer, als nach der positiven Sei.te hin sich 
beriebtigen zu diirfen. Frisch und symrathisch. mit dem 
Mundwerk am rechten Fleck, Pata Werner Haussmanns Ki- 
b:s. sehr nett Use Hirths Marie. Alle andere® durch- 
weg gut.

I want to be hanny. Fiir eine® Abend war man's. Mit 
dem Reicht-m hat es noch gule ®Vege: „Weil er hassf. dass 
ich ihn Hebe, und er liebt, dass ich ihn ha.sse“. „Auf Wie
der sehn!“

Lehar — Kiepura u. a. im Tonfilm
(Kino Rialto).

Den Jazzkonlg mit Paul Whiteman versaumte ich. Nach- 
zufragen ware noch die geschmackvolle, amerikanrsche, sy- 
chirrnistorte Verfilmc'mg der zata>erhaftan Briicke von San 
Louis Rey nach Thornton Wilder. SchFmm war die Far- 
ben-Koloortage: The Rogue-Song angeblich nach M tai ven 
vc® Franz Lehars Zireunerliebe. Die Handlung hat mit der 
grossen, romantischcn Omerette Lehars nicht das mindeste 
geme'n. In der Musik blitzen leditatoh dreimal je eine Mi
nute lang Walzermotive aus Lehars Werk arjf. Sehr scboi 
genet nrusikalisch die Ton-Verfwm-tng von Lehars Land des 
Lachelns (Beuthen. Deli-Theater). Aber es wurde nur phono-, 
bezw. photographlertes Theater, in einem schmtaan Rahmen 
gespannt, ohne Beriicksichtig"®g tonfilmischer Gesetze. Da
rum gebe ich der berliner Auffuhrung. di fast im Original auf- 
genommen wurde, nnr dass im Film a® Stelle von Vera 
Scwarz-Mairgit Suchy steht, de® Vorzttg.

Wir bekommen in Katowice Tonfilme in alter Welt 
Sorachen zu hbre®, mrmchmal auch in Sorachen, die die 
Welt nicht snricht. wie ung-risch, und die hier ke'u Mensch 
veisteht. Pas Gros des Publikrms diirfte selbst franzosisch 
und vor allem englisch ka"m verstehen. Nur eine Snrache. 
die iedes Kind beitor Nettonalitaten h'er verstebt und nrist 
in Wort und Schritt beherrscht, ist inunor noch verpdnt:»

Deutsch. Es mag allenfalls angehen, wen® wir grosse 
deutsche Tonfilme, in einer fremdsprachigen Version, s'weit 
diese vorhanden — ohne sonderliche Begeisterung — zu hb- 
ren bekommen, wie efwa die sehr elegante Fassung des w'rk- 
samen Spielfilms: Die Nacht gehort uns! oder die engiische 
von Atlantic. Auch Drei von dor Tankstelle. musikalisch recht 
hubsch, auf franzósisch mochte passieren. Es 'st aber 
vbllig sinnlcs, einen deutschen Tonfilm, von dem koine 
fremd&prachige Fassung existiert, hier nicht deutsch, sen
der® auf die Art zu geben, wie es leider in zwei Fallen ge- 
schah, so in dem kastriertęn Llebeswalzer, der als stammer 
Film, lediglich synchronisiert. ohne Speech- und Sington vor- 
gefiihrt wurde; da es sich hier um eine Toflfilmoperette ha®- 
delt. ist dieses Verfahren natiirlich sinnl ’s. Um einen Grad 
besser stand es um den Jan Kiepura - Film: Die singende 
Stadt, dessen Buch und Technik nicht schlechter, als der 
Durchschnitt sind. Nette Dancing-Szemen, schiine Naturauf- 
nsPme®, semtimentale Handlung vom Aufstieg eines ncanoli- 
tanischen, jungen Fischers zum weltberiihmten Tenor-Star. 
Dieser Film ist ein deutsches Erzeugnis. In keinem Lande 
diirfte der Kiepura-Film begreiflicherwelse mehr Interessicrt 
haben. als in Polen. Kiepura soricht In diesem Tonfilm 
gleich seiner Partnerin Brigitte Helm und dem iibrige® En
semble deutsch. Da.mit dieser „Landesverrat" nun nicht 
weitere Krefee ziehe, maebt man unseren Jan Kiepura und 
alle ubrigen Darsteller hiierzulande sorachlos. Die singende 
Stadt 1st stuimm. wie ein Fisch, nur einer darf den Mund zu 
Sing-Tone® auf polnisch, italienisch und englisch auft.in: Jan 
Ktorura. Er ist der schlanke. bildhiubsche Bursche, mit pracht- 
vollem Gebiss und charmanten Lacheln gcblieben. der best- 
gewachsene Tenor, de® die Opernbiibne gegenwiirtig kennt, 
mit dem Ebenmass der Ziige. Jan tut de® Mund auf und 
der Kehle eutstrbmt frei und golddurclifl itet der Ton mii'ie- 
los und atherklar, vom zartesten SoiMcnstau-bgefliimmer bis 
.zum starksten Lichtkegel. Die Technik hat die Materie 
uberwunden, wie man sich gleichzeitig durch zwei in letzter 
Zeit von Warszawa erfolgte Radio - Uebertragungen •iber- 
zeugen konnte (nur das Renertoire diirfte gern grosser wer
den). Souveran schaltet dieses gr-sse und begnadete Kind 
mit der ihm verlichcnen (’ottergabe. Eine Stimme. wie sie 
heute auf der Welt eiranal existiert. Wenn das grosse. see- 
lische Erleben hi®zugek'm.men, dann wird viclleL'ht eitpnal 
gestattet sein, den gehciligte® Natnen Carusos in Verbindung 
mit Jam Kiepura auszusprechen.

Jedenfalls branche ich mich meiner Entdecknug Kionu- 
ras vor 5 Jaliren i® der kattowitoer ivlnisclicn Open als 
kern Mensch — auch in des Staigers Vnterlyid — etwas 
von seinem kommenden Wellrnhm abate und meiner klip® 
und klare® Voraussaige kaum zu scliarncn...

Frango,


