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’ und Berthen P. K. O. Nr. 304238 Katowice

Katowice, am 28. Februar 1931Jahrg. VIII Nr. 9

Iłotwendige novellisierung des SpirifusmonopDlgesefzes
Die Notwendigkeit der Novellisierung de^ Spiri- 

tusmonopol-Gesetzes, insbesondere der Ausfiihrungsver- 
ordnung zu diesem Gesetz wurde ais unbedingt aner- 
kannt und die Durchfiihrung zum ehest tnóglicheni Ter
min gefordert, wobei bemerkt wurde, dass falls die 
Novellisierung in allernachster Zeit nicht erfolge, die 
einst biiihende Likórindustrie dem Verfall geweiht 
ware.

Wie dieser Industriezweig infolge der immer 
grossercn Verscharfungen des staatlichen Spiritusmono- 
pols, das gegenwartig die gefahrlichste Konkurrenz fiir 
die private Likórindustrie darstellt, allmahlich ausstirbt, 
beweisen nachstehende Ziffern:

Jahr Anzahl der in Litern 100%
Fabriken Alkohols*

1925 1175 37.000.000
1926 620 26.000.000
1927 270 . 10.000.000
1923 231 7.000.000
1929 189 5.750.000
1930 150 3.000.000

Weiterhin nąhm auf den Verfall der Privatindustrie 
die Verstaatlichung der „Czysta**, die bisher Gegen- 
stand der Privatproduktion war und deren Verstaat
lichung Oberschlesien mit dem 1. Dezember 1926 er- 
folgte, einen grossen Einfluss. Was fiir einen gewal- 
tigen Produktionsteil der Privatlikorfabriken die Her- 
stellung von Czysty darstellt, beweist am besten der 
Umstand, dass auf 37.000.000 Liter 100%-igen Alkohols 
— hergestellt durch die private Likórindustrie im Jahre 
1925 — 33.000.00 Liter Czysty entfallen, sodass ge-» 
genwartig dieser grosse Prozentsatz der Produktion 
den privaten Likórfabriken abgenommen und durch das 
staatliche Spiritusmonopol ubernommen wurde.

Dieses Monopol verstaatlichte nicht nur die Herstel- 
lung von Czysty, sondern sicherte sich gleichzeitig im 
Gesetzeswege Absatz und Konsumption. Art. 19 de< 
Spiritusmonopolgesetzes vom 25. Marz 1927 zwingt 
namlich die Konzessionare zum Ankauf von Monopol- 
brantweinen, d. h. Czysty, andernfalls mit dem Verlu- 
stiggehen der Konzession gedroht wird- Dieses Mittel 
und auch viele andere fiihrte die Likórindustrie zu 
ihrem Zusammenbruch, wahrend anderseits die Konsump
tion von Monopolbranntweinen dauernd im Steigen be- 
griffen ist. Die verbliebenen, privaten Likórfabriken 
stellen im Vergleich zu der Zahl der Fabriken vom 
Jahre 1925 nur einen Prozentsatz von 16% dar, die 
nur 15.5% des im Jahre 1925 verarbeitenden Spiritus 
verarbelten.

Wenn sich diese verhaltnismassig geringe Zahl der 
Privatfabriken auch weiterhin halten soli, muss die wei- 
tere Novellisierung des Spiritusmonopolgesetzes und 
der Ausfuhrungsverordnung unbedingt durchgefuhrt 
werden.

Die Wlrtschaftsorganisationen und Handelskammem 
bearbeiteten ein umfangreiches Novellisierungsprojekt 
und es war zu erwarten, dass die begrundeten Postu
late der Likórindustrie beruoksichtigt wiirden. Man 
erlebte jedoch eine arge Enttauschung, denn es erschien 
zwar im Dz. Ust. R. P. Nr. 79 Pos. 621 eine Verord- 
nung des Finanzministeriums vom 12. November 1930, 
die verschiedene Aenderungen des Spiritusmonopolge
setzes vom 16. Marz 1927 und der Verordnung vom 
7. Februar 1928 Dz. Ust. R. P. Nr. 60 Pos. 556 enthielt, 
jedoch hinsichtlich der Likórindustrie keine grundsatz- 
lichen Aenderungen enthielt, vielmehr noch in verschie- 
denen Richtungen Verscharfungen einfiihrte, die nur das 
Interesse des staatlichen Spiricusmonopols im Auge 
batten.

Wir wollen nachstehend die eingefiihrten Aende
rungen betrachten:

Ein Postulat der Likórindustrie bezweckte die Ab- 
schaffung des § 320, der folgenaen Wortlaut aufweist:

„Die Raume der Gattungsbranntwelnfabriken kón- 
nen mit keinem anderen Industrie-, bezw. Handelsunter- 
nehmen vereint werden.

Das Territorium der Branntweinunternehmen zu- 
sammen mit alien, anderen Raumlichkeiten muss von 
alien, anderen Unternehmen durch einen Zaun, bezw. 
eine Mauer von mindestens 2 m Hóhe abgegrenzt wer
den, bezw. durch ein Gebaude, dessen Fenster mit star- 
ken Eisengittern und Netzen versehen sein miissen. Die 
Netze miissen an den Cittern, befestigt und durch amt- 
liche Plomben gesichert sein.

Die Einfahrt in jedes einzelne Unternehmen muss 
getrennt von der Strasse, oder vom besonderen gemein- 
schaftlichen Hof, der ein Einfahrtstor von der Strasse 
besitzt, eingerichtet sein. Der gemeinschaftliche Hof

Sejm for Ratifizierung
tfcs Ifandelsvertrages

Im Auswartigen Ausschuss des warschauer 
Sejms begann die Aussprache fiber das deutsch-pol- 
nische Wirtscliaftsabkominen. Der Vertreter des 
Regierungsblocks, Abg. Jeszke, wies darauf hin, 
dass der Vertrag infolge der letzten Massnahmen 
der deutschen Regierung fiir Polen sehr viel an Be- 
deutung eingebiisst habe. Er miisse iiberlegen, er- 
klarte der Redner, ob er nicht vorschlagen solle, die 
Angelegenheit hinauszuschieben. Wenn er dennoch 
den Vorschlag mache, den Vertrag anzunehmen, so 
geschehe das mit Riicksicht darauf, dass Polen 
durch die Annahme dieses Vertrages den guten Wil- 
len beweise, die wirtschaftlichen Beziehungen mit 
Deutschland zu regeln und dadurch auch das Zu- 
sammenleben zwischen den beiden Staaten zu nor- 
malisieren. Der Vertreter der Regierung, Vizemi- 
nister fiir Handel- und Industrie, D o 1 e ż a 1, be- 
tonte, dass Polen durch Ratifizierung des Wirt- 
schaftsvertrages zur Normalisierung der wirtschaft
lichen Verhaltnisse in Europa beitragen wollte, fiir die 
die Regelung der deutsch - polnischen Wirtschafts- 
verhaltnisse von grosser Bedeutung sei. Die Redner 
der Rechtsopposition sprachen sich samtlich gegen 
den Vertrag aus.

Wie soeben bekannt wird, hat der Auswartige 
Ausschuss des Sejms der Ratifizierung des polnisch- 
deutschen Handelsvertrages zugestimmt. Am 2. 
Marz diirfte das Abkommen bereits vor das Plenum 
kommen. An der endgiiltigen Ratifizierung durch 
Sejm und Senat ist kaum zu zweifeln.

soil sich durch das Tor mit den Hófen der einzelnen 
Unternehmen vereinigen, kann dagegen eine unmittel- 
bare Verbindung mit den Fabrikgebauden nicht be- 
sitzen. Die Gleise des Unternehmens kónnen das Ter
rain der einzelnen Unternehmen durchschneiden, mus- 
sen jedoch durch Tore, die standig verschlossen sind, 
abgegrenzt werden.

Auf dem Terrain der Fabrik konnen Wohnraume 
des Fabrikbesitzers und des -personals sich befinden, 
die jedoch keine unmittelbare Verbindung mit den Fa- 
brikraumen haben diirfen, und zu denen der Eingang 
sich nur im Fabrikhof befinden kann.

Die Durchfiihrung dieser Bestimmung isf dnrchaus 
unmóglich. denn sie macht aus der Fabrik eine isolierte 
Festung. Die neue Novelle hat diese Bestimmung gar- 
nicht aufgehoben und lasst hinsichtlich der bestehenden 

Fabriken Erleichterungen nach Ermessen der Finanz- 
behórden zu, die jedoch jeder Zeit riickgangig gemacht 
werden konnen.

Eine Verscharfung stellt gleichfalls der neue Wort
laut des § 336 dar. Wahrend bisher jede Sendung im 
Beisein des Finanzbeamten und falls dieser nicht kam, 
in dessen Abwesenheit ubernommen werden muss, dies 
gegenwartig stets im Beisein der Finanzaufsicht er- 
folgen.

Eine gewisse Aenderung wird im § 340 eingefiihrt 
auf die Weise, dass bei Anmeldung von Gattungsbrannt- 
weinen zur Registrierung nicht wie bisher 3% Liter- 
flaschen Gattungsbranntwein jeder Art, sondern nur 2% 
Literflaschen vorgelegt werden miissen. Dies stellt eine 
gewisse Erleichterung dar; das wichtigste ist jedoch 
Uucrsej.vu warden, und zwar. der Entscheid, ob der zur 
Registfrjerung gelieferte Branntwein Gattungsbranntwein 
ist, zum Finanzministerium gehort, ausreichend ist, und 
es keine andere Instantion mehr gibt. Dieser Zustand 
ist -sehr gefahrlich, denn das entscheidende Organ ist 
namlich das unmittelbar hierbei selbst interessierte Spi- 
ritusmonopoldepartement, das in erster Linie eigene In- 
teressen im Auge halt und nicht die private Likórindu
strie. Das Spiritusmonopoldepartament ist somit Rich
ter in eigener Person.

Es miisste also eine Instanz entscheiden, die durch 
alle interessierten Faktoren vertreten wtirde und aus 
3 Mitgliedern, namlich 1 des Spiritusmonopoldeparta- 
ments, 1 von der Partei und 1 von der Handelskammer 
sich zusammensetzen wurde. Nur ein solcher Kórper 
wiirde voile Garantie fiir die Parteilosigkeit bieten.

Es fand ausserdem keine Beriicksichtigung das be- 
griindełe Postulat der Aenderung des § 338, wonach den 
Gattungsbranntwelnfabriken die Verluste die durch 
Ungliickstalle, Feuer, Flaschenzertrummerung wahrend 
des Transposes verursacht werden, gut zu schreiben 
sind.

Keine Aenderungen fiihrte gleichfalls die Novelle 
beziiglich Vergrosserung der Maasgrenzen von 1% auf 
2% und die Starke von 0.5 auf 1%, denn die bisherigen 
Abwelchungen sind entschieden zu gering und nicht 
ausreichend, wobei zu bemerken ist, dass auch das Aus- 
4and und der Handelsbrauch diese Grenzen zulassen.

Die Flaschen sind namlich durch Qlashiiitten ma- 
schinell und nicht durch Ausblasereien angefertigt, so
dass Abweichungen von 1% entschieden zu gering be- 
rechnet sind. Bei der Fiillung von Flaschen durch Ge- 
fasse, besonders bei Likóren, kommen Faile vor, wo in 
den Gefassen, bezw. deren Wanden die Fliissigkeit haf- 
ten bleibt. Sogar bei grósster Vorsicht ist eine strickte 
Befolgung solcher Bestimmungen unmóglich-

Insbesondere ist dies aus dem Grunde unmóglich, 
weil eine zweimalige Bestrafung den Verlust der Kon
zession zur Folge haben kann.

Keiner Aenderung unterlag die Bestimmung des 
Art. 78 des Monopolgesetzes und § 36 der Ausfuhrungs
verordnung, „das Konzessionen nur mit dem Vorbehalt 
des Abberufungsrechtes dieser Genehmigung ohne Ent- 
schadigung erteilt werden**. Schon im Wortlaut des 
Gesetzes sehen wir eine Vermischung des Begriffs der 
Konzession mit der Genehmigung. Der Konzessionsbe- 
griff ist fest aufgebaut und kann nicht in der Weise be- 
griffen werden, dass man diese jederzeit ohne Angabe 
der Grunde zuruckziehen kann. Man kann natiirlich 
nicht auf dem Standpunkt stehen, dass eine Konzession 
uberhaupt nicht zuruckgezogen werden kann, jedoch 
uberall die Zurucknahme einer Konzession nur auf 
Grund eines jm Administrationsverfahren herausgegebe- 
nen Utteils erfolgen, wie dies z. B. die deutsche Ge- 
werbeordnung vorsieht. Wir wissen namlich. welche 
Schwierigkeiten mit der Konzessionserteilung verbun- 
den sind, welche langdauernde Priifungen und Form-’li- 
taten der Konzessionserteilung vorausgehen. was fiir 
Arbeits- und Kapitalieistungen gefordert werden. Dies



Steuerkalender fiir Marz 1931.
Ejnkommensteuer Gewerbesteuer

Umaatzsteuerv. fund. Einkommen von Dienstbe? ugen

Tatigkeit der Behfirde
Oeffentliche Aufforderung 

zur Elnreichung der 
Dekiarat on

Aufgabe des Steuerzahlers
Elnreichung der Steuer- 

deklaration uber das 
Ergebnis des letzten 

Geschaftsjahres

Abftihrung der 
v. Arbeitgeber 

im Laute des Monats abge- 
zogenen Steuerbetrtge

Monatliche 
Vorauszahlung fiir 

Mirz 1931

Kreis der Verpfiichteten

Handelsunternehmen 
der I— III. Kategorie in 

alien Ottsklassen. der 1 u. 
11. Kateg. in Ortsklassen 

der 3. u. VII. Klasse.
Induttrieunternehmen 

der I—VII Kategorie. 
Grundstfic<e Uber 30 ha 
Wohnhluser mit mehr 

als 4 Zimmern.

Alle Arbeitnehmer 
mit 

einem monatlichen 
Einkommen von 
Uber 208,34 zt

Handelskategorie I. u 11.
Industriekategorie 1 — V 

gewerbliche Berute.
Kategorie 1. 11 a u. b frel 

Berufe (Art. 9.)

Hohe der Zahlung

Lt-Tarif
Bei monatl. Einkommen 
uber 400 zt. ausserdem 

3"/o Kommunalzuschlag

’/s, 1% u 2% bezw. 
5*/» bei Kommissionaren. 
>/<•/. Komm.-Zuschl. 10% 
Sonderzuschlag von der 

Staatsyteuer

Termin
Physische und 

Juristische Tersonen 
bis 1. Mai

Bis zum 7. Tage nach
Ablaut des betreffenden

Monats
15. M«rz

Schonfrist
Auf begrundeten Antrag 

Verlangerung des Termins 
b. natiirlichen Personen 

bis 1. Juli.

Keine Schonfrist
Sch"»nfrist bis 

xum 29. Marz

Strafen Geidstrafen von
3-100,-zt.

Geldstrafe 
von 5—250 zt 

1 Verzugszinsen

1 i/j’A
Verzugszinsen

Jahre 1930 — 150 Fabriken, die nur 3 Millicme-n verar- 
beiteten. ... , ,

these Ziffern geniigen zur Charakterjsierung des 
Zusammenbruchs der Likorjndustrie. Auch dies© Um- 
satze sprechen fur die Niederschlagung der Nach
zahlung. . . .

Der Magistrat selbst hat dies eingesehen, was sich 
aus folgendem ergibt: .

Obwohl dem Magistrat auf Grund dieses Urteils das 
Recht zustand, 100 Proz. der jewelligen Hohe des Akzi- 
senpatentes zu erheben, sah er selbst ein, dass dies ure
ter den obwaltenden Umstanden unmoglich 1st, da sonst 
die Betriebe eingestellt werden miissten, und der Magi
strat iiberhaupt keine Kornmunalzuschlage erheben kónn- 
te. Dies veranlasste den Magistrat, fiir die Jahre 1929, 
1930 und 1931 nicht 100 Proz. der staatlichen Patentge- 
biihren zu erheben, sondern nur 10 Proz., was auch 
durch die Wojewodschaft bestdtigt wurde.

Untogisch ware also, wahrend in diesen 3 Jahren 
nur 10 Proz. erhoben wurden, fiir das Jahr 1928 — 100 
Proz. nachtraglich zu erheben, obwohl auf Oruni des 
Urteils dem Magistrat dieses Recht zugestanden hat.

Der Magistrat Katowice, an den sich die hiesigen 
Lrkbrfabriken mit der Bitte um Niederschlagung dieser 
Naehzahlungen wandten, lehnte diese leider mit der Be- 
griindung ab, dass die interessierten Personen sich an 
die Finanzbehbrden und nicht an den Magistrat wenden 
miissten, da fiir die falsche Interpretierung die Finanz- 
behbrde, bezw. das Finanzministerium verantwort- 
lich sei. .. „

Tatsache bleibt, dass man In diesem Faile das 
Sprichwort: „Wenn zwei sich zanken, freut sich der 
Dr|tte“, nicht anwenden kann, da der Streit zwischen 
dem Magistrat und der Firranzbehorde auf Kosten des 
Steuerzahlers gefiihrt wird.

Inwiefern jedoch die Steuerzahler einen Regress 
gegen die Finanzbehbrden haben, muss noch geklfirt 
werden. Aus diesem traurigen Beispiel ist zu ersehen, 
dass der Steuerzahler sich sogar auf die massgeben- 
den Beh&rden, d. h. die Finanzbehbrden, nicht verlassen 
kann, und sogar fiir die Fehler und falsche Interpretie
rung der Gesetze verantwortlich ist.

Dr. L. Lampe!.

steht im Widerspruch zu den Rechtsbegriffen und ist 
gleichfalls vom wirtschaftlichen Standpunkt aus unbe- 
griin-det. e

Diese Angelegenheit ist zwar im Moment nicht 
aktuell, es kann jedoch der Augenblick kommen, wo 
die Konzessionsabberufung zu Ungunsten der Likbr- 
industrie ausgeniitzt werden kann.

Diese Rficksichten sprechen fiir die Notwendigkeit 
einer Novellisierung der Konzessionsbestimmungen.

Fine Novellisierung erfordert gleichfalls die Be- 
stimmung des Art. 80, demnach der Konzessionsvertre- 
ter durch die Finanzbehbrden bestatigt sein muss. Die 
Fjnanzbehbrde hat in diesem Faile vollkommende Frei
heit und ist durch nichts gebunden. Man muss gewisse, 
positive Bedingungen festsetzen und davon die Besta- 
tigung des Vertreters abhdngig machen und nicht der 
Finanzbehbrde eine unbeschrankte Freiheit iiberlassen. 
Hierzu ist zu bemerken, dass die Entscheidungen der 
Finanzbehbrden im Gerichtswege nicht anfechtbar sind.

Eine Aufhebung erfordert gleichfalls Art. 19 des 
Gesetzes, wonach konzessionierte Verkaufsstellen ver- 
pflichtet sind, Monopolbranptweine in geniigender Men
ge zu besitzen. Eine Nichtinnehaltung dieser Bestim- 
mung kann den Verlust der Konzession nach sich gehen. 
Diese gesetzliche Bestimmung ist weder rechtlich, noch 
wirtschaftlich begriindet. Man kann namlich niemanden 
zur Fiihrung eines Artikels zwingen. Jeder Kaufmann 
filhrt solche Waren, die er passend findet, und mit de- 
nen er seine Kunden befriedigen kann. Wichtig ist h’er- 
bei der Umstand, dass die Monopolerzeugnisse in bar 
gezahlt werden miissen, wogegen auf andere Waren 
Kredite erteilt werden. Dieser Umstand spielt bei der 
gęgenwartigen Geldknappheit bei jedem Kaufmann eine 
grosse Rolle.

Aufzuheben ist gleichfalls die sett einer ganzen 
Reihe von Jahren riickwirkend angewandte Nachver- 
steuerung der Alkoholvorrate. Wenn auch die erste 
Nachversteuerung begriindet, so waren es die folgenden 
weder wirtschaftlich, noch rechtlich. In Zeiten der In
flation konnte man dies verstehen, aber nicht mit dem 
Moment, wo die Valuta stabilisiert wurde. Kein Fabri- 
kant, bezw. Kaufmann kann nachtraglich hbhere Preise 
fiir seine Waren fordem, da die Ware schon langst be- 
zahlt wurde.

Das sind im allgemeinen Umriss die Postulate der 
Likbrindustrie, die leider nicht beriicksichtigt wurden, 
trptz deren genauer Bearbeitung und Begriindung.

Konninaizuschifigc 
zo den Akiisenpatcntcn 

Mir das Jahr 1928
Der Urząd Akcyz 1 Monopolów Katowice hatte den 

Likbrfabriken in Katowice, wie auch den Geschaften, 
die Spirituosen in geschlossenen Flaschen verkaufen, 
Zahlungsbefehle zugestellt, auf Grund deren eine Nach- 
ząhlung fiir die Akzisenpatente fiir das Jahr 1928 ver- 
langt wird.

Die Steuerzahler losten s. Zt. am Ende des Jahres 
1927 die Patente fiir das Jahr 1928, also vor mehr, als 
3 Jahren ein, in der Hohe, die die Finanzbehbrde von 
ihnen verlangte. Die Kornmunalzuschlage zu diesen 
Patepten wurden von den Steuerzahlern erhoben auf 
Grund einer Verordnung vom 24. Dezember 1923 (Dz. 
U. R. P. Nr. 37, Pos. 1148). Bei den Akzisenpatenten 
fiir die Fabrication von Likbren betrugen die grund- 
satjlich&n Patentgebuhren 2.500 zl„ wahrend die Kom- 
munalzuschiage 144,— zl., ausmachten, welcher Betrag 
in der oben angefiihrten Verordnung festgesetzt wurde. 
Die Finanzbehbrden standen auf dem Staixlpunkte, dass 
der Kommunalzuschlag stiindig in dieser Hbhe erhoben 
werden soli, ohne Riicksicht darauf, dass die Patentge- 
biihr In der Zwischenzeit sich anderte.

Der Magistrat beanstandete diese Interpretation der 
Finanzbehbrde, welche auch durch das Finanzministe
rium bestatigt wurde und klagte die Entscheidung des 
Finanzministeriums vor dem Hbchsten Administrations- 
hof ein. Dęr Hbchste Administrationshof hob die Inter
pretation des Finanzministeriums auf und fallte eln Ur- 
teil, auf Grund dessen die Kornmunalzuschlage zu den 
Akzisenpatenten nicht in der in dieser Verordnung fest- 
gesetzten, stabilen Hohe zu erheben sind, sondern in 
der Hbhe der jewelligen Hohe der staatlichen Patent- 
gebiihren, dass also der Monopolzuschlag nicht 144,— 
zl., sondern 2.500,— zl. betrągen soil.

Die jetzigen Zahlungsbefehle basieren eben auf die
sem Urteil und verlangen die Nachzahlung der auf diese 
Weise entstapdenen Differenz.

Die Nachzahlung muss 1. aus rechtlichen und 2. aus 
wirtschaftlichen Griinden als unbegrilndet erachtet 
werden.

ad 1) Der Streit war zwischen der Gemeinde Ka
towice und den Finanzbehbrden gefiihrt, und von diesem 
Streite wussten die Steuerzahler iiberhaupt nichts. Die 
Finanzbehbrde zog die Kornmunalzuschlage von den 
Steuerzahlern ein, ohne sie von diesem Streit zu be- 
nachrichtigen, und ohne zu bemerken, dass die Kommu- 
nalzuschlage vorlaufig unter Vorbehalt erhoben wlirden. 
Die Steuerzahler haben also die Kornmunalzuschlage 
laut bestem Wissen und Gewissen gezahlt, und mfolge- 
dessen kann von ihnen jetzt nicht nachtraglich die Dif
ferenz verlangt werden, da die Angelegenheit nach 
mehr, als 3 Jahren rechtskrdftig wurde. Die Gemeinde 
kann also von den Steuerzahlern, die optima fide ge- 
handelt haben, die Schuld der Finanzbehbrden nicht tra- 
gen, und die Gemeinde kann infolgedessen nur gegen 
die Finanzbehbrde einen Regressanspruch haben. Etwas 
Anderes ware es, wenn diese Gebiihren von den Steu
erzahlern unter Vorbehalt bezahlt worden und eine An- 
kiindigung des Stręites erfolgt wirem Dann hitten die 
Steuerzahler Gelegenheit gehabt, auch ihre Interessen 
zu wahren, wahrend in diesem Faile der Streit nur zwi
schen der Gemeinde und Finanzbehbrde gefiihrt wurde.

ad 2) Auch aus wirtschaftlichen Griinden ist die 
Nachzahlung unibegriindet. Die Steuerzahler losten ihre 
Patente und Kornmunalzuschlage nach Verlangen ein 
und kalkulierten deren Hbhe entsprechend in ihren Um- 
satz eln, und man kann jetzt nach 3 Jahren, wo die 
Transaktionen langst durchgefuhrt wurden, die Diffe- 
renz, die sonst so erheblich ist, einkalkulieren. Dies 
wate also ein effektiver Verlust, welchen die Steuer
zahler nicht tragen kbnnen, besonders jetzt in der noto- 
rischen Wirtschaftsdepression, wo ein derartiger Man
gel an Umlaufsmitteln herrscht. Es muss bemenkt wer
den, dass die verlangte’Differenz sich auf das I. Haib- 
jahr des Jahres 1928 bezieht, da nach der Verbffentli- 
chung des Urteils der Magistrat fiir das II. Halbjahr die 
zustehende Differenz auf Grund des Urteils von den Li- 
kbrfabrikanten, insofern sie mehr, als 20.000 verarbeiie- 
ten, eingezogen hat, Es was also Pflicht des Magi- 
strats, damals nicht nur fiir das II. Halbjahr, sondern 
auch fiir das I. Halbjahr die Differenz einzuziehen, wenn 
der Magistrat im Glauben war, dass er dazu berechtigt 
ist. Die Harte wdre also damals nicht so gross, da eine 
grbssere Mbglichkeit noch bestand, diesen Betrag einzu- 
kalkulieren, wahrend das heute nach 3 Jahren unmbglich 
ist. Auch in dieser Hinsicht trifft die Schuld den Magi
strat und nicht den Steuerzahler.

Es muss hier betont werden, dass diese Nachzah
lung auch aus dem Grund eine besondere Harte fiir die 
Likbrindustrie und Likbrbranche bedeutet, weil diese 
Branche durch das staatliche Spiritusmonopol ganzlich 
lahm gelegt wurde. Das staatliche Spiritusmonopol 
greift immer mehr in die private Likbrindustrie ein. 
Deren Tatigkeit wird immer mehr eingeschrSnkt. In wei- 
chem Grade die Llkbrindustrie immer mehr eingeht, 
beweist nachstehende Stątistik:

Im Jahre 1925 bestanden 1.175 Likbrfabriken, die 
37 Millionen 100-proz. Alkoholspiritus verarbeiteten, im

| Verbandsrachrichten |
Am 25. d. Mts. fand die Generalversammlung der 

„Alkohol**, Związek Fabrykantów wódek gatunkowych 
i likierów Woj. Si. mit folgender Tagesordnung statt:

1. Novelle zur Ausfiihrungsverordnung zum Spiri- 
tusmoDopolgesetz.

2. Novelle zum Antiaikoholgesetz.
3. Stellungnahme zur beabsichtigten Ausdehnung 

der Gesetze fiber Urlaubsregelung und Vertrage 
mit Handelsangestellten auf Oberschlesien.

4. Kornmunalzuschlage zu den Akzisenpatenten.
5. Freie Antrage.
Die Sitzung wird durch den 1- Vorsitzenden, Herm 

Stadtrat Bach erbffnet; der das Wort Mi den einzelńen 
Fragen Herm Dr. Lampel erteilt.

Nach Schilderung der allgemeinen Wirtschaftslage 
insbesondere in der Likbrindustrie, behandelte dieser 
auf Grund der einzelnen Paragraphen ausfiihrlich die 
Aenderungen des bestehenden Spiritusmonoipo’lgesetzes 
und wieś darauf hin, dass im grossen und gan
zen die Novelle keine grundsatzlichen Aenderungen, 
bezw. keine Aenderungen zu Gunsten der Likbrindustrie 
ervthait obwohl dies eine unbedingte Notwendigkeit zum 
Weiterbestehen der so eingeschrumpften Existenzen der 
Likbrindustrie ist.

Die Novelle hat nur Enttauschung hervorgerufen, 
und es bleibt nichts fibrig, als weitere Schritte zu un- 
ternehmen, um die massgobenden Stellen zu veranlas- 
sen, die Postulate der Likbrindustrie in erforderlichem 
Masse zu berficksichtigen. Das ausfuhrliche Referat 
bringen wir als Leitartikel dieser Nummer.

Ueber dieses Referat entspann sich eine rege Dis- 
kussion, wonach Herr Dr. Lampel die beabsichtigte No
velle zum Antiaikoholgesetz besprach. Ueber diesen 
Gegenstand berichteten wir in Nr. 3 in dem wir unsere 
Stellungnahme zu diesem Gesetzentwurf ausfiihrlich be- 
griindeten. Die Mitglieder teilten dieselbe Ansicht, in
dem sie gleichzeitig auf weitere Mangel dieses Gesetzes 
hinwiesen.

ad 3. Der Referent wies darauf hin, dass diese Gr’ 
setze die weitere Belastung des Handels und der Indu
strie bedeuten; infolgedessen muss die evtl. Einffihrunf 
dieser Gesetze in der jetzigen katastrophalen Wirt- 
schaftskrisis als- besonders gefahrliches Experiment er
achtet werden. Die Versammlung sprach sich infolge
dessen einstimmig gegen die Einfiihrung dieser Gesetze 
aus.

ad 4. Ueber diese Frage berichten wir gleichfalls 
in einem besonderen Artikel dieser Nummer.

ad 5. Es fand eine rege Aussprache uber die An
gelegenheit der Preisfrage statt. Es wurde besonders 
hervorgehoben, dass Klagen laut werden, auf Grund de
ren die s. Zt. festgesetzten Preise nicht innegehalten 
werden, was nur zu Schaden ftihrt. Die Misstande sol- 
len durch eine Kommission geprfift werden.

Geldwesen und Borse |
Warschauer Bdrsennotierungen.

Dev Isen.
20. II. Belgien 124.40 — 124.71 — 124.09, Holland

358.14 — 359.04 — 357.24, Kopenhagen 238.65 — 239.25
— 238.05, London 43.3514 43.46 — 432414, New York
8.928 — 8.948 — 8.908, Paris 34.9914 — 35.09 — 34.90, 
Prag 26.42 — 26.48 — 26.36, Schweiz 172.12 — 172.55
— 171.69,Stockholm 238.90 — 239.50 — 238.30, Wien 
125.39 — 125.70 — 125.08, Italien 46.72 — 46.84 — 46.60.

22. II. Budapest 155.78 — 156.18 — 155.38, London 
43.36/4 — 43.47 — 43.26, New York 8.915 — 8.935 — 
8.895, Paris 35.00 — 35.09 — 34.91, Prag 26.40 — 26.46



BeKannfmachung der Schlesisehcn Wojewodschatt 
heir. Einkommcnsfeuer fiir 1931

Es wird folgendes zur óffentlichen Kenntnis ge- 
bracht; i

t.
Die Frist fiir die Abgabe der Einkommensteuer- 

erklarungen zwecks Veranlagung der Einkommensteuer 
fiir das Steuerjahr 1931 iduft ab:

fiir physische Personen, ('nicht angetretene Erb- 
schaften) and fiir juristische Personen mit dem 1. Mai 
1931.

Der obengenannte Termin gilt jedoch nicht fiir die- 
jenigen Personen, die ihr Haupteinkommen beziehen:

1. aus einem Grundstficke, das 30 ha nicht fiber-

2. aus einem Handelsunternehmen, fiir welches ein 
Gewerbepatent nach der IV. und V. Kategorie 
fiir Handelsunternehmungen in samtlichen Ort- 
schaften, und nach der III. Handelskategorie in 
den Ortschaften, der III. und IV. Klasse zu Id- 
sen ist;

3. aus einem gewerblichen Betriebe Oder einer 
Werkstatte, welche von der Losung des Ge- 
werbepatentes fiberhaupt befreit sind Oder fiir 
welche diese Steuer nach der VIII. Kategorie der 
gewerblichen Unternehmungen zu entrichten ist;

4. aus Wohnhausern mit hóchstens vier Wohn- 
rfiumen.

Diese Personen sind zur Abgabe der Steuererklfi- 
rung nur dann verpflichtet, wenn sie eine besondere Auf- 
forderung der Steuerbehdrde erhalten und in diesem 
Faile verstreicht fiir einen Steuerzahler dieser Art der 
Termin zur Abgabe der Einkommensteuererklarungen 
mit dem 30. Tage, von dem die Zustellung dieser Auf- 
forderung der Steuerbeh&rde zur Abgabe der Erklarung 
nachfo’lgenden Tage ab gerechnet.

Die Erklarung hat samtliche Einkommensarten mit 
Ausnahme der Einkfinfte aus Dicnstbezfigen, Pensionen 
und Entschfidigungen fiir entgeltliche Dienstleistungen 
im Innland zu erfassen.

Personen, die ein Elnkommen aus Dienstbeziigen 
und Entschadigungen fiir entgeltliche Dienstleistungen 
beziehen, die im Ausland zur Auszahlung gelangen, ha- 
ben in der Steuererklarung das Einkommen aus Dienst- 
bezfigen dieser Art gesondert nach den in den Einkom- 
mensteuererklarungsblanketts enthaltenen Anweisungen 
anzugeben.

Die zur Abgabe der Steuererkldrungen vorgeschrie" 
benen Formulare werden bei den zustfindigen Steuer- 
behorden unentgeltlich verabfolgt. Die ausgeffillten For
mulare fiir die SteuererklSrungen sind bei denjenigen 
Steuerbehorden I. Instanz abzuffihren, in deren Bezirk 
die steuenpflichtigen Personen am 15. Dezember 1930 
ihren Wohnsitz hatten.

Die Abgabe der Steuerenklarungen kann gleichfafls 
mittels bezahlten Einschreibebrief, der unmitteibar an 
die zustandige Steuerbehordo zu richten ist, gehórig be- 
werkstelligt werden, beziehungsweise kann sie auch 
mundlich beim zustandigen Finanzamt zu Protokoll er- 
folgen.

Wird die Steuererklarung innerhalb der oben ge- 
nannten Frist nicht abgegeben, so erfolgt_ die Veranla
gung der Steuer auf Grund des der Behórde zur Ver- 
ffigung stehenden Materials, die Steuerzahler jedoch, 
welche die Steuererklarungen innerhalb der vorgeschrie- 
benen Termine nicht abgeffihrt haben, unterliegen einer 
Geldstrafe bis 100 zl.

Wer bewusst in der Absicht sich selbst oder die 
vertretene Person der gesetzlichen Steuerpflicht zu ent- 
ziehen, eine unrichtige Steuererklarung abg bt, die ge- 
eignet ist, die Veranlagung zu vereiteta oder die ge- 
setzlich gebfihrende Steuer zu verringern, imterliegt un» 
abhangig von der Verpflichtung zur Nachzahiung der 
Steuergebfihr — sofern nach dem allgemeinen Strafge- 
setz nicht eine strengere Strafe verhangt ist — einer 
Geldstrafe in der H5he des einfachen bis zwa izigfachen 
Betrages der nicht veranlagten verringerten oder auf 
eine von diesen beiden ausgeserzten Steuersumme und 
bei erschwerenden UmstSnden — iiberdies einer Frei- 
heitsstrafe bis zu 1 Jahre.

II.
Unabhangig von der Abgabe der Steuererklarungen 

haben die zur Vorlage derselben verpflichteten Steuer
zahler ohne Aufforderung seitens der Veranlagungs- 
behorde die Einschatzung selbst vorzunehmen, sowie 
bis zum 1. Mai 1931 die Halfte der Steuer, welche auf 
das in der Steuererklarung ausgewiesene Einkommen 
nach der geltenden Steuerskala entfallt, an die Steuer- 
kassen direkt, beziehungsweise durch Vermittelung der 
Postsparkasse (Pocztowa Kasa Oszczędności) abzuffih
ren und den Nachweis fiber die erfolgte Einzahiung im 
Original oder auch in Abschrift, unterschrieben durch 
den Steuerzahler, der Steuerbehbrde vorzulegen.

Personen, die in dem zur Abgabe der Erklarungen 
festgesetzten Termine die Steuererklarung nicht vorle- 
gen, haben bis zum 1. Mai 1931 die Halfte der fur das 
Steuerjahr 1931 veranlagten Steuer zu entrichten.

Die Steuerzahler, die im oberschlesischen Teile der 
Wojewodschaft Schlesien ihren Wohnsitz haben, mus- 
sen gleichzeitig in dem gleichen Termine die Halfte des 
Kommunalzuschlages abfuhren, welcher betragt:

Bei einem Einkommen uber 1.500 bis 24.000,— zl. 
— 4 Proz. Bei einem Einkommen uber 24.000 bis 
88.000,— zl. — 4,5 Proz. Bei einem Einkommen uber 
88.000,— zl. — 5 Proz. des steuerpflichtigen Einkom- 
mens.

2634, Schweiz 17226 — 172.69 i— 171.83, Stockholm 
239.05 — 239.65 — 238.45, Wien 125.32 — 225.63 — 
125.01, Italien 46.73 — 46.85 — 46.61.

23. II. Bukarest 531 — 532% — 529%, Holland 
358.28 — 359.18 — 35738, London 4326^ — 43.47 — 
4325%, New York 8.927 — 8.947 — 8.907, Paris 34.99
— 35.08 — 34.90, Prag 26.42% — 26.49 — 26.36, Schweiz 
172.25 — 172.68 — 171.82, Wien 125.38 — 125.69 — 
125.07, Italien 46.73 — 46.85 — 46.61.

24. II. Belgien 124.46 — 124.77 — 124.15, Holland
358.08 358.98 — 357.18, London 43.36 — 43.47 —
43.25, New York 8.917 — 8.937 — 8.997, Paris 34.9814
— 35.07 — 34.90, Prag 26.43 — 26.49 — 26.37, Schweiz 
172.01 — 172.44 — 171.58, Wien 12537 — 125.68 — 
125.06, Italien 46.73% — 46.85 — 46.62.

Wertpapiere.
4-Vroz. Investitionsanleihe 96.00, 3-proz. Bauanleihe 

50.00, 5-proz. Konversionsanleihe 50.00, 6-proz. Dollar- 
anleihe 7130, 5-proz. Konversions - Eisenbahnanleihe 
46.00, 7-proz. Stabitisierungsanleihe 81.75. . .

A k t i e n.
Bank Polski 153.75, Węgiel 32.50, Modrzejów 8.50, 

Starachowice 11.00.

Dividende der Bank Polski.
Ab 25. d. Mts. zahlt die Bank Polski ihre Dlvi- 

dende in Hohe von 15,— Zl. von Aktien I. Emission und 
10,— Zl. von Aktien II. Emission. Von dem angefiifrr- 
ten Reingewinn in Hóhe von 33.153.522,— Zl. entfallen 
somit auf Dividende fflr Aktien I. Emission 15.000.000,— 
Zl., fflr Aktien II. Emission 5.000.000,—; auf den Staat 
en tf alit ein Reingewinn in H6he von 13.003.652,— Zl. 
Die Auszahlung dieser Dividende wird unzweifelhaft zur 
Festigung des Geldmarktes beitragen.

Sdilesische Eskomptebank bietet 60 Prozent
Die Schlesische Eskomptebank in Bielitz, die vor 

einigen Wochen in Zahlungsschwierigkeiten geriet und 
ihre Schalter schliessen musste, legte am 21. d. Mts. 
dem Bezirksgerichte in Cieszyń, ais dem zustandigen 
Handelsgericht, einen Antrag auf gerichtlichen Ausgle;ch 
mit ihren Gifiubigern, in welchem die Deckung der 
Glaubigeranspriiche mit 60 Prozent vorgeschlagen wird, 
vor. Die Lcitung der Bank begrfindet ihren Schritt u. a. 
mit der Tatsache, dass alle bisherigen Schritte der 
Bankdirektion bei dem Finanzministerium, bezw. der 
staatlicłien Volkswirtschaftsbank betreffend die rasche 
Durchffihrung der Liquidation der Bank ohne Erfolg ge- 
blieben sind.

Einfuhr/Ausfuhr/Verkehr |
Eine polnisch-franzóslsche Gesellschaft ubernlmmt den 

welteren Ban der Eisenbahnlinie Śląsk—Gdynia.
Am 24. d. Mts. fand im Industrie- und Handelsmini- 

siterium eine Sitzwig statt, in der das Problem des Wei- 
terbaus der Eisenbahnlinie Śląsk—Gdynia behandelt 
wurde. Das franzósische Konsortium verstandigte sich 
mit der Bank Gospodarstwa Krajowego und man will 
gemeinsam eine polnisch-franzOsische Aktiengesellschaft 
grfinden, die sich spfiter urn die Konzession ffir den Wei- 
terbau der genannten Linie bei der polnischen Regie- 
rung bewerben wird. Die franzSsischen Kapitalisten 
treten dieser Aktiengesellschaft mit einer Beteilung von 
1 Milliarde Frank bei.

Teleionverbindung Lodz—England.
Tn den ndchsten Tagen sollen probeweise telefoni- 

sche GesprSche zwischen lodz’er und englischen Firmen 
geffihrt werden. Diese Proben, auf Veranlassung der 
Post- und Telegraphendirektion durchgeffihrt werden, 
werden die technischen Moglichkeiten dieser Art Ver
bindung, auf deren Notwendigkeit seit langerer Zeit 
poinische- und englische Speditionsfirmen hinwiesen, 
erweisen.

| In’d.Markteu.lndurtreen
Polens Wlrtschaitslage im Januar.

Die wirtschaftlichen Schwierigkeiten Polens erfuh- 
ren im Januar keine Linderung. Im Zusammenhang mit 
dem grossen Geldbedarf seitens der Landwirtschaft, 
gestaltete sich die Situation auf dem Kredltmarkt fius- 
serst ungfinstig. Die Kredittatigkeit der Privatbanken 
verringerte sich infolge mangels entsprechenden Discont- 
materials ganz bedeutend. Das Wechselportefeuille der 
Bank Polski unterlag einer bedeutenden Ermassigung. 
Die Einlagen in den Banken verringerten sich gleich- 
falls, wogegen die Einlagen in den Sparinstituten eine 
.weitere Vergrfisserung aufweisen.

Die Lage der Landwirtschaft verschlechterte sich 
Im Zusammenhang mit dem weiteren Sturz der Getrei- 
depreise und der anhaltenden Preisermfissigung fiir 
Zuchtartikel, insbesondere Schweine, ganz bedeutend. 
Zur Verschlechterung der Lage trug weiterhin der Sturz 
des Warenexportes im Januar bei, der sich in der Land
wirtschaft besonders beim Export von Getreide, Sohwei- 
nen und Eiern bemerkbar machte. Von der Industrie 
wurde durch den Riickgang des Exportes insbesondere 
die Hiitten- und Holzindustrie betroffen. Die Produk- 
tion von Rohnaphtha erhielt sich im Januar auf dem 
Stąnde von Dezember. Der Absatz auf dem inlfindi- 
schen Markte, sowie der Export von Naphthaprodukten, 
wies eine gewisse Schwfichung auf. Die Produktion der 
Elsenhfitten vergrfisserte sich im Verhfiltnis zum De
zember d. vergangenen Jahres, was auf die vergrosser- 
ten Regierungsbestellungen zurfickzufiihren ist. Der 
Produktionsumfang der Textllindustrle verringerte sich 
infolge teilweiser Ausserbetriebsetzung einiger Unter- 
nehmen im Vergleich zum vergangenen Jahre ganz be
deutend. Der Beschaftigungsstand der Metall-Maschl- 
nenindustrle 1st weiterhin sehr schwach. Die Lage der 
Holzindustrie verbesserte sich ebensowenig nicht, wobel 
der tiolzexport mit dem Moment des Erlóschens des

po’lnisch-deutschen Holzprovisoriums sich im Vergleich 
zum Dezember ganz bedeutend verringerte. Die Lage 
der Lebensmittelindustrle gestaltete sich infolge des all
gemeinen Rfickganges der K.).v<umption sehr ungfinstig. 
Besonders stark verringerte sich der Absatz von Zucker 
im In- und Ausland.

In anderen Abteilungen der weiterverarbeitenden 
Industrie und zwar in der Papier-, Leder-, chemischen 
und Mineralindustrie, hielt sich der Beschaftigungsstand 
bei weiterbestehenden Absatzschwierigkeiten auf unver- 
anderter Basis. Der Verkauf von Kunstdfingermitteln 
nahm trotz der begonnenen Saison keinen grósseren 
Umfang an. Der Umfang des Aussenhandels erfuhr eine 
bedeutende Verringerung in Import, wie auch Export.

Grosser Russenauftrag fiir die poinisch-schleslschen 
Eisenhiitten.

Die sowjetrussische Handelsvertretung hat dem 
poinisch-schlesischen Eisenhuttensyndikat einen neuen 
Auftrag auf 70.000 Tonnen Walzwerkprodukte erteilt, 
der eventuell auf 100.000 Tonnen erhoht werden soil. 
Ueber die Finanzierung der Lieferungen wird noch ver- 
handelt.

Neue Plano-Fabrik.
In Rawicz entsteht eine neue Pianofabrik unter der 

Firma E. Ecke. Diese wird die zehnte Pianofabrik in 
Polen sein.

Getetze/ Rechtsjprechung
Das Recht des Vermlttlers auf Provision.

Das Appellationsgericht in Paris erklarte, dass: 
1. der Vermittler das Recfrt auf Provision, von dem Mo
ment des Vertragsabschlusses an, besitzt. 2. Dieses 
Recht steht dem Vermittler umso mehr zu, wenn aus 
der im Moment des Vertragsabschlusses gefuhrten Kor- 
respondenz zu ersehen ist, dass die Bezahlung der zu- 
gestandenen Provision weder von der Bezahlung der 
bestellten Ware, noch von deren Lieferung abhangig 
gemacbt wurde. 3. Unter diesen Bedingungen besitzt 
der Vermittler das Recht, mit dem Moment des Ab- 
schlusses der Transaktion die festgesetzte Provision, 
auch von dem Teii der Bestellung, die vertagt wurde, 
zu fordern, (Polska Gospodarcza Nr. 7, vom 14. II. 
1931).

Stfufrn/Ztflle/Vfrhciirstnriif |
Verifingerung des Terrains zur Abgabe der Umsatzsteuer- 

erklfirungen fiir das Jahr 1930.
Rundschrelben des Flnanzmlnlsteriums vom 28. I. 1931 

L. D. V. 526/4/31.
Auf Grund des Art. 122 des Gesetzes vom 15. Juli 

1925 fiber die staatliche Gewerbesteuer (Dz. U. R. P. 
Nr, 79, Pos. 550) verlangert das Finanzministerium den

Termin zur Abgabe der Umsatzsteuererklfirungen fiir 
das Jahr 1930 (Art. 54 und 55) fur Institutionen, die 
kurzfristige Kredite erteilen (Aktienbanken) bis zum 15. 
Marz 1931 einschliesslich.

Bis zu diesem Termin, d. h. dem 15. Marz d. Js. 
einschl., mfissen evtl. Unterschiede zwischen der Steuer
summe, die von dem fiir das Jahr 1930 angegebenen 
Umsatz und den schon gezahlten Summen zukommen, 
eingezahlt werden, wobei von den zum genannten Ter
min gezahlten Summen keine Verzugsstrafen und -zin- 
sen erhoben werden dfirfen.

Errafissigung der Gewerbesteuersatze vom Umsatz mit 
Zeliulose-Export.

Rundschreiben des Finanzministeriums vom 22. Januar 
1931 L. D. V. 12906/4/30.

_ Auf Grund des Art. 94 Pkt. 1 des Gesetzes vom 15. 
Juli 1925 betr. die staatliche Gewerbesteuer (Dz. U. R. 
P. Nr. 79, Pos. 550) ermassigt das Finanzministerium 
im Einvernehmen mit dem Industrie- und Handelsmini- 
sterium den Satz der Gewerbesteuer vom Umsatz 
der Exporttransaktionen mit Zelluloseholz, auf % Proz. 
mit Ausnahme von Transaktionen mit Espenholz, die in 
der Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 1931 durch
geffihrt werden. Diese Vergiinstigung ist mit strikter 
Innehaltung der Bestimmungen des Abschn. 1 § 9 der 
Verordnung des Finanzministeriums vom 8. August 191J 
(Dz. U. R. P. Nr. 82, Pos. 560) anzuwenden.

Davon sind die Finanzbehorden I. Instanz zu be- 
nachrichtigen.

Vor einer Erhohung der Einfuhrzolle auf Pflanzenfett
In Regierungskreisen wurde gegenwartig die Pru- 

fung der Moglichkeit einer Erhohung der Einfuhrzolle 
auf verschiedene Oelsamen, Oele und Pflanzenfette be- 
endet. Die massgebenden Kreise befanden die Durch
ffihrung dieser Erhfthung mit Rucksicht auf die Wah- 
rung der Interessen der Landwirtschaft fur notig, well 
Pflanzenfette, wie Margarine, erfolgreich mit Produkten 
der Landwirtschaft und zwar Butter, Schmalz usw. kon- 
kurrieren. Weiterhin ist eine ErhShung der Einfuhrzolle 
auf Hanf, Mohn, Sonnenblumensamen und Margarine 
vorgesehen.
Rundschreiben des Finanzministeriums L. Dz. IV. 
168/3,31 vom 31. Januar 1931, betr. Muster der Ur- 
sprungszeugnlsse, die bei der Erteilung von Konven- 
tlonsermassigungen gefordert und durch estidndische 

Zollfimter ausgestelit werden.
J-ifivernehmen mit dem Aussenministerium und 

dem Industrie- und Handelsministeriums wird folgendes 
Muster des Ursiprungszeugnisses angekiindigt in § 4 
Pkt. c des Rundschreibens vom 24. Junl 1930 L. D. IV. 
1141/3/30 (Dz. Urz. M. Sk. Nr. 19, Pos. 366) fiir Waren 
estlandischer Herkunft festgesetzt:

Muster: 
PARITOLUTUNNISTUS. 

ŚWIADECTWO POCHODZENIA.
* • r-j ’ .• • • Peatolliamet, ysaldusvaarsete doku-
mentide alusel, mis esitatud



Urząd Celny w > ■ ( > i x » na podstawie wia- 
rogodnych dokumentów przedstawionych przez 
hr......................................................... ■ •.......................  .
P. • * 
tóósturi, poolt, kes elab . . . : { : : .
przemysłowca, zamieszkałego w............................ . .
tcendab, et allnimetatud kaubad, mis saadetakse Poolasse 
stwierdza, że poniżej wyszczególnione towary, wysyła
ne do Polski
Aadressil hr. . • , « . > . , 5 5 ■. . . tóósturile 
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. . (leave nimi)
w . # s s s s ..............................................statkiem
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a) Eesti tóóstussaadus; 
przemysłu estońskiego;

b) ja et Eastist paritoleva tooresaine ja umbertóó- 
tamiseks tarvitatud toSvaatus vastab vahemalt 
toodete poolele vaartusele.
przetworzonemi w Estonji i nie mniej jak 
50 proc, ogólnej wartości towaru przypada na 
koszty robocizny i surowców estońskich.
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Die Ursprungszeugmsse nach diesem Muster wer
ben durch estlandische Zollamter ausgestellt und sind 
sie in der im Pkt. c, i, e, § 4 des Rundschreibens vom 
24. Juni 1930 L. D. IV. 1141/3/30, genannten Weise zu 
honorieren.

Die Ursprungszeugnisse mussen mit Stempel und 
Unterschrift des estlandischen Zollamtes versehen sein.

Handelsgerichiliche Einlrafiunflrn
Sąd Grodzki, Katowice.

H. A. 2650. „Rolhan", Spółka Rolniczo - Handlowa, 
Malles i Ska, Katowice. Persónlich haftende Gesell- 
schafter sind: Edward Malles, Kaufmann, Hermann Keil, 
Kaufmann, beide aus Katowice. Die Gesellschaft be- 
gann ihre Tatigkeit mit dem 15. Dezember 1930. Zur 
Vertretung der Gesellschaft ist ausschliesslich Edward 

Malles berechtigt. Datum der Eintragung: 20. Dezem
ber 1930.

H. B. 1058. Śląskie Towarzystwo Drzewne, Sp. 
z ogr. odp., Katowice. Gedale Imber von seinem Posten 
als Geschaftsfiihrer abberufen. Als neue Geschaftsfuh- 
rer wurden die Herren Abram Ber Pachter, Kaufmann 
aus Częstochowa und Salomon Rosenbaum, Kaufmann 
aus Zawiercie, bestellt. Durch Beschluss der Gesell
schaft vom 4. 12. 1930 wurde § 4 des Gesellschaftsver- 
trages, betreffęnd die Aktionare, geandert. Die Prokura 
des Tomasz Naleppa wurde geloscht. Datum der Ein
tragung: 8. Januar 1931.

H. B. 868. Katowicka Fabryka Maszyn, Sp. z ogr. 
odp. Katowice. Durch Beschluss der Gesellschafter 
vom 27. Dezember 1930 wurde die Gesellschaft aufgelost. 
Als Liquidator wurde der Kaufmann Alojzy Wyc:sz- 
czak aus Tarn. Góry bestellt. Datum der Eintragung: 
16. Januar 1931.

H. B. 954. Grabianowski Stanisław i Ska, S. A., 
Katowice. Durch Beschluss der Generalversammlung 
der Aktionare vom 27. Juni 1930 wurde § 8 des Statuts 
geandert. Datum der Eintragung: 16. Januar 1931.

H. A. 1127. Hans Schwidewski, Katowice. Durch 
Heirat wurde der Name der Inhaberin geandert und lau- 
tet: Wincentine Scheibner, ursprunglich Schwidewski, 
geb. Semik. Datum der Eintragung: 31. Dezember 1931.

H. A. 2651. Biuro Reklamacyjne i Porad Prawnych, 
Katowice. Inhaber dieser Firma ist der Kaufmann 
Abram Grinberg aus Katowice. Datum der Eintragung: 
20. Dezember 1930.

H. B. 1013. „Żelbeton", Przedsiębiorstwo Budowla
ne na Śląsku, Katowice. Durch Beschluss des Sąd 
Okręgowy wurde zum Sequestor dieser Firma Dr. Wła
dysław Kniażycki bestimmt, der zugleich die Funktion 
des Vorstandes ausoibt. Datum der Eintragung: 22. De
zember 1930.

H. A. 2649. Szkolne Zakłady Wytwórcze, Kato
wice. Inhaber dieser Firma ist der Wojewodschafts- 
beamte Walerian Strzelczyk aus Katowice. Datum der 
Eintragung: 20. Dezember 1930.

H. A. 2652. Handel Kamieniami do budowy dróg 
i kolei, Katowice. Inhaber ist der Kaufmann Walenty 
Kuczera aus Katowice. Datum der Eintragung: 25. De
zember 1930.

H. A. 2653. „Renoma", Siemianowice. Inhaber die
ser Firma ist der Kaufman Izaak Buchszrajber aus Sie
mianowice. Datum der Eintragung: 23. Dezember 1930.

H. A. 2655. Wytwórnia Szapoklapów. Katow’ce. 
Inhaber ist der Kaufmann Herszlik Łapa aus Katowice. 
Datum der Eintragung: 31. Dezember 1930.

Sąd Grodzki, Król. Huta.
H. B. 202. „Penna", Sp. z ogr. odp., Królewska Huta. 

Gegenstand des Unternehmens sind Ankauf von Bettfe- 
dern in unverarbeitetem Zustande und dereń Verarbei- 
tung im eigenem Unternehmen und der Export nach 
dem Auslande. Das Grndungskapital betragt 20.000 Zł. 
Der Gesellschaftsvertrag wurde am 24. Juli 1930 abge- 

schlossen. Die Gesellschaft wird durch Moszek Chffl 
Nifker und Naftali Lichtblau gemeinschaftlich vertreten. 
Datum der Eintragung: 14. Novemger 1930.

H. B. 203. „Peroge", Przedsiębiorstwo Robót Gór
niczych, Sp. z ogr. odp., Królewska Huta. Gegenstand 
des Unternehmens ist die Ausfóhrung jeglicher Arbeiten, 
die zum Grubenbergbau gehóren. Das Grundungskapi- 
tal betragt 20.000 Zł. Geschaftsfiihrer der Gesellschaft 
sind: Stefanja Wojtinek, Ing. Wincenty Wojtinek und 
Bankdirektor Kazimierz Ekrobecki, alle aus Królewska 
Huta.

| We I t w i r t sch af t |
Internationale Zuckerkonvention.

Mitte Marz soil in Cannes ein Kongress der Ver- 
treter der Zuckerindustrie der Staaten, die letztens der 
internationalen Zuckerkonvention beigetreten sind. statt- 
finden. Auf diesem Kongress soli der Text der Kon- 
ventionsvertrage vereinheitlicht und unterzeichnet wer
den. In der Zwischenzeit werden weitere Vertrage 
zwischen den Staaten abgeschlossen, die dieser Konven- 
tion bisher nicht beigetreten sind, bezw. diese endgiiltig 
nicht akzeptiert haben.

|Messen u. Ausstellungen |
Oberschlesien als Absatzmarkt der Inlandsindustrie.

Die Schlesische Ausstellungsgesellschaft schreibt 
uns: Das ąufnahmefahigste Gebiet innerhalb der Zoll- 
grenzen Polens ist zweifellos Oberschlesien mit seinen 
zahllosen Kohlen- und Erzgruben, Hiitten und der 
Schwerindustrie, ein bedeutender Absatzmarkt fiir die 
inlandische Industrie — leider noch nicht in dem M°ass 
beriicksichtigt, wie es die heutige Wirtschaftslage for- 
dert. — Diese fur das gesammte Wirtschaftsleben Po
lens ungunstige Tatsache betrifft auch die oberschlesi- 
sche Industrie, welche ihren laufendęn Bedarf zur Auf- 
rechterhaltung der Betriebe, im Werte von mehreren 
Millionen zł. zu einem ansehnlichen Tell im Ausland 
deckt. — Der, daraus entstęhende Nachteil fiir die Han- 
delsbilanz, besonders aber fur das Wirtschaftsleben 
selbst, muss mit Rflcksżcht auf die herrschende Arbeits- 
losigkeit, sowie die andauernde Wirtschaftskrisis be- 
seitigt werden. Die Móglichkeit dafiir ist vorhanden.

Die Verdrangung der meisten Auslandsprodukte aus 
Oberschlesien, soweit diese durch qualitative Industrie 
der Zentralen, óstlichen und sudlichen Wojewodschaften 
muss mit der oberschlesischen Industrie in eine viel 
engere Fuhlung treten, ais es bisher der Fall war. 
Oberschlesien, der bisherige Rohstoffmarkt, muss auch 
als Absatzgebiet fur die einheimische Mittel- und Klein- 
industrie erschlossen werden.

Diese Aufgabe erfullt restlos die von der „Schlesi- 
schen Gesellschaft fiir Ausstellungen und Wirtschafts- 
propaganda organisierte „Kattowitzer Friihjahrsfesse".

niMitifa
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SunD IN ALLEN OBERSCHL 
LOKALEN ZU HABEN!

oienstag, den 11. Marx 1931 nzchm. 3'/» VW: 
jchiilervorstellung! Schiilervorstellung I

Was ihr wollt
Lustspie! von Shakespeare

Dlenslag, aen 17. Marz 1931 abeaas 8 unr: 
Tans- Gas spiel

N?ddv Impekoven

Han verlange uberall ausdrucklich

er Bier

Gróssere Posten

Stangenspargel
Brechspargel
Oemischtes Gemuse
Steinpilze
Pfifferlinge
Pflaumen mit u. ohne Stein

Apfelmus
in ’/t und Vz klg-Dosen zu OriginalHsten- 
preisen der Firma RADOMSCY hat mit 

entsprechendem Rabatt abzugeben

Emil Misera
Katowice

Marsz Piłsudskiego 6 Sobieskiego 18
Telefon 1328 Telefon 2499

Kolonlalwaren*, Delikatessen-,
Conserw^n-Grosshandlung

t VOTKauiaicun nuuunciHcni

» Intermezzo
■Eine burgerliche Ko nódie mit smfonischen Zwischenspielen 

in 2 Aufziigen von Richard Strauss

Montaż, den 9. Mlłre 1931 nbe ids 8 Utir:
6. Abonnementsvorstellung

Vorunfersuchung
Schausp el in 5 Akten von Max Alsberg u. Otto Ernst Hesse.

Freitag, den 13. MArz 1931 abends >/s8 unr:
Vorkaufsrecht fiir Abonnenten!

Donnerstag, den S. nan 1931 abends 8 Wr:

Roxy, der Fratz
Lustspiel von Bary Conners

1 Deutsche Theatergetncmde
felephon 3037 K„tfowlc« Telephon 3037

Montad, den 2. Mart 1931 abends n Uhr:

Gasfspiel Luci Hótlich
Zur qef . Ans cht
Lustspiel von Fr. Lonsdale

AUS DER FURSTLICHEN 
UND BURGERLICHEN 
BRAUERFI TICHAU

msw m W n'

Dculsta Thealer. Kióhslia Huta
Tel. 150 Hotel Grat Reden Tel. 150

Sonntag, d 1. Marz nachtn. 15,30 3 30 Uh

Minna von Barnhelm
Lustpiel von Lessing.

Sonntag, den 1. MUrz abends 20 (8) Uhr:

Gratin Mariza
Operette von Kalman.

Donnerstag, 5 Marz abends 20 (8) ^hr:

RigolBtto
Oper von Verdi.

Vorverkauf 6 Tage vor jeder Vorstellung an der 
Theaterkasse im Hotel Oraf Reden in der Zeit 
von 10 bis 13 und 16.30 bis 18.30 Uhr. Sonntag 
von 11 bis 13 Uhr. Sonnabend nachmittag ist die 

Kasse geschlossen.

Ł. ALTMANN
Eiscnwarengrosshandliina 

VCatfowtce, Runelc 11 
lelefon 24, 25, 26 Gegriindet 1865
Walzeisen, Bleche, Werkzeuge, Werk- 
zeugmaschinen, autog. Schweiss- und 
Schneid-Apparate, Bau- u. Karosserie-Be- 
schlage, Haus- und Ktichengerate, Tep« 
pich-, Klopf- und Reinigungsmaschinen

Marne ..Hoover"

INSERATE
m der Wlrtachattskorrespondenz
haben grossten Erffolg I

i ii iiriiiiriir
yerantworthchex Redakteux; ladeus«; Gnuei, Katowice, — Vexlaz; Wixischaftliche Vexeiniguiig fiir Poln.-Schles., Kato wice.— Druok; Si. Zakl. Gxaf. i Wyd. „Polonia" S. A. Katowice
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Nachkriegs-Helden ?
Alfred Neumann: Der Held

(Deutsche Verlagsanstalt. Stuttgart).
Arnolt Bronnen: Rossbach 

Ernst von Salomon: Die Geachteten 
(beide: Ernst Rowohlt Verlag, Berlin).

Go. Es hat kaum jemals eine Zeit gegeben. in der 
die Stoffwahl der Literatur derart uniform gewesen 
ware, wie gegenwartig. Auf die Welle der Kriegs- 
biicher folgte — nach einem Tierbuch-Intermezzo — 
der Nachkrieg. (Parallel laufen wiederum, gleichsam zur 
Entspannung, Bilderbucher, insbesondere Photographien- 
bande wie noch nie). Von den Nachkr'egsbuchern 
zweigt sich neuerdings ein Gebiet deutlich ab, das des 
politischen Mordes, der rechtsradikalen Aktion, das eine 
besondere Betrachtung verdient. Ob diese Themen- 
gleichheit in der Gegenwartsliteratur Arbeit am laufen- 
den Band ist, Konjunkturgriinden entspringt oder be- 
ginnendem Kollektivempfinden gleichkommt, dies zu 
entscheiden bleibe einer spateren Zeit vorbehalten.

Roman eines politischen Mordes ist der Untertitel 
des neuen Prosa-Werkes Der Held von Alfred Neu
mann. Der Held, Generalssohn, friiher selbst aktiver 
Offizier, durch die Revolution aus seiner Bahn geschleu- 
dert, Mitglied eines volkischen Geheimbundes, nach Be- 
rufswechsel Eintanzer in einer Bar. hat den Revolu- 
tionsminister ermordert. (Dieses Motiv hat iibrigens ais 
erster bereits 1922 Erich Ebermayer in einem Drama: 
Briider behandelt, das hernach in ein Horspiel: Der 
Minister ist ermordet! verwandelt und auf diesem Um- 
weg zu ęinem neuen Drama: Verhetzte Jugend geformt 
wurde — auch Peter Martin Lampel schrieb ein Drama 
Feme und die dem gleichen Stoffkreis entstammende 
Roman-Reportage: Verratene Jungen; beide Autoren, 
der erste mit kunstlerischen Mitteln, versohnlich in der 
Tendenz). Alfred Neumanns Roman ist frei von Ten- 
denz, ebensowenig Tatsachenbericht. Denn der ermor- 
dete Minister ist proletarischer Herkunft, der Held 
offensichtlich ebenso frei erfunden. Soziologische 
7”sammenhange spielen bei Alfred Neumann gleichfalls 
eine untergeordnete Rolle. Im Vordergrund steht das 
psychologische Moment, weniger die Analyse des Hel
den, als dessen Auseinandersetzung mit seiner Schuld 
(Dostojewski). Neumann bedient sich hier wiederum 
sines bereits aus seinen Werken Der Teufel und Der 
Patriot bekannten Mediums: Des Doppelgangers, des 
anderen Ichs. Lange, nachdem der Leser dieses Mittel 
bemerkt hat. schaltet der Autor als Reflexion des Hel- 
den selbst die Bemerkung ein, ob der andere, der anti- 
podisch an den Helden Hoff gekettete David Hertz, der 
seine ihn mit seinem Bruder hintergehende Gattin ge- 
tbtet hat, aber aus Mangel an Beweisen freigesprochen 
worden ist, ob dieser andere nicht mit dem Helden 
identisch, eine Abspaltung seines Ich, seines Gewissens 
sei, das sich an Stelle eines inneren Monologs dialo- 
gisch mit sich selbst auseinandersetzt. Die eigenartige 
Tragik des Helden besteht nun darin, dass er unmittel- 
bar nach der Tat seiner Tanzpartnerin, der Zimmer- 
wirtin, der Ministerwitwe. schliesslich dem Polizeinrasi- 
dium seine Tat gesteht, ohne Glauben zu finden. In den 
wenigen Stunden nach dem Mord ist der Tater inner- 
lich und ausserlich derart verfallen, dass man ihn fiir 
einen simulierenden Psychopathen halt. Der Held stirbt 
bald darauf in der Anstalt.

Das ist nun mit der bekannten Alfred Neumann'schen 
Virtuositat gefiihrt, fabelhaft gekonnt. Aber wie stets 
bei diesem Autor fiihlt man nichts, spiirt man das Kon- 
struierte, intellektuell Spielerische. Die Zeit, unsere 
Zeit, ist nur sehr ausserlich, dekadent widergespiegelt. 
Die Problemstellung erscheint oberflachlich-unernst. 
Wenn man Alfred Neumann lediglich als Unterhaltungs- 
schriftsteller werten will, dann ist er ersten Ranges 
mid hat in Deutschland als liebenswiirdigen Gegenpol 
lediglich noch Wilhelm Speyer.

Es gehort, insbesondere nach O. S., starkę Selbst- 
Ueberwindung dazu. das neue Buch von Arnolt Bron
nen zur Hand zu nehmen. Der einzige, mildernde Urn
stand besteht in der Kiirze des Manuskripts. das nur 
175 Seiten zahlt. Es ist die Biograohie des Freikorps- 
fiihrers, Oberleutnant Rossbach, der vor dem Krieg 
Kadett, aus Ungebardigkeit bald die Anstalt verliess, 
bei Kriegsausbruch freiwillig sich meldete, den Feldzug 
in Ost und West mitmachte, hernach fiir sich kein Ende 
fand. sondern wie viele seines gleichen, auf eigene 
Faust weiter Krieg fiihrte, in Posen-Pommerellen, im 
Baltikum, beim Kapputsch. in O.-S., zwischen Rhein und 
Ruhr, beim miinchener Hitlerputsch und weiter Schlag 
auf Śchlag in Innerdeutschland, um schliesslich e’ne 
Spielschar zu griinden b. a. w., bis zur „Totalmob’1- 
machung“. da Rossbach seine schwarze Fahne entgii'tig 
zu entrollen hofft. Ueber das Was des Geschehens 
wollen wir weiter unten bei Betrachtung des nachsten 
Buches uns aussem. Hier interessiert das Wie. denn 
es ist an sich naturlich denkbar, wenn man auch selbst 
dem Tun der Femebriider aonenfern steht, zu dieser 
Mentalitat, die uns Unter-Weltanschauung diinkt, zu 
stehen. Wenn dieses Buch ein Rechenschaffsbericht 
Ros„bachs selbst ware, dann konnte man es immerhm 
bei allem Abscheu vor dem Unter-MenschHchen. das 
sich uns hier enthullt. als offenes Bekenntnis hinneh- 
men. Das Besondere besteht fiir uns vielmehr darin 
dass der Literat Arnolt Bronnen der Biograph ist, 
dessen literarische Laufbahn bezeichnender Weise mit

MtatceC fircuiti łi
(R, Piper & Co.

Go. Nach 4 Jahrem ungeduidiigeti Harrens erhaltsn wir 
nun den dritten Romain aus dem grossen Zykins: Auf den 
Spuren der verlorenen Zeit vo<n Marcel Proust. In einem 
grossen Aufsatiz batten wir uns vor ebenso laniger Zeit ge- 
legentlich des Erscbeinens des zrweiten Teite: Im Schatten 
der jungen Madchen mit Leiben, Wesen und Wenk des Dich- 
ters auseinamderzuseLzen versucht. Um von dem Aeusseren 
das Aeusserlichste zu rekapittdieren: Das Lebenswerk des 
Marcel Proust - besteht aus 7 Romiamen writer dem bereits 
genannten Obertitel, von denen jeder ehen Doppelband um- 
fasst, die a He ziusammen etwa 5000 Seiten ergeben. .Um wie
derum retrostpektiv den an sich fiir die Betrachtung bier so 
unwesentlichen Staff anizudeuten: Der erste Roman unter dem 
T'itel: Der Weg zu Swann emthieft im ersten Band die Ent- 
wioklunig eines Knabein, des eigentiichen, in alien Baniden in 
der ersten Person auftretenden Helden; der zweite Band die 
leidenschaftliche, also eifet.suchtsvolle Liebe Swanns, der, 
eine Abspaltung. des Ich-Helden im spateren Stadium, aber in 
der Darstellung mit dessen Jugend zugleich parallel auftritt, 
zu einer Frau. Der zweite Roman: Im Schatten der jungen 
Madchen, fangt, von aussen gesehen, das Leben in dem um 
die Jahrhiuindertwende sehr fashdonablen Seebad Balbec auf.

Jetet sind wir also beim dritten Roman, der Herzogin 
von Quermamtes, angelangt. Es sind dieselben Gestalten, die 
gleichen Probleme, wie in den vorangegangenen, und um es 
gleich zu sagen, wie in den folgenden Romanen, nur dass der 
Scheinrwerfer jeweils auf eine andere Qruppe fallt, stets eine 
andere Einzelgestalt in diesem Romanwerk als Grossauf- 
nahme erscheint. Im Sodom und Gomorrha, dem auf Deutsch 
hoffentlich bald folgenden 4. Roman, wind es der Baron von 
Charlus sein. Der 3. Roman heisst. wie gesagt; Die Her
zogin von Guermantes. Naturlich sind Charlus, Swann, und 
alle anderen, die da waren und sein werden, auch wieder da. 
Aber hier 1st das Faubourg Saint-Germain, der „Geist von 
Guermantes", sozusagen das Wesentliche. Die franzbssische, 
aillerhochste Aristokratie gibt sich bei der Herzogin von 
Guermantes ihr Stelldichein. Es ist der alteste Adel, dem 
wir hier begegnen, das denkbar Exklusivste. Die Hj'bris 
dieses Kreises ist derart gross, dass etwa die Kbnigin von 
Schweden nicht geladen, ihr Besuoh aillenfalls angenommem 
wird, weil deren Adel nicht feodal gening ist. Die Herzogin 
von Guermantes besucht . stets den jour ihrer Tante, der 
Fiirstin von Villeiparisis, fruhstuckt haufig bei ihr, wiirde sie 
jedoch nie zu sich bitten. Nicht etwa, weil Frau von Villd- 
parisis nur Fiirstin — eine Fiirstin kann ibrer Henkunft nach 
unter Umstanden noch kostlicher sein, denn eine Henzogin — 
andere, nur den in diese Mysterien Eingeweihten bekamnte 
Griinde, die, da mam dieser Gnade, gleich dem biirgerlichen 
Helden, teilbaftig geworden, hier preiszugeben ein Sakrileg 
bedeuten und vor allem ins Uferlose fiihren wiirden, sprechen 
hier mit. So schatzt die Prinzessin von Parma sich gliick- 
liich, allwbchentlich zu den intimen Soupers der Herzogin 
zugezogen zu werden. Natiirlich zahlen Staatsprasidenten, 
Minister und gewohnliche Diiplomaten schon garnicht. 
Botschafter eibenibiirtiger Herkuinft kommen allenfalls in 
Betracht, beriihmte Kiinstler, namhafte Akadcmiker, die man 
gerade tragt, gelten als chic. Auch jiidische Snobs 
werden tiotiert und ate elegant zwweilen gereicht, da 
man Geist gelegentlich bewuudert, ohne ihn ®u be- 
greifen und. Genealogie als secundar zu erachten sich 
zuweilen dan Anschein gibt. Selbstverstandlioh herrsoht 
auch hier offener oder laitenter Antisemitismus. Denn im Hin- 
tergmund des Geschehens schwelt ununterbrochen die Drey
fus-Affaire. Sie ist gleichsam das Futter dieses Werkes, 
nicht Hauptthema, wie in Anatole Frances grosser Dreyfus- 
Satire: Die Insel der Pinguine, nicht gerade Zentraliproblem, 
wie in Roger Martin du Gards Jean Barois. Aber all dies 
bedeutet nichts, als Draiperie fiir das Leben einer Gottin, 
eben der Herzogin von Guermantes. Das unerhbrt Sugge
stive im der Darstellung dieser Welt besteht darin, dass sich 
der outsider Marcel Proust, der Halbjude, der sich ailler- 
dings diesem Kreis eiumindest ausserlich vbllig assimiliert 
hatte und verwohnter Abgott des Faubourg geworden war, 
keineswegs uber dieses high life, moquiert, sondern dass 
er es als Orthodoxer fasciniert erlebt und darum ebenso 
fasoinierend darstellt, ohne die gefstige Durchschnittlichkeit 
dieser Menschen «u verkenmien, deren rbntgenologische 
Durchleuchtuing zu unterlassen. Wie minutios die Akribie 
Prouts war, geht daraus hervor, dass er zu einer Zeit, da sein 
Korper bereits verfiel, und es ilim ummdglich machte, im Ge
sellschaft zu gehen, sich noch einmal auf einen Rout schleppte, 
um zu beobachten, wie der Herzog von Sagan jetzt sein 
Monokel trage. Dieses Detail ist bezeichnend-----------nicht
fiir den Snobismus, . wie der, der ger.n ein Snob sein mochte, 
es aber. nie zu werden vermbehte, ohnmaohtig klaffend in 
vbliiger Verkennung behaupten wiirde (selbstverstandlich ist 
Marcel Proust, wie jeder, der fiir ausseren Glan.z emipfang- 
lich 1st also wie der Aesthet im allgemeinen auch Snob, 
aber zu einem mimimalen Brucht.eil, weshalb Nur-Snobs mit 
Marcel Proust ebensowenig gemein haben, wie Nicht-Ein- 
rr.al-Snobs) — — — dieses. Detail eben ist bezeichnend fur 
Prousts Zeitlupentechmik (das Bild ist falsch, aber der Leser 
weiss hoffentlich, was gemeint ist) seine mikroskopische 
Exaktheit in der visuellen Darstellung. ausserer Dinge, die 
bester franzosischer Tradition entsipricht. Dies aMes 1st je
doch nur die marchenhaft irisierende Oberflache der Inven
ts raufnahme durch Marcel Proust. Das bis dahin nicht Da- 
gewesene besteht in der seeliischen Schau, der psychoanaly- 
tischen Hellsicht. Es gibt da wohl nur eine Vergleiohs-

Vatermord und Exzessen begann, die nun den Schau- 
platz wechselten urn auf e:ner anderen (im Grunde der 
gleichen) Ebene O.-S. und Rossbach zu heissen. Bron- 
nens Heldentum tobt sich mit Fiillfeder und Maschinen 
diktat aus. Seine Blufriinstigkeit lasst sich schwerlich 
iiberbieten. Man konnte eine Kritik lediglich in Zitaten 
schreiben. Aber es wiederstrebt einem, viehische Roh- 
heiten, wie sie diese Ausgeburt einer kranken Phanta 
sie, die allerdings erschreckende Vorbilder in der Wirk- 
lichkeit hat, wbrtlich zu wiederholen. Bronnen ist 
nichts, als ein wild gewonlener Kleinbiirger, ein ver- 
hemmter Spiesser, der seine Komplexe abreagiert und 
sein offensichtlich verki’mmertes Tr’ebleben. wie in 
seinen Erstlingsarbeiten rein sexual-pathol lisch, heute

elzegin von fiuetmanteb
Verlag, Miinchem).
moglichkeit: James Joyce. Aber einmal 1st Marcel Proust 
Vorlaufer, also Bahnbrecher. Fernerhm unterscheidet vhn 
von James Joyce dje Art, das unendlich feiner O.rganisiert* 
und uns darum hbher Diinikende. James Joyce ist eine Ele- 

mentairgewalt, ein Original-Genie, ein Prometheus, der die 
Finsternis durchstosst. Doch seine Bedeutung scheint. uns 
eber auf wissenschattlich-intuitivem Gebiet zu liegen. Er 
gibt Rohstoff, entdeckt neue Welteti, ist cha rtisch, barba- 
risoh bis zum Unertraglichen. Marcel Proust ist Atomzcr- 
triimmerer, leteter Auslaufer einer untergehenden Epoche, 
feinste Bliite altester Kultur, Kiinstler bis im den lezten Nerv, 
die zarteste Schwingung.. Bei ihm versteht sich wie bei je- 
dem grossen Kiinstler die. Darstellung von Zustanden. das 
Aufzeigen. gesellschaftli.cher Zusammentiange, von selbst. 
Doch fiir ihm. wie fiir James Joyce, gibt es Dinge zwischen 
Himmel und Erde, von denen sich soziologische Schulweis- 
heit nichts traumen lassen mag Wahrend iiides James Joyce 
wiederum imfermalischste Psychoanalyse gibt, unverhullteu 
Sexus als Weltherrscher, ist bei Marcel Proust alles subli- 
miert, der Trieb geistgebunden — und das erst bedeutet 
Kunst. Es gab bis auf diesem Tag keine Darstellung, die je- 
des Gefiihl, jegliche Empfinduing derart intensiv. derart lu
cid, derart musikalisch zu deuten verstand, wie Marcel 
Proust. Scheinbar einfachste Handlungen werden dargestellt, 
dass uns eta Schauer uberlauft als erlebten wir Urphaeno- 
mene. Gespenstisch wird der Alb, der Ohnmacht ver- 
geblichen Barrens auf den Brief der fernen Geliebten ge- 
banmt. Oder, da wird etwa eta Ferngesprach zwischen dem 
Helden und seiner zartlich geliebten Grossmutter gefiihrt. 
Als Ouvertiire gibt es eine entziickend spielerische Impro
visation uber das Telefon und die es’ bedienenden Damen 
von zauberhaftem Charme. Aber dann wird das Gefiihl ana- 
lysiert, das uns bewegt, wenn wir auf eine grosse Entfernutig 
die geliebte Stimme h&ren, den dahinterstehend.en Menschen 
zum Greifen nahe zu spiiren wahnen und hernach doch das 
Unizulangliche dieser Gemeinschaft empfinden. Und es er- 
bffnet sich da eine Perspektive, ein Vorgefuhl ewigen 
Verlustes des geliebten Wesens (durch den Tod). Wie denn 
auch hernach der Tod der Grossmutt er des Helden auf eine 
Weise dargestellt wird, die sich jeder indirekten Aussage 
durch das deutende Wort entzieht.

Das wah.rhaft Unerhorte des Marcel Proust besteht da
rin, dass er nicht nur Zustande darstellt. Seelen zergliedert, 
sondern dass er seine Gestalten mit schbpferischem Odem 
belebt, aber sie eugleioh in eine iiberirddsche Atanosphare 
hiillt, die sie profanem Zugriff entriickt. Es ist bei after 
schmenzlichen Distaniziertheit die Liebe zu den Menschen, 
der Natur, deren Teil jegliche Kreatur bedeutet, die Marcel 
Proust schopferisch werden lasst. Wenn er die Gestalt der 
Franchise erstehen lasst, damn schreibt Proust nicht den 
Roman eines DienstmJdcherts, wie dies der Naturalismus be
reits getan hatte und sture Sachlichkeit heute neu entdecken 
wiirde, sondern er verklart liebevoli einen treuen Hausge- 
nossen und uberglanzt dessen SehruMigkeiten mit dem Hu
mor eines grossen Herzens, liber den der universale Marcel 
Proust ingleichen gebietet. Darum gehort ihm unsere greu- 
zenlose Bewunderung und unsere Liebe.

Die naohdlchtende Uebertragumg durch Franz Hessel 
und Walter Benjamin, mit die schwierigste Aufgabe, die ei- 
ńem Uebersetzer sich bietet, geriet nah'ezu vollkommen.

Jacques de Lacretelle: Die unruhige Jugend des Jean Hermelin.
(Doni Verlag, Munchen),

Von Jacques de Lacretelle kennen wir in deutscher Ueber- 
tragung bereits: Silbermann, den ausgezeichneten Ent- 
wicklungsromain eines judischen Jungen, doppelt erstaunlich, 
weil es das Werk eines nicht - judischen Autors ist. Worum 
es sich in dem vorliegenden Werk handelt, sagt bereits der 
Titel. Das Buch zerfallt in zwei Teile, eigentlich zwei Tage- 
buchhefte. In das erste schreibt der Held in seinem 18 Jahr 
sein bisheriges Erleben nieder. Es ist eine schwierige Ju
gend, die der ausserst empfindsame Knabe erleidet, der, 
in einem Schloss der Provinz geboren, hernach nach Ver
sailles und Paris iibersiedelt. Schon als ganz Junger hat er 
am liebsten in der feibliothek seines Vaters geweilt und 
wahllos gelesen. Da er erotisch zu erwachen beginnt, sehnt 
der schtichterne Junge sich nach Gemeinschaft, die er nie 
findet. Als er 18-Jahrig das Gymnasium verlasst, scheu wie 
Parsifal, bricht der Krieg aus und der Jiingling meldet sich 
in dem Irrglauben, so Anschluss ans Leben zu finden, frei
willig. In Fontainebleau wird er ausgebildet. Ein erstes 
Idyll zwischen Jean und einer jungen Frau scheint im Er
stehen, da kommt er September 1914 an die Front, findet in 
einem gleichaltrigen pariser Arbeiter einen wahren Kame- 
raden, schreibt den zweiten Teil seines Tagebuchs und fallt 
19-jahrig. Dies etwa der aussere Hergang.

Flauberts November-Schwermut, ein Schimmer von Rol
lands Peter und Lutz, etwas aus dem (ersten Band des) Weg 
zu Swann von Marcel Proust schwingt in dieser Dichtung, 
aber auch manche, verwandte Saite aus den deutschen Ju- 
gendweisen der Friedrich Huch, Hermann Hesse, Egmont 
Seyerlen, Ernst Weiss, Rainer Maria Rilke. Die keuschen 
Bekenntnisse des Jean Hermelin in ihrer behutsamen Seelen- 
deutung, ihrer leisen Wehmut bedeuten eine kostbare 
Sendung ' .

Die Uebersetzung hatte noch um Einiges delikater ausfal- 
len dtirfen, als sie Jean R. Kuckenburg gelang, der die 
deutsche Sprache nicht restlos melstert.

n sadistischen Blutorgien hinter erschwindelt volkischer 
Aaske ,.betataratigt“.

Da 1st noch ein drittes Buch: Die Geachteten. Der 
Autor. Ernst von Salomon, hat, ausserlich betrachtet, 
eine bis in Einzelheiten ganz ahnliche Entwicklung 
lurchgemacht. wie Rossbach. Salomon stand allerdings 
nicht im Feld, da er, Jahrgang 1902, bei Kriegsende 
gerade 16.-jahriger Kadett in Lichterfelde war- An a’lem 
was nachher an Freikorps- und Femetaten bis zum 
Rather.aiimord geschah, nicht zuletzt den Kampfen im 
Baltikum hatte Salomon aktiv teil. Salomon war 
mit den Rathenalimordern Fischer und Kern eng be- 
'reundet und hat seine Mittaterschaft am Ministermord 
mit 5 Jahren Zuchthaus gesiihnt. Auf 500, eng bedruck-
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Jakob Haringer: Heimweh — Abscfiied
(Paul Zsolnay Vedas. Wien).

ssMHt&t ateo seine bwhcr wtzflckt geweecttot und auf- 
rfahtóg hfagelfaftereKen Lew mit den Wefart*n und be- 
deutungsłoeesten Schnitzelchen seiner zalilwn lyrtecben 
Zeitelkastcn. Klage ffibrind, aber mH efadwtlgw ScMrfe 
wwd nun festgestellt, dass die beldsn Gedlchtfriln.de Hein* 
weh und AbscJued nichts andetres aimagen, als einen star- 
ken und faitalen Stitrz in die Absrttnde ephemeirer Lyrlk; 
einen voHkommetien Triumph dor mledrigsten SeniUmentali- 

Jakob Haringer hat un.ter vielem anderen auch eln kjei- 
nes Ooetbebuch geschrieben, das hier fiicht besp-rochen wer- 
den soli, aber doch far die Beurteijiing des Diebters Haringer 
Behr aufsoblussreidi 1st Hartwer verfolgt darin Goethe mit 
uUtendeni, besinnungs- und fast gelstiosen Hass, bemUht 
sich krampfhaft. die wolkenumkrtfazie Pyramids Goethe zu 
zerstdren, den feierlich und wiirdevoll klfagenden Qoethe- 
nanten mit ph ilologi softer Ausgekluigeltheit rtclbcwussf ins 
Laoherliche mid UnsittMche zu verzerren und zu verftieigen. 
In der „Ei.nsledelei" vollends. der Haringeirsclien Prlvatzelt- 
schrlft, wlrd mlt vie! Aufwand von literairbistoiriseher Qelehr- 
samkejt die gesamte Goethegegnerschaft des vorlgen J$hr- 
hunderts aus fairer Versteinerung erweckt und zum Spreofton 
gcftracbt. Nachdem auf diese Art und Weise der in Deutsch’ 
land so beilebte Goetliekult in den Staub gezerrt worden, 
wlrd vom Dichter selbst mid von all®u berei|w|l|igen 
angstlicli-sentimcntalen Zeitgenossen der Jakob Harfagerkult 
frisclrfranwnfr&lillclifrei und mit Entsetzen ernegender Nalvi- 
tat auf seine tifacrnan Fiisse gestellt, Haringer wind, das 
quasi goldene Kalb, angebeiot und ausglebig beweilnrauciiert. 
Trotzdem abet bleibt er ain Djchter, cin sebr grosser Ly- 
riker. Seim Bastes gab er jedoeh schon vor Jahren. Dei 
Kicmeniieiuer crsohien 1926 der erste Band seiner angeblich 
sechsbandigen „Dichtungen" xlas sohotie Buch: Du armer 
Mensch (mtt einem eiigenartig anmutenden Vor wort von 
Dublin). Weiteres folgte Jejder nicht motor. Hler stefteti 
num seine besten Verso in bes.tricke.nder und verwinrender 
Piffle, hler tout seine utisagbar melbdisohe mid sanfte bster- 
rolchische Musik, Zejlen und Straphen und ganze Lieder von 
volksliedhafter Reinheit und UrsprOnglichkcit, in elner 
Bildersnraohe, die ihresgleictoen swcht. Vorher noch ver- 
affeutlictote der fata-Verlag das Kind Im grauen Haar, das 
ebondalls setor viel vom Wertvolfeten Haringcrscher Lyrik ent- 
hilt: ergreifenden Sobmerz und eęhte Twer, gebUndlgt 
strbniende Liedlnntekelt neben Jaber und schriller Zerlssen- 
hęiiit.

Nun zieftt after der Kult, .den der begnadete Diobter mH 
sich selbst treibt welfare Kreise. Er glauibt, vortilhrt durch 
reichiicbes Lob, heuto schon unsterblich zu sei.n und lifter-

tat; eifrn Vorhemrschen elner unteidlicben Maurer und Rou
tine; oin tranches Nictotmehrandersklininen; c4n olntft'ilges 
Wtedcrseihen der so belieotwi Adi! und O!s; cine lang- 
weiliige Mulitipfeitat der Adije>kbivbe<gnif.fe ,^uss“, ,,traurig“, 
,,verlasse.n“, ,,verloren“; eine verwaschene, verwasserte Ro- 
mantik. die wjr vor mehr als hundert Jahren von Heinrich 
Heine als damals funkclnagehieuen bezogen haben und die 
sohnn durch vlele tauscnd Epfgo.nenhande «rf>ns. Haringer 
1st after zuweileu ein wsp.rttn®ttcher, etaeubilrtiser Romeirtl- 
kor. Man muss in den beideri BUchenn laww sucftea, etoe 
man il«n entdeckt Knar© fdnf, sechs, sleben Gedichte stehen 
dort als Insein im Qepiatscher und Gemurmel der Sentiman- 
tatótdt, im Gedammer, Gescufze und Oestfttone wnsrekehrter, 
Wwrer, negativer, lyrisctoer Hypertrophic. In Heimweh: 
Bucher; Efeulled; Abendlied. In Abschied: Chapin, das 
ecluteste Lyrik 1st; Die tote Mutter, elne ginwcnhaift ein- 
druckvolle kleine Liedballade, der man bald liberal! begeg- 
nen mtisste. — Harangeirs M*!i©u 1st das ewte gledche: elnc 
inarctocfthftfte WirMiobkeit, ain siiddeutsch - toterreteWsohes 
Mitt'elaltc.r mit Salzburg ais Mlttelimmikt, In dem es after 
schon Klnos, Cafźs, Kommis und Twpfrduleins glftt. Stats 
iFreifuhrcnd sind die Titel d«r Gedtcbto, Betieblig auswech- 
selbar und umzusahtlttedn. In den letzten Blicbern 1st das 
Wort Mensch fast durchweg klcin gerchrleben, was sym- 
bollsch seln soil.

Der Verlag war nlcht sonderlich beraten. Diese Biiohor 
slnd edne Belastung tór alle Betelllgtcn. Das hohe Lob der 
auf deni BnchinmscWag abgedruckten Knitiiken trifft fiir die 
beiden VoroWentUoliunigen jedenfalls nlcht zu,

Gerhart Baron.

ten Seiten erzahlt er seln Leben. Der Unterschied zwt- 
schen Brannen und Salomon 1st wie Nacht und Tag. 
Bei Bronnen alles sichwiilstig, mlt falschem Heroen- 
Pathos drapiert, in gesqchter Literatepinanier zusam- 
mengesetzte Worte, wie etwa Kampf Trunpen Kom- 
mandeur, ohne Bindestrich, anscheinend als Zelchen von 
entscliiedener Kompromisslosigkeit, geschrieben. Bei 
Salomon ein klares, reines Deutsch, eine Bildkraft von 
dichterischem Schwung, die man als schlechthin klas- 
sisch bezeichnen kann. Bronnen wlrd hysterisch, tob- 
sUchtig, wemi er Arbeiter, ,,Rote“ sieht, wie ein kleiner 
bourgeois, der urn seinen Besitz zittert. Salomon ist 
echter Fanatiker, Rebel), wenn man will, Revolution^, 
Er steht auf dem dussersten Fliigel der Nationalsozia- 
listen. hasst nichts abgrundtiefer, als Ruhe und Ordnung, 
Riickkehr geordtieter Zustftnde, bequemes Besitzbiirger- 
tum. Wenn er Sympathfen ausserhalb der volkischen 
Bewegung bekundet. so sind es nur die Kommunis- 
mus und einzelne Kommunisten, denen er im Leben, 
d. h. in Waffengemetzel und Zuchthaus, begegnete. 
Ernst von Salomon ist unbedingter Anhanger der Ge- 
wait, direkter Aktlon. Darum lehnt er Gerechtigkeit ab 
wd fordert sie auch nlcht filr sich. Er wendet sich nur 
sehr mit Recht emport gegen die Fiktion, Justiz sei 
etwas Anderes, als Macht-Kampfmittel der herrschen- 
den Klasse. Was an Salomon bei schdrfster Verurtei- 
lung seiner Taten so schatzenswert, das ist die genaue 
Kenntnis des Gegners, sein hervorragendes geistiges 
Niveau. Man atmet beinahe auf, endlich einmal aus die- 
sem Lager einer Stimme zu begegnen, mit der eine 
Auseinandersetzung mdglich, lohnend erscheint. Vor 
nichts empfindet Salomon schdrferen Ekel, als vor 
klein-biirgerlichem Hurra-Patrlotismus, oder politischem 
Bierphilisterium. Unvergesslich bleibt die Schllderung 

der November 1918 aus dem Feld zuriickflutenden Trup- 
pen, der uniiberbrtlckbaren Kluft zwischen diesen Men- 
schen, die aus der Hoile zurUokkehren und der Heimat. 
Das hat wohl kaum einer zuvor so erschflttemd ge- 
bannt. Aus diesem Erietmis und der Herkunft Salomons 
versteht man ihn, begreift man vide, die Shnlich den- 
ken, zu ahtdichen Ergebnissen gelangten, wie er, wah- 
rend fiir die irregeleitete, grosse Masse der AnhSnger 
natllrlich wirtschaftljche Momente bestlmmend sind. 
Immer wleder empfindet Salomon leidvoll, dass es 1918 
gar keine Revolution gegeben habe, flihlt er sich ver- 
sucht, mit den Kommunisten zu paktleren, urn nationale 
Befreiung nach russischem Vorbild zu verwirklichen. 
Salomon ist Indes viel zu intellektuell, um dieser Selbst- 
aufgabe fahig zu sein, Ein ganz starkes Erlebnfs fiir 
Salomon ist die Begegnung mlt Walther Rathenaus 
Buch: Von kommenden Dingen. Er beschiiftigt sich mit 
Rathenaus Gedankengangen, verfolgt dessen Aussen- 
politik, geht in einen Vortrag des Ministers, ist faszi- 
nlert von der Gelstlgkelt und der Susseren Erscheinung 
dieses Mannes, der ihm die Zeitgenossen weit zu iiber- 
ragen scheint. Rathenau bedeutet jedoeh fUr Salomon 
den Exponenten des Grossbiirgertums, letzten Ausldu- 
fer. einer zum Untergang reifen Welt, Salomon flirch- 
tet, dass es dem iiberragenden Geist Rathenaus gelln- 
gen kiinnte, in Deutschland die alte Ordnung in repu- 
blikanlschem Gewand herzustellen. Aus diesen Erwa- 
gungen reift der Plan zur Tat, Das elgenart’gste Pha- 
nomen dieses Buches ist die Bewertung, VerklSrung, 
ja geradezu Vergottung Rathenaus durch Salomon, wie 
sie die grdssten Anhinger des ermordeten Ministers 
kaum jemals bekundeten. Salomon braucht den grossen 
Gegner. um sich an ihm emporzuranken, und er braucht 
diese mythische Uebersteigerung, um weiterleben zu

•konnen und sich nicht selbst als Meuchelmbrder zu er- 
scheinen. Das letzte Drittel dieses Buches umfasst die 
Zuohthauszeit, die verbltlffend Hhnllch in diesem Wirk- 
Ijch'keitsbuch aufgezeichnet ist, wie das dichterisch von 
Lion Feuchtwanger frei erfundene Zuchthausmartyrium 
seines politisch links stehenden passiven He-lden Kriiger 
in dem glelchzeitlg erschienenen, grossen Romanwerk: 
Erfolg, das auch die Hitler-Bewegung meisterlich dar- 
stellt, Unvorstellbar, dass ein Mensch von dem geisti- 
gen Rang, der Darstellungskunst Ernst von Salomons 
in den furchtbaren Verirrungen, Verwirrungen seiner 
Jugend. die in die ungliickseligste Zeit fiel, verharren 
sollte, Wie dem auch sei: Bewundemswert bieiben 
Ehrlichkelt, mannlicher Mut und absolute Wahrhaftig- 
keit Salomons. Sein Werk: Die GeSchteten. ist daztl 
angetan, Verstindnls und menschliches Mitgefiihl, das 
Salomon und sein Kreis zu verschmShen vorgeben, aus- 
zulbsen, bei alter Qegnerschaft, deren Entschledenheit 
angeslchts der gefShrlichen Verfflhrung des Stils abso
lut ehideutig besteht, Rein kilnstlerisch betrachtet ist 
Salomons Buch Die Geachteten, eines der grossartig- 
sten Dokumente der Selbstdarstellung, nicht nur aus die
ser Zeit, dem gegenwartig auf der Rechten formal etwa 
Max Rend Hesses ausgezeichneter Reichswehr-Roman: 
Partenau, aus dem linken Lager allenfalls Oskar Marla 
Grafs Wir sind Gefangene gegeniiberzustellen ware.

Slgrld Undsets Der brennende Busch, 
(Rittteti & Lpcming. Frankfurt a. M.)

Nun doch die Fortsetzung von Gynwidenia nach der 
Ahgeschlossembel't der JiimltocsJahre das Leben Paul Sei. 
mors, des Marance, Ate Oe®ch4ftsmann heben ihn die Wogen 
der KnicgaDhipe und schleudern ihn in ibre Tiefen, spiegett 
sich jene ZeH ton Ausfand wleder. Neben Pawl leben seine 
Kinder titud BJftrg, die Frau, em rot-welsses Puppengeslchit, 
eln Memsch mlt kWnen Beglerdon und siiwlosen Anschauun- 
gem. Seine elgenem Wtlnscbe sind erfillW, Wflnsche aus Jener 
Zett, da er noch nteht mit Gott rechnete. Jetzt after tat er 
Kathiollik gewTpden, wlird Gott Him Anfang und Code. Gott 
nimmt seine anme naotote Seele wie rohen Tan in seine Hdn- 
de, beginnt ihn eiwn Mensahen zm formem. Ein gewaltiges 
Rinigen beg'wwt. Pau! muss die Isollertheit des Konvertltcn 
sotlrem, fa einer Umzebun®, der die ZuKebtorigkeH sw Ka- 
thofaismus riidcst&nidlg, Uchertlch, allem Fortisohrltt feind- 
fch glH. Pawl wlrd fa einen EhekonfHfct gesteHt. ala Bj6r«, 
sich vemnacbiassigt fttM-enid, thn fiir Jahre verlSssL Der Ka- 
thaltelsinius kennit kefae Scbefidwnig. Und sj rtngt Paul mm 
Trewe, Demwt und Geduld, Er rimgt sich »u der Erkenntnio 
dutch, dass der Mann (Me Verantwortumig fiir die Frau tra- 
ge, fiir den Menschen. den er unifertlg einmal entgegenge- 
iiommen hat, dessen Schutz und Schirm er su: seln habe. 
Auch als BJ&rg endlich an Wwn helmkehrt, eine Geatrandete, 
das Kind eines fremden Mmnes uniter dem Herzen, dffrwt 
er seine Arme, trjlgt thr und fares Kfades weiteres Dasefa 
alis etgenc Schuld. Gott fanmrt ihn welter. Priifungen und 
VersucbiHvgen nahen. Andere Frauen tretem in Pauls Leben. 
Rufa, etoe Verwandte, die sein Wesen relch und vol! erfilHen 
kdnmite, Lucy, die emstiige Brant, Jetat eine verlassen? Frau 
und Mutter. Lucy lookit ihn mH alter SchOnhelt. Sie bebt 
Ihm die V«ngangenhe|rt wie einem leuchtenden Kelch empor, 
fa dem sefa ei.nstiges Giiiok umschlassem ist. Er k&nnte seln 
ietziges Leben zerschlagen, oim neues beigfamen. Er entsagt, 
ufterWindet sich. Da setzt Gott mlt Haonmerschiagen efa, 
macht ihn zum Narren vyr der Welt, Er wlrd Mfcchuldiger 
am Tode fares Mannes, efaies Tnjnkers, der fa efaem AnifaU 
von Paserei Lucy enmorden will, Und doch sag-t jeder Herz-

Shakespeare: Was ihr wollt
Say It with songs?

Eine Neu-Auffiitonumg vow Stakespeares Fasinacbisapiel 
wlrd man lebhaft begriissen. fmteress:mit bleibt die Frage der 
szanischen Wiedergabe. Dasis eln Klasstker fa der Rege! 
heute wie je oder eigenttleh bemte wenfaer, derm fa sfalch- 
frei aufgefubrt warden kann, steht ausser Zweifel. Nlcht allein 
tcchnlscbe. sandem Innere Qrilnde sind hierfiir bestiuwnend. 
Die Oesetae der Bifanenwlrkuns, nlcht nur der Wiedengabę, 
lantern anders, als die der dichterischen Autnaihme, durch den 
Leser des Buches. Selbst die Offewfache Vorlesung hat an- 
dere Voraussetzungen fiir dńe Aufnahme, als die private 
Lektiire des Efajeinen. Karl Kraus, der dlcbterisch-kirjtiscli 
slcherlich am ompftn.dsams.ten reaglerende Geist, strefabt, 
wenn er eln Shakespeare-Drama in seineni Theater der Dlch- 
Lung offentlich vorHest, zuwellen 30 bis 40 Setten. Aber er 
wiirde sich nie vermessen, ausser bei dem Vortrag van Offen- 
haoh-Texiten, Zusatzstrophen zu brtogen, weder bei Nestroy, 
noch sonst under warts, gescliiweige denm bei Shakespeare. 
Weder bedeutete es ein mehr, als kiihnes Unterfangen, wenn 
der fraglos hervonragend befhhigte Regjsseur Carl W. Burg 
fa seiner Was ihr wollt — Bcanbeftung es unrtemnahm, fa Ge- 
mefaschaft mit Kurt Gaebel gescbriCbew und von diesem im 
Jazzstil komponierte Songs einzulegen. Es kommt dabei 
wemiger dapaiuf an, ob der-ejne auf den Text: Viola sass auf 
efaem Stefa, ganz abweglg, efa anderer mi.t dem Refrain: 
Liebe und Musik sind Soiiwesiern, besonders bitbsch geriet, 
Das ganze Umtermelimen erscheint inns als unznildssig. Shakes- 
pwe ist niebt John Gay; eln Vergleich zwischen Bert Brecht 
und Kurt Weill efaerseits. Carl W. Bung und Kurt Gaebel als 
Dicbter and Komponist anderseifa stelie Mer ausser Betracbt- 
Uefter der Wiedergabe lastete etwas zu Brdgftbwnidanes, Lau- 
tes. das Moussierende fehite, Burg hatte zu stark ins 
Groteske ilberspitzt. So blleb es unerflndlich, weshalb die 
Herren der Sclfapfung in dieser Aufftibrumg durchweg einen 
kurzem, ledlgllch bis »um HMtenansatz reichenden Warns umd 
som*t nur lange, oberhalb desKniees efagerollta Striimpfe, mH 
buntem Bondem aftgebunden, zu trtketfrelen (aus der Not 
rationalislerte ,,Uintugcnd“?) ttacktw Oberschenkefa trugen, 
ebenso weslialb Albert Arids, son st sehr sublimer Malvolio 
ganz in Bendow’Stil erschlen. ohne dass man darum in der 
Wiedergabe dem Geist der Sommctte zu spliren bekam, der 
nach Friedrich Gundolfs Deutung dieser Dlchtwng imma
nent ist, sondern elier gewissermassen — Hwiw-Sex appeal.. 
Auch die Pause nach dem 13, Bild bei im gamzen 16 kam

viel zu sipdt. Ausgiezetelmet war die ad hoc konstmuierte, 
kleine Drehbfflme, die einen pausenlosen Szenenwechsel er- 
magfichte -und in Hirer reizemdein Primitiviitat, abgesehen van 
dem setor htlbsctoen leuohtend transparentem Ortsbezeichnun- 
gen, denn Shakespcarebiihne angenfihert war. Ohne Charme, 
billig rauzemd-damomlsch, legte Herbert Albes den Namren an. 
Unnnftgliab, tunifireiwilllg komiscłi in Geste und filigem Pa
thos JulItis Schneiders Antonio. WtataingsvoM fa der dusse- 
ren Erscheinung Otto Niseis Orsino, Stimmllch etwas zu 
welch und vensdnwiimmenid, eine Gefaihr, vor der der sohr 
taionitlerte, lunge Darsteller sich hfliten muss. Anton Stra-kas 
Sebastian, Zu sub altem Frttz Hartwigs Junker Tobias, Girt 
aber fast stets zu promonctert fa dem Hervomchnellen um- 
wesemitlicher Worte Erika Dunas Olivia. Zu mollig Itec Births 
Maria. Rei.zend vertrottelt Heinz Gertiamds Bielchemwang. 
Der Ltehtpunfct Eva Kiihnes refavoM a arte, annuitige, Jtigemd- 
umd humorsprifaemde Viola, die aMerdlngs ebensowomlg, wie 
die anderen Darstelfar Songs singen 'jder wlnkiimgsvoll vor- 
tragem kamn, weshalb diese dopoelt falsch amPlatze sefaenen. 
N&tig, hler zu betonem, dass selbst fa der far umser EnwWm- 
dem verfeliltem Imszemierung eines schftpifeplscheti Regisseuns 
mehr Geist und kifastlerlsches Prof.il liegen kann, als in eimer 
gelumgenen aimusisch tiboraiterteg ProvinadurcJisahmlttlinge.

Maurice Rostand:

Der Mann, den sein Gewissen trieb
(Buehausgabe: Orel Masken Verlag, Mtlnchen).

In der Reihe der bemerkenswerterwelse fast durchweg 
aus Frankreich kommenden, dramatlschen Friedensdlchtungen 
folgte auf Romain Rollands Die Zeit wlrd kommen.... Ray- 
nals Grabma! des unbekannten Soldaten, Pagnols Schleber 
des Ruhms, Glraudoux* Siegfried, nunmehr Maurice Ro
stands Mann, den seln Gewissen trleb. Maurice 1st der 
Sohn von Edmond Rostand, dem Cyrano-Dichter, Die Buch- 
ausgabe enthdlt eine Botsęhaft an Deutschland des fangen 
Dlchters von grossem gchwung, deren wlchtlgster Satz also 
lautet: „Es ist nicht wahr, dass unsere TotCn schlitzend vor 
den Vertrdgen stehen, — vielmehr halten sie Wache vor 
den Toren der Kirchhdfe,,, wlr wolien um ieden Prefa auf 
die Stimmen lener anderen Toten hftren: der Millionen von 
Totcn, die ein neuer Krieg fordern wiirde, und die nlemafa. 
niemała sterben dtlrfcn.’‘« ‘

Der Hergang: Marcel, ein lunger Franzoje, hat im Okto- 
ber 1915 Im Nahkampf den fangen, Deutschen Hermann von 
Holderlln erschossen jund auf der Armbanduh' des Getdte- 
ten, der nicht einmal die Hand zur Abwehr hob, dessen Na- 
men eingraviert gelesen. Marcel 1st glelch dara”! verwun* 
det worden und hat das Bewusstseln verloren. Von dem Au* 
genblick, da et winder klar denken kann, bis zu dem Nach» 
kriegsiahr, in dem das Stiick spielt, hat er nur einen Gedaiw 
ken: den an sein unschuldiges Opfer. Wie mit Flammc< 
schrift hat sich Marcel der Name Hermann von Holder!’" fas 
Herz geprdgt. Keine Beichte kann den Verzweifelten, der 
wider Willen auf Staatsgehefss morden mUsste, von dem Ge- 
filhl der Schuld, der Verletzung des Gebotes: Du sollst nfclfa 
tdten! befrelen. Marcel geht nach Deutschland, sucht die 
Familie Hermanns auf, dessen Vater, Professor von Boh 
derlfa, sefae Qattin, die das einzige, geliebte Kind ver
loren nnd die Braut Bermanns, Angelika, die im Bause BoD 
dertn lebt und glelch Bermanns Eltern nichts als Vergangen- 
he|t, das Andenken Hermanns, mehr kennt. Marcel wlrd da- 
durch entdeckt, das er mehrerc Tage lang Hermanns Grab 
schmllckt und bei dessen ehemaligem Buchhdndler Auf- 
schltlsse Uber den Toten zu erlangen sucht, Angelika 1st die 
erste. die von dem seltsamen Fremden etwas erlihrt, Sie 
und Frau von Holderlfa wolien den fangen Franzosen empfan- 
gen. Herr von Holderlfa strdubt sich entschieden dagegen. 
Er steht politisch rechts und sieht in dem Fremden den 
Fefad, der mitschuldig ist am Tod seines Sohnes. Als Mar*, 
cel doch ins Haus kommt, erobert er durch die Wesensver- 
wandtheit und die Art, wie er von Hermann spricht, die 
Herzen von Braut und Mutter, schliessllch auch das des Va
ters. Die 3 habon nach kurzerZelt dasOeftihl, als sei Hermann 
zurUckgekehrt. sie halten Marcel fiir dessen Freund. Marcel 
leldet die fijrchfarlichstcn Gewlssensqualen und bekennt nach 
Wochen schliessllch Angelika gegenUber seine Schuld. Er 
will sein Lpben freiwllllg enden, aber die Junge mahnt ihn, 
er habe nur einc Pfilcht, mit ihr gemeinsam das Oeheimnls 
zu tetlen und seine Tat dadurch zu siihnen, dass er be) Her
manns Eltern bleibe, Und Marcel bekennt gegenUber denen, 
die nichts mehr fUrchten. als fan wleder zu veriieren: „Ich 
will fUr Immer fa Deutschland bieiben — wie Hermann fUr 
immer fa Frankreich geblieben ist."

Das Werk ist vor allem Idecndrama. Einzelne Tiraden 
kllngen etwas redseelig. Manches bleibt Literatur, nlcht stets 
im besten Sinn, Anderes wirkt zu larmoyant. Aber das 
Ganze ist von so edfamOelst getragen, dleAechtung des Krle- 
ges wird so klar Uherzeugend, zuwellen erschiltternd gefor- 
dert, soviel Mcnschlichkelt stromi uns entgegen, dass wlr



Erich Ebermayer: Die grosse Kluft
(Paul Zsolnay Verlag. Wleń).

Wir verbffentllchen nachstehende Zeilen ais 
uns symptomatisch dunkendes Bekenntnls dnes 
sehr jungen Menschen, ohne dieses etwa ais Kri- 
tik betrachtet wissen zu wollen, die wir uns vor- 
behalten. (D. H.)

Sehplichst erwartet von alien, die den Kampf um Odillen* 
berg lasen. erscbien soeben Erich Ebermayer‘s meues Werk: 
Die grosse Kluft. „Der reprasentatlvo Roman liber Deutsch’ 
lands Kriegs- und Nachkriegsjugend", wie der Umschlag ein 
wenig grossprecherisch verheisst. Nicht schwer zu erraten, 
um welche Kluft es sich handelt. Es 1st Jene, die, uralt und 
unabwendbar, zwischen zwei einander ablósenden Genera- 
tionen sich auftut.

Nicht allein die Vblker, die einander hinmordeten, hat 
dieser Krieg entzweit, Jugend vor dem Kriege — Jugend 
nach dem Kriege: atjch hier klafft der Abgrund unilberbrOck- 
barer und schmerzlicher, denn Je. Der einen wurde der 
Krieg zum Verhangnis. Sie verblutcte sich, und die, die 
zurdckkehrten. waren dem Leben entfremdet, verstanden 
nicht mehr, was rings um sie verging und ffihlten sich fiber- 
zahlig in dieser Zeit. Die Anderen, Jungen, deren Augen das 
Furchtbare nicht gesehen hatten. machten den Krieg zum 
Endpjnkt elner vergangenen, unversthndlichen Zeit und die 
Revolution wurde ihnen zum Morgenrot eines besseren 
Lebens.

Dlese Kluft versucht Ebermayer, dichterisch zu gestal- 
ten. Zwei Gestalten tragen die Handlung. Da ist zuerst 
Jflrgen Ried. Student, 18-jahrfg, liebenswert. wle all die frl- 
schen Jungens und MUdels seiner Generation. Wenn dlese 
auch zur Zeit vergiftet wird durch Pollt'k und Radikalismus, 
im Orunde ist sie wunderbar. dlese Jugend. Alles nimmt 
sie auf was Freude bringt, Beethoven und Hindemith, Dan
cing und Motorrad, Hermann Hesse und Stefan 
George. Sie saugt vom Leben eim, so viel ihre 
Lungen nur fassen kónnen. Schon 1st alles, so lange man 
jung 1st. Zum Sondern und Sichten ist dann noch 
Zeit. Ob arm oder reich, Jugend fragt nicht da- 
nach. Solange nur Berge da sind zum klettern, solange 
Flilsse durchschwommen sein wollen. und solange es Men
schen gibt zum Filhrcr und Freund: solange hat Jugend kelne 
Not. Ehrlich und garnicht kompliziert geht sie durchs Le
ben. immer bereit, es bis zur Neige auszukosten, nimmer es 
scnal werden zu lassen. Es 1st verpdnt, mit seinen NBten 
und Sdiwlerlgkeiten die anderen zu behelligen: jeder zfm- 
merł sich selbst sein Leben. Man vergiZbt seine Sehnsucht 
nicht mehr im Rauschen der Walder. Falsche Hemmungen 
slnd abgestreift. Niemand wird dlese Jugend geslnnungslos 
nennen diirfen und nur denen. der sie nicht versteht. wird 
sie grausam erschelnen. ErtOchtigt tm Sport, selbststSndig 
mid sachlich geworden durch die Zeit, b< imlich durchblu’e' 
v n Romantlk: das 1st die Jugend von Heute. So 1st auch 
dieser Jilrgen Ried.

Ganz anders sein Gegenspieler Tom Forster: 32 jahrlg, 
schon am Leben verzagend. Duch den Krieg entwurzelt und 
irre gemacht im Glauben an elne gBttliche Ordnung. 1st ihm 
nun vor den Menschen unsSglich bange. Schwerbltltig und 
verhemmt, Sngstllch und freudlos, so sleht Tom Forster aus, 
dem der Krieg nicht gut bekam, der verschUttet war, dessen 
Nerven zerfetzt und dessen Lebensmark angefres- 
sen slnd. Doch sein tlefster Schmerz 1st der: die Jugend, 
fdr die er In den Krieg gezogen, die er llebt mil aller De
mut seines verquaiten Herzens, versteht nicht mehr ihn und 
die, die mit Ihm draussen waren. Sie hat die grossen Opfer

schon vergessen. Tom und Jilrgen schllessen Freundschaft. 
die Vorkriegsgeneratlon, die sich vergeblich bemtiht, dem 
verUndcrten Tempo der Zeit sich anzupassen, mit der neuen, 
aufstrebenden Jugend, die Jenes Tempo anglbt. Beide wissen, 
dass es elne gefahrvolle Verbindung 1st, die sie da einge- 
gangen sind. Aus Freundschaft und Verstehen werden Qual 
und Leid. Denn Tom ist ja so krank, und die Jugend, die 
er liebt, 1st so gesund. Doch Schwachlinge und Demiitige 
kann Jugend nicht brauchen. Die Zeit ist hart, und wer be- 
stehen will, muss hart sein und klar wie sic. So zieht der 
Enttfiuschte die letzte Konsequenz und erschlesst sich, wah- 
rend der Junge noch an den Toren des Lebens steht.

Hinrelssend schOn ist dieses Buch und von bezwingender 
Wucht. Niemand, der es ganz empfand, wird sich seiner Er- 
schhtterung entzlehen. Dass Ebermayer einer der ersten 
unter den jungen Dlchtern ist, steht fest. Keiner von den 
Vielen versteht die heutige Jugend so sehr, wie er. Gluck- 
liche Jugend, dęren Sprecher er ist!

Gert Podbielskf.

Wilhelm Speyer: Die goldene Horde.
(Ernst Rowohlt Verlag, Berlin).

Das 1st also die unmittelbare Fortsetzung von Wilhelm 
Speyers mit Recht sehr erfolgreichem Kampf der Tertia. 
Welch ein erfreulicher Wandel der Jungensbticher seit 20 
Jahren, also der Zeit. da mam selbst Tertianer war und mjt 
wenlg Vergntigen aus der Schfilerbibliothek des weiland K5- 
niglichen Gymnasiums Biicher, wle Rudi, der Tertianer oder 
Dr. Fuchs und seine Tertia. entlieh, Rlchtung: Der gute Ka
merad, Kommentar Cberfliisslg! Das ist also wleder mal der 
andere Speyer, von der Schwermut der Jahreszeiten und Wie 
wlr elnst so glOckl'ch waren, herkommend. nicht der kaum 
minder sympathlsche Charlott - Speyer. Bemerkenswerter- 
weise entbehrt Speyer In belderlei Gestalt, wie wir schon in: 
Ich geh* aus und du blelbst da. feststellen komnten. ver- 
stSrkt noch to der Ooldenen Horde, nicht mehr der sozialen 
Note, ohne dass man die Absicht merkte, gewaltsam etwas 
aufgepfropft wdre. Dieses Moment scheint durchaus glaub- 
haft auch in Speyer entwicklungsmSssig bedlngt. Es sind 
also in der Ooldenen Horde nicht mehr, wie Im Kampf der 
Tertia, ausschllesslich kapitalgesegnete. sonny boys und 
girls, sondern In der Frelen Schulgemeinde finden Kinder 
nicht selbstdndlger, kletaer Handwerker und Arbeiter durch 
das Entgegenkommen Bessergestellter Aufnahme (gewiss, das 
ist keine Lbsung der sozialen Misere) und das macht die 
ganze Atmosphere, die dadurch nlchts Exkluslv-Treibhaus- 
luftiges mehr hat, viel angenehmer. Die reizenden, jungen 
Menschlein kSmpfen diesmal nicht gegem Tierfeinde zum 
Wohle von Katzen und Hunden, sondern fflr ein WaisenmSd- 
chen, das. von ungebSrdigem Blut getrleben, in den Lbwen- 
ktlfig entrann und etn Jahr mit den Zirkusleuten lebte. Es 
gelingt nach schweren. Ousseren und tnneren KSmpfen, die 
Bntflohene Im Triumph helmzuftihren. Aber dies ist nur mbg- 
lich im Bund mit den stadtischen Schiilern. Hier 1st ganz 
und gar frlsche, gegenwMrtige Jugend, die sehr natiirllch 
gedelht. Neben dem Sozialen wird erfreulicherwelse aber 
auch der demokratische Gedanke stark betont. der Jugend 
begeisternd vor Augen gefOhrt, dass wahres Heldentum nicht 
in roher Rauferei besteht, Vaterlandsliebe nicht in Kriegs- 
hetzerel, das alles auf solch eine saubere und anmutige Art, 
dass es eine Freude 1st und man der Ooldenen Horde Hals- 
und Belnbruch wiinscht.

•eWas; Pattfe,- Gott, Gott. Gott tot #e UeCe. dto ttefer, łm- 
IW tieifer in sedfle Seefe stokt In dieser iinUgcm Verbun- 
dcrfiejt »e|gt Gott sich ilhm in einem Gesicht Es ist, als 
zlehe ein brennender Busch liber Paul dahin, schlage fiber ihm 
zusammen, verzehre Ihm. Durch dieses Gesicht erklimmt 
Pant! den Gipfel saLner Demut und Hinigegebanheit, nlchts 
mehr karat die Elreheft mid Gott stftren. Es i«t sein Sieg. 
Ec ist der Glauibe, den Panii Selmer lebte.

Dieses Werk 1st von einer sittliichen Gewalt, RotaW't 
und Tiefe, von einer epischen Gestattungskraft, die nur mit 
Slgvid Undsets anderen Werken verglichen werden kann.

Adrienne Thomas: Die Katrin wird Soidat. I 
(Prapylden - Verlag, Berlin).

Ein Buch, das im wend gen Wochen eine Auflaige von 
80 000 Exemplaren errelcbt hat.

Die Englander haben: Mrs. Blest pfeift das Inferno des 
Kriftges, des Jammers, der Solumerzcn, erl-ltten von der Seels 
elner Frau an der Front. Wir hahen jetzt: Die Katrin wjrd 
Soidat. Dort, wie in diesem Erstlingswerk der jungen 
Elsass’Lotlffingerin, 1st die Form das Tagobuch. Dort wie 
Wer kampfem Junge Menschen in flammender Anklage gegem 
die Ergebung in ein Geschehen, das gestem, heute und in 
Ewigkeit dem Innersten der Frau Sinniosigkit soheinen muss, 
da es ihr Urbegehren nach Liebe und Befreluitg zerstbrt. Hl&r 
wie dort wwd diejenige, die dieses Tagebuch schreibt, von 
der Demonie des Krieges vernlchtet, Idscht der Tod die 
grosse Hoffnungslosiigkeit aus, die siali naoh stankem Kamufen 
Schritt far Schrttt des jungeni Menschen bemUchtigt. Das 
BJut st jckt In den Adem eines K&mera, dem scliliesslteh 
ntohts bliefo als BeUubumg In Arbeit, dem Jede Ge®te zur me- 
dhandschen Regung nur noch wurde, der diese greneenłose 
Leere des Inneren umschliesst, in der ejnnral der Glaube am 
das Wunder des Lebens, Bereitschaift. nach den Sternen zu 
greifen, bliihte. Das Uhrwerk eines Mechanfemus halt an 
Einzig steht dieses Buch in der Frauenkriegsliteratur durch 
den Hartem Kontrast Vorkrlegs-Kriegszeit, durch die eimifach- 
ste Sprache, echf und War, dfie tn ktndlioher Unbeholfsnheit 
begimnt, hinewwtchst łn Revfe. Sehr feln ist der Uebergang 
vo<m tandelnden Spiel dor Unbewusstbeit ewes MSdchenher- 
z>ens, seiner Romantlk, bis zum jauchzendem Gluck des Lie- 
besigefuhils gestałtet. Um dieses ersten wunderbar schwta- 
genden Telles des Buches willen soffite man es lesen, wenn 
man auch Mildigkett an Kriegsbllchern spilrt. Keine Fitroht 
vor einer Tendenz! Dieses Buch 1st der Sohrei dor Frau, 
die den Himmel einschfagen will, den Schotter hinabzuziehan 
in seine Welt ist das Stammeta ihper Hiliflosizkeit vor dem, 
das sie Schicksal nemut. Hllde Jellen.

Manfred Hausmann: Kleine Liebe zn Amerika.
(S. Fischer-Verlag, Berlin).

Dies 1st ein Reisebuch, wird man men und grflndich 
dauebenhauen. Manfred Hausmann relst namlich nicht reist 
nicht wie irgendeiner nach Plan und lastigem System. Er 
ist ein Wanderer durch und durch, Hang zur Vagabondage 
liegt Ihm im Blute, Diesmal 1st er nun filr ein paar Wo
chen In Amerika herumgestteunt und hat sich dort den Wind 
um die Nase wehen lassen. Er, der GlflcWlche, gehort offen- 
bar zu den Menschen. denen das Abenteuer nachlauft. und 
denen es sich verUebterweise an den Rockzlipte] hSngt. Was 
1st ihm nicht In Amrika zwisohen Havanna und Halifax alles 
an Abenteueriiehem begegnetl Hausmann hat dlesen Brdteil 
filr Europa sozusagen noch emma! entdeckt — so ganz en 
f&nant. so ganz tm VonaberscHendern, so wie wir Ihn ken- 
men: heliaugig, sohlacksig, den Mantelkragen schwappend 
hochgeschlagen. die Hande in den Taschen: hlnter dieser sa- 
Iwpen Haltung nur jene WachsHnnigkeit venbergend, die 
scharf hlnter alien Dingen her ist Auf solche Weise konnte 
es Him nicht fehlen; er sah den MSehten driibcn bald In 
die Kartem Er erkammte, wie hier das starkę, redliche und 
gerade Gefuhl rtcksichtslos an die Wand gedruckt wird, 
und wie man allelm noch dem Insflnkt, dem WUlen, dem Busi
ness salutiertl Und doch hat unser DIchter ein Stiickchen 
Herz an Amerika verloren. „Jn Europa1*, so sagt er wSrt- 
lich, „haben wlr die uralte Philosophie und die dunklen und 
siissem Worte der DIchter. Aber wir haben auch die Krank- 
hei't und das Hinabsinken. Amerika let gedankenlos, Ameri
ka ist um es belm reebten Namen eu nennen, dumm. aber 
es 1st berauscht von Kraft und Jugend und Tatigkeit". Ja, 
so sagt Manfred Hausmann, so klbnt er, — denn eigentllch 
ist dies Buch, dem Walter Mftller die entzflekendsten Zeloh- 
nungen mitgab, behaglich heruntergeklbnt, wenn man diesem 
Ausdnucfc durch die Finger sehen will. Zwlnkernd, mit einem 
heitren, einem nassen Auge sagt Hausmann dies, und ge- 
eteht so aufs keuscheste seine „kleina Liebe zu Amerika".

Willi Fehse.

Munkepunke: 1000% Jannlngs.
(Prismen Verleg. Hamburg),

Endlich eine Jannings-Bi-ographiel Nach der Uterarischen 
Fixierunig so vied zweiter und dritter Sterne des Theater- 
hi.inmels endlioh ein Buch fiber den grbssten von alien; Uber 
Emil Jannings.’ (Unseres Eraohtens 1st Albert Bassermann 
der grbsste, lebegde, deutsche Btlhnen-Schauspdeler, Friedrich 
Kayssler der edefcte und eugleich deutscheste Menschendar- 
steller. D. H.) Niemand lasse sich durch den denkbar un- 
geschickten und irreftihrenden Titel 1000% Jannings ab- 
schrecken. Als ob das grosse Publikum nicht schon genug 
falsche VonsteJlungem Uber den „Kaottallsmus" der Filmstars 
hUtte, als ob fiber Prozente und Zahden nicht der Mensch: 
Emii! Jannings zu stellen wfire! Das Buch selbst aber 1st 

wlrklich fames geschrieben. Hott frtsch, ganz ohne Snobis- 
mus, aus dem Herzen ernes Freundes. der den Dargestellten 
liebt als Menschen and Kilnstler, als Gestalter und — Ver- 
zehrer (fiber das Essen wird filr meinen Geschmack etwas 
zu v|eJ geredet aber dem KUchenfachmam. der sich hlnter 
Munkepunke verbirgt, sei das gern verziehen und ausser- 
dem, — wer Jannings noch nicht hat essen sehen, welss tat- 
sSchilich mcht, was es mlt dan irdischen Freuden auf sich 
hat).

Elm belsttelloser Lebanweg rollt vor uns ab. lesen wir 
dlese zwethundert Selten. sehen wlr diese gut ausgewUhlten 
Blldtr an. Eim Weg mit tausend Hemmungem, tausend Ent- 
tUuschungen! Nach einer schwierigem Jugend, nach einem 
Jahr Schdffsjunge, folgen sieben Jahre winzigster Schmieren,

das Werk unbedlngt bejahen mUssen, doppelt In dieser Zeit! 
Die Uebersetzung von Karl Lerbs verdlent hohes Lob.

Der Regisseur C. W. Burg Hess alle gebotere De’ika- 
tesse walten, nicht nur in dem, was er darstellte, sondern auch 
in dem, was er strlch. So schien es uns richtig. etwa die Ora- 
mophonplatte, die die Stlmme des toten Hermann In einer 
franzbsisch rezitierten Hymne von Baudelaire festhalt, nicht 
aufzulegen und manche Rodomontaden zu coupieren, Sehr 
feln, das Vorsplel, entgegen dem Buch, nicht naturalistisch 
in das fnnere einer franzflslschen Kirche zu verlegen, son
dern aus dem Dunkel vlsionir nur die knieende Gestalt Mar
cels erschelnen und die Stlmme des unslchtbaren Abbd aus 
der Finsternls klingen zu lassen, wenngleich das Klangphae- 
nomen dieser Stlmme nicht bewfiltlgt schien. Wunderschftn, 
sttlvoll In Raumschnitt, Farbenwlrkung, die Interieurs 
des deutschen Bfirgerhauses, nach des Regisseurs Anleltung 
von Hermann Haindl gestaltet, ganz unverspielt auf rot- 
grdn gestimmt. Ueber das Aeussere welt hlnausgehend der 
Geist des Qanzen, die gedrilckte Atmosphare, das Trauer- 
voile, tlef Oebeugte auf der einen, das lastende, erdrflekende 
Qeheimnis auf der anderen Sefte, der Zusammenklang auf 
kammerspielhafte Weise, niemals ins Sentimentale entglel- 
send. Anton Strakas Marcel hatte starkę Momente, vor 
them, wo das Bekennerische Im Vordergrund stand; die in- 
nere Zerrlssenhelt glaubte man diesem jungen Menschen noch 
nicht recht, hier schien mamches lelcht krampflg. Salbungs- 
voll, wie stets, Julius Schneiders Vater, lode Pose eln Oel- 
druck, aber hier allenfalls ertrSgllch, mlt spfirbarer Mi'he, so 
etwas wie einen Menschen zu geben. Ausgezeichnet echt 
Uugust Runges Universitfitsbuchhamdler, Rank, herb und 
frisch, Jungenbaft ecklg Gustav Schotts Eltel (Holderlins 
Neffe), Ffihrend in der Wledergabe dieser Friedensdichtung 
die Frauen. Famos selbst noch Margot Saldens DlenstmSd- 
chen Auguste. Aetherlscb, vo>n der Anmut eines jungen 
Rehs, eine Augenwelde Eva Kfihnes Angelika. Das grosse 
darstellerlsche Erlebnis des Abends Margarete Barowskas 
Luise. Sie war die Mutter schlechthin, von tragischer 
Orbsse In ihrem Schmerz um das verlorene Kind. Sie lebte 
das Leid aller Mfitter,denen der Krieg den Sohn raubte, Ober- 
wMltigend In der Zurflckhaltung, die die ganze Tragbdle nach 
inmen verlegte, bls auf die TrSnen dieser Frau, die nicht aus 
Film-Glyzerln. keine Krokodilstrfinen waren, sondern aus dem 
Herzen zu quellen schlenen.

Ein bewegender Eindruck, den das gut gemeinte Werk, 
mehr noch die Darstellung, die grosse Kunst des respekt- 
gebletenden Regisseurs schuf,

Wlr sollen heute noch In Katowice den mit gr&sster 
Spannung erwarteten Tonfilm: Im Westen nlchts Neues 
zu sehen bekommen!

O pern* Idyll
Auf die Frage des Kritikers In der Pressekonferenz zu 

Saisonbeginn, ob man keinen Mozart zu splelen gedenke. 
wurde von verantwortlicher Seite erwidert, man wolle dies- 
iahr glelchsam als Mozartersatz einen Gluck splelen. Daril- 
ber hatte sich reden lassen, wenn man diese (angebllche) edle 
Absicht verwirkllcht hatte. Aber man gab In dieser Splel- 
zelt bisher keinen Gluck und verschllef den Mozart- 
Oedenktag. Die Polnlsche Oper In Katowice dagegen war 
sich der Verpfllchtung gegenfiber dem deutschen Genius woh! 
bewusst und veranstaltete eine Mozart-Fest-Auifiihrung der 
Entfiihrung aus dem Serail mit etaem prominenten Gast. An 
Stelle des angekilndigten, „bereits schon" (Pressenotizenstil 
des Landestheaters!) seit Jahren hier geforderten Intermezzo 
von Richard Strauss wird, weil man nach Wochen mlt den 
Proben nicht zu Ende gekommen 1st, Verdis Rigoletto amstatt 
des wlederum versprochenen Simone Boccanegra pr3sentierL 
Das Publikum kommt also um diesen, von Franz Wer- 
fel neu bearbelteten Verdi. Von einer Novitat glaubt man 
in der Oper ganz absehen zu k&nnen, obwohl bis heute 
Hindemiths Neues vom Tage weitesten Krelsen hier unbe- 
kannt blleb, Kreneks Jonny in O.-S. nicht aufspielte und 
eine, sowelt der Klavierauszug dies ersehen 18sst, so relz- 
voile und lelcht realfslerbare Neuhcft wle etwa Mark Lothars 
Lord Spleen zur Verfilgung steht, von anderen. Immer wleder 
genannten, aiteren Unterlassungssdnden des Spielplans heute 
zu schweigen.

Wenn man iedoch das „Standard-Werk" Rigoletto neu- 
einstudiert. damn wird man verlangen dfirfen, dass dies auf 
elne anstandige Weise geschleht, Der Vertreter des Duca, 
Gustav Terdmyl, war Indlspomiert Dergleichen soil zuweilen 
auch an besseren Opernblibnen vorkommen. Es gehOrt sich 
jedoch in solch einem Fall, dass dies gelegentllch bekannt ge- 
geben wird. Else Oelswinklers Oilda bot, abgesehen von 
den Koloraturę®, immerhin leidlichen Durchsehnltt. Max 
Schneiders Rigoletto sang wohl, aber er« sank zuglelch fast 
standig um mehr als einen halben Ton, auch im Duett mlt 
Qilda, ohne am Dirigenten allerdings die lelseste Stfitze zu 
haben. Musikalisch am besten Elisabeth Wankas Maddalena, 
vor allem Condi Siegmunds Monterone, der diesmal nur 
sprachlich unverstandlich blieb;

Das Orchester hbrte man fast nur fm Vorspiel. Im Laufe 
des Abends schien es damn zuhdrens Immer mehr in der Ver- 
senkung zu verschwtaden. Dass Peters* Direction stets 
anamisch, welss man zur Oenllge. Dass kein einziger Melo- 
diembogen Verdis aufleuchtet, nle stlsse Geigenkamtilene 
jauchst, nie Flammen lodern, wird man bei diesem Dirigenten, 
der sich im Laufe von 2 Jahren entwickelt hat, leider rapide 
abwarts, kaum amders noch erwarten. Dass Peter mit den 
akustlschen Verhaitnlssen des Hauses dagegen so wenia 
vertraut 1st, um nicht zu wissen, welche Klangdynamik eiti- 
zusetzen ist, stempelt Ihn zu einem Muslker ohne Gehdr, was 
Im flbrlgen zu einem anschelnend farbenblinden Regisseur 
ausgezeichnet passt. Farben der glelche Beleuchter, der 
in Schauspiel und Operette In Aktion tritt, in der Oper stan
dig projizlert. haben zumlndest Seltenheitswert. Nachtlichcr 
Himmel fant z. B. stets vlolett aus. Man erwartet von 
diesen Inszenierungen gewiss keine eigenwlichsigen Neu- 
erungen, es ware wohl zlemlich gesucht, etwa das schamlose 
Trelben am Hofe des Herzogs von Mantua antihfifisch aus- 
zuschlachten, wle man sich eime Rlgoletto-Inszenierung nach 
neu-russischem Prinzipien Ober die man In Seder Hinsicht aus- 
serst getellter Meinung seta kann, wohl denken dfirfte. Seit 
mindestens X Jahrhundert erspart uns jeder halbwegs aus- 
gebildete Regie-Asslstent, die erdolchte Gilda am Schluss 
nochmals ihr Haupt aus dem Sack, in den man den Lelch- 
nam gesteckt, recken und minutenlang ihrem Vater stager- 
derweise ihre Ermordumg mitteilen zu lassen. Hier wurden 
wlr Zeugen dieses Greuels. Dass HOflinge und VerschwOrer 
leblos nebenelnander gerelht slnd, wie kieler Sprot- 
ten, dass In einem Saal des herzoglichen Schlosses zu Man
tua Gardinchen aufgesteckt sind, wle in der Guten Stube 
elner Waschfrau, dass bei alien verstandlfchen Sparmass- 
nahmen, die leider meist am falschen Ende beginnen, uns 
Dekoratlonen zugemutet werden, die an Geschmacklosigkcit 
elnfach nicht zu unterbleten slnd und aus Schiessbuden, 
Schreckenskammem, Lachkabinetten (der Kritiker bekennt, 
bei Aufgajig des Vorhangs vor dem letzten Akt dieser — 
ach wie so traurigen - Oper laut herausgeplatzt zu sein („Ha, 
ha, ha, ich muss lachen Ober alle diese Sachen...") das geht, 
um es eternal drastisch auszudrflcken, auf keine Kuhhaut, ge- 
schwelge denn auf eines Sachverstandlgen Trommelfell'und 
Netzhaut. Man drOckt gewiss in diesem Opern-fnstifut schon 
beide Augen, zuweilen auch beide Ohrpn, zu end legt un- 
gleich mildere Masstabe an, als an das hervorragend heran- 
geblldete Schausplelensemble. Aber auch die grfisste lang- 
mut kennt Qrenzen, und es glbt, so unangenehm dies seftens 
der „Betroffenen" auch empfunden werden mag, ein krfti-
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Deutsches Theater Geheftet RM. 85,—, Leinen RM. 100,—.

Amalthea-Verlag - Zurich • Leipzig ‘Wien

F reude am dem Buch haben. Denn 
sen Kunstlers entsteht vor uns 
fachem, naturidchem Menschen, des 
milienvaters, eines sehr deiutschem

sches Verantwortungsbewusstseta. Entweder man entschliesst 
sich zu einer Reform dieer Oper an Haupt und Gliedern, oder 
man lost sie auf und schliesst fiir die nachste Spielzeit einen 
Gastspielvertrag mit der fiir billiges Geld ohne weiteres zur 
Verfiigung stehenden, besten Oper Deutschlands, der staatli- 
chen KroX-Oper in Berlin. Lieber 2 bis 4 Muster-Opernauf- 
fuhrunger. in der Spielzeit, als die doppelte Anzahl Schmie- 
reuieistungen. So geht es keinesfalls weiter!

Von Tag zu Tag 
polnischen Dichters Ferdynand Goetel, er-

und 
Tit el 
ver- 
sich

Beide Autoren wurden vom Verlag nach New 
York resp. Hollywood gesandt, wo sie an 
Ort und Stelle die Materie grundlich studier- 
ten und ein prachtvolles, wirklich hoch ak- 
tuelles Bildermaterial sammelten. Theater, 
Filmgesellschaften, Architekten, Kunstschu- 
len, Farbereien, Webereien usw. werden aus 
dem prachtvollen Werk viel Anregung und 

Bereicherung schbpfen.

Quartformat. 112 Seiten Text und 500 Abbild., 
darunter viele Farbendrucke.

Druck, Format und Ausstattung wie: 
„Das russische Theater'*.

lung eingesetzten stamdigen Literatur- und Kunstausschusses 
bekannt. Dem Ausschuss gehbren u. a. am: der ehemalige 
Direktor dęs Internationalen Institutes fiir geistige Zusam- 
menarbeit Julien Luchaire - Frankreich, Thomas Matm- 
Deutschland, Fraulein Helen Wacaresco-Rumanien und Pro
fessor de Reynold-Schweiz.

Ein neuer polnischer Literaturpreis,
Im dem Kreisen der jitageren potaischen Literatur ist 

soeben eta neuer Literatunpreis begrundet worden, der ge- 
wissemmassen als Gegenstiick zu dem offiziellen Preisver- 
leibutigen ausschliesslich fiir jungę Literatem bestimmt ist. 
Die Preisrichter setzen sich ebenfalls aus einer Reihe von 
jungeren Schriftatellern zusammen. Erster Preistrager ist 
Bolesław Lesman.

Sein Wesen und seine Geschichte mit beson- 
derer Beriicksichtigung der Revolutions- 

periode.
120 S Text u. 4Ó0 teils mehrfarbige Abbild. 

Gebunden RM. 70,—, Leinen RM. 85,—.
Die Neue Rundschau, Berlin: „Ein wunder- 
volles Buch — Text und vielfarbige Bilder 
sind Muster einer organisatorischen Bewalti- 
gung eines Stoffes, der kiinstlerisch die in- 
timsten Quellen und den weitesten Horizont 
hat“. (Prof. Oskar Bie.)
Frankfurter Zeitung: „Das monumentale 
Werk bie? einen unvergleichlichen Ueber- 
bhck fiber die grossartige Kunstleistung, die 
das russische Theater darstellt**.

Fritz Jbde: Lasst uns singen.
(Deutsche Buchgeim-e-inschaft, Berlin).

Der Titel bereits besagt, dass dieses Buch nicht dazu da 
ist, urn schweigend durchgeblattert ziu werdem, aiuch nićht 
daziu, urn festzustellen, was fiir schitae Licder das Volk im 
Laufe der J ahrhunderte hervorgebracht hat. Aus diesem 
Buch soil geśuingen werden und jeder, der es zur Hand 
nimmt, wind germ dem Rufe... „Lasst uns singen" folgen.

Ga.

Das amerikanische 
Theater und Kino

Das Leben eines Dichters.
So heisst eta Film, der kurzlich in Paris ein geladenes Pu- 

blikum in atemlose Spannung versetzte. Es ist kaum anzu- 
neihmen, dass dieser Film jemals vor das breite Publikum 
gelangen weirde. Denn es ist eim, man mbehte beinahe sagen, 
aetherisches Werk, das autobiographische Bekenntnis 
eines auf ganz eigenen Weigen wandetaden Diohtertempera- 
ments, zugleach ein e indracks voliler. Beitrag, um die Legende 
vom der „Heiterkeit der Kunst" zu zerstbren. Der Dichter, 
der urns bier in etae visio-nare Welt fiihrt, in der Traummo- 

?hmm noohmals Jahre an Provtaizfbilhnen, bis endlich Werner 
Krauss ihn ent deckt und nach Berlin zu Reinhardt ziehL 
Aber aiuch da geht es nooh langsam geniug. Erst die letzten 
sechs, achit Jahre bringen dem grossen Ruhm, dem Welt- 
mhm, die Popularitat, die es heute — neben Chaplin — nicht 
noch tónmal gibt. „Die Hemmung ist des Wvlleps bester 
Freund", — aiuch bej J an, nines hat das langsame Tempo des 
Aufstiegs nur seine Intensitat zu steiigern vermocht. Heute, 
nach dem Blauen Engel und dem Liebling der Gotter 
steht Janminigs auf etaem Hbbeipunkt. Der Tonfilm brimigt erst 
rechrt die Erfultang seiner leteten kiinstlerischen Mbglichkei- 
ten. Grosste Aufgaben liegem vor dem Funfundyierzigja.hri- 
gem. Denn fiir ihn war der stumme Film, so Enonmes dieser 
Ihm vendanikt, doch immer nur Nrtbehelf, auch da sprach er 
ja beikammitlich immer, seine grbssten Wirkungem kamen schon 
damails, bei alter techmisch bedinigten Stummheit von seimem 
aus dem Wort geboremen Spiel.
_ Die Freunde Emil Jannings‘ in alien Erdteilen werden viel 

neben dem Bild des gros- 
das des grossen, ein- 

Gatten, Burgers und Fa- 
Menschan.

Erich Ebermayer.

am Rhein.
Zum 25-jahrigen Bestehen des Dusseldorfer Schauspiel- 

hauses am 28. Oktober 1930 erschien als Ehrengruss fur 
Louise Dumont und Gustav Lindemann, herausgegeben vom 
der Gemeinschaft der Freunde des Dusseldorfer Schauspiel- 
hauses ein Jubilaums-Werk, das lange uber den Tag hinaus 
Bedeutung behalt. Die Redaktion besorgtem Hans Heinrich 
Nicolini und Franz Effer. Alle Beitrage sind selbstgewahlt-e 
Ehrengaben der Autorem. Wir finden darunter zu diesem 
Amlass geschriebene Widmumgen, feroerhta Gedichte, Dra- 
menszenen, Essays, Graphik u. a. von Wilhelm Michel, 
Eugen d' Albert, Herbert Eulenberg, Monty Jacobs, Herbert 
Ihering, Fritz Engel, Felix Weimgartner, Richard Weichert, 
Edwin Fischer, E. G. Kolbenheyer. Friedrich Kayssler. Mar
tin Buber, Wilhelm Schmidtbonn, Wilhelm von Scholz', Max 
Mell, Franz Werfel, Theodor Daubler, Georg Kaiser, Eugen 
Klopfer, Wilhelm Schafer, Bert Brecht, Arthur Schnitzler, 
Alfred Flechtheim, Walter Hasenclever, Kasimir Edschmid, 
Carl Zuckmayer, Asta Nielsen, Felix Timmermans, Rudolph 
Bimdiing, Julius Bab, Ernesto de Fiori, Ernst Barlach.

Auf 200 Seiten mit glanzenden Bildbeigaben und Szenen- 
emtwiimfen ist bier in der prachtvollen Wilhlem Kliugspor- 
Schrift von Rudolf Koch eto Werk entstanden, das jeden 
Theaiterverbundenen mit Begeisterumg erfiillt und ein ahn- 
Mches Dokument kunstlerischer Kultur des ■ anderen, 
deutschen Industrie-Gebietes bedeutet, wie das hier bereits zi- 
tieirte, beisnielgebende Jahrbuch des Westdeutschen Rund- 
funks in Koln.

An Rhein und Ruhr hart die Schwerindustrie fur Theater 
und Kunst immerhin etwas iibrig. In Oberschlesiem dage- 
geti....

Das Reussische Theater, Gera gibt seam Jahrbuch 1929/30 
heraus. Man weisis heute allgemein, dass diese Btihue zu 
dem wiichtigstem Theaterm Deutschlands gehort, was Spielplam 
und Wiedengabe anlangt. Auch das jungste Jahrbuch gibt 
im Wort und Bild einen ausgezeichneten Querschnitt durch 
die Arbeit dieses sympathischen Kunst-Instituts. Besonders in- 
teressieren die Szenienibilder von ganz neiuzeitig, unboimba- 
stischen Inscenierumgen moderner Operetten und Opera.

tive uber alie physikalischen Gesetze triumphieren, im der 
das Reale mit dem Visionaren, das Erhabene mit dem Grau- 
samen verschrnilzt, ist Jean Cocteau. Dine Kette vom sym- 
boEschen Handiungem ist dieser Tonfilm. Ein . ideates Bild 
wind zertrummert. Der weggewischte Mund einer Zeichnung 
bleibt in der Hand des Kunstlers haften und atmet und 
stohint. Der redende Mund einer antnken Statue gebietet ver- 
munftgemass Unmbgliches. Durch den Spiegel fiihrt der Weg 
ins Jenseits. In schwimmendem Gleiten gelangt der halb- 
nackte Kbnper durch laibyrinthische Gauge. Das Jenseits 
mundet im phantastischen Diesseits, iim Kornidor eines Ho
tels. Dem durch die Schlussellocher Spahenden enithullt 
sich eine unheimliche Welt: Das dressierte, schellenklirrende 
Kind klettert die Wand hilnauf, der Hermaphrodiit erlebt die 
Stunde seines hoffnungslosen Stelldicheins, chinesisches Ge- 
fluster und der Schatten einer Lampe vermibteln die Be- 
klemmung des Oipiumrausches.. ..Verniichte dich", verlangt 
die Muse und reicht dem Dichter den Revolver... Es ist 
nicht leidht,. etwas Qualvolleres vorstellbar als dieses Glei
ten und Zaiudera durch eine Welt, die mit dem Versprechen 
lockt, ihren Stun zu eiuthullen, ohne es zu tun, aus der es 
keińen Ausweg gibt, auch den des Todes ńicht, die in je- 
dem Winkel, jeder Flache Drohung und Forderung birgt. 
Schwimdelnd naih an Grauen und Verzweifliing entlang fiihrt 
in diesem Leben eines Dichters der Weg zur Unsterb- 
lichkeit....

Der Standige Literatur- und Kunstausschuss
des Volkerbundes.

Der President des Ausschusses fiir geistige Zusammen- 
arbeit des Volkerbundes, Gilbert Murray, gibt die endgiiltige 
Zuammensetzung des von der letzten Volkerbundsversamm-

chor enithalten soil. Das Wenk wurde gelegenitlich der katto- 
witzer Urauffiuhrong an dieser Stelle kritisch gewiirdigt. Es 
bleibt lediglich die Festellung, dass die Schonheiten beim wie- 
derholten Horen noch deutticher klangbar werden, was sdcher- 
lich das beste Zeichem fur den Wert der Arbeit bedeutet 
Zuvor hbrte mam die Kanonische Sonatine vom Paul Hinde
mith (op. 31, Nr, 3). ein famoses, satzgerechtes Stuck dieses 
grossen Talenits. Den Beschtass bildete die Serenata fiir 
Wolinę, Cello, Klarinette, Fagott, Trompete vom Alfredo Ca
sella, eine begluckende, kleine Morgenimusdk, rhythmisch 
sprimglebendig, sechsssatzig sich an alte Former lehnend, har- 
moinisch keck, voll Geist und Witz, zum Verlieben, dass man 
bei dieser Tonparade standig hi.ngerissen prasentieren mbehte. 
Bei altem Neuzeitigen bleibt das Ganze doch echit italienisch, 
rbmisch - camevalistisch, bukjlisch, von Caimpagnastimmwng 
ubemgianet. Die Wiedergabe durch die Herren W. Witech, 
E. Holze, Sykora, Cremers, Ortmann. Reuter, Kollarzik (sil- 
berhell seine Trompete im Casella) und den leicht indis- 
ponierten Tenor Gustav Terdny war in ihrer selbstlosen Hin- 
gabe jeden Lobes wert. Sie stand unter Leitung von Erich 
Peter, der, da es sich durchweg um Karnmermusikwerke han- 
delte. cntbehrlich erschien, ohne — abgesehen von kindisch 
einfiihrenden Worten, — sonderlich zu stbren.

Etwas E'igenairtiges war das Koinzert des einzigen jiidi- 
schem Negerkantors der Welt, Towje Hakohen, New-York 
der anscheinend ein Abkbrnmling von Wedekinds „Nigger- 
jua“ ist. Eine, kleine zierliche Gestalt, riihrend bescheidetn 
im Gegensatz zu seimem moisten, europaiischem Kollegen. 
Towje Hakohen singt jiddische Volkslieder und hebraische 
Gesange, merkwiirdig akzentfrei, nicht als sei er ameri- 
kanischer, somderm (mbgiicherweise) afrikanischer Her- 
kunft. Seim Tenor ist hell, sehr hoch, setae Technik 
erstaiunlich, der Ziergesamg ganz kanitoral miihelos. Aber 
im Vordergrund steht das Seelische. Wie fein ist der 
Humor im den jeweils am Schiluss der 3 Teiie stehendem Lie- 
dern: Menasche, 80 er — 70 sie, Ich fuhr a heim, zum Aus- 
druck gebracht, wie gross und siegihaft das Schema lisroel, 
wie erschutternd echt, ohne J olsom - Effekte, Die judische 
Mamme oder Steta, jenes Lied vom Grabstein der Mutter, 
die der „Rasenbank am Elterngrab" unendlich fern liegt. Das 
bleibt haften, das behalt man. Durchaus utiauianglich der am 
Fliigel begleitende. jung - oberschlesische Komponist Alois 
Hayduczek. (Inizwischen wwdein beide Kpneerte auch in Ka
towice wiederholt).

In Katowice .(und Król. Huta) wurde Towje Hakohen 
durch Prof. Lubrich, wie un$er GewShrsmann berichtet, her- 
vorragend einfiihlsam begleitet.

Der gleiche Berichterstatter versichert ups. Fritz Lub
rich habe das Konzert zeitgenbsśischer Musik in Katowice

• Frango.

Das russische 
Theater

der Eheroman des . ____
scheint soeben in deutscher Uebersetzung (im Verlag Paul 
Zsolnay, Wien).

Der Gouverner von Kattowltz.
In England erscheint soeben eim grosser Roman unter 

dem Tiitel: The Governor of Kattowitz vom Oberstleutnanit 
Hutchison. In dem Roman, der wahremd der Volksab- 
stimmiung und der Aufstande in Oberschlesien spielt, erschei- 
nem die Gestalteu Pilsudskis und Korfamtys.

Bernard Shaw schreibt ein Drama fiir Habiniah.
Shaw schreibt gegenwartig eim biblisches Stuck 

hofft, es im einigen Wochen beendet zu haben. Der 
des Dramas steht noch nicht fest. G. B. Shaw hat, wie 
lautet, das Stuck eigens fiir Habimah geschrieben und 
damit einverstanden erklart, dass es sogleich nach seiner 
Beendung ins Hebraische iibertragen werde und vorher auf 
keiner anderen Biibne zur Auffiihrung gelange. Shaw hat eine 
Episode aus der jiidischen Geschichte zum Leitmotiv seines 
Werkes gewahlt und hofft, schon im nachster Zeit uber 
seine Arbeit nahere Mitteilung machen zu kornien. ■

Kelne Dramatisierung des Fall Maurizius.
Jacob Wassermann dementiert die durch die Presse ge- 

gangene Nachricht, dass sein Fall Maurizius v>n anderer 
Seite mit seiner Genehmigung dramatisiert werde.

Dadurch wird verniinftigererweise eta moglicher Maurl- 
etaus-Durch-Fall verhindert.

Erich Ebermayers Dreieck des Glucks,
das der Autor nach deta starken Urauffuhrungserfolg in 

Halberstadt einer vblligen Umarbeitung unterzogen hat, ge- 
langte in der neuen Fass-ung am 27. Februar an den stadti. 
schen Bithnen in Leipzig zur Erstauffuhrung. — Bei Redak- 
tionsschluss, der auf den gleichen Tag fiel, konnte naburge- 
mass noch kein Berioht uber die Aufnahme, vorliegen.

Das Horsipiel Kaspar Hauser hatte bei der berliner Ur- 
seinidung gleichfaills einen starken Presseerfolg.

Ebermayers Roman Kampf um Odilienberg, der in 
Deutschland im 10. Tauseud vonliegt, erscheint im Fruhjalir 
in Frankreich.

Die neue Oper von Pfitzner.
Wie uns der Verlag Adolph Fiirstner, Berlin, mitteilt, 

hat Hans Pfitzner am 7. Januar seine Oper Das Herz in . der 
Komposition beendigt. Die Handtang stammt von Hans Mah- 
ner-Mons und ist von diesem in Gemetaschaft mit Hams 
Pfitzner zum Textbuch gestaitet wordem. Die Handlung ist 
entgegen manchen anders lautenden Nachriohten nicht ro- 
mantisch, soridern spielt in der Barockzeit und ist realistisch 
gestaitet mat etaem Ausflug ins Phantastische. Ueber die 
Uraiuffuhrung ist noch nichts Endgultiges bestimmt

Arnold Schonberg
hat eine neue Oper vollendet: Aron und Moses. 

Der Komponist hat den Text seiner Oper selbst geschrieben.
25 Jahre Oesterheld & Co. Berlin.

,. Der bekannte Buchverlag und Biihnenvertrieb, der u. a. 
die Publiikatiomen des Deutschen Biihnenvereins: Die Deut
sche Bu™6 und den Deufschen Buhnenspielplain sowie Die 
Szene (Monatsschrift der Vereinigung kunstlerischer Biih- 
nenyorstande) verlegt, blickte am 3. Januar 1931 auf sein 
25-jahriges Bestehen zuriick. Der Biihnenvertrieb hat vie ten 
Dramatikern, hauiptsachlich der jiingeren Generation, den 
Weg zu Erfolgen geebnef. Wir nennen nur u a Werner 
Ackermann, . Bernhard Blume, Max Brod, Curt Corrinth. 
Dietzen schmidt, Erich Ebermayer, Hermann Essig Curt 
Goetz, Carl Hauptmann, Georg Hermann, Otto Ernst'Hesse, 
Friedrich Kayssler, Frantisek Langer, Klaus Mann Hans J. 
Rehfisch, Wilhelm Schmidtbonn und Ernst Toller Im Buch
verlag smd vorwiegenH Publikationen uber das Theater be
sonders die dramaturgische Schriften Julius Babs bekannt 
gewordein.

Kalman: Grafln Mariza.
Grafiń Mariza blieb bisher Kalmans grosster Erfolg. Ab- 

Sfasehem von dem lappischen Text ist diese Publikumswir- 
kung der ungeheuer melodiósen, tanzfreudigen Musik, ohne 
weiteres , zu versiehen. Der Kenner freilich wind hohere 
Werte bei Kalman, hier wie sonist, vermiissen, aber diese 
Klange kedneswegs. unwilligr iibeir sich ergehen dassen. Ob 
es vom besoinderem Geschick zeugt, auf Zigeunerbaron, Vic
toria und ihr Husar als dritte Ungarnoperette, was das Milieu 
anlangt, (Kalmans s-ehr hubsches Veilchen vom Montmartre, 
fiir das hier anscheinend die „Veilchenfresser" fehlen, ist da- 
nunter nicht mitgezahlt), folgem zu lassem, ist eine andere 
Frage. Der Erfolg hat der Leitong allerdings recht gęge- 
ben, und das ist, abgesehen von der unverwustlichen 
Musik, auf die sehr lebendige Wiedengabe zuriickzufuhren. 
Emmy Neubauers Mariza war, ohne gerade Hohen zu 
enklimmen, moglich, Paul Schiletikers Fiirst Moritz sehr 
amusant, nicht minder Martin Ehnhardts Koloman Zsupan, 
Anton Wengersky als Graf Tassilo stimmiich und da.rstelle- 
risch in Form, wie kaum jemals zuvor, Nitta Rheingolds 
Gitta nett. Auch die Chargen manierlich, stimmiich am be
sten von alien Damen Emmy Woriskas Zigeunerin, ganz 
famos in Maske und Kostiim, komisch charakterisierend Theo 
Kjnaipips Peniizek. Gelost, wie seit lamgem nicht, geradezu 
der Hohepunkt das Tanzerische, von Stefa Kraldewa trium
phal gefii-hirt. Weniger schon und elegant die Toiletten der 
Damen. Biniwandfreie Regie Theo Knapps, lebemdig pulste- 
rend das Musikaffische. schon sipielend das Orchester unter 
GeneralmuS'ikdir-ektor Felix Oberhoffer. Sehr hubsch, dass 
die Buhnen-Soto-Violtae im: Komm‘ Tsigan, die aiMerdings 
etwa 1/» Tom zu tief spielte, kelne Atreppe war.

Konzerte
Nach lingerer Pause niahmen Orchestermitglieder des 

Oberschlesischen Landestraeters wiederum ihre Morgenfeiern 
mit zeitgenbssischer Musik auf. Das Programm enthielt die 
Romantische Terzine auf Gedichte von Hermann Hesse fiir 
Streichorchester und Tenorsolo von Fritz Lubrich. die bei der 
demnachst erfrigendem Drucklegiing gemass dem Mer gemac11- 
ten Vorschiag denzutreffendereinNamen: Romantisches Trypti- • sehr routiniert conferiert.


