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„Das ist Polen..
Diesen Titcl tragi cin kiirzlich (ini Verlag 

Georg Miillcr, Miinchen) erschienenes Buch des bis- 
hcrigen warschauer Korrespondenten der Vossi- 
sclien Zeitung F. W. v. Oertzen, dem das inzwischen 
erfolgte Verbot fiir Polen zu einer sensationellen 
Reklame mid damit zu einer durch seinen Inhalt 
kaum gercchtfertigten Verbreitung verholfen hat. 
Wir haben keine Veranlassung, uns bier mit diesem 
Buche naher zu beschaftigen: es enthalt nicht viel 
mehr, als die allerdings sehr. geschickt gruppierte 
und packend. aber mehr feuilletonistische, als 
sachliche Schilderung von — teilweisc bis zu 10 
Jahrcn zunickreichendcn — Episoden aus dor pol
nischen Geschichte der letzten Vergangenheit. Die 
voni Vcrfasser getroffene Auswahl .hietet alstu-'p; r 
cin Bild der Entwicklung, als cine llarstelTung* * 'der 
beutigen Verhaltnisse in Polen und beschaftigt sich 
iibrigens mit cinem vcrhaltnismassig begrenzten 
Ausschnitt aus den polnischen Problemem Um was 
es dem Vcrfasser geht, das verrat allein schon der 
von ihm gewahlte Titel: Eine derart-umfassende, 
cine so selbstsichere Feststellung, wie die: „Das ist 
Polen!“, kann nur auf Beschranktheit Oder aber auf 
tendenzióser Absicht beruhen, und da wir weit da- 
von entfernt sind, dem Verfasser Beschranktheit 
vorzuwerfen — wir erinnern uns vielmehr mit Ver- 
gniigen einiger, seiner warschauer Berichte, die von 
viel Verstandnis fiir die hiesigen Verhaltnisse zeug- 
ten — sind wir leider zu der Feststellung gezwun- 
gen, dass er bewusst tendenziós geschrieben hat. 
Fur sachliches Interesse und fiir sachliche Kritik ist 
da kein Raum; die Verhetzung der Volker gegenein- 
ander wird ja ohnehin in mehr, als ausreichendem 
Umfang von der dafiir zustandigen Tagespresse be- 
trieben. Dem Verlag Georg Miillcr hatte es besser 
angestanden, der Annaherung der beiden, grossen 
Nachbarvblker durch Fortsetzung seiner wiihrend 
des Weltkrieges ins Leben gerufenen, hernach lei
der abgebrochenen, ausgezeichneten „Polnischen 
Bibliothek", (die Uebersetzungen polnischer Dich- 
ter, Memoirenwerkc ins Deutsche und Monogra- 
phien iiber Polen brachte) zu dienen.

dem Priisidenten der Essener Handelskammer usw., 
durch Besuche von Wahlversammlungen und Ob- 
dachlosenhcimen, von Luxusrestaurants, Industrie- 
werken — er war bei Krupp und Zeiss, hat die Opel- 
fahrten und das Leunawerk, ebenso aber auch still- 
gelegtc Unternehmungen besichtigt — und entlege- 
nen Gebirgsdbrfern sammelt Knickerbocker sein 
Material, die Untersuchung immer wieder auf die 
ihn als Amerikaner interessierenden Fragen abstel- 
lend. Er beantwortet diese Fragen, wie gesagt. 
nicht direkf, aber er zicht aus seinen Informationen 
eine Folgerung von eminent praktischer Bedeutung, 
die eigcntlich die Antwort enthalt, die Folgerung 
namlich, dass Amerika sich jedenfalls intensiver fiir 
Deutschland interessieren miisse, als dies zur Zeit 
der Fall sei, dass es ein vcrhangnisvoller Fehler sei, 
wenn es auf die Initiative zur Beseitigung der euro- 
piiischen und insbesondere der aus dcr Spannung
zwischen Deutschland und Frankreich sich ergeben
den Konfliktstoffe vcrzichtctc, wenn es in einer Iso
lierung verharre, die nur in seiner Einbildung be- 
stehc, wiihrend es tatsachlich mit tausend sehr 
realen Fiiden mit dem Schicksal Europas und vor 
allem Deutschlands verkniipft ist. Nur von einer 
rcchtzcitigen und entschlossenen Intervention Ame- 
rikas glaubf Knickerbocker noch die Aufhaltung der 
ununterbrochen fortschreitenden Radikalisierung 
Deutschlands und der daraus resultierenden Gefiihr- 
dung Europas und damit der Welt erwarten zu 
konnen.

Man miisste das Buch seitenweise zitieren, um 
ihm einigermassen gerecht zu werden. Es verdient, 
das meistgclesene Buch des Jahres zu werden und 
da es nicht nur interessant, sondern ausserst fesselnd 
geschrieben ist, sind wir davon iiberzeugt, dass es 
dies werden wird. —n.

Dass man auch von Deutschland her dem Pro
blem ,,Polen“ ganz andere Seiten abgewinnen und 
ihm in viel hbherem Masse gerecht werden kann, 
ohne dabei zu verkennen, wie gross leider die 
Schwierigkeiten sind, die der Zusammenarbeit der 
beiden Volker entgegenstehen, das beweisen die Be- 
merkungen, die noch kiirzlich ein anderer deutscher 
Autor Qiselher Wirsing: Zwischeneuropa. (Eugen 
Diederichs Verlag Jena) zu diesem Thema gemacht 
hat. Wir haben uns mit dem Wirsing'schen Buch in 
einer der letzten Nummern schon ausfuhrlich be-, 
fasst und zwar ging es uns dort daruni, uns mit sei
nen Haupttendenzen auseinanderzusetzen, die, wie 
erinnerlich, auf eine intensive Zusammenarbeit 
Deutschlands mit den ost- und siidosteuropaischen 
Staaten, dem sogenannten „Zwischeneuropa". hin- 
auslaufen und denen wir ja durchaus nicht hatten 
zustimmen konnen (wir konnen iibrigens nicht um- 
hin, bier kurz darauf hinzuweisen, wie sehr die 
Richtigkeit unserer Auffassung inzwischen durch die 
Einleifung von Verhandlungen fiber eine Fbderation 
der Donaustaaten bestatigt worden ist; gewiss ist 
die Wirsing'sche Konzeption nicht auf heute und 
morgen berechnet. aber die entscheidenden Tenden- 
zen, die gerade in jencn Verhandlungen zum Aus-

druck kommen, scheincn uns doch zu sólide fundiert 
zu sein, als dass man sic fiir eine irgend absehbare 
Zukunft ausschalten kbnnte). Schon in diesem er- 
sten Aufsatz hatten wir darauf hingewiesen, dass 
Wirsing bei der Begriindung seiner Gedankengange 
wie iiber die anderen in Frage kommenden Staaten 
so ganz besonders auch iiber Polen cine Menge sehr 
iiiteressanfer Bemerkungen und wichtigen Tatsa- 
chenmaterials bringe, von Bemerkungen, die uns 
liier uniso mehr angehen, als sic gerade die aktuell- 
sten Probleme der polnischen Wirtschaftspolitik be- 
trefien. Wir halten es deshalb fiir notwendig, auf 
diesen Teil seines Buches heut noch einmal zuriick- 
zukommen.

Mi; Politik selbst pflegen wir uns an diescr 
Stelle im Prinzip nicht zu beiassen, ganz lasst sic 
sich jedoch, wie stets, so auch hier von der Wirt- 
schaft nicht trennen, rm Gegenteil, es besteht gera- 
dc bei uns aus besonderen, von Wirsing betonten 
Griinden cin ganz enger Konncx zwischen beiden. 
Wirsing inacht donn-auch die politischc • Seitc des 
Problems zum eigentlichen Ausgangspunkt seiner

Wird in Deutschland die Deniokratie am Ruder 
bleiben, oder wird sic schon in nachster Zeit die 
Macht an Nationalsozialisten oder Kommunisten ab- 
treten mtissen? Das ist die Hauptfrage, die Knicker
bocker in diesem Buche sich stelit und fiir deren Be- 
antwortung er ein umfangreiches Tatsachenmaterial 
gesammelt hat. Aber nicht um diese Antwort als 
solche geht es ihm und seiner Auftraggeberin, der 
New York Evening Post, sondern ganz niichtern um 
die aus ihr sich welter ergebenden und Amerika un- 
mittelbar interessierenden Fragen: Kann Deutsch
land unter den gegebenen Verhaltnissen noch Repa- 
rationen zahlen? Kann und will es seine privaten 
Auslandsschulden tilgen? Sind im Faile ernes Sy- 
stemwechsels die amerikanischen Engagements in 
Deutschland, die Knickerbocker mit nicht weniger, 
als 4 Milliarden Dollars beziffert, noch als sicher an- 
zusehen oder nicht? •

Knickerbocker beantwortet diese Fragen nicht 
direkf — wie kbnnte er es!, — sondern er begniigt 
sich damit, das fiir ihre Beantwortung notwendige 
Material zu sammeln, wobei freilich, wic schon in 
seinen ausgezeichneten Russlandbiichern sehr viel 
mehr herauskommt, als eine blosse Reportage: cin 
abgerundetes, gradezu erschbpfendes Bild des 
Deutschland von heute. cin Bild, in dem tatsachlich 
nichts Wesentliches fehlt, das Deutschland von un- 
ten und von oben, von innen und von aussen wider- 
gibt Deutschland, wie es der Arbeitslose und der In- 
dustriefiihrer, der Politiker und der Parteibcamte, 
der Biirger und der Kommunist sieht.

In Unterredungen mit Krupp und Hitler mit 
Spengler und Hbltermann, dem Fiihrer des „Reichs- 
banners", in Interwiews bei dem ersten nationalso- 
zialistischen Minister KJagges und bei Dr. Rechlin,

Betrachtungen fiber Polen und stellt zunachst als das 
Grundproblem der ganzen polnischen Politik den 
Gegensatz zwischen den beiden Nationalideologien 
dar, zwischen der Idee vom „grosspolnischen bstli- 
chen Kontinentalreich" Pilsudski's einerseits der 
eines ..wcsteuropiiischen polnischen Nationalstaats" 
anderseits, als deren Reprasentant hier cr Roman 
Dmowski nennt. Diescr Gegensatz ist es, dor schon 
seit Jahrzehnten, den Frciheitskampfen der einzel- 
nen polnischen Qruppen die charakteristische Rich- 
tung gewiesen hat und der seit der Befreiung Po- 
lens den Angelpunkt vor allein der inneren, aber 
auch der iiusseren Politik Polens bildet. Was Wir
sing zu diesem Thema sagt, zeugt von einer erstaun- 
lichen Kennfnis der Tatsachen und Zusammenhange 
und v*n  sehr eitgehendem Verstandnis, allein die
se Darstellung sollte jeden, der fiir polnische Pro- 
blcmc ernstliches Interesse hat, veranlassen, sein 
Buch zu lesen. Hier wird kein Raum an feuilletoni- 
stisch viellcichf intercssante, ifn Ganzen. aber unbe- 
dcutendc Episoden verschwendet, hier geht es tat
sachlich nur um die massgebende Richtung der Ent

... und das 1st Dculschland!
Zu H. R. Knickerbocker, Deutschland so Oder so? 

(Originaltitel: Deutsche Knsen).
(Ernst Rowohlt Verlag, Berlin).



Handel und Wirtschaftskrise
Diesen Titel fiihrt ein Aufsatz, der in der Pol

ska Gospodarcza, Organ des Handels-. Finanz-, 
Landwirtschafts- und Verkehrsministeriums jiingst 
erschien. Der Artikel erweckt ernste Reflexionen. 
Es 1st festzustellen, dass das geringe Interesse der 
massgebenden Faktoren gegeniiber dem Handel 
auch darin zum Ausdruck kommt. dass auch jenes 
Organ versaltnismassig wenig fiber den Handel ent- 
halt. Es miissen also besondere Griinde vorliegen, 
die die massgebenden Faktoren dazu veranlassen, 
sich mit dem Handel ais Wirtschaftsfaktor zu be- 
schaftigen. Uns befremdet dies nicht. da wir seit 
Jahr und Tag darauf hinweisen, wie der Handel im- 
mer mehr verarmt, an seiner Vermogenssubstanz 
bis zui Selbstvernichtung zehrt und immer mehr in 
den Al grund sinkt. Dies ist erklarlich .wenn man 
beriicksichtigt, dass die ganze Wirtschaftspolitik 
dem Handel feindlich gegeniiberstand und zwar die 
Steuer-, Kredit-, Zoll-. Sozialpolitik. Man war der 
Ansicht, dass der Handel eine unerschópfliche 
Quelle sei, der man sich nur zu bedienen brauche. 
Die massgebenden Faktoren haben sich an die Kla- 
gen der Kaufmannschaft gewóhnt; ohne besonders 
Gewicht darauf zu legen. Inzwischen kamen die 
Auswirkungen dieser Politik, und besonders der 
Steuerpolitik, da vor allem sie zum vblligen Ruin 
des Handels fiihrte. Die riicksichtslose Steuerpoli
tik, die sehr oft fantastischen Veranlagungen, die 
den wirklichen Verhaltnissen zum Teil nicht entfernt 
entsprachen, fiihrten zu Steuerriickstiinden. die die 
Finanzbehórden genau registrierten, und es ent- 
standen davon auf dem Papier unendliche Zahlen. 
Man rechnete nicht mit der wirklichen Steuerkraft 
Man kontingentierte die Steuern und passte diese 
oft den Finanzausgaben an. Die Finanzbehórden 
schritten zur Eintreibung dieser sogenannten Steuer- 
riickstande, die im Laufe der Jahre zu irrationaden 
Zahlen in Bezug auf die Kaufleute stiegen. Dies ist 
erklSrlich auf die Weise, dass man die Veranlagun
gen beanstandete, Berufungen einlegte. die oft jahre- 
lang unentschieden blieben und inzwischen neue 
Veranlagungen auf Grund der alten erfolgten, die 
weiterhin beanstandet wurden und in Bearbeitung 
sind. Es hauften sich die Verzugszinsen an. und der 
Kaufmann konnte seinen eigenen Augen nicht trauen, 
als er die unslnnigen Zahlen seiner Steuerrflckstón- 
de zu lesen bekam. Es blieb ihm nichts anderes, 
als in der Hoffnung, dass seine Rcklamationen in
zwischen beriicksichtigt wurden, um Ratenzahlung 
einzukommen. Es war aber eine Selbsttauschung. 
da die Wirtschaftskrise bekanntlich sich weiter ver- 
scharfte, die LJmsatze minimal wurden. zumal die 
Konsumtlon - eingeschrumpft ist, sodass es dem 
Kaufman-n kaum auf die Deckung seiner primitiv- 
sten Bediirfnisse selbst nach Anwendung samf’icher 
moglichen Sparmassnahmen langte. Inzwischen 
riickten die Fristen der Ratenzahlung an. derep 
Hóhe in keinem Verhaltnis sogar zu den allgemei- 
nen Umsatzen waren, und das Schlimmste, das Be- 
wusstsein, dass Nicht-Innehaltung einer Rate die 
Falligkeit des Steuerriickstandes nach sich zieht.

Jetzt riickt der Kulminationspunkt heran und 
die eigentliche Tragódie. Die Steuerbehórde, die 

sonst bevorzugter Glaubiger ist, um sich zu sichern, 
beschlagnahmt alles. was im Laden ist und beraumt 
einen Versteigerungstermin an.

In einem solchen Stadium versagen sogar die 
starksten Nerven eines Kaufmanns. Er sieht die 
verzweifelte Lage vor Augen, den Verlust seiner 
Existenz. fur die er seit Jahren im Schweisse seines 
Angesichts gearbeitet hat, die obdachlose Familie, 
und es bleibt oft nichts Anderes iibrig, als Selbst- 
mord zu begehen.

Dieser historische Werdegang erklart uns die 
letztens massenweise begangenen Selbstmorde. 
Diese Lage scheint die massgebenden Faktoren zu 
der Ueberzeugung zu bringen, dass die Klagen des 
Handels doch begriindet sind und daraufhin ist der 
oben zitierte Artikel zuruckzufiihren und 2. die Kon- 
ferenz im Ministerium fur Industrie und Handel liber 
den Handel. Wenn wir auf den obigen Artikel zu- 
riickgreifen, so stellt sich die Wirtschaftskrise be
sonders ungiinstig auf das offiziose Regierungs- 
organ fest, dass den Handel ausgewirkt hat. 
Die Industrie passt sich in den Fallen schlechter 
Wirtschaftskonjunktur rasch den veranderten Be
dingungen an, beschrankt ihre Produktion. gewinnt 
neue Absatzgebiete statt der verlorenen. verringert 
die Zahl der Arbeiter und Angestellten, wie auch die 
Lóhne, differenziert die Lieferungsbedingungen, be
schrankt die Anzahl der Abnehmer usw. Ausserdem 
kann die Rationalisierung in Bezug auf die Industrie 
rascher und erfolgreicher durchgefiihrt werden.

Das zitierte Organ stellt die durchaus begriin- 
dete Frage, ob eine der oben angefiihrten Vertei- 
digungsmóglichkeiten gegen die Wirtschaftskrise 
in Bezug auf den Handel bestehe.

Im Gegenteil, die erste Welle der Krise, die 
sich infolge der geschwachten Kaufkraft des Kon- 
sumenten in dem verkleinerten Bedarf auswirkt, 
schlagt direkt den Handel. In dem Moment, in wel- 
chem die Industrie eine reservierte Zeit fiir die Um- 
stellung ihrer Produktion und Verkaufsbedingungen 

mit Riicksicht auf die entstandene. ungiinstige 
Wirtschaftssituation hat, hat der Handel schon 
grosse Verluste. die sich aus der Differenz der vor- 
herigen und der neuen Preiskalkulation ergeben und 
das hauptsachlich mit Riicksicht auf die in den La- 
gern sich befindenden Warenvorrate, die der Kauf
mann s. Zt. bei den Industriellen fiir einen Preis, der 
in keinem Verhaltnis in Bezug auf Verdienst' zum 
neuen Preis steht, eingekauft hat. Alle Mittel, die 
durch die Industrie zwecks Selbstverteidigung vor 
der Krise angewandt werden. treffen durch die 
zweite Welle den Handel, der keine Móglichkeit ei- 
ncr geniigenden Organisation, gegeniiber .den. Aus
wirkungen der Krise hat.

Auf diese Weise werden die Auswirkungen im
mer starker von der Industrie auf den Handel ge- 
walzt. Es ist daran zu zweifeln, ob dem Handel die 
Ueberwalzung der Krisenauswirkungen in demselben 
Grade auf den Konsumenten moglich ist und zwar 
aus dem Grunde, weil seitens des Konsumenten der 
Handel auf nicht zu iiberwindende Hindernisse in 
Gestalt der verminderten Kaufkraft stosst.

Dr. L. L. (Schluss folgt.)

wicklung, die auf das Objektivste aufgezelgt wird 
und wenn Wirsing schliesslich feststellt, das heutige 
Polen sei ein Mittelding aus den beiden, einander 
eigentlich zuwiderlaufenden Konzcptionen, der óst- 
lich und der westlich orientierten, so ist diese Fest- 
stellung zwar nicht neu, aber gerade in diesem Zu- 
sammenhang umso wichtiger, als sich aus ihr fiir 
ihn eine Reihe von bedeutsamen Schlussfolgerungen 
erglbf.

Gerade in der Tafsache nRmllch, dass das heu- 
lige Polen ausser den zentral gelegenen nicht nur 
die westlichen ,ehemals preussischen Teilgebiete 
umfasst, um die in erster Linie eS den Nationaldemo- 
kraten ging, sondern gleichzeitig auch einen grossen 
Teil der russisch und ukrainisch besiedelten Ostge- 
biete. die das eigentliche Zie! der óstlich orientier
ten Richtung bildeten. in der Tatsache, dass auf die
se Weise Gcbiete mit verschiedenster, wirtschaft- 
licher und soziologischer Struktur vereinigt wur
den, sieht Wirsing eine der Hauptursachen fiir die 
stark ausgepragten protektionistlschen. etatisti- 
schen und monopolistischen Neigungen, die von An
fang an die Richtung der polnischen Wirtschaftspo
litik bestimmt haben, lange bevor derarfge Tenden- 
zen sich auch ausserhalb Polcns so allgemein durch- 
zusetzen beganncn. wie dies in letzter Zeit der Fall 
1st. Angesichts des Mangels von natiirlichen Gren- 
zen, starken, alien Teilgebieten gemeinsamen natio- 
nalen Ideen. angesichts des ungeheuren Unterschieds 
zwischen den hoch industrialisierten Westgebieten 
und dem rein landwirtschaftlichen. noch mit primi- 
tivsten Methoden arbeitenden Osten und den tief- 
gehenden. soziologischen Gegcnsatzen zwischen den 
drei bis vor knapp 15 Jahren noch drei unter sich 
ganz verschieden orientierten Fremdstaaten zuge- 
hórigen Gebietsgruppen — angesichts dieser star
ken StOrungsquellen blieb nach Wirsing's Auffas- 
sung dem naturgemSss auf tunlichst rasche Herstel- 
lung móclichst weifgnhonder Finigkeit und Finheit 
lichkeit bedachten Staat gar kein anderes Mittel, als 

1 OdlX leplza I 
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die intensive Einwirkung gerade auf die Wirtschaft. 
Hier und nur hier war die . Móglichkeit gegeben, den 
vorhandenen, zentrifugalen Kraften nachdriicklich 
entgegenzuarbeiten und sie auf den Staat hinzulen- 
ken, hier war die Móglichkeit, die divergierenden 
Interessen der verschiedenen Wirtschaftszweige 
und Landesteile mehr oder weniger gewaltsam un
ter einen Hut zu bringen und ihnen die im allgemei- 
nen Staatsinteresse gebotene zentralistische Rich
tung zu geben.

Es kommt dazu, dass in dem Zeitpunkt der 
Selbstandigmachung Polens ein grosser Teil beson
ders seiner Teilgebiete wirtschaftlich vollig ruiniert 
war und dass der Staat so von Anfang an gezwun- 
gen war, an alien moglichen Stellen helfend und fór- 
dernd einzugreifen, da ohne seine nachdriicklichste 
Hilfc bei der mangclnden Widerstandsfahigkeit der 
betroffenen Gebiete an eine Sanierung der Verhalt- 
nisse auch in langerem Zeitraum garnicht zu denken 
war. So ergab sich ein weiteres Feld fiir staatliche 
Eingrifie, eine weitere Grundlage fiir eine unge- 
wóhnlich weitgehende Ingerenz des Staates in sonst 
grundsatzlich der Wirtschaft vorbehaltene TStig- 
keitsgeb’ete.

Die letzte, aber durchaus nicht die geringste 
Ursache fiir die der polnischen Wirtschaftspolitik 
eigenen, etatistischen und protcktionistischen Nei
gungen. eine Ursache. die die beiden schon genann- 
ten vielfach ubcrschncidet. noch ófter aber allein 
ausschlaggcbend wirkt. sieht Wirsing in dem den 
polnischen Nationalcharakter seit jeher eigenen Zug 
zum Individualismus, der so oft schon sich in der 
polnischen Geschichte entscheidend ausgewirkt hat, 

und in einer nicht nur fiir Polen, sondern fur eine 
ganze Reihe gerade von europSischen Staaten typi- 
schen Nachkriegspsychose, die im Anschluss an 
kriegswirtschaftliche Erinnerungen eine moglichst 
allseitige Betatigung der Wirtschaft und eine mog
lichst intensive Einwirkung des Staates auf diese 
fiir erforderlich halt. In Polen hat das Zusammen- 
wirken dieser beiden Gesichtspunkte zu ausgespro- 
chen autarkischer Wirtschaftspolitik schon in einem 
Zeitpunkt gefiihrt, in dem anderswo von derartigen 
Bestrebungen noch gar keine Rede war. Die Nei- 
gung, selbstgeniigsam zu wirtschaften, sich so ein- 
zurichten, dass man notfalls unabhangig vom Aus- 
land auch ganz auf sich allein angewiesen extstie- 
ren kann, dass man wirtschaftliche Verflechtungen 
mit der Umwelt und Verpflichtungen an diese móg- 
lichst vermeiden soil, dieses Bestreben hat der pol
nischen Wirtschaftspolitik von allem Anfang an ganz 
entscheidend ihre Richtung gegeben. Die Zollmass- 
nahmen etwa, die u. a. zum Zollkrieg mit Deutsch
land fiihrten, die Grundung der staaclichen Stick- 
stofiwerke, der Ausbau Gdynia's, die Verwendung 
grosser Teile der Auslandsanleihen fiir ausgespro- 
chen protektionistische Zwecke, paradoxerweise 
auch die Fórderung des Exports eben gerade von 
Industriepunkten, all das waren Mittel zu dem einen 
Zweck. in Polen neben der schon bestehenden Land- 
wirtschaft eine moglichst allseitig sich betatigende 
industrielle Produktion zu schaffen.

Dass dies in einem Ausmasse gelungen ist, das 
alle Erwartungen iibertrifft, wird zugegeben. Viel 
zweifelhafter ist aber, ob diese Tendenzen sich wirk- 
lich endgiiltig bewiihren werden, ganz abgesehen 
davon, dass, wie stets, die soweit getriebene Ein- 
mischung des Staates in die Wirtschaft fiir Miss- 
brauche des Systems, fur Cliquen- und Protektions- 
misswirtschaft einen allzu weiten Spielraum bietet 
So lange schliesslich Polen mit seinen autarkisti- 
schen Bestrebungen allein dastand, so lange seine 
Abnehmer weniger scharf auf das Gleichgewicht 
zwischen Ein- und Ausfuhr bedacht waren, traten 
die Qefahren dieses Systems nicht so fiihlbar in Er- 
schei'nung . Heute, wo wir es ausnahmslos mit nach 
der gleichen Richtung orientierten Kontrahenten zu 
tun haben, zeigen sich die Gefahren, die es in sich 
tragt, schon deutlicher.

Das Urteil, das Wirsing im Ganzen liber Stand 
und Aussichtcn unserer wirtschaftlichen Entwick
lung fallt, ist denn auch durchaus nicht giinstig. Er 
stellt fest, dass die systematische Vernachlassigung 
der Landwirtschaft, die mehr als 60 Proz. der Be- 
volkerung beschaftige, und die systematische kost- 
spielige Forcierung der Industrie sich auf die Dauer 
unbedingt zum Schaden der Gesamtwirtschaft aus- 
wirken miisse. Tatsachlich sehen wir ja auch heute 
schon, dass alle der Regierung noch zur Verfiigung 
ste^enden Mittel zur Aufrechterhaltung des Exports 
nrents mehr ausreichen. und dass damlt das Schick- 
sal unserer fast ausschliesslich auf den Export ein- 
gerichteten Industrie umsomehr gefahrdet ist. als 
auf der anderen Seite die mangehide Fiirsorge fiir 
die Landwirtschaft diese ihrer Konsumkraft beraubt 
und damit den Inlandsmarkt vollig vernichtet hat. 
Polen, der „Agrarstaat, dcr es nicht sein will“, wie 
es Wirsing friiher einmal ausgedruckt hat, hat sich 
durch seine iibertriebene autarkische Wirtschaft 
iiberdies die Situation fiir etwaige Verhandlungen 
mit anderen Staaten sehr erschwert, da es heute we- 
der Agrar- noch Industrieprodukte ohne ernstliche 
Gefahrdung seiner heimischen Erzeuger aufnehmen 
kann, wahrend es seinerseits fur Agrar- und Indu
strieprodukte Abnehmer suchen muss; auch seine 
Wiedereinschaltung in einen etwa wieder aufleben- 
den internationalen Giiteraustausch wird unter die
sen Umstanden nicht ohne schwere Opfer moglich 
sein. Interessant ist in diesem Zusammcnhang. dass 
bekanntlich Deutschland — Wirsing streift dieses 
Thema — ein ahnliche Wirtschaftspolitik, aber mit 
umgekehrtem Vorzeichen betrieben hat, indem es 
ebenfalls aus mehr politischen, als wirtschaftlichen 
Qriinden zum Schaden der Gesamtheit - Teilen sei
ner Landwirtschaft ganz besonderen Zoll - Schutz 
und andere Hilfe hat angedeihen lassen, ein Urn
stand, der iibrigens ein sehr ernstes Hindernis grade 
auch fiir die deutsch-polnische Zusammenarbeit dar- 
stellt: wahrend ursprttnglich Deutschland als iiber- 
wiegend industriell und Polen als iiberwiegend land- 
wirtschaftlich organisierte Nachbarn normalerweise 
das gegebene Feld fiir einen natiirlichen Guteraus- 
tausch gewesen waren, haben beide Parteien, die 
eine durch Forcierung der Landwirtschaft, die an
dere durch kiinstliche Schaffung neuer Industrieen 
diesem natiirlichen Austausch entgegengearbeitet 
und damit die ohnehin vorhandenen GcgensMtze 
verschSrft.

Man wird zugeben mussen, dass Wirsing's Ge- 
dankengange, von denen wir nur das uns am mei- 
sten Interessierende wiedergegeben haben. In dieser 
Formulierung und Gruppierung eine bei einem Aus- 
senstehenden erstaunliche Saclikenntnis und weitge- 
hendes EinfilhlungsvermOgen in fremdc Verhaltnis- 
se verraten. Wie man im iibrigen sich auch zu sei
nen Urteilen fiber unsere Wirtschaft und seinen 
Prognosen stellen mag. die eine Fcststellung 
scheint uns jedenfalls wichtig und richtig, dass die 
Hauptfendenzen unserer bishcrigen, wirtschaftlichen 
Entwlrklung und unserer derze:tigen Wirtschnfts- 
pol'fik, insbesondere gerade deren autarklst’c'he 
und uns am uieislen beschwerende und sicher ge-
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Ermassigte Qebuhren
Im Zusammenhang mit dem neuen Budget 

(1. VI. 1932 — 1. IV. 1933) sowie dem Ausserkraft- 
treten der Verordnung des Ministerrats vom 2. Sep
tember 1931, die die Hóhe der Qebuhren fur mecha- 
nische Fahrzeuge fiir den Budgetzeitraum 1931/32 
(Dz. Ust. R. P. Nr. 83/31 Pos. 645) festlegt, hat der 
Ministerrat i<n der Sitzung vom 29. Februar d. Js. 
auf Antrag des Arbeitsministers fiir den Budgetzeit
raum 1932/33 im Sinne des Art. 6 des Gesetzes fiber 
den staatlichen Wegebaufond vom 3. Februar 1931 
neue Gebuhren nach dem Gewicht der mechani- 
schen Fahrzeuge beschlossen.

Die neuen Gebuhren treten auf Grund der im 
Dz. U. R. P. Nr. 20, Pos. 139 veroffentlichten Ver
ordnung des Ministerrats am 1. April 1932 in Kraft.

Diese Satze sind im Verhaltnis zu den im Bud- 
gefzeitraum 1931/32 geltenden ermassigt und be- 
tragen;

1. bei Personenkraftfahrzeugen fur eigenen 
Qebrauch 40,— ZL pro 100 kg des Eigenge- 
wichts, ohne Riicksicht auf die Qewichts- 
menge (es ist also die Progression der Ge
buhren bei fiber 1.500 kg schweren Kraft- 
fahrzeugen aufgehoben worden);

2. bei Taxen 35,— Zl. pro 100 kg Eigengewicht;
3. bei Autobussen 36,— ZL pro 100 kg Eigen

gewicht;
4. bei Lastwagen oder Traktoren, die zum 

Eigengebrauch des Eigentiimers dienen, 
32,— ZL pro 100 kg des Gewichts;,

5. bei Lastwagen oder Traktoren zu Erwerbs- 
zwecken 40,— ZL pro 100 kg Eigengewicht;

6. bei Motorfahrradern ohne Anhiinger 50,— ZL 
jahrlich;

7. bei Motorfahrradern mit Anhanger sowie 
bei Zyklonetten 75,— ZL jahrlich.

Falls die Fahrzeuge nicht mit pneumatischen 
Reifen, sondern mit massiven Qummireifen verse- 
hen sind, erhbhen sich diese Siitze um 50 Proz., bei 
eiserner Bereifung um 100 Proz.

8. Bei Anhangern von mechanischen Fahrzeu- 
zeugen betragt die Gebiihr eben soviel, wie 
bei der entsprecheriden Kategorie der me
chanischen Fahrzeuge.

Ausserdem hat der Arbeitsminisfer bei der der- 
zeitigen Instruction vom 7. November 1931 IMonitor 
Polski Nr. 283/31) beziiglich der Fahrkarten, die 
Transportunfernehmen benufzen miissen, w.elche zu 
Gunsten des Wcgcbauionds cine Gebiihr ’vjh den 
tatsachlich verkauften Fahrkarten entrichten. sowie 
beziiglich der Berechnung von Pauschalgebiihren zu 
Gunsten dieses Fonds, eine Veranderung eingefiihrt.

Und zwar ist unter Beibehaltung der Gultigkeit 
des Teils der Instruktion, der die Benutzung von 
Fahrkarten durch Transportunternehmen betrifft, 
welche die Gebuhren von den tatsachlich verkauf-

fahrliche protektionistische und etatistische Rich- 
tung, in der geographischen und politischen Lage und 
in der Struktur Polens so tief begriindet und ver- 
wurzelt sind, dass man sie als geradezu unabander- 
lich und vom Regierungssystem unabhangig hin- 
nehmen muss, und das umsomehr heute, da ahnliche 
Tendenzen in immer noch steigendem Masse auch 
ausserhalb Polens sich so stark durchsetzen, dass 
schon dadurch ein Verlassen der einmal eingeschla- 
genen Richtung unmoglich wird. Mit dieser viel- 
leicht nicht neuen, aber durch Wirsing uns wiedbr 
einmal besonders nachdriicklich zum Bewusstsein 
gebrachten und ubrigens nicht erfreulichen Erkennt- 
nis werden wir uns abzufinden haben. —n.

Verbandsnachrichten |
Am 12. d. Mts. fand in der Handelskammer Ka

towice eine gemeinschaftliche Sitzung mit dem pol- 
nischen Verband unter Teilnahme des Vertreters 
der Handelskammer statt, deren Gegenstand Be- 
sprechung und Stellungnahme zu sehr wichtigen und 
dringenden Tarifangelegenheiten war.

Am 15. d. Mts. fand eine Sitzung der Alkohol, 
dor Qattungsbranntwein- und Likbrfabriken Ober- 
schlesiens, statt. Gegenstand der Tagesordnung 
war die Berichterstattung fiber die in Warszawa 
am 1. — 3. Marz stattgefundene Konferenz der teil- 
gebietlichen Organisationcn im Zusammenhang mit 
der Novellisierung des Spiritusmonopolgesetzes 
und der beabsichtigten Erhdhung der Akzisenpatente 
und der im Zusammenhang damit unternommenen 
Schritte und gefassten Beschliisse bei der Spiritus- 
monopoldirektion, dem Finanzministerium und Mi- 
nisterium fur Industrie und Handel.

Die Sitzung erbffnete der Vorsitzende, Herr 
Stadtrat Bach, und erteilte dem Delegierten zu der 
obigen Konferenz, Herr Dr. Lampel. das Wort. Die
ser erstattete einen ausfiihrlichen Bericht und wies 
auf die Vorschlage, die die Konferenz beziiglich der 
Sanierung der Likorindustrie machte, hin. Ucber 
das Referat entspann sich eine rege Diskussion, .wo-

fur den Wegebaufond
ten Fahrkarten entrichten, die Art der Berechnung 
der Pauschalbetrage bei Autobussen, sowie bei Last
autos und Pferdegespannen von Verkehrsunterneh- 
men, die bestimmte Gebiete befahren, geandert wor
den. An Stelle der Entrichtung der Gebiihr von den 
tatsachlich verkauften Fahrkarten kann dem Inhaber 
des Autobusunfernehmens die Móglichkeit einer 
Pauschalenfrichtung der Gebiihr zuerkannt werden 
und zwar je 250,— ZL jahrlich, pro Platz fiir jeden 
Passagier im Autobus.

Diese Gebiihr wird nur von im Verkehr be- 
findlichen Autobussen erhoben, sie wird nicht erho- 
ben von Reserveautobussen, die beschadigt aus dem 
Verkehr gezogenen Autobusse ersetzen. Die Gebiihr 
wird in Raten je nach der Saison erhoben werden 
und zwar:

Im I. Quartal 0,2 dieser Gebiihr
Im II. u. III. Quartal 0,3 dieser Gebiihr 
und im IV. Quartal 0,2 dieser Gebiihr.
Die auf diese Weise berechnete Pauschalge- 

biihr pro Platz wird bedeutend geringer sein, als 
die Pauschalgebiihr, die bisher auf Grund der In- 
struktionen am 7. November v. Js. erhoben wurde. 
Wahrend der Durchschnitt der Autobusse (z. B. von 
Autobussen) mit einer Platzzahl von 14 und einer be- 
fahrenen Strecke von taglich 130 km, (Arbeitstage 
360 im Jahre) die Pauschalgebiihr bisher ca. 5.650,— 
ZL betrug, wird sie nach der neuen Bcrechnungsart 
3.500,— ZL jahrlich betragen.

Auf ahnliche Art werden auch die Pauschalbe
trage fiir Lastwagen und Pferdefahrzeuge (sog. 
Fracht) berechnet werden, die standig die Strecken 
befahren: und zwar auf eine Gebiihr in Hóhe von 
150,— ZL pro to Tragfahigkeit des Lastautos fest- 
gesetzt, sowie Jahresgebiihren pro Lastwagen von 
verschiedener Hóhe (90,— ZL und 35,— ZL pro to 
Tragfahigkeit des Wagens) je nach der Gegend. 
Diese Pauschalgebiihren sind ebenfalls niedriger, als 
die bisherigen.

Ausserdem wird in nachster Zeit eine Verord
nung iiber Gebuhren fiir Autos erlassen werden, die 
von ausserhalb des Verwaltungsgebietcs nach Polen 
eingefiihrt worden sind.

Schliesslich werden die Verordnungen und 
Vorschriften, die die Registrierung mechanischer 
Fahrzeuge und ihre Zulassung betreffen, in der 
Hinsicht geandert werden, dass die Qiiltigkeit der 
Registerbeweise abhangig gemacht wird von der 
Entrichtung entsprechender Gebuhren zu Gunsten 
des Wegebaufonds..

Da sich eine grosse Anzahl von Besitzern me
chanischer Fahrzeuge der Entrichtung falliger Qe- 
biihren fur den vergangenen Zeitraum entzieht, hat 
das Arbeitsministerium eine Verfiigung erlassen, die 
eine rasche, zwangsweise Einziehung dieser Ruck- 
stande zum Ziele hat.

bei konkrete Vorschlage der weiteren Aktion be- 
sprochen und beschlossen wurde, seitens der teil- 
gebietlichen Organisationen einen Delegiertenaus- 
schuss nach Katowice einzuberufen zwecks Be- 
schlussfassung der weiter zu unternehmenden 
Schritte.

Gleichzeitig wurden den gewahlten Mitgliedern 
des Ausschusses prazisierte Richtlinien fiir den De- 
legiertenausschuss erteilt.

Nachher wurden Angelegenheiten organisatori- 
scher Art besprochen.

Offenhaltung der Geschafte.
Der Verein selbst. Kaufleute e. V. Katowice gibt 

seinen Mitgliedern zur Kenntnis, dass die Geschafte 
am Donnerstag, den 24. und Freitag den 25. Marz cr. 
bis 8 Uhr abends offen gehalten werden diirfen.

| Geldwesen und Bórse
Warschauer Borsennotierungen.

D e v i s e n.
11. 3. Bukarest 5,37 — 5,40 — 5,34; Danzig 

173,75 — 174,18 — 173,32; Holland 359,70 — 360,60
— 358,80; London 32,44 — 32,45 — 32,60 — 32,30; 
New York 8,92 — 8,94 — 8,90; Paris 35,11 — 35,20
— 35,02; Prag 26,41 — 26,40 — 26,47 — 26,35; 
Schweiz 173,20 — 173,63 — 172,77; Italien 46,40 — 
46,63 — 46,17.

14. 3. Holland 359,70 — 360,60 — 358,80; Lon
don 32,35 — 32,45 — 32,55 — 32,25; New York 
8.917 — 8,937 — 8,897; Paris 35,12 — 35,21 — 35,03; 
Prag 26,41 — 26,40 — 26,47 — 26,35; Schweiz 
172,90 — 173,33 — 172,47.

15. 3. Belgien 124,50 — 124,81 — 184,19; Dan
zig 173,90 — 174,33 — 173,47; Holland 359,65 — 
360,55 — 358,75; London 32,50 — 32,45 — 32,62 — 
32,32; New York 8,917 — 8,937 — 8,897; Paris 35,12
— 35,21 — 35,03; Prag 26,42 — 26,48 — 26,36; 
Schweiz 172,95 — 173,38 — 172,52.

17. 3. Danzig 173,95 — 174,38 — 173,52; Hol
land 360.30 — 361,20 — 359,40: London 32,38 — 
32,53 - 32,23; New York 8,915 — 8,935 — 8,895; 
Paris 35,13 — 35,22 — 35,04; Prag 26,40 26,46

— 26,34; Schweiz 172,90 — 173,33 -- 172,47; Italien 
46,35 — 46,58 — 46,12.

19. 3. London 32,60 — 32,66 — 32,79 — 32,47; 
New York 8,923 — 8,943 — 8,903; Paris 35,11 — 
35,20 — 35,02; Prag 26,40 — 26,46 — 26,34; Schweiz 
172,50 — 172,93 — 172,07.

21. 3. Danzig 173,85 — 174,28 — 173,42; Hol
land 359,80 — 360,70 — 358.90; London 32,70 — 
32,86 — 32,54; New York 8,926 — 8,946 — 8,906; 
Paris 35,08 35,17 — 34,99; Prag 26,40^ — 26,4614
— 26,34; Schweiz 172,50 — 172,93 — 172,07; Italien 
46,25 — 46,48 — 46,02.

Wertpapiere.
4-proz. Investitionsanleihe 93,50 ; 5-proz. Kow- 

versionsanleihe 39,00; 5-proz. Konversionsanleihe 
der Eisenbahn 36,00 — 36,75; 7-proz. Stabilisations- 
anleihe 57,88 — 58,25 — 57,75; 8-proz. Pfandbriefc 
der Bank Gospodarstwa Krajowego 94,00; 8-proz. 
Pfandbriefe der Bank Rolny 94,00; 8 proz. Qbliga- 
tionen der Bank Gospodarstwa Krajowego 94,00.

Bilanz der Bank Polski.
Der Ausweis der Bank Polski vom 10. Marz 

ergibt ein Steigen der Goldvorrate um 1.934.000 ZL 
auf 608.403.000 Zl. Devisen und deckungsfahigc, 
auslandische Qeldsorten verringerten sich um 
1.907.000 ZL auf 49.456.000 ZL. sonstige ebenfalls um 
4.571.000 ZL auf 119.536.000 ZL

Das Wechselportefeuille weist einen Riickgang 
um 16.074.000 ZL auf 629.133.000 ZL auf. Lombard- 
kredite gingen um 2.659.000 auf 115.857.000 ZL zu- 
riick, sonstige Aktiva stiegen um 5.634.000 ZL auf 
138.136.000 ZL

Unter den Passiven stieg die Summe der taglich 
falligen Verbindlichkeiten um 4.684.000 ZL auf 
196.038.000 ZL Der Banknotenumlauf verringerte 
sich um 32.252.000 ZL auf 1.111.721.000 ZL

Banknoten und taglich fallige Verbindlichkeiten 
sind durch Gold allein mit 46.52 Proz. oder 16,52 
Proz. oberhalb der durch die Statuten festgesetzten 
Deckung gedeckt. Das Deckungsverhaltnis durch 
Gold allein betrug 50,30 Proz. oder 10,30 Proz. ober
halb der stafutarischen Deckung. Die Deckung 
durch Gold allein betrug 54,73 Proz.

Sfenern lolic Verkehrstarile
Elnkommensteuer von juristischen Personen. 

Ausgaben fiir Neueinrichtungen.
Die Ausgaben fiir Neueinrichtungen, die zum 

Ersatz verbrauchter Einrichtungen erfórderlićh sind, 
diirfen auf Grund des Art. 21 und 6 des Einkommen- 
steuergesetzes von den Einkunften bei der Bernes- 
sung der Steuer juristischer Personen nur in soweit 
in Abzug gebracht werden, als sie den Wert, bezw. 
den Teil des Wertes der alten Einrichtung der durch 
die vorher erfolgte, ordnungsmassige Abschreibung 
amortisierf worden ist, iibersteigen. Urteil N. T. A. 
vom 7. Dezember 1931 Reg. Nr. 6400/29.

Dio Bezeichnung der Position des Zolltarifs ist 
Sache des Zollamtes.

Auf Grund der Verfiigung des Finanzministe- 
riums vom 27. Mai 1925 verlangten die Zollamter 
bei der Abfertigung von Waren, dass die die Ware 
zur Zollabfertigung anmeldende Partei auf dem Han- 
delsdokument. bezw. der Zolldeklaration die genaue 
Position des Zolltarifs angebe, nach der die Ware 
verzollf werden solle. Bei irrtiimlicher Angabe der 
Position zogen die Zollamter ausgehend von dor 
Ansicht, dass der Absender, bezw. Spediteur oder 
aber ein anderer Deklarant die Ware falsch dekla- 
riert habe, die Partei fiir die Verletzung der Zollvor- 
schriften zur Verantwortung.

Das oberste Gericht hat jedoch mit Urteil der 
Kammer II N. II. III. K. 628/31 den Rechtsgrundsatz 
aufgestellt, dass „keine Verpflichtung besteht, in der 
Zolldeklaration, noch in den Handelsdokumenten die 
Position des Zolltarifs anzugeben, da die Bezeich
nung der betr. Position Sache des Zollamtes ist“.

In der Begriindung des betr. Urteils stellt das 
Gericht fest, dass die im Rundschreiben des Finanz- 
ministeriums vom 27. Mai 1925 enthaltene Verfii
gung, das Zollamt solle die Partei auffordern, auf 
dem Handelsdokument 'die Position des Zolltarifs 
anzugeben, nach der die Ware verzollt werden soil, 
keine Rechtskraft besitzt. Dieses Rundschreiben 
sfeht namlich im Widerspruch mit dem Inhalt der 
Verordnung iiber das Zollverfahren. die nichts da- 
von besagt, dass die Partei verpflichtet ware, die 
betr. Position des Zolltarifs anzugeben. Ueberdics 
gehbrt dieses Rundschreiebn, da es an die Finanz- 
behbrden gerichtet ist und fur diese bestimmte Hin- 
weise enthalt, nicht zu denjenigen Vorschriften, de
reń Verletzung strafbar ist.

Zolltarifentscheidungen
Zu Position 41.

Pilzstoff von Champignons, unter dem Namen 
„Blanc des Champignons14 bekannt (hauptsachlich 
aus Frankreich eingefiihrt) nach Pos. 41/8.

Champignonbrut (Jungfernbrut) „Blanc de 
.Champignons44, die aus kjeinen, mit yeissen Fad-



Verlauf der Prager Mustermesse
Das Messeergebnis — ein unerwarteter Erfolg. 

Ing. Erich Vogt
Unfer den herrschenden Wirtschaftsverhaitnis- 

sen bedeutete die Veranstaltung einer Messe ein ge- 
wisses Wagnis, welches aber im Interesse des bei 
guten Ausgang eintreten Auftriebes der allgemeinen 
Wirtschaftslage unternommen werden muss. Die 
heute uber die Prager Fruhjahrsmesse aufliegenden 
Einzelberichte zeigen, dass die Messe

ein Wirtschaftserfolg 
war, and der gezeigte Unternehmungsgeist voile 
Bereclitigung hatte.

Die gehegten Befiirchtungen vor der Messe wa- 
ren insofern berechtigt, als der Internationale Wa- 
renaustausch immer mehr aut Hemnisse stósst. Der 
Weg der Fertigfabrikate in's Ausland wurde durch 
Zollerhohungen, Devisenvorschriften und Kontingen- 
tierung der Einfuhr verbarikiert, und die Absatz- 
tnoglichkeiten sind fast vollstandig abgesackt. Nur 
Albanien, Paraguay und Peru gaben keinerlei Ein
fuhr behindernde Vorschriften aus. Wenig Schwie- 
rigkeiten legen auch Jugoslavien, Rumanien, Hol
land, Bclgien, Norwegen und Schweden der Einfuhr 
tn den Weg. Zahlreiche Vertreter aus diesen Staa- 
ten besuchten auch die Fruhjahrsmesse.

Die Zensur
Inlandgeschaft —■ atissergewohnllch gut 
Auslandgeschaft — schwMcher

charakterisiert den Messeverlauf, welcher schon 
durch die ersten zwei Messetage vorbestimmt wur
de. Die Ueberraschung war der Ausverkauf der 
Eintrittskarten. Der Qesamtbesuch betrug ¥2 Mil
lion.

Das Gesamtbild war recht einheitlich und die 
im Laufe der Woche veroffentlichten Berichte iiber 
die Entwicklung in den einzelnen Branchen weisen 
eine bemerkenswerte Besserung gegeniiber der 
Vorjahre auf.

Das Inlandgeschaft 
stand im Zeichen der Isolierung vom Ausland. Die 
Industriellen und Konsumenten kamen um ihre aus- 
landischen Lieferanten und bentitzten die Prager 
Messo mit inlandischen. leistungsfahigen Erzeugern 
in Verbindung zu kommen. Die Fruhjahrsmesse 
brachfe erhohte Nachfrage, und betrachtliche Um- 
satze warden erzielt. Der Messesonntag wurde zur 
allgemeinen Oricntierung beniitzt, doch schon am 2. 
Messetage zeigte das

Messebarometer stelgendo Tendenz.
In alien Branchen warden Geschafte abgeschlosscn, 
und was am wichtigsten ist, neue Geschafte ange- 
bahnt. Es ist ganz selbstverstandlich, dass nicht die 
Messegeschafte allein den Erfolg einer Messe aus- 

chen (Mycel) des Zuchtchampignons (Psallieta 
Campestris praticola) durchwachsenen Tafeln von 
getrocknetem Pferdediinger besteht, ist nach Pos. 41 
P. 8 wie „Diingerbakterien" zu verzollen.

Zu Position 42.
Erdschwarz, Rebenschwarz, Hefenschwarz, 

Weinrebenschwarz und dergl. Farben, bei denen 
der schwarze Farbton durch natiiriiche pulveri

machen, sondern gerade jetzt ist die Grosse der 
Nacho; Ires ausschlaggebend.

Es war kein Zufall, dass im Rahmen der Fruh
jahrsmesse der Kongress fiir die Organisation des 
Binnenhandels stattfand, de;.n gerade dieser Friih- 
jahrsmesso wohnte eine besondere volkswirtschaft- 
lichc Bedeutung inne. Die Handelshemmnisse 
brachten eine Zersplitterung des Marktes mit sich, 
und eine strukturelle Verschiebung der Absatzwege 
und Einkaufsrichtung trat ein. Das Geschaft wurde 
mit einem Ruck auf das Inland konzentriert. Die 
Fruhjahrsmesse fand im richtigen Zeitpunkte statt, 
und ihr Ergebnis zeigt, dass es ihr gelang, das inlan- 
dische Angebot mit der inlandischen Nachfrage zu- 
sammenzufuhren.

Zusammenfassend ist das Ergebnis des Inland- 
geschaftes um 100 Proz. besser, als das der Herbst- 
iresse.

Das Auslandgeschaft
Die Beschickung der Fruhjahrsmesse von einer 

nur um 10 Proz. niedrigeren Ausstellerzahl dokumen- 
tiert den Exportwillen unserer Industrie. Der Aus- 
landbesuch war im allgemeinen gut, 25 Staaten wa- 
ren durch EinkSufer vertreten. Was bereits beim 
Inlandgeschaft erwahnt wurde, gilt im gesteigerten 
Masse auch berm Export: Der Messebesuch gait zu- 
nachst dem Suchen nach neuen Lieferanten und der 
Anbahnung neuer Geschaftsverbindungen. Die Aus- 
landbesueiier zeigten besonders fiir die Schwer- 
industrie, Baumaterialien, Keramik und Gias, Bijou
terie, Mobel, Fourniere, Galanteriewaren, Kunstge- 
werbe, Elektrotechnik etc. reges Interesse. Es kann 
mit Bestimmtheit erwartet werden, dass ein gros
ser Teil der Anfragen

geschaftllch erst nach der Messo realislert wlrd, 
da selbstverstandlich das Ausland nicht Auftrage 
placieren kann, wenn die Moglichkeit Hirer Durch- 
fiihrung nicht sichergestellt ist. Die bei lebhafter 
Nachfrage nach csl. Ware dadurch eintretende ab- 
wartende Haltung wird erst aufgegeben werden, 
wenn eine Klarung der Handels- und valutapoliti- 
schen Verhaltnisse eintreten wird. Was das effek- 
tive Auslandgeschaft anbetrifft, so wirkten sich die 
verschiedenen Massnahmen (Dcvisenzuteilung, For- 
derungsausgleich), welche zur Erleichterung des 
Messcverkehrs getroffen warden, sehr giinstig aus.

Die Fruhjahrsmesse war ein Erfolg, welcher auf 
der Prager Herbstmesse (4. — 11. September), hof- 
fentlich bereits wieder unter normalen Wirtschafts- 
verhlltnissen.'gefestigt werden kann;

sierte Kohle hervorgerufen wird, Sind nach Pos. 42 
als kunstlich pulverisierte Holzkohle zu verzollen.

Eisenoxydschwarz ohne Beimischttng von Kno- 
chenschwarz und dergl. ist weiterhin nach Pos. 
125/2 zollipflichtig.

Schwarzo Farben, die aus Erzeugnissen orga- 
nischen Ursprungs gewonnen werden, wie: aus Ab- 
fallen der Weinrebenwurzelrinde, Abfallen von 
Weinhefen und dergl. und die im Handel unter der 

Bezeichnung „Korkschwarz", „Rebenschwarz", 
„Weinrebenschwarz", „Hefenschwarz" usw. be- 
kannt sind, sollen mitunter als gemahlene oder ge- 
presste Kohle zur Zoilabfertigung angemeldet wer
den. Bei der Abfertigung von Sendungen, die als 
gemahlene Kohle angemeldet werden, ist die Ware 
gewissenhaft zu untersuchen und nur bei der Fest- 
stellung, dass die Ware tatsachlich gemahlene Kohle 
und nicht Farbę darstellt, ist die fiir gemahlene 
Kohle vorgesehene Position anzuwenden.

Zu Position 44.
Abfallo von Chromfellen, in Form kleiner Ab- 

schabsel der Fleischseite der Felle, von grauer 
Farbe, mit Chromsalzen iibersattigt, zur Herstel- 
lung von Schuhmacherleim Verwendung findend, 
nach Pos. 44 P. 1.

Getrocknete Kalbermagen sind ohne Riicksichf 
aui ihre Bestimmung nach Pos. 44/1 b als nicht be
sonders genannte rohe tierische Organe abzuferti- 
gen.

Als Bemessungsgewicht von Darmen, die in 
Saiz gepackt eingehen, ist das Gesamtgewicht der 
Darme mit dem Saiz anzunehmen.

Trockene rohe tierische Magen sowie Fisch- 
blasen, die als solche keine Verwendung als Haute 
finden, sondern zur Herstellung von Lab oder ande- 
ren Erzeugnissen benutzt werden — wie nicht be
sonders genannte rohe tierische Organe nach Pos. 
44/1 b.

Homabfallo (Abfalle von naturlichem Hom) in 
Gestalt von Spanen, Stiickchen und dergl., die auch 
von Gartnern als Dtinger eingefiihrt werden, ohne 
Riicksicht auf ihre Bestimmung nach Pos. 44/1 b als 
Horn in rohem Zustande.

Zu Position 46.
Breite Biirsten fiir Stubenmaler zum Anstrei- 

chen der Decke zusammen mit den einschraubbaren 
Griffen nach Pos. 46 Pkt. 2 a.

Staubsaugerbiirsten sind als Biirsten fiir technl- 
sche Zwecke nach Pos. 46/2 c zu verzollen.

Józef Socha
3Hurton>nia fFonrorów 

^poxy twczif eft 
I Wieih!ena|<iuM.KrO].Huckall

I. Stawowa 11 Katowice Telefon 2405

in troderner Amfuhrung in alien Preishgen

Farben, lachę. Maierarhńći

Hala Ryb - Hamburger Fisehhalle
Katowice, Poprzeczna (Ouerstr.) Telefon 1420

poleca 
codziennie żywe 
karpie i liny, świeże 
ryby morskie i rzeczne 
śledzie wędzone,opie
kane i marynowane 
własnego wyrobu.

jfdres - fTefe**. -

e m p f i e h 11
taglich I e b e n d e 
Kaipfen und Schleien 
frische See- u. Fluss- 
f sche, Bttcklingę, 
Bratheringe u. Mari- 
naden eig.Herstellung

„Jiansa" Matorwice.

PHOENIX
Właśc. G. D U L Z

Królewska Huta
ulica Górnicza 15, Klimzowiec

Telefon nr. 521

Górnośląską Fabryka Pilników
Fabrikation sSmtlicher Sorten neuar FeiSen 

SpczlalltSti A SSgefellen und BandsSgefeilen, MUhlsSgełe len O und
□ Kantlg. BrettaSgefeilen. Aufhauen stumofer Fallen.
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I IS. SZCZEPON1K A Co. | 
I KATOWICE J

ulica 3*£o Plafa nr. 36 “
g T«Bl«fle»nnr. 10 O ł
—

1 Import kawy i herbaty — Hurtowny handel kawy surowej, f 
i kawy palonej i herbaty — Wielkie własne palarnie kawy, f 
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Der ScłCager der Salson t
Der moderne, gutsitzende Anzug erstxlassfg ver- 
arbeitet, von 163.— bls 210.— st. nur bel

Kurt Weissenberg, Król. Hutą
■BmaunranmHBgBswwanuBMnMMBniBnaMnBHnnHMBaBnDnnaaMOBaBM 

ulica JagłelloAska 3, li. Etage, Telefon Nr. 1205 
’ Werkstltten filr moderne Damen- und Herren-Moden nach M,„. — Kunst*

,, stopferei. — tntfernen von Trag- u. Speckglanz angetragenen Kleidungsstficken.

BEKANNTl*! ACMUMOf
D.is am Platze allerbest bekannte Spezialpelzgeschaft

NAG AZYHIWIEDEHSKA PRACOWNIA FUTER
Królewska Huta, ul. Woinc&ci 20, (Ecke Sienkiewicza) Tel. 354. 

gibt selnem breiten Kundenkreis bekannt, da^s es am
Dienstag, den 2^. M5rz 1932 in d*s Frontlokal

desselben Hauses ubersiedelte und empfleńlt fiir das Friihjahr alle sorten von Pelzwaren, wfe

o

3

— Kartonagen jeglicher Art 
Lager - KAsten fur alle Branchen.

Telefon 1682 KATOWICE O. $1. Mickewicza nr. 4
TTfflTTsTTsTssTTsTTTiTsnnJffWTTTTffTITTTnTTBTTiTnTffTTrTTlMnriM-u,,  j,-,i ji^MiiiiiiiłiiiiriłiiriiiriiMiiMMlgFMM lMllTT7T»TT?TT7rt?nhiiMh»irn»iili»inTi7nTsiM«li,ii,iiii»in

Buchdruckerei und Buchbinderei
Wir fertigen an:
Briefordner ,,ERA“ - Dauer-Kontenbflcher (Losebla’t-System) 
Unterschrift - Mappen

Fait - Schachteln —

Silber-. Bisu-. Poi-r-. Kreuz-«. so vie lie neus n Mode o m 'e i|« in Sj lioliffii: Brecscb want- 0. torsi .itr Mó Joi
Ste’.i am Lager erossc Auswahl von Damen- und Herrer-Peizen
Elgene erstkiasslge WerkstEtte

HOME QUAL1TAT. B LL GsTE PREISE DAS GESCHAFT HAT KEINE FILIALEN,

^
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TOROPE
TOW. KOMAND1TOWE

Lebensmittel-u. 
Kolonialwaren- 
grosshandlung

TELEFON NR. 306, 310

Sobieskiego 18 Katowice 
sind grosse trockene fftiiume 

bestehend aus:
Kontor
Lagerkeller 
kleinen Lagerraum 
gtossen Lagerraum 
Lagerboden 
grossen Holzschuppen 
Oarage 

per bald zn vermieten.
Ferner stehen dor tselbst zum 

Verkauf:
1 Lielerwagen .Opel* I’M t.
1 Liefe.wagen „Opel* life t. 

Auskunft erteilt:

Emil Misera
Katowice

ul. Piłsudskiego 6 Telefon 1328

B.ROSSAiSKA

KROL. HUTA
UL. MICKIEWICZA NR. 18

TELEFON 1411

IllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIiiiluiiiiiiiiiiilliiII 

IMPORT KAWY 
HERBATY
KAKAO

aniiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiK

Beratung in warmatechnischen FragenAEG - Elekt!Izitais - A. 6., Sp. AKC.
Katowice. Mariacka 23, Id. 113,114,115

Materiały Instalacyjne 
dla przemysłu i użytku domowego 

Żarówki „Osram"
Aparaty dla gotowania 

i ogrzewania
Przewody 

kałdego rodzaju
Silniki, transformatory 
Odkurzacze „Vampyr" 

Piece elektryczne

ULICA KRAKOWSKA MR. 2 
Telefony i Biuro 2360, Magazln u. Workstation 2804.

Adr. tel. „Termo"

Helzung - Luflungs - Trocken - Bada- u. sanitSre 
Anlagen. — Fernheizungen. — ItSdteheizung 
Abwarme > Verwertung. — Hochdruck - Rohr- 
leitungen. — Autogene-Schweisserei.

„TER 1*10“Installations - Material
fur Haus und Gewerbe

„Osram" -Lampen 
Heiz- u. Koch - Apparate 

Leitungen aller Art 
Motoren 

Transformatoren 
„Vampyr" - Staubsauger 

Eiektrische Oefen

Ł. AŁTMAMN
Eiscnwarcngrosshandiuns 

Katowice. Ryuraek 1* 
Telefon 24, 25, 26 Oegriindet 1886
Walzeisen, Bleche, Werkzeuge, Werk- 
zeugmaschinen, autog. Schweiss- und 
Schneid-Apparate, Bau- u. Karosserie-Be- 
schlage, Haus- und Ktichengerate, Tep- 
pich-, Klopf- und Reinigungsmaschinen 

Marhc ..Hoover"

MOBEI 

wie Speise,- Schlaf und Herrenzimme-, 
Klubeainuuren, Kuchen, Emzeltnifoel al er 
Att, Buromobel usw. kaufen Sie am oesten 

und billigsten nur m 

DĄB be. Antoni Chruszcz 
ubca Dębowa 2 — 25 Teefon 1372.

Et-■enes Gecchartsłinus u. Werkrtat’e".
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system stały
.X . - Ł*' ;. ■ - ' £"
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Sei sariliin<»ei» seesifot et.

Katowice

-tali

H. SEDLACZEK £
Oegrundet 1786 TARNOWSKIE GÓRY Oegrundet 1786 

~WEIN-GROSSHANDLUNQ

■ iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii mu i mi i iiiiib

Gross-Destination und Likdrfabrik
Fil ale: KRÓLEWSKA HUTA

etnpfehlen unser grosses Lager bestgepflegter

rote u. weisse Bordeaux, herbe u. siisse Ungar- u. Tokayeiweine 
Portwein, Sherry, Malaga, ferner franz. Sekt u. franz. Cognacs

zu mlssigen Preisen, sowie in elgener Dampfdestillat on herrgestellten

ff. TAFEL-LIKORE
♦

Speclalitaten:

Sedlaczeks ,,11'er Tarnowiktr** o. „Kochanka'*



KRAIN & FESSER
Katowice, ulica Kochanowskiego Nr. 4
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KUHLANLAGEN

WILHELM MELLER
TELEFON NR. 65 SZARLEJ G./ŚL.

Im u im iiiiiiiii ii u mm u mii! im im u h mi i nu nim u i u mi u mmiiu

WIKTOR KOPIEC I

Hurtownia skład: Wodzisław,Tel.44
lis

Fabryka Wódek i Likierów
RYBNIK, TELEFON 1

Destylacja Parowa
poleca

najlepsze likiery stołowe, ru
my, araki i koniaki po cenach 
i warunkach dogodnych

I Unsere Passage — eine standig wechsełnde Modeschaul

Małomice WKSCHT SELBST!

; KOPALNIAK;
Spólha Akcyjna dla Przemyślu Drzewnego

yerantwiwUiUwr gedaktcur; Dr, Alfred .Gawlik, łkątowicę, — Yerlas; WULschadtliche VgrelolkUttg (dr P.oK-Schles., Kato wice,—Druck; Sl, Zakl. Graf, i Wyd. „Polonia" S, A. Katowic*

ęFormenschónheit und Qualitats- 
fiihrung łrolz niedriger 9reise 
bleiben SJTlerkmale filr

£kaendw\
Das tfrttisfc Spczlalhane fiir Damen- nnfl KlndcrKonlckllon l 
ul. 3-a«» !*«<■><■ 3 ■& A T O W n C E 3-^0 Mufa 3 I

VON -
. GZ7Y/ //Z •<C47QV/CZr

ftir Schlosser, Schmiede, Bautischler, 
Installateure, Mech. Werkstatten etc, 
in Eisen, Stahl, Maschinen-, Schloss-, 
Schlussel- u. Holzschrauben,Nieten,div. 
techn. Materialien etc. Besichtigung 
unseres umfangreichen Lagers erbeten.

Giinstige
Einkaufsgelegenheit

Fertlggestellte KUnstler-Gardinen, 
Voile, (Handarbeit) von 36 Ztity an 

Voile-Stores (Handarbeit) von 30 Zt. an

Gardinen-Werkauf
zu extra bitl^en I»reisen ?

Englische Tiilt-Gardinen
Fenster von 9 Złoty an 

Meter ware von 2 Złoty an

JHadrasSardinen in alien (Fueisla^en. 
f.tamin-'ftoffe fiir Sardinen won GO Srostfiien an.

Hen, _ | T<§#a-SS»SM<S«ecl«emi.
Dav«rndecR«en. 
Wachtituirh i». I*l4kbel«S«>ffe 

xwb S>rel*en.
Il«cli«le-Hen, BeHdechen, 
duiert^nCie, Llneleu a».

DrtUełacn un ua Vor3a£en.

Kaufhaus Malts Guflfeldl,



BUCH’ UND KUNSTREVUE
HERAUSGEBER: FRANZ GOLDSTEIN._______________________________________________

GRATISBEIIAOE E»ER „WIRTSCMAFTSKOIRRESPOWDENZ FUR POLES'* VOMI 23. MIAEPtZ 1032

ChncCd 3£rteig: (^unge fyau ven /p/4
(Gustav Kiepenheuer Verlag, Berlin).

Film als Kunst
Zu Rudolf Arnheim‘s glcichnamigem Buch.

(Ernst Rowohlt Verlag, Berlin).
I.

Es erscheint notwendig, dem ersten, umfassenden Mo- 
dell einer Filmfisthetik gegeniiber diesmal das stets ge- 
brauchsfertige Fiillhorn lobender Adjektiva nicht auszu- 
schutten, sondern in eine entsprechend umfassendere Dis- 
kussion fiber die Dinge selbst einzutreten, Soweit es sich 
bis jetzt iibersehen lasst, verfolgt die niveauhaltige Debattc 
fiber Filmisches meist nur den politischen Aspekt, d. h. die 
wenigen Leute, die heute in Deutschland verstandig uber 
dieses Thema schreiben, zeigen auf, wie Ideologien beschaf- 
fen sind, die sich auch in harmlosen Amusierfilmen ver- 
steckt aufhalten, welche Entfernung z. B. von den wirkli- 
chen Zustanden die Zustande in den Operettenherzogtiimern 
erreicht haben. Doch fibersieht man in der Freudc fiber die 
stringente Enthullung dieser reaktionaren Tnhalte gern for
male und materiale Fehler, Unstimmigkeiten, innerhalb der 
Filmsubstanz selber, und so erklart es sich, dass auch in den 
als ffihrend geltenden Blattern das Arnheim’sche Buch nicht 
die Wiirdigung erfahren hat, die es beanspruchen darf; denn 
seine neuen Wege liegen in der ungern besuchten und leicht 
verlasterten Provinz des Aesthetischen, und zwar fiihren sie 
da zu den entscheidenden Aussichts-Punkten, die jeder ein- 
mal besucht haben muss.

II.
Das Prinzip.

Aus den Charaktereigenschaften des Filmmaterials wer
den die Gesetzc der Filmkunst abgeleitet. Klingt nichts- 
sagend wie ein Vereinsprogramm und enthalt doch bereits 
alles. Arnheim stellt die Abweichungen des Filmbilds vom 
Weltbild fest. Systematisch, in den 6 Kapiteln des 2. Teils. 
In den 6 Kapiteln des 3. Teils zeigt er dann, wie die kunstle- 
rische Ausnutzung der Projektion von Kórpern in die Fla
che, Verringerung der raumlichen Tiefe, der Beleuchtung 
und des Wegfalls der Farben, der Bildbegrenzung und des 
Abstands vom Objekt, des Wegfalls, der raum-zeitlichen 
Kontinuitat, der nichtoptischen Sinnćswelt, die einfachsten 
Charaktereigenschaften des Filmmaterials ergibt und wider- 
legt zugleich die laienhafte, von Urzeiten her in uns ange- 
legte Vorstellung von der erwunschten^ grosstmoglichen Na- 
turnahc der Kunst, die sich in dcr getreuen Imitation der 
Gegenstande erschopfen. soil — wobei dann halbgebildete 
Kulturlieschen dem Film gerade wieder zum Vorwurf ma- 
chen, er sei nichts anderes, als ein mechanischer Abklatsch 
der Wirklichkeit. Dass diese beiden, sich gegenseitig auf- 
hebenden Vorurteile kunstfremd und widersinnig sind, be- 
weist er ebenso stichhaltig wie durchformuliert. Triumph 
fiir alle echten Theoretiker. ist der Theoretikcr Arnheim der 
Wirklichkeit so eng verhaftet, dass er die primitiv unzurei- 
chende Art. mit dcr die meiste’n Menschen heute Kunst ge- 
niessen, unbarmherzig xrkennt —• wobei hóchstens noch 
hinzuzu-fugen ware; dass auch die Schicht der gebildeten 
Kunstkonsutnenten ihr Interesse meist auf das Was, nicht 
auf das Wie des Kunstwerks richtet und selbst profunde 
Kenner des lyrischen und dramatischen Genres im Film aus- 
schliesslich einen Geschichtenerzahler erblicken.

Gleich hier soil energisch festgestellt werden, dass die 
Errichtung seines asthetischen Systems dem Verf asset 
keineswegs den Blick auf die gcsellschaftlichen und filtn- 
industriellen Realitaten versperrt, sondern ebenso wie sein 
Buch eine Menge alteingesessener Vorurteile in erfrischen- 
dem Elan ausrottet, widerlegt die blosse Tatsache seines 
Erscheinens alle jene Meinungen, die den abwagenden 
Aesthetiker als materialfremden, hinter dem echtbfirtig 
kunstlerischen Schaffen zuriickbleibenden Tuftler abtun 
mochten. Nicht nur bleibt Arnheim nicht hinter dem Stan
dard der analysierten Werke zurfick, er eilt ihnen vielmehr 
weit voraus und oft ist die Bildsprache eines Filmes auch 
nicht annahernd so schlagkraftig wie die Sprachbilder der 
Theorie, die ihn erfasst.

III.
Eine Aesthetik iiberhaupt.

Naturgemass lasst sich das Prinzig, aus den Abweichun
gen einer Kunst von der Wirklichkeit eben den Charakter 
dieser Kunst herauszudestillieren, nicht auf die anderen Kfin- 
ste ausdehnen, vielmehr gabe es, auf die Musik angewendet 
z. B. Unfug und Arnheim ware dann der erste, der Ein- 
spruch erhobe. Die verstreuten Bemerkungen, vor allem am 
Anfang des 3. Kapitels, die sich mit Kunst iiberhaupt befas- 
sen, enthalten jedoch Erkenntnisse, die mehr Prinzipielles 
fiber Kunst aussagen, als die beruhmten dickleibigen Walzer, 
die es dariiber gar nicht gibt. Dass uns an einer Federzeich- 
nung van Goghs nicht das Ackerfeld erfreut, das ja gar 
nichts Besonderes ist, sondern der Umstand, dass man mit 
Federstrichen etwas von dem realen Charakter eines Acker- 
feldes festhalten kann, scheint ebenso richtig wie die syste- 
matische Auswertung dieser Beobachtung, dass namlich in 
einem Kunstwerk die verwendeten Mittel sichtbar sein mus- 
sen, und ein Gegeneinanderspiel von Gegenstand und Dar- 
stetlungsmaterial sich zeigt. Nur misst Arnheim diesen Beo- 
bachtungen, deren Gultigkeit gar nicht bestritten werden 
soli, eine zu grosse Ausdehnung bei. Der Absatz, der sich 
mit asthetischen Grundbegriffen beschaftigt, erscheint zu 
schmal und vage, um den Forderungen an Strenge zu genu
gen, welche die anderen Teile des Buches fiir die Behand- 
lung von Kunstdingen fordern. Arnheim wird sich hier 
selbst nicht gerecht und die analytische Durchbildung, die 
er sonst erstrebt. muss alien schwacher durchgebildeten Glie- 
dern seines Buches sogleich zum Verhangnis werden, da der 
einmal gewonnene Masstab sich nicht reduzieren lasst. Es 
hatte schon nicht „asthetische Grundbegriffe" heissen dur
fen, wenn man nur von Malerei, Film und Plastik spricht, 
wie auch eine gewisse Wahllosigkeit im Gebrauch der ter
mini „Bildende Kunst" und „Kunst" iiberhaupt auch nicht 
schr pedantische Leute misstrauisch machen muss. Solche 
Reklamationen gelten natiirlich nur auf der Basis einer 
Uebereinstimmqng im Grundsatzlichen, die erst die Berech- 
tigung erteilt, dann Einzelnes auszusetzen.

Das „naturliche Gefiihl des Menschen fur Symmetric 
und Gleichgewicht", das eine andere Wurzel der Kunst dar- 
stellen und der Konstruktion des Organischen entsprechend 
sein soli, erscheint doch zweifelhaft und die Vorstellungen, 
warm eine Flache gut aufgeteilt ist, konnten vielleicht. nicht 
so unverriickbar sein, wie Arnheim's Anthropologic glauben 
macht. Ob in der kiinstlerischcn Betatigung organische Ele-

Go. Arnold Zweig gehort, wie jeder grosse Dichter. zu 
den langsamen — Oder besser gesagt bestontecheo — Arbei- 
tern. Vier Jahre mussten wir auf ein neues Buch von ihm 
wartein (dazwischen gab es lediglich die Nenauflage alterer 
Werke, teilweise in veranderter Zttsammensteflung) Solange 
reicht namlich das Erscheinen des wahrhaft Epoche tnachen- 
den Romans: Der Streit tint den Sergeanten Grischa zuniick. 
Bald nach der Buchausgabe dieses Wenkes hatte ich die 
grosse Freude, von Arnold Zweig in einem Stunden wahren- 
den Gesprach in meiner Bibliothek den Plan des grandiosen 
Kriegscyklus entwśckelt zu horen. Die Realisierung 
diirfte 5 Jahre sicherlich S-erschreiten. Es scheint 
Arnold Zweig dabei ahnlich gegarigen zu sein, wie Richard 
Wagner mit seinem Njbelungen-Musikdrama, das, urspriinglich 
fiir einen Abend berechnet, sich zuir Ringtetralogie weitete. 
Dachte Arnold Zweig bei Beendung des Grischa, unbekummert 
um literarische Mode u. Koniunktur, wie stets nur dem inneren 
Ruf folgen, an eine Kriegstrilogie, deren Mittelstiick eben 
der Grischa bilden solilte, so entnehnren wir der Nachbemer- 
kung des nun vorliegenden, zweitcn Romans: Junge Frau 
von 1914, es habe sich Im Verlauf der Arbeit erwiesen, dass 
der Roman: Erziehung vor ’Verdun (der spater folgen soli) 
die Abtreinnung und reine Ausformung von „Junge Frau" als 
Voraussetzung verlangte. Aber in der Zwischenzeit ergab 
sich die Notwendigkeit, abermals ein kleineres Werk voran- 
zustellen, das Vorspiel: Aufmarsch der Jugend. (Man denke: 
Im Anfang war Siegfried-Grischa, davor gesetzt wurde spater 
Die Walikure - Junge Frau, dazu kam als Vorspiel: Das 
Rheingold - Erziehung vor Verdun mit Aufmarsch der Jugend, 
und den Beschluss, gleichsam die Gotterdammerung, wird: 
Einsetzung eines Konigs briingen. (Ob Arnold Zweig mit die
ser, unserer stark eiigenwilligen Deutung einverstanden 1st, 
wissen wir nicht).

Als Motto auf das Widmungsblatt hat der Dichter freilich 
kein Wagner-Leitmotiv, dagegen ein Thema aus dem a-moll- 
Klavier-Konzert, op. 54, von Robert Schumann gesetzt, weiss 
Gott, eine sehr unkriegerische Musik. Aber es ist ja ein Buch 
gegen den Krieg, das Zweig schrieb. Der Autor gibt den Zu- 
stand von 1914, aufgefangen znnachst die leicht saturierte 
Atmosphare eines potsdamer, judiischen Grossburgerhauses 
von leicht patrizischem Einschlag. Lenore Wahl, die Tochter 
des Hauses, ein Geschopf von hochster Kultur, steht in Lie- 
besbanden zu dem jungen, eminent intellektuellen, kleinen Ver- 
haltnissen aus dem Schlesischen entstammenden, bisdahin kei
neswegs arrivierten Schriftsteller Werner Berlin. Der Krieg 
bricht aus. Berlin wird einberufen. Werner hat nichts Eili- 
geres zu tun, als dem geliebten Madchen wahrend eines Aus- 
bildungsurlaubs am Himmelfahrttage, da die beiden jungen 
Menschen, vom Glanz der Landschaft benommen. den Kopf 
verlicren. geradezu gewaltsam ein Kind zu machen. Als die 
kommetidyi^pingc U^yerkennhar jhreu . Schatterj vorauswer- 
fen. sclieuen'sieli die ' beiden Mensclierikinider — tend re hat 
nach langer Scham Bertin schjiesslich gcstapden, was sie be- 
fiirchtet — einander ihre grosse Unerfahrenheit zu entdęcken 
und wissen zunachst kei'nen Rat. An eine ehcliche Verbin- 
dung, die die stolzen und ehrgeizigen Eltern Lenores nicht zu- 
geben warden, 1st kaum zu denken, an eine Offenbarung Le
nores zu Hause ebenso wenig, da der in alten Anschauungen 
befangene- Papa ihr glatt die Tur weisen wurde. Rat schafft 
schliesslich Lenores jiingercr Bruder, der 16 Jahre alte Sekun- 
daner David. Es kommt nach langwier.gen Vorbereitumgen — 
die Eltern weilen trotz Krieg zur Kur in Karlsbad — zu einer 
Abtreibung. Kurz nach dem Eingriff, lange vor Wiederher- 
stellung Lenore's, meldet sich Bertin aus der Gariniison Kii- 
strin freiwiUig nach.dem Westen; kommt als Schipper an die 
Front. Lenore ist erbittert fiber diesen jungenhaften Egois- 
mus, und es tritt beii aller Liebe eine starkę innere Entfrem- 
dung ein. Lenore geht fiir Wochen zur Erholung an die See 
und ist nahe daran, sich von Bertin lozusagen. Bertin' scheint 
die Einordnung in die militarische Gemeinschaft inzwischen 
glanzend gegliickt. Er empfindet anfangs freudig die Flucht 
aus der Vereinzelung. Von gliihender Liebe zu Deutschland

mentarverhaltnisse wiederkehren, erscheint zumindest frag- 
lich. Oder, anders ausgedrfickt, die Frage des Verhaltriisses 
von Kunstwerk zu Naturgebilde, miisste doch radikaler ge- 
stellt werden. Wenn auch die jetzt beliebte Hereinnahme 
der Dialektik in asthetische Bezirke vorlaufig nicht allzu 
vielversprechcnd aussieht: ohnc wenigstcns an diese, aller- 
dings wenig verbreiteten Theprien anzutippen (Walter Ben
jamin, Theodor Wiesengrund — Adorno in Frankfurt) geht es 
kaum,

IV.
Zwischen Gottsched und Polgar.

Sonst lost namlich das Buch in vorbildlicher Weise die 
schwere Aufgabe, die alien kunstphilosophischen Werken 
gestellt ist: zwischen einer mit Fussnoten behangenen Ma- 
gistergelehrsamkeit und unsolider Feuilletonistik den richti- 
gen Weg zu finden. Ueberlegtes unterhaltend zu formulie- 
ren und witzige Formulierungen nicht nur des Witzes wegen 
zu fassen. Sein Buch liest sich unterhaltend wie Polgar, 
den es an Grundlichkeit ubertritt und gebiirdet sich oft hals- 
starrig wie Gottsched, dessen Diktatur von Regeln es manch- 
mal mitmacht. Vom selbstgeschaffenen Schema kommt man 
nicht los und unbarmherzig muss Reng Clairs: A nous la 
liberty an dem Pels der „klassischen Filmkritik" zerschel- 
len, wie Shakespeare's Ungebardigkeiten an denen der ,,kri- 
tischen Dichtkunst" des Leipziger Professors. Siehe auch 
die Diskussion mit Hermann Sinsheimer im B. T. Waren nur 
alle klugen Bucher so unpratentios geschrieben und alle 
priitentiósen so klug. Den Kunstler entfiihren keine Meta- 
physizierungen in undurchdringliche Wolken. Und so es ein
mal nicht stimmt, kann man dariiber diskutiereu.

V. 
Stile.

Jede Einstellung gewinnt, so meint Arnheim, erst ihre 
Berechtigung, wenn der spezielle Eindruck, der mit dieser 
Einstellung beabsichtigt war, im Gesamtzusammenhang des 
Films sinnvoll ist. d. h. einc kiinstlerische Funktion hat. 
Dass der Riicken des Straflings gezeigt wird und nicht sein 
Gesicht, hat einen guten Grund; man soil die schwarze Num- 
mer auf der Jacke sehen und erkennen. dass er als Indivi- 
duum hier ausgelóscht ist, nichts gilt. So gewinnt diese Ein- 

erfiiilt, glaubt er an die Notwendigkeit dieses Krieges nut 
Rettang des vermeintlich schmode uberfallenen Vaterlande*, 
Nicht minder gross ist der Rausch der alteren Generation. 
Lenores Vater, der Industrielle Wahl, schwclgt in Patriotis- 
mus wird zu wirtschaftlichen Beratuingen ins Kriegministe- 
rium, hennach nach Oberost hinzugezogen: Alles ist von der 
Ilteioti erfiillt, nun endjich erstehe die wahre Volksgemeim- 
schaft, horten jeglteh Klassen- u. Rassengegensatze auf. Ber
tini kommt dann nach Mazedonien, lange darauf zurfick nach 
dem Westen. Wir erleben die allmahlichen Veranderungen 
des Zustandes Heimat und Front in diesem Kriege. Lenore 
fiirchtet, ihren Geliebten nicht mehr wiederzuschen, und nach- 
dcm die Eltern in die Verlobung. eiingewilligt, kommt es nach 
mehr, als einjahriger Trennung zur Kriegstrauung. 4 Tage 
sind den Liebended geschenkt, dann muss Bertin zurfick an 
die Front.

Das ist in dfirren Worten rudimentar der Hergang der 
Haupthandlung, von aussen gesehen. Aber wie sind die Zu- 
stande dargestellt,. die Probleine bewaltigt. Situation des Bilr- 
gertums, Verhaltnis des Juden zur Umwelt, Assimilation der 
alten Generation, traditionelle Verwurzelung der ihr vorange- 
gangenen — der prachtvolle. von der Weisheit des Juden- 
tums ubcrglanzte, aus dem Osten eingewanderte Stammva- 
ter, Lenores Grossvater — Selbstbesinnnung der . jungen Ge- 
neratiom. Wie giiltig etwa ist das Leben eines jungen Intel- 
lektuellen vor Kriegsausbruch herausgemeisselt, wie uinvergess- 
lich pragt sich dem Leser die Situation ein. da der Elnberufene 
seine wenigen Habseligkeiten, die geliebten Bucher und Ma- 
nuskriptc, die Geige, zur Aufbewahrung im den Koffer packt. 
Wie sind Milieu, Interieurs und Landschaft stets gebannt. Wie 
charmant ist Lenores Bruder gezeichnet, dieser frische und 
helle Junge, wie vor alien aber Lenore! Wir wissen um die 
Schopferkraft, mit der der Dichter weibliche Gestalten, wie 
Claudia, die russfcche Bauerin Babka (in Grischa), die zauber- 
hafte Anna (in Pont und Anna) biidete. Das holde Wesen, 
das Zweig in Lenore gliickte, wird fortan unseren Weg ge- 
leiten, wie andere grosse Gestalten der Weltliteratur. Denn 
bei alter soziologischen Fundierung, psychologischer Erhellung 
ist doch das Dichterisch-Intiritive das entscheidende Moment 
fiir Zweig und dieses, sein Work. Gewiss hat er hier ein 
Sinnbild dieser Zeit erriebtet, die Wandlung einer Genera- 
ration, einen Zustand in seiner Veranderungsbediirftigkeit 
iiberragend dargestellt; gewiss gelang ihm eine Analyse der 
Zeit und ihrer Exponenten beispielhaft. Aber das Wesenhafte 
Zweigs ist seine grosse Menschlichkeit, die uns so warm 
urn's Herz macht, wenn wir seine Dichtungen in uns aufrfeh- 
men, die Bemiihung um eine sinnvoll einzurichtende Welt 
Diese Bemiihung um die Menschheit muss aber zu Hause be- 
gimnen, will sagen, von Mensch zu Mensch. Wir werden die 
Zustande nicht andern, wenn wir emphatisch KoUektivismus 
postulieren, in dumpier Blickverengung alles Hell allein von der 
Aenderung des Wirtschaftssystems erhoffen, ohne gfeichzeitig 
an uns zu arbeiten und Dienst am Nachsten zu leisten. Das 
ist keineswegs ei.n bequemer, nur-humanitarer Standpunkt. 
vielmehr das gerade Gegenteil. Es erscheint als widersinnig 
und unreif; „Seid umschlungen. Millionen", zu proklamieren. 
und dabci, als anti - indualistisch - privat, Verpflichtungen aus 
personlichen Beziehungen izu vergessen oder gar, zumindest 
bis zur erhofften Verwirklichung des dritten internationalen 
Reiches zuriickzusteUen. Datum weisś Zweig sehr wohl, und 
eben datum 1st es so begluckend und bereichernd, dass er 
nicht seelisch-verkruppelt, eine sachliche Reportage, ein 
ipseudo-soziologisches Traktat schreibt, sondern Menschlich
keit an lebendgn, von Schopferodem beseelten Menschen auf- 
zeigt. Junge Frau von 1914 ist also — in dieser Zeit — eine 
Liebesdichtung (der Vulgar-Marxist wird daraufhin zweifeilos 
von „getarnter Reaktion" schwafeln). Wir brauchen heute 
vor allem einen klaren Kopf um das Ziel stets und unver- 
riiokbar vor Augen zu haben. Aber die Welt hatte ihren Sinn 
verloren, wean keine Liebe war', und in dieser Ueberzeugung 
ffihlen wir uns bestarkt und erhoben dutch Arnold Zweig's 
Junge Frau von 1914.

stellung eine wichtige und genati bestimmbare Funktion, sie 
ist notwendig. So notwendig. d. h. im Ganzen des organi- 
sierten Materials zum Verstandnis unentbehrlich, soil jedes 
Bild sein. Fort mit den spielerischen Aufnahmen von links 
unten und rechts oben, ruft Arnheim, nur was in konsequen- 
tet Durchffihrung der Gedanken notwendig erscheint, darf 
kommen. Jede Einstellung und jedes Bild muss legitim sein. 
notwendig, sic muss sich begrfinden lassen. Aber, so scheint 
mit, hier gibt es eben doch so etwas wie R e g i e s t i 1, der 
Einstellungen und Bildwahl von vornherein in eine be'timmte 
Richtung drangt, die etwas ausdruckt. Wenn Lubitsch im 
„Lachelnden Leutnant" die Vorbereitungen zur Hochzeit 
zeigt, so zeigt er eine Szene, in der die Zofe die beiden vor- 
her nebeneinanderlicgenden Kissen des Ehebettes aufein- 
anderlegt — eine Vorausnahme der eigentlichen Hochzeit.

Dieses Bild lasst sich nicht als unbedingt notwendig im 
Gesamtzusammenhang erklaren, sowenig wie die darin vor- 
kommende Einstellung, die dann natiirlich eine Grossauf- 
nahme der beiden Kissen bringt. Ebensogut hatte man auf 
die Praliminarien des Hochzeitsaktes verzichten und gleich 
die feierliche Trauung im Gesamtplan bringen konnen. Aber 
das ist Lubitsch’ Regicstil. (s. auch das der verstossenen 
Geliebten nachhuschende Hiindchen im „Patrioten") an win- 
zigen Dingen eine Vorahnung odtr ein Nachzittern der Er- 
eignisse zu zeigen, Sachen als Handlungsbarometer zu be- 
nutzen. Man wird auch den speziellen Schfinheiten der Rus- 
senfilme ohne die Stilkategorie nicht gerecht. Man kónnte 
das Kornfeld auch von oben aufnehmen. aber von unten 
sieht es einfach schoner aus, handlungsmassig bedeutet es 
nur einen Rubepunkt, warum sich die rein ornamentale 
Schonheit entgehen lassen? Die Vokabel „bedeutend" in den 
Wahlverwandschaften miisste auch nicht stehen, aber ihre 
dauernde Verwendung ist ein Śtilmittel, und der alte Herr 
hat das genau gewusst.

Im Ansatz findet sich der Stilbegriff schon implizite kei 
Arnheim, die Chaplinaden verteidigt er wacker und wehrt 
mit eben den Argumenten die Verbesscrungsvorschlage ab, 
die er fiir die prinzipiellen Formulierungen nicht in Anwcn- 
dung bringt. Von hier aus wiirde eine Lockerung der star- 
ren Kategorie cintreten, und daffir konntc man Verstosse



Politische Jugend?
We Pragę: Wo steht die Junge Generation?, beandwortet 

Leopold Dinggrflve in seinem gleichnamigen Aufsatz (Schriften 
‘der ^Tat“, Eugen Diederichs Verlag, Jena) mit etoer Analyse 
des „polłtischen und re-1 igidsen Wśrklichkettsstones" dieser Ge
neration. Er sieht in tom etoe vieUeicht endgiiltige Absage an 
die Geistigkett der Vergangenheit, am das ,,freie“ Denken, die 
vorwr tells lose Kritik, den ewigen Protest gegem alle gebun- 
denen Lebensformen, kurzum> etoe Absage an die Demokra
tie, an das protestajitisch-toctividualistiische Denken.

In dem Willem der Jugend zur Einordnung in einem Qe- 
aamtorganismus. in etae „Klasse", eine „Nation" usw. liege 
eine Wend twig zum Geschlossenen, Geformten, Plastischen ge- 
geniibeir dec musikalisch-chaotlschen Bpoche der Vater. So- 
ziológie und Psychoanalyse haben to gleicher Weise die Wahr- 
heit des „Wortes" to Frage gestellt und dafiiir die „Struktur", 
das „Symbol" eingesetzt. Und so bedeute die Politisierung 
unserer Jugend toi treferen Stone den ersten Ansatz zur Ge- 
staltimg einer klassisch-katholischen, auf Hingabe, Opfer und 
schweigendem Gehorsam ruhenden Kultur.

Damit aber — und hier setzt unsere Kritik ein — stebt 
die Jwgend vor der Venpilicbtung, die Grundlagen, auf der 
Cberhaupt e'ne solche Kultur winder mdglich wird, klar und 
eindeutig zu sehen und schaffen. DmggrSve spricht von 
einem „Klassenkampf der Nation(!)“, der iibergeordnet seto 
tniisse dem „Klassenkampf des Proletariats". Hier begtont 
seine Unklarheit, Er vermag nicht zu sehen, dass zwischen 
der KriSe des Individualismus und der des Privatkapitailismus 
eto Zusammenhang besteht, und dass die Forderung nach 
einer universal-katholtechen Kultur gleichbedeutend ist m:t 
einer Forderung nach Plan- und Kollektiv-Wirtschaft, dass 
also der erste und etozige Weg zu dieser Kultur der proleta- 
rlsche Klassenkampf ist. Die Schaffung einer „Nation" for
dem, hefest ausweichen und eine Totalitot dort suchen, wo 

auch in der Theorie festhalten, die in der Praxis von dem 
Filmkritiker Rudolf Arnheim bereits vermerkt wurden. 
Wenn Fritz Lang seinen gigantischen Kolportagestil ver- 
lasst und in ethische Gefilde ausbricht (M), so ist da ein 
Stilbruch zwischen Teil A und Tei! B, als wenn etwa ein 
Roman der Thea v. Harbou durch Henri Barbusse beendet 
wflrde. So etwas muss man auch systematise!! festhalten 
und dazu braucht man den Stilbegriff.

VI. 
Schluss: Arnheim contra Arnheim.

Tn der Diskussion, die sich an einen sehr interessanten 
Vortrag Arnheims in Frankfurt am Main anschloss, wurde 
ihm der Mangel an soziologischen Kategorien vorgeworfen; 
nur formal, so fand man, sei der Film erfasst. Nun, wir glau- 
ben allerdings, dass das VerhSltnis von Form zu Inhalt zu 
kompliziert sei, als dass etwa ein Film formal vollkommen 
and inhaltlich unqualifizierbar sein konnte, es scheint uns 
auch jene Art soziologistischer Filmkritik am Kunstwerk 
vorbeizuzielen, die lediglich die im Kunstwerk ausgedruckten 
Inhalte priift, sic aus der Erstarrung, die sie im Kunstwerk 
gefunden haben, herauslóst, denn die kitschigsten Stoffe 
lassen in gegliickter Bearbeitung die Durchsicht auf Teil- 
bestinde zu, die in der gebildeten Kunst oft gar nicht ange- 
legt werden. Eine kleine Diskrepanz jedoch besteht zwischen 
dem Abschnitt, der den Konfektionsfilm behandelt und den 
Bemerkungen des Kritikers der Weltbiihne. Hier namlich 
ist der Instinkt fur die Aufdeckung der schleichenden Pro
paganda so scharf ausgeprjgt, wie mah nur wiinschen 1 inn, 
die ,,York"-Kritik zeigt einen geradezu Kerrschen R her 
fur die Scherl-Tropfen, mit denen das Publikum betraufelt 
wird, dass daneben die theoretischen W’orte uber den Kon
fektionsfilm ein bisschen dunh wirken. Hier miisste der 
Theoretiker noch das Rustzeug des Prtiktikers verwenden, 
der Aesthetiker den Kritiker heranziehen, wenn Arnheim 
nicht vor Arnheim kapitulieren will. Das tut er aber sicher 
nicht, hoffentlich gibt es bald die nSchste Auflage. Kleiner 
Vorschlag: Drucken Sie aus einem Drehbuch etwas ab, 
daran sieht man viel, und den wenigsten ist heute so etwas 
tuginglich. Ein weiterer Aufsatz: Film als Geschaft er- 
scheint in der nachsten Nummer. Richard Plaut.

(Der Referent hielt dieser Tage im Siidwestdeutschen 
Rundfunk Frankfurt a. M. einen Vortrag unter dem Titel: 
5 Grossaufnahmen, behandelnd: Aśta Nielsen, Marlene Die
trich, Charlie Chaplin, Maurice Chevalier, Bataloff. — D. H.). 

das Gegante.il von tor vorhanden ist, nimlich etn ewlger 
Kampf von „Nationen".

Wohin solche Haltung fiibren kann, zelgen die Romanę 
Junge Menschen heute von Maa-got Starke (E. P. Tal & Có., 
Verlag Wien) und Fauste’ Hime! Herzen! von Wolf Justin 
Hartmann (Albert Langen. Miinchen). In beiden wird schon 
die blasse Poli-tisierung der Jugend als heldisches Sich-opfern 
und — einsetzen gefeiert, ohne dass sich die Verfasser fiir eine 
politi'sche Richtung entscheiden. Der Kampf wird zum Kampf 
urn seiner selbst wiMen, zum barbarischan Gemetzei mit Faust 
und Messer... auch eine Art von „Kaiholizitat"; es riecht 
nach Inquisition. Intoleranz und Hexenverbrennung. Ver- 
schleiert wind diese Barbarei mit etoer GJorifizierung des 
Heroisch-Menschlkhen. das in diesen Kampfen immer wieder 
durchbreche. Auf den Leichen ihrer Genossen ftoden sich am 
Schluss be id er Romanę der Kommunfct und der Natiicnalsozia- 
list in einem kampferischen „Gefiihl", in der Tatsache, dass 
sie beide „tong" sind und gegen „das Alter" kampfen. So 
macht man heute to Deutschland to „totaler Kultur".

In Wahrheit ist eine echte, gebundene Kultur nur mdglich, 
wenn der Mensch, auch der Etozelne, sich to tor rustics er- 
ffiilt, d. h. seine samtlichen Krafte to torem Dienst entfalten 
kann. Auch wir sehen im Kollektivstaat kathoHsch-sakramen
tale Substanzen, aber Substanzen, die dhnlich wie im Mlttel- 
alter die volkischen. nationalen, heimatlichen Btodungen to 
einer hochsten und letzten Bindung aufheben, sie nicht wie in 
der „totalen Nation" zum Aushtoigeschild fiir privatkapitali- 
stische Weltkriege werden lassen. — Lediglich reglstrierend 
sei to diesem Zusammenhang noch die Broschiire Die Junge 
Generation in Europa von Lk. Dr. Hans Hartmann (Der neue 
Geist. Verlag. Berlin) genannt, deren etoziger Wert in etoer 
Schilderung der etozelnen, grossen europaischen Jugendorga- 
nisationen besteht. Wilhelm Emrkh.

Vom Archltekturwerk Erich Mendelsohns.
Erforderte die hier erfolgte Wiirdigung Le Corbusiers 

eine detailierte Auseinandersetzimg, um der grossen Leistumg, 
aber auch ihren etoschrankenden Zilgen gerecht zu werden, 
so durfen wir to der im Ve-ag Rudolf Mosse, Berlin) 
erschienenen Bilanz von Erich Mendelsohns architektonlschem 
Gesamtschaffen kurz und freudig eto ungemeto positives 
Zeitdokument begriissen. Im kiassi'schen Lande der neuen 
Architektur, das Deutschland trotz alien niederziehenden 
reaktionaren M3chten geworden 1st. steht Mendelsohn nicht 
allein, doch unbestreitbar an fiihrender Stelle, als Fiihrer ge- 
kennzeichnet nicht nur durch die Wirkungen. die von seinem 
Schaffen ausgehen, sondem vor allem durch die grosse Si- 
cherhe't und Einhest seines Kilnstlercharakters, die wir ver- 
schiedenen Aufgaiben gegeniiber an alien Etappen seiner Ent
wicklung wiedererkennen. Dieses Gemeinsame seiner Ar- 
chitekturgedanken ist die Idee der Bewegung. Hatte aber 
die transzendentale Geistfgkeit und deren soziale Ursache, 
das auf Ueber- und Unterordnung beruhende Feudalsystem 
im spaten Mittelalter zum gotischen VerttkaMsmirs gefflhrt, 
so mussten die so-zialetn, also auch die geistigen Krafte un
serer Zeit einen andem dynamischen Ausdruck finden: to dem 
den modernen Baustoffen, dem Verkehr und der Organisation 
entsprechenden Horinzontalismus. Gewiss, auch Mendelsohns 
Gesamtwerk ist von Fehlgriffen nicht frei, aber ihm gebiihrt 
das Verdicnst, dem notwendigen Willem unserer Zeit am 
folgerichtigsten Form gegeben zu haben. So hdrt der Kflnst- 
ler auf. to todividualisEscher Isoliertheit die gr6sstmbgj:che 
OrigtoaUtdt zu suchen; je mehr er rum Exponemten der Ge
sellschaft wird, desto mehr wird er auch tor Wegweiser.

Otto Schneld. —
Goethe und seine Welt

in 580 Bildern.
Im Insei Verlag, Leipzig, erschien aus Anlass des Goe- 

the-Jahres unter Mitwirkung von Ernst Beutler, herausge- 
geben von Hann Wahl und Anton Kippenberg, dieses unver- 
gleichlicha Goethe-Bilderbuch. Man kennt die innige Ver
bindung zwischen Goethe und dem Insel-Verlag. Dąs ist 
natiirlich nicht wortlich zu nehmen. Denn Goethe's Verleger 
war bekanntFch Cotta, wahrend der Insel-Verlag erst 
25 Jahre besteht und Goethe eben 1 Jahrhundert tot ist. Wir 
meinen vielmehr die beispielhaften Beniuhungen des Insel-

Verfagen um die tnustergultige Herausgab'e von Werken Go«* 
the's und um Goethe im weitesten Sinne. Zudem ist Prof. 
Kippenberg, den wir wohl als die Seele des Insel-Verlages 
ansprecnen durfen, einer der bedeutendsten, dtutschen Goe» 
the-Sammler. Herrlich, was in diesem Band au{ 240 Seiten, 
abgesehen von den uber 60 Seiten angehangten Bemerkun
gen, reproduziert warden ist: Bildnisse Goethe's, seiner Vor- 
fahren, Freunde, Zeitgenossen, unter denen wir etwa auch 
das des polnischen Dichters Mickiewicz finden, Baulichkei- 
ten, Landschaften, zu denen Goethe in Beziehung stand, Wie- 
dergaben von Goetheausgabeeinbanden und -buchillustratio- 
nen, Faksimiles aus alien Lebensabschnitten, eine wahrhaft 
musische Auswahl ist hier getroffen, ingleichen Ehrung 
Goethe's, wie der Herausgeber und des Verlages, weil uberall 
die personliche Note in der iiberlegenen Sichtung spiirbar 
wird.

MSrchen der Weltliteratur.
Jeden neuen Band MSrchen der Weltliteratur sollte man 

zum Anlass nehmen, ein Lob- und Danklicd detn Verlag 
Eugen Diederichs, Jena, zu singen, der in dieser niichternen, 
entgótterten, rationalistisch eingestellten Zeit den f/ut fin- 
det, Marchen, Mythen und Sagen alter Volker der Erde in 
einer grossen, schon ausgestatteten Ausgabe fur uns zusam- 
menzustellen. Sie ist eine ungeheure Bereicherung deut- 
schen Buchbesitzes, und es gibt nicht dergleichen in einer 
anderen Sprache. Kurzlich nun erschienen die Italienischen 
MSrchen. Interessant ist festzustellen, wie reich die Mittel- 
meervolker einander wechselseitig durchdrangen in geisti- 
gen Dingen.

Wenn man (vfele MSrchenbande iiberblickend) Vergiet- 
che zieht zwischen dem, was sudlichen und dem, was nordi
schen Volkern alz< aeldisch imponiert, so muss man konsta- 
tieren: je weiter im Norden die Marchen entstanden, desto 
mehr sind urwuchsige, faustkraftige Manner als Helden ver- 
herrlicht, je weiter im Siiden, desto hdher stehen Schlaue 
und List, Heiterkeit und Liebe im Kurs. Uebrigens habe 
ich auch entdeckt, dass die Bewunderung, die das Volk dem 
Gentleman - Verbrecher, dem witzigen Gauner zollt, keines- 
wegs eine Errungenschaft der durch Detektivromane und 
Detektivfilms ach so korrumpierten Neuzeit ist, sondem seit 
eh und je (siehe Marchen der Weltliteratur) waren die Sym- 
pathien auf Seiten des charmanten Taugenichts. Z. B. strei- 
ten sich wie um die Geburt Homers eine Menge Mittelmeer- 
Kiisten-Ortc um den Ursprung der Geschichte von dem 
Dieb, der die Schatzkammer des Herrschers immer wieder 
plundert, und der dem erwischten Gefahrten, den Kopf ab- 
schneidet, damit nicht herauskotnme, wer an dem genialen 
GeschSft beteiligt war. Und natiirlich wird der wtiste, aber 
hinreissend witzige Bursche belohnt mit „der Halfte des 
Reiches und mit der Hand der schónen Prinzessin".

Also — ware die Sammiung der MSrchen nicht eine 
Geistestat in ungeistiger Zeit, ein isthetischer Genuss, eine 
Fundgrube fiir Historiker, Biologen und Geologen (siehe die 
verschiedenen Sintflutsagen), so ware sie noch immer 
wichtig als beweiskraftiges Dokument fur die Rehauptung, 
dass es unter der Sonne nichts Neues gebe. Stefa Katz.

Aldous Huxley: Nach dem Feuerwerlr
Der Insel-Verlag, Leipzig, dem das hohe Verdienst zu- 

kommt, den interessantesten, englischen Schriftsteller unserer 
Generation fiir Deutschland entdeckt zu haben, beschert uns 
nach 3 Romanen in gleich vorziiglicher Uebertragung durch 
Herberth E. Herlitschka den Novellenband: Nach dem Feuer- 
werk. Das Buch vereint 4 Erzahlungen, von denen die dich- 
terisch schonste uns Die Ruhekur scheint, wahrend die um- 
fangreichste und komplizierteste die Titelerzahlung darstellt. 
Gelegentlich des jeweiligen Erscheinens der 3 Huxley'schen 
Romanę (und auch wiederholt in anderem Zusammenhang) 
ist an dieser Stelle uber den Dichter ausgesagt worden. 
Auch als Novellist ist Huxley ein Meister. Allerdings sind 
diese Novellen kaum merkwiirdige Begebenheiten im her- 
kommiichen Sinn, der Schauplatz ist stets ins Innere verlegt, 
die Trager der Handlung fur gewohnlich Literaten, Kunstler 
und biirgerliche Bohfeme. Ein Schuss sublimsten Snobis- 
mps’ macht die Gerichte keineswegs unschmackhafter. Aber 
die tiefe Geistigkeit Huxley's leuchtet nach wie vor dem 
Feuerwerk stets meteorhaft auf, seine kluge, analytische 
Art, die immanent melancholische Skepsis. Wer Huxley's 
Wesenheit sich verbunden fuhlt, wird auch dieses zuletzt 
ubersetztc Buch als Gewinn buchen.

Leos Janacek: Jenufa
(Klavierauszug und Textbuch: Universal-Edition, Wien).

Das Buch der Oper Jenufa, mit dem Untertitel: Ihre 
Ziehtochter, ist von Gabriele Preiss (nach einem vorange- 
gangenen, gleichnamigen Volksstuck der gleichen Autorin). 
Die Bearbeitung fur die deutsche Buhne stammt, wie auch 
die anderer, tschechischer Opern, etwa Schwanda's des Du- 
delsackpfeifers, von dem Dichter Max Brod, der, wie hier 
bereits einmal gesagt wurde, fur die Aufnahme tschechischer 
Opern in Deutschland die gleiche bahnbrechende Rolle spielt, 
wie Franz Werfel fur die Verdi-Renaissance. Jenufa ist die 
sehr schlichte Geschichte von einem Madchen, das zwischen 
zwei Manncrn, von denen der eine wiederum zwischen zwei 
(und nebenbei anderen mehr) Frauen steht. Also die alten, 
sich uberschneidenden Dreiecke, um es neuartig mit Huxley 
auszudrucken: Parallelen der Liebe, oder wofern man es 
mit dem neuesten Klaus Mann halt: Treffpunkt im Unend
lichen: Das, wie ich mir habe erzahlen lassen, haufiger sich 
ereignende Aneinandervorbeilieben; primitiv ausgedruckt: 
Man wird geliebt, chne im gleichen Faile (zumindest ohne 
in gleichem Masse) wiederzulieben, liebt, ohne selbst (gleich 
stark) wiedergeliebt zu werden. Nun geht es in dieser Oper 
um. nichts weniger, als eine differenzierte Psychologie der 
Liebe etwa im Sinne von Maurois’ Les Climats. Aber bei 
aller Volkstiimlichkeit und echten Voikhaftigkeit, wenn man 
will, Bodenstandigkeit des Vorwurfs ist doch, wie in jeder 
echten Oper, die Liebe Zentralproblem. Um der anfangs 
(und im Grunde auch, wie anzunehmen, nach schliesslicher 
Heimfuhrung der Braut) unglucklichen Liebe zu Jenufa willen 
zerschneidet ihr Laca in einem Verzweiflungsausbruch die 
Wange, jener Jenufa, die der schónen Larve Stewas sexuell 
hdrig ist. Um der uberiteigerten Mutterliebe willen tótet 
die Kusterin heimiich das von Stewa unehelich empfan- 
gene Kind ihrer Tochter Jenufa. Die alios iiberwindende 
Liebe Laca's bereitet schliesslich der sozus.igen verratenen 
und verkauften Braut ein Heim, die bergende Zuflucht. Das 
Buch stent eine eigenartige Mischung dar: Denn Jenufa ist 
doch — allerdings sehr passive — Śchwester von Carmen 
(Laca und Stewa sicher viel verwandter Escamillo und Don 
Josj); noch intimer scheint die Beziehung von Jenufa zu 
Martha (d'Albert's Tiefland). Aber das latent Sexual-Patho- 
logische wird, nicht in Susserlich effektvoller. opernhaft ver- 
logener Weise, sondem ganz naiv-glaubig doch gelautert 
durch das Erldsermotiv, die Idee der christlichen Gnade 
Das erscheint uns als das WesentHche des Buches, eines 
wirklich ausgezeichneten Volksstuckes, frei von Mache. Als 
Seitcnthema ber'lhrt sympathise!: die anli-militaristische 
Einstellung. Das Freikommen Laca's bei der Geslellung 

wird begeistert gefeiert, nichts von der Weise: O welche 
Lust, Soldat zu sein, kein Uniformtaumel, sondern Freude 
des Beschauers an den schónen Volkstrachten.

Dia um die Jahrhundertwende entstandene und erst 
so spat zu Ehren gelangte Oper beruht nun musikalisch auf 
einem Programm des Komponisten. Janacek stellt die Theo
rie von der Wort-Melodie auf. Das kommt darauf hinaus, 
dass jedem Wort gleichsam eine Melodie innewohne, die es 
aufzuspiiren gelte. Janacek will also nicht im herkómmli- 
chen Sinne komponieren, d. h. er-finden, sondern finden. Uns 
kommt die ganze Lehre etwas gesucht vor, so ehriich sie 
zweifellos gemeint ist. Denn was Janacek hier postuliert, 
ist garnicht so neu. In der Musik gilt es stets, wofern man 
Worte vertont, den diesen adaequaten Ausdruck zu finden, wo- 
bei man natiirlich dariiber verschiedener Meinung sein kann, 
ob das Wort oder der immanente Sinn (die neueste Lehre 
freilich wird fordem: Der Zustand) das Primare seien. Wir 
glauben Janacek dahin zu verstehen, dass er die Oper refor- 
mieren (aber welcher Opemkomponist wollte dies schliess
lich nicht!), vieileicht von Wagners Musikdrama los wollte 
(wie etwa Debussy), ohne dass wiederum verkannt werden 
diirfte, welche Rolle die musikalische Untermalung des Wor- 
tes gerade bei Wagner bedeutete. Halten wir uns also an 
das Ergebnis, nicht an die Theorie Janacek's. Da ist zu sa
gen, dass ein sehr eigenartiges, schónes und lebensfahiges 
Werk zustande kam, das entschieden eine Bereicherung fiir 
die Opernbiihne darstellt. Viel Folklore webt (unaufdring- 
lich) in dieser Musik, die indes nie der personlichen Note 
entbehrt. Gewiss enthalt die Partitur veristische Elemente, 
manches errinnert geradezu an den Tiefland-d'Albert, ander- 
seits klingt zuweiien schuchtern, aber unverkennbar die Pel- 
Ras und Mćlisande-Weis’ (Debussy) an, aber da Jenufa aus 
der gleichen Epoche stammt, darf dies nicht wunder nehmen. 
Fur den Kunstler, d. h. den intuitiven Menschen, liegen stets 
gewisse Dinge in der Luft, ohne dass er „abschriebe". Nicht 
litaneienhaft, wie bei Debussy, lauft die Wortmelodie, son
dem durch Bohmen-Rhythmus caesuriert. Wie in alien sla- 
vischen (russischen, polnischen, tschechischen, ungarischen) 
Werken wechsein echte Sentimentalitat mit Tanzfreudigkeit. 
Es gibt sehr einpragsame Stellen, am schdnsten wohl das 
Jenufa-Liebesmotiv. Nicht restlos befriedigt die Instrumen
tation, die zuweiien etwas eigenwillig zah anmutet, an der 
jedoch haufig gestopftes Blech und sordinierte Streicher 
angenehm beriihren W5hrend etwa Anton Dvorak's Opern 
(Russalka — Das Teufelska chen), Smetana's pathetischer 
Dalibor, zumindest fur den Nicht-Tschechen, heute kaum 
noch geniessbar erscheinen, erstand in Janacek's Jenufa ein 
Gewinn fiir die musikalische Welt, der wohl kaum so popu
lar werden diirfte, wie Smet na's hinreissender Ge.niewurf: 
Die verkaufte Braut, jedoch musikalisch weit hoher zu ver- 

anschiagen ist, als Jaromir Weinberger's nur eklektischer 
und reisserischer Schwanda.

Die Wiedergabe des Oberschlesischen Landestheaters 
machte aus dem Werk, das in seiner ganzen Schdnheit sich 
erst bei mehrmaligetn Horen erschliesst, gliicklicherweise 
keinen Jen-Ufa-Tonkitsch, sondern zeigte hohe Qualitaten. 
Musikalische und szenische Vorbereitung schienen sehr sorg- 
faltig zu sein. Das Biihnenbild, das im 2. und 3. Akt gleich- 
bleibt und nur in der — iibrigens vorziiglich geldsten —. 
Lichtwirkung einen Wandel erfahrt, verriet Geschmack und 
Stilempfinden. Paul Schlenker hatte die Szene klar geglie- 
dert, es gab weder leere Stellen noch tote Punkte. Pracht- 
voll echt diesmal die farbigen Kostiime und Dekorattonen 
(Haindl). Der musikalischen Leitung Erich Peter's wird 
gem attestiert, dass sie auf der Hohe war. Das Orchester 
klang gepflegt, das innere Drama der Musik erhielt Leben- 
Ausgezeichnet die Chore unter Kurt Gaebel. Jenufa ist 
eigentlich die Oper der Frauen. Eigenartigerweise sind beide 
Liebhaberrollen Tendren zugedacht. Gustav Tergnyi als 
Dorf-Don Juan erschien zu vertrottelt, man meinte den Wen
zel aus der veikauften Braut zu sehen, und Knut Marick als 
Laca war fur einen unglflcklichen Liebhaber viel zu stattlich 
(so famos sein Siegmund in der Walkure wirkte). Aber: 
Was kann der Sigismund dafiir, dass er so schón ist? mócht’ 
man sprechen. Musikalisch bedeuteten beide Leistungen kein 
„Hochziel". Der Lyrische und der Heldische pressten um 
die Wette. Hervorragend dagegen Alfred Franz Schutz in 
der kleinen Rolle des Altgesellen. Imposant Paul Schlen- 
kers Dorfrichter. Gut Luise Mullers alte Buryja. Sehr echt 
und glaubhaft in der Darstellung Traute Pawlingens Jenufa, 
musikalisch auf der Hohe.

Den nachhaltigsten Eindruck vermittefte jedoch Elisa
beth Wanka's Kusterin. Wunderbar Masks, osychologische 
Vertiefung, Zerknirschung, Schwermut, leidenschaftitche 
Ausbriiche, musikalische Phrasierung, nicht zuletzt thr Sin
gen. Es ist eine stete Freude, zu beobachten, wie dieses 
ungewohnliche Talent von Rolle zu Rolle wachst, wie man- 
nigfach ihre Moglichkeiten sind.

Wenig spSfer hort man Elisabeth Wanka etwa in Sind- 
ney Jones’ immer noch ausserst liebenswurdiger Teehaus- 
geschichte: Die Geisha (mit Opernbesetzung) in einer durch- 
weg sehr hiibschen Auffuhrung. Die Wanka gibt die sonst 
kaum beachtete Rolle der Franzósin Juliette. Welch eine 
glanzendc Maske legt sie sich da wieder zurecht, welch 
prachtvollen Cliarakterkopf! Wie viel hinreissendes Tempe
rament und erotisches Fluidum (zu deutsch: 6 epiehl) offen- 
bart diese Schópfung. Versehrend ein von unten geschleu- 
derter Blitz de - schwarzen Augen. Und wie gipfelhaft trdgt 
siq das soust last unbekannte Chanson von der Liebe im



&ienst am Made
Ein Bl'ick auf die Buchproduktion des vergangenen Jah- 

res lasst erkermen: wenn auch nirgends sonst-------auf dem
Gebiet der Jugendlektfire sind die erfreulichsten Fortschritte 
zu verzeichnen. In immer steigendem Masse wachst das 
Kinderbuch aus den Niedemngeai einer brutal-verbaHhornten 
Wild - West - Romantik, eines weinerlich - traktatchenliaften 
Moralgesabbers zur Hbhe literarischer Sauberkeit, grossen 
und ernsten Erziehungsethos'. In unseren Tagen bemfiht man 
sich, erne® Fundus guter Jugendlektfire zu schaffen; denn was 
bis jetzt dafiir gait, war zumeist gesunkenes Erwachsenen- 
gut, fiir die Jugend bearbeitet und damit seines Reizes und 
Wertes beraubL der Marchenschatz ebenso wie Defoes: Ro
binson Crusoe, die in Betracht kommende Roma.nliteratur 
(Dickens, Scott, Twain) ebenso wie Beacher-Stoves: Onkel 
Toms Hfitte. Die Erkenntnis, dass Originalwerke fur Kinder 
geschaffen werden miissten, dass die besten Teistungen der 
besten Autoren fur Jugendliche gerade girt genug seien, wurde 
allgemein nicht so sehr durch die Manifestationen der gei- 
stig Schaffenden, als vielmehr durch das zielbewusste und 
grossartige Wenk eines Verlegers: Williams & Co., Berlin, 
dem aufrichtig gedankt werden muss, wann immer man von 
Jugendliteratur spricht. Er vermittelte uns das grandiose 
Prosa epos vom Doktor Dolitte, er gewann Erich Kastner 
ais Autor. Und nun, da der Erfolg die Richtigkeit dieser Be
rnu him gen erweist, stellen sich die namhaftesten Autoren in 
den Dienst am Kinde. Bela Balazs, der bedeutende Schrift- 
•teller und Theoretiker, Fred Hildenbrandt, der Journalist, 
viele andere noch schreiben Kinderbiicher.

Freilich, auch bier bietet ein prominenter Name noch 
keine Gewahr fiir die Qualitat. Otto Flake's Kinderbiicher 
machen das recht deutlich. (Wer sich allerdings von einer 
Ueberschatzung — d. h. jeglicher Schatzung — seiner Kul- 
turphilophastereien und seines historischen Krampfes fern 
hielt. dem wird das Versagen seiner „kindlichen Bemiihun- 
gen“ nicht verwunderlich sera.) Im ganzen Bereich der 
Volks- und Kunstmarchen diirfte Flakes Sammilung: Maria 
im Dachgarten (Velhagens & Klasing Verlag, Leipzig) in Hirer 
Banalitat und Spiessigkeit einzig dastehen. Nichts von der 
melancholischen Ironie Andersen'scher Erzahlungen, nichts 
von dem padagogischen Ernst Kyber'scher Skizzen, nichts 
von der alle menschlichen Ahgriinde und Giipfel erhellenden 
Ueberwirklichkeit alter Volksmarchen. Ebenso unerfreulicli 
fet Flakes Kifldenroman: Christa (S. Fischer Verlag,. Berlin). 
Ein hbchst langweiliger Schullehrer, auf jung frisiert, erzahlt 
da eine hfichst langweilige Geschichte von einem kleinen 
Madchen. das die Eroberung der siidtiroler Berge durch den 
Friihling erlebt. Wobei der Praeceptor Flake tiichtig auf die 
Finger geklopft verdient fiir das schlechte Deutsch, das die 
kleinen Leser aus diesem Buch lernen konnen. Bin Wagen 
„schwenkt" nicht hin und her (S. 33), weiil schwenken ein 
transitives Verb ist, dessen Intransitivum „schwanken", 
heisst. Die Wendung „die Folge war gewesen" (S. 64) gibt 
dem Satz: „Da Christa solcliergestalt die Erlaubnis hatte, 
histig zu sein. sprang sie mit einem Satz aus dem Bett“ (S. 
37) an Scheusslichkeit nichts nach. Das Imperfekt von 
.,'backen" heisst „buk" (nicht backte") (S. 125). Frau Nickel
son hat sich bestimmt nicht geweigert, „von der Gesell
schaft zu sein", wie Flake uns auf Seite 135 versichert, hoch- 
stens diirfte sie sich geweigert haben, „mit von dor Gesell
schaft zu. sein": wurde sie jedoch ein besseres Deutsch spre- 
chen, ails Herr Flake, dann hatte sie sicher diese scheussliche 
Phrase iiberhaupt vermieden. Ein Vergleich wie der, dass 
Johns sauber gezogener Scheitel zu seiner landliichen Klei- 
dung passie, wie der Salon ins Hochland (S. 78) diirfte Kin
dem gemeinhin das Verstandnis ircht erleichtern. sofer.n sie 
nicht das -erlesene- Gt tick haben,-die gbttłichę Kathinka-von 
Kardorff-Oheimb Hire Mutter rtennen zu diiirfen. Wiirde mir 
jemand Sagen: „Nach dem Stil dieses Kinderromans zu 
schliessen, ist Otto Flake ein Schriftsteller vierter Gilte", und 
ich antwortete: „Der ist er sowieso". dann hatte ich einem 
Fehler gemacht (keinen inhaltlichen zwar. aber einen gram- 
matischen), denselben, den Flake auf Seite-159 macht, well 
es namlich heissen muss: „Das ist er sowieso".

Welche Bucher also konnen Kinder fiber launisches 
Aprilwetter und verregnete Sonntage hinwegtrósten? Da 
sind fiir die ganz Kleinen die beiden neuen Bande der ..Kin- 
derwelt" — Reihe Lotte Hansens: 4 X Hasen und G. Raes: 
Peter Possierlich bestens zu empfeblen. Die kleinen Ge- 
schichten von und uber Osterhasen sind ebenso lustig und 

reizend erzShlt wie die Abenteuer und Streiche der kleinen 
Petra, dem jiiingsten Kind im Berner Barenzwinger. das von 
der guten Tante Fritta mit vieler Miihe zu einem niitzlichen 
Glied der Barenheit erzogen wird. Dieses possierliche Tier, 
das auch im Umgang mit den Menschen seine reizende Kecfk- 
heit und seinen unerschbpflichen EinfaHsreichtum beibehalt, 
wird alien Kindern sicher bald ein so guter Freund sein. wie 
den viele Madchen und Buben in Bern, die jeden Tag den 
Barenbau besuchen, urn Petra persbnlich bewundern zu 
konnen.

Fiir die Jugendlichen zwischen 10-80 Jahren hat sich solch 
ein reicher Schatz in diesem Winter angesammelt. dass eine 
eingehende Wiirdigung diese Sammelbesprechung ins Uferlose 
wachsen liesse. Ausserdem ist es wohl tiberflussig, auf Kast
ners neues Kinderbuch: Piinktchen und Anton aufmerkam zu 
machen. Ich kann mir nicht denken, dass ein einziger, der 
den ,Emil‘‘ liebt (und wer wohl sollte ihn nicht lieben?) aus- 
findig zu machen ware, der sich nicht mit heller Bcgei- 
sterung auf Kastners neuen Roman stiirzte. Und es wird 
keinen geben, der seine a priori-Begeisterung bereuen miisste. 
Ueber Piinktchen und Anton darf es einstimmig nur dies Ur- 
teiil geben: eins der crltzuckendsten und ernsthaftesten Bii- 
cher dieses Jahres. Freilich, beanstandet werden muss eines: 
das Entziickendc und das Ernsthafte sind nicht luckenlos ge
nug iineinander gefiigt. Fabel und Moral sind nicht in eins 
zusammengeschlossen, der belehrende Zeigefinger taucht 
ziemlich beziehungslos neben der Erzahlung (statt durch das 
Erzahlen) auf (und selbst fiir einen so eingefleischten Morali- 
sten wie Erich Kastner ist der Zeigefinger ein wenig zu dick 
und zu starr erhoben). Der wesentliche Faktor, der jede Art 
Jugendliteratur bestimmt, muss erkannt und bcriioksichtiigt

Peter Mendelssohn: Paris iiber mir.
(Verlag Philipp Reclatn jun., Leipzig).

Der durch sein Erstlingswerk: Fertig mit Berlin rasch 
bekannt gewordene, jungę Autor setzt sich in seinem zwei- 
ten Roman: Paris fiber mir, mit dem Problem Europa aus- 
einander. Er ringt heiss urn die ihn am brennendsten diin- 
kende Frage: Den deutsch - franzosischen Ausgleich. Der 
Wille, den Weg zur Verstandigung zu weisen, kommt von 
Herzen und geht darum zu Herzen. Aber selbst der glfihend- 
ste Anhanger dieser Bewegung ist skeptisch geworden fiber 
die Verwirklichungsmoglichkeit unter den obwaltenden Um- 
standen. Das vorerst auf beiden Seiten noch herrschende 
Regime diirfte katim die Verstandigung herbeiffihren, die wir 
im Auge haben. Dies zu erkennen, scheint wichtigste Vorbe- 
dingung. Die gegenseitige Annaherung einiger, weniger geisti- 
ger Menschen, Liebesbfinde zwischen einzelnen Mitgliedern 
der Volker sind fraglos eine schóne Sache. Sie andern aber 
kaum etwas an der Situation, d. h. dem eine Verstandigung 
ausschliessenden System. Ja, es konnen sich wechselseitige 
Faden anknfipfen, die es dem wahren Kampfer fiir einen 
Ausgleich zwischen den Volkern geradezu zur Pflicht ma
chen, diese Art von Verstandigung (etwa die der Rfistungs- 
industrie) auf das Scharfste zu bekampfen. Soviet zur Ideo
logie des Buches.

Paris fiber mir ist aber auch ein Buch von der Jugend, 
freilich nur der bfirgeriich-intellektuellen. Doch die Pro- 
bleme dieses Kreises sind so ehrlich empfunden, so sauber 
dargestellt, die einzelnen Gestalten derart liebenswert. Peter 
Mendelssohn hat soviet dichterischen Charme, dass die Be- 
kanntschaft durch das Buch nicht nur Genuss, sondern 
menschliche Bereicherung bedcutet. Die Technik des neuen 
Romans ist leicht filmisch, wie bei dos Passos, zweifellos 
indes auch durch Gilde, vor altem Aldous Huxley beeinflusst. 
Es gibt eine Reihe sich fiberschneidender Parallelhandlun- 
gen, sehr zart und leicht, jedoch schon mutig hingesetzt. 
(Wir werden einer verwandten Technik in Klaus Mann's 
neuem, grossen Roman: Treffpunkt im Unendlichen, be- 
gegnen). Gegenfiber dem weiterhin lesenwert bleibenden Ro
man: Fertig mit Berlin, bringt Paris fiber mir einen unver- 
kennbaren Fortschritt. Es ist sehr viel von dem Zauber 
Paris’, und seiner Musik auf diesen Seiten eingefangen; um 

werden: eine Fabel ist fiir Kinder nur dann zeei-gnet, wenn 
die padagogischen Elemente ihr vollinhaltlich und komrnen- 
tarlos-deutlich immanent sind, wenn es nicht notig 1st, neben 
die Geschichte eine „Nachdenkerei" zu setzen, die den erzie- 
herischen Gehalt fasst. Trotz diesen prinzipiellen Bedenken, 
darf man Piinktchen und Anton mit guteni Gewissen hoch- 
leben lassen, und enttauscht wind auch der nicht sein, der 
mit den hochstgespannten Erwartungen nach Kastners neuem 
Kinderbuch greift. Enttauschend ist leider. leider der neue 
Dolittle-Band: Hugh Lofting: Doktor Dolittles grosste Reise 
(es zu gestehen, fallt mir, einem treuen Dolittler. bitter 
schwer). Aber — fiat justitia — mag das Herz auch brechen. 
Aus Doktor Dolittle. dem lieben. hilfreichen Tierfreund, der 
mutig und unbeirrt fiir alles kampfte. was von den Zwei- 
beinern zu Unrecht gequalt und missachtet wird, ist ein 
trockener, pedantischer Wissenschaftler geworden, dem die 
Tiere nur noch Objekte sind, urn Studien zu machen, ihre 
Sprache zu erlernen, sich mit Hilfe von komplizierten Appa- 
raten mit ihnen zu unterhalten. Anstatt Taten zu vollbrin- 
gen. zieht er sich fiir Wochen von seiner tieriseben Umgr- 
bung in die Einsamkeit zuriick, um dort mit philologischer 
Akribie Aufzeich.nungen fiber Ausdrucksformen und weisen 
der Schmetterlinge zu machen. Hochsymbolisch scheint es 
mir. dass Dolittle in diesem, dem 7. Band, der seine Erleb- 
nisse erzahlt, die Erde verlasst. um — auf dem Monde seine 
Tatigkeit fortzusetzen. Kehre zuriick. lieber Doktor Dolittle. 
Manner deines Schlages konnen wir auf unserm Stern nicht 
entbehren. dazu gibt es ihrer zu wenig! Wenn man in den 
Pfingstferien durchaus nicht zu Haus bleihen will und es 
vorzieht. Dr. Dolittle bei seiner wissenschaflichen Expedition 
auf den Mond nicht beschwerlich zu fallen, dann kann ich

so mehr anzuerkennen die klare Erkenntnis des jungen 
Helden. der die Tochter des franzosischen Ministers heira- 
tete, dass er zuriick nach Berlin mfisse, Deutschland in die
ser Zeit nicht im Stich lassen dfirfe, da es auf jeden an- 
kommt, und die Entscheidung voraussichtlich nicht in Frank- 
reich fallen diirfte.

Robert Neumann: Das Schiff „Esperance".
(Paul Zsolnay - Verlag, Wien).

Robert Neumann kehrt in seiner neuesten, epischen Ar
beit zur Form seines novellistischen Erstlings, der Rahmen- 
erzahlung: Die Pest von Lianora, zuriick. Die merkwur- 
dige Begebenheit der Pest von Lianora spukt fast in 
alien Erzahlungen Robert Neumann's: In der Hochstapler- 
novella wird sie kurz gestreift, und auch im Schiff „Espe
rance" klingt dieses Thema einmal leicht an. Der Hergang 
begibt sich am Silvestertag auf einem Schiff, das einer inter- 
nationalen Reisegesellschaft zum Entkommen aus chinesi- 
schen Bfirgerkriegswirren dient. Auf dem Dampfer befinden 
sich wie hernach erst, vor allem auch fiir die Passagiere 
selbst, sich herausstellt, 8oo unterirdisch verborgen gehal- 
tene, chinesische Kommunisten, die vor der Nordarmee ge- 
rettet werden sollen. Allmahlich sickert dieser Tatbestand 
durch, und der Alpdruck kommenden Unheils lastet auf den 
Reisenden. Um die innere Unruhe zu fibertauben, erzahlt 
eine kleine Gesellschaft einander Geschichten. Es ist eine 
Atmospharc, ahnlich der von Wilhelm Hauffs Wirtshaus 
im Spessart. Immer wieder schieben sich verzerrte . Chine- 
senfratzen dazwischen, von denen man nicht weiss, ob sie 
in Wirklichkeit auftauchen oder nur gespenstische- Schreck- 
gesichte bedeuten. Das Schiff verschwindet schHesslich, 
gleich dem Fliegenden Hollander, ohne dass die Spannung 
sich lóste, entgegen dem erwarteten, glficklichen Ende. Ent- 
zfickend charmant und seltsam zugleich die Geschichten und 
Anekdoten, die sich die Passagiere erzahlen. Weit beklem- 
mender, atemversetzender die Rahmenhandlung, virtuos ge- 
fiihrt. Schwer zu sagen, ob Wohlbehagen fiber den Humor 
des Buches oder Grauen fiber das (vermeintliche) Rahmen- 
Geschehen fiberwiegen. In jedem Fall erzahlerisch eine emi- 
nente Talentprobe, die heute ihresgleichen sucht. Ich rate 
Keinem, das Buch am spaten Abend oder nachts allein im 
Zimmer zu lesen. Go.
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Junge deutsche Erzahler

2. Akt vor, geradezu marlenenhaft (auch in der satten Tiefe 
des Organs), aber doch auf ganz persónliche Art. Leistun- 
gen, vor denen der Kritiker sich verneigt. (Wie gem tate er 
dies offers vor Madame Theater. Es liegt ganz an Ihnen, 
gnadige Frau!).

Die Auffuhrung der Jenufa durch das Oberlandesthea- 
ter in dieser Notzeit bleibt ein garnicht hoch genug zu ver- 
anschlagendes Verdienst. Mozart (Entffihrung), Wagner 
(Walkfire), Verdi (Aida), Schillings (Mona Lisa), Mark 
Lothar und Cocteau-Milhaud (Der arme Matrose / Lord 
Spleen), schliesslich Janacek Jenufa: Das nenn’ ich einen 
Spielplan und spiele dabei nur allzugern den Jasager. Auf 
Waffenschmied und gar Mignon — hoffentlich doch wohl 
nicht gar als „Goethe-Ehrung" gedacht! — hatte ich gern 
verzichtet; aber es sei zugestanden, dass aus Etatgrfinden 
auch derartige Stficke gelegentlich gegeben werden durfen. 
Von der inzwischen auch in Katowice stattgefundenen 
Lortzing-Auffuhrung — Jenufa muss unbedingt folgen! — 
berichtet mir zudem mein Cewahrsmann, sie sei ausgezeich- 
net gewesen.

tyanx tteftan ^tocto
Das Polnische Theater setzt hocherfretulicherwefce seinen 

Lehśr-Cyklus fort und lasst in einer Spielzeit auf Lustige 
Witwe. Graf von Luxemburg, Paganini als 4. Wenk nunmehr 
Clock) folgen. Cloclo ist in Katowice bisher ein einziges Mai, 
1925. als Gastspiel des Bielitzer Deutschen Theaters in einer 
Sonntag-Nachmittagsauffuhriing gegeben worden. Damals war 
dieses opus, zwischen Frasquita und Paganini entstanden, eben 
neu. Das Buch schrieb — innerhalb dieser Battling ein ganz 
seltener Fall! — nur ein Autor, namlich Bćla Jenbach. naćh 
einem Schwank von Julius Horst: Der Schrei nach dem Kinde 
(1914). Der Gegenstand reizt zu naherer Betrachtung, well 
er weitab von der Schablone liegt und auch innernalb des 
Gesamtschaffens Lehar's eine besoudere Rolle spielt. Die 
Handlung, kurz skizziert: Severin Cornichon, Biirgermeister 
von Perpignan, einem franzosischen Provinznest und alter, 
kinderioser Ehekrfippel, ffihrt heimlich einen auswatidelnden 
Lebensschweif gelegentlich seiner auffallend haufigen Dienst- 
reisen naon Paris, Wahrend er also wieder einmal nach der 
Metropole unterwegs ist, kommt zu Hause ein Brief an, etwa 
folgenden Inhalts: „Lieber Papa, schick' bitte Geld Deiner 
total abgebrannten Cloclo". Papa Cornichon ist namlich vor 
alien whlendes Mitglied in dem Cloclo-Konzem. Cloclo dage- 
ge" rielumworbenes Revuegirl. Madame Cornichon nun, 
v ens Melusine (beileibe keine schone) der zu ihrem 
h an Leidwesen Kindersegen versagt gebFeben. wahnt. 
a Jottergatte verberge ihr einc natiirlicne Tochter. Allem 
burgerlichen Herkommen widersprechend, zeigt sich die Btirr 

germeisterin keineswegs entriistet fiber den vermeintlichen 
Fehltritt des Ehemanns, sie ist vielmehr begluckt fiber diesen 
fix und fertigen Familienzuwachs und eilt selbst nach Paris, 
um als Ueberraschung zum 60. Geburtstag ihres Severin die 
verlorene Tochter im Triumph heimzufiihren. Welche Ver- 
wicklungen sich daraus ergeben, wie die wahre Stellung Clo- 
clos gerade wahrend der Gebwrtstagsovationen, an denen der 
Jungfrauenverein von Perpignan, ja der Minister personlich, 
teilhaben, enthfillt wird, wie allies schliesslich sich in Wohl- 
gefallen auflost, sei hier nicht verraten und bleibe der Phan- 
tasie des Einzelnen fiberlassen. Hochst erfreulich jedenfaMs, 
wie hier mit der Tradition gebrochen, jede Sentimentalitat 
fehlt, ja die Operette sich zuweilen selbst parodiert. Es be- 
deutet geradezu Eroberung neuen Bodens fiir dieses Genre. 
Denn Kleinburgertum und seine verlogene Moral standen in 
der modernen Operette kaum je im Mittelpunkt des Gesche- 
hens. Ganz neuartig auch die Rollenverteilung. Eine Sou- 
brette. 2. Hauptperson eigentlich der Charakterkomiker, 
3. wesentliche Figur die komische Alte, 4. fast schon Neben- 
rolle der Tenorbuffo (keine grosse Diva, keine 2. Soubrette, 
kein serioser Tenor), nur noch sehr witzige Chargen. Recht 
lustig, die Persiflage auf Operetten-Pseudo-Mondainitat: Wohl 
kommen Kavaliere. die Verehrer Cloclo's vor, aber sie wer
den Graf van Monte Christo Prinz von Veuve - Cliquot, Mar
quis von Corneville (ubrigens ohne Glocken), Herzog von 
Moulin Rouge, Vicomte von Grand Marnier, Marschall Ta- 
barim genannt. Das kann man sich wohl gefallen lassen. 
Furchtbar komisch auch die Figur des landilichen Klavierleh- 
rers Chablis. Im 3. Akt trifft sich schliesslich alles in einem 
recht fidelen Gefangnis (wie wir es von der Fledermaus bis 
zu Rene Clair-Auric's: Es lebe die Freiheit!) kennen.

Aber das Buch ist nur Anlass, wesentlich die Musik. 
Auch hier begegnen wir einem vollig neuen Lehar. Der Kom- 
ponist schuf ein musiikalisches Lustspiel, das in seinem Ge- 
samt-oeuvre etwa die Rolle spielt, wie das ungefahr gleich- 
zeitig entstandene Intermezzo von Richard Strauss' in jenes 
Werk (zwischen Frau ohne Schatten und Aegyptische Helena). 
Kammerbesetzung des Orchesters. leichteste Faktur. Ein ent- 
ziickendes Vorspielchen, gegen dessen Ende — gleichsam als 
lever de rideau — ein 10-aktiges poco animato-Thema steht, 
das von einem Herrenchor auf der Bfilstc siitgesummt wird, 
um hernach kein einziges Mai wiederzukehren: Fiir diese wie- 
genden, ganz zarten 10 Takte von unbeschreiblichem Reiz (in 
F-dur) gebe ich mit Vergnugen 10 lebende Operettenkomponi- 
sten. Oder es steht da elm kleiner Walzerrefrain in As (Nur 
ein einziges Stfindchen) gleich im ersten Akt, so nobel und 
sitss zugleich. wie er eben nur Lehar einfallt. Wem gelingt 
noch solch ein Onestep-Uebergang (Modulation von F in D) 
wie die 18 Takte in dem vom Duo zum Solo sich veriiin- 

genden: Geh‘ schfin nach Haus zu Deiner Frau. Der 2. Akt 
begiiimt folkloristisch mit einem wunderhiibschen. provencali- 
schen Lied: Glocken klingen leise... Ein kostliches Terzett: 
Die Familiienlampe parodiert trautes Heim. Im 2. und 3. Akt 
steht je ein glanzendes Couplet: Melusine — von der Werbe- 
zirk s. Z. ereiert — tragt tiberwaltigend komisch vor: Ich habe 
„La Garconne" gelesen (das trug man namlich damals, heute 
halt der gleiche Autor, M. Margućritte bei — Briand...), 
und Severin hat eine ironisch-melancholische Weise zu sin- 
gen: Ein jeder Mensch hat seinen Spleen (hier leider ausge- 
lassen). Aber die 3 ausgesprochenen. grossartigen Schlager 
—- die allerdings noch etwas mehr sind — stehen im 2. Akt; 
der Java: Feurige Tanzer (der Rumba von anno 24) von 
prachtvollem Schwung. der Blues: Pflficke die Rose dir, eine 
Art weiblichen Tauberliedes. von dem betaubenden Duft. einer 
geffillten Rosa. Centifolia und der hinreissend jugendliche Step. 
Rhythmus der Lebenslust: Kinder, es ist keine Sfinde. wenn 
man liebt... Bezwingend. wenn die beiden Themen kontra- 
punktisch in hóchster Maestria miteinander verknupft, im 
Finale II zusaimnenkMngen: in breitem MaSstoso die geige- 
risch gefiihrte Step-Stimme. im Bass die erotisch eindringliche 
Begleitfigur aus dem Blues. Es ware noch spaltenlang zu 
handeln von Instrument ation un d Stimmf fill rung, aber wir 
milssen zu Ende kommen.

Die Wiedergabe geriet reizend. Die Inszenierung (M. Do- 
moslawski) gab sich looker, gelost und, wie stets auf diesem 
Theater, ausserst dezent. Nie etwas Grobes. Larmendes, Ein- 
deutiges. Aufdringliches, alles leicht und selbstverstandlich. 
Sehr amfisante und stilechte Dekorationen Zdzisław Glogier's. 
Ueberragend Domoslawski's Severin Cornichon, von echter 
Komik, grotesk im Aufzug Helena Rozwadowska’s Mesuline, 
wo es angebracht war, gleich ihrem Partner, hochelegant. 
Ansprechend Władysław Jablonski in der wenig dankbaren 
Rolle des Maxime, Nett und ubermutig. nur stimmlich fiir den 
Lied-Blues nicht ausreichend, Marja Korbianska's Cloclo Mu
stache. Zum Schreien spasshaft Marian Jastrzebski's Musik- 
lehrer und die Maskenkostume der Ehreniungfrauen Ausrei
chend das Orchester Jarosław Leszczynski's. Man wiinschte 
manchem Schauspielensemble, dass das Wort darin derart 
pfleglich behandelt wiirde, wie — wirklich etwas ganz Exzep- 
tionelles in einer Operette — die (natfirlich polnische) Sprache 
in Sprechdialog und Gesang. Es wird hier ein elegantes Pol- 
niscli musterhaft deutlich gesprochen.

Ueber eine Neueinstudierung des Grafen von Luxemburg 
am Oberschlesischen Landestheater (in der lediglich die 
Smoking-Revers eines hyper-stilvollen Besuchers nach Trbfle 
incarnat — dem concentrierten von Piver - Paris - dufteten, 
(Snoblesse oblige!) wahrend etwa die Vertreterin der An- 
gble Didier Davidi's Kochbuch zu realisiereii schien, wol-



Literaturkritische Werke
Otto Forst de Battaglia1: Der Kampf mit dcm Drachen.

(Veriag fiir Zeitkritik, Berlin.)
Das Literaturgeschafi- und Literaturtrciben unserer er- 

gotzlkben Zejt ist — daruber bestehen keine Metaungsver- 
schied&nheiitein — versch.eden von deni, was einem gesun- 
den uinu schbpfeeischen Volk geistnotwendige, lebensootwen- 
dige Dichiumg ist. Die ..Literatur" ist so schiecht, dass ihre 
Feinde es eigenthch leicht baton. Es linden sich auch tamer 
Autoren, die den Aiigriff auf d‘ie Literatur zu ihrer Literatur- 
aingeiegenheit machen.

Em soldier Feind ist Otto Forst de Battaglia. Man 
wikrde dem teingeb.ideteu, umsiditigeii und keninwiisreichen 
Literaturkenuer Forst de Battaglia Unrecht tun, wenn man ihn 
nur nach diesem Buch beurtedwi woilte — diesem Buch, 
welches, das sei ohne Umschweife herausgesagt, em gules 
Teil der sclilechtein Machenschaften auiweist, die sein Au
tor am anderen riigt, de Battaglia greift die Geschitsdilettan- 
ten an. die die Historie wie ein FeuiUeton irisieren — num, 
tan ist es gelungen, der Literaturkritik den feschen Schmit 
eines Boulevard-Blattes zu geben, de Battaglia gre.it d.e sem- 
satianslusternen Schriftsteller an: weder seine pathetischen 
Kaipkebuberschriften noch die verspielt koketten, alizu be- 
wusst des Schreibers eigene sprachiiche Gelaufigkeit hervor- 
kehrenden StiAeigentumLchkeiten dieses Buches geben ihnen 
etwas nach. Glaubte Otto Forst de Battaglia, der Trager 
dieses kriegerischen Nanisms, auch kriegerisclie Gesinnung 
beweisem zu mussen? Es ist ihm nicht geltimgen. Das gra- 
ziose Florett, mit dem er mehr herumfuchteilt, anstatt zuzu- 
stechen, lasst den Zuschauern des Schauspiels die amnutigen 
und geschickten Bewegungen des Preisfechters gewiss be- 
wundernswert erscheinen — aber es verletzt nicht. Noch 
schEmmer aber, werrn de Battaglia anstatt des Floretts grft- 
bere Waffe.n nimmt. Er ist leider nicht wahlerisch darin.

de Battaglia, der Kulturpolitik mH Politik verwechselt. 
■pricht in seinem zeitkritischen Buch von „Autoren des Zen- 
trums und der Rechten" — eine Genauigkeit der literatischen 
Grwppierung und Sonderung, wie sie bisher nicht Brauch 
war! Bei seinem Unterfangen, die aus dem polirischen 
Kam,pf entnommenen Begriffe Recbts umd Links auch in 
Kunst umd Literatur amztrwenden, unterlaufen ihm jedoch ge- 
legontlich die ergotzlichsten Irrtumer. die es zweifelhaft er- 
scheinen lassem, ob er tatsdchlich alle Autorem, uber die er 
fachmann ch und scluneidig urteilt, kermt. So erhiilt Kla- 
ges die Rubric Links. Wie er dazu kommt, und wie die 
Linke data korrtra'. wird der Leser vergebi’ich fragen mussem. 
Battaglia blel-bt jede Erklarung schuldig. Aus der mrr- 
christlichen Perspektive lasst sich eine erkennende Kritik 
der zeltgemOssischen Literatur ebensowenig treiben, wie aus 
der marottenmassigen Perspektive Links und Rechts — eine 
Emtgleisung, wie sie einem Schriftsteller von dem geistigen 
Rang Forsts de Battaglia nicht unterlaufen diirfte, und die 
bei ihm, dem gegnerischen Kriliker bolschewistfcchen Lite- 
raturaktivismus. doppelt tadetaswert ist

Das Buch Forsts de Battaglia hat auch VorzUge? Sicher- 
llich. Daran kann bei der Person seines Verfassers kein 
Zweiiel bestehen. Es enthSJt reichen Wissensstoff, mancher- 
lei sachlich Mitteilenswertes, nicht wenig gute Beobach- 
tungen. Schade, dass urns diesmal de Battaglia all das durch 
die Sohiefheit seiner Sicht verleidet hat.

Paul Winter.

etwas sehr emipfehlen: Relse mit Dr. Ueberall. Eine gross- 
artige Route hat der gute Doktor Ueberall zusammengestellt: 
Cropland lern&n wir ebenso gut kennen wie die Sainoa-ln- 
seln. die Sahara ebenso griindlich we die Tiefsee, und unter- 
wegs erfdhrt man noch, wie ein Auto, ein Flugzeug, eine 
Dampimascbine konstruiert sind. was ein Viertaktmotor ist 
und was ein Chassis, wie ein Kreiselkompass aussieht und 
wie ein Taucherschlitten. Technik, das war brs ietzt fur 
mich etwas, wovor man, so schnell es geht, davonlauft; wenn 
Dr. Ueberall sie doziert. bin ich versucht. sie fiir eime „schdne 
Kunst14 zu hal'en. Da wir aber auch mit dem Rakentenfahr- 
zeug. dessen Konstruktion tins Dr. Ueberall in seiner letzten 
Vorlesung erklart. die Reise zum Firmament nicht machen 
kdnnerr. sind wir herzlich froh, dass uns Bela Balazs durch 
sein Buch Das richtige Himmelblau auf die Erde holt. (AUe 
bis Ietzt besprochenen Bucher — mit Ausnahme der beiden 
Flake-Bande — sind im Williams & Co. Verlag, Berlin, er- 
schienen). Und mt diesem Himmelblau zaubert Balazs uns

Weltliteratur der Gegenwart 1890—193X.
(7 Stabe - Verlag, Berlin).

In 2, gut gebundenen, annahernd je 500 Seiten starken 
Binden und einem Erganzungsbandchen, herausgegeben von 
Wilhelm Schuster und Max Wieser, erschien diese Literatur- 
geschichte. Der 1. Band umfasst Germanische und Nordi- 
sche, der 2. Romanische und Oestliche Lander. Natiirlich 
handelt es sich bei diesem Werk, wie bei den meisten Publi- 
kationen des Verlages, um ein populaces Unternehmen. Es 
ist zu sagen, dass die geleistete Arbeit grosse Sorgfalt ver
rat, wenn auch gewisse, unwesentliche Ldcken und Irrtumer 
beim Durchblattern aufstossen. Die Arbeit scheint sich 
hauptsachlich auf die ins Deutsche iibersetzten Werke aus- 
landischer Autoren zu stutzen, weniger auf die Originale. 
Da wird von einzelnen Dichtern und ihren Werken gclcgent- 
lich ausdrucklich behauptet, sic, bezw. andere ihrer Werke 
seien bisher nicht iibertragen, wahrend Uebersetzungen ins 
Deutsche schon langere Zeit vorliegen (England, Frauk- 
reich, Polen usw.). Aber das ist bei solch einem volkstiim- 
lichen Unternehmen nicht ausschlaggebend. Wcsentlich 
bleibt, dass hier nichts von dem leider allzu haufig ander- 
warts auf die Nerven falienden Philologendiinkel, der da, wo 
er garnicht kompetent ist und trotz seinem sauer erworbenen 
Dr.-Titel Oder Redakteur-Stiihlchen nicht die inneren 
MasstSbe besitzt, um uber Kunst sich aussern zu durfcn, 
glaubt, Zensuren austeilen zu mussen, die vor allem dem 
Ausland gegeniiber, das man natiirlich nicht kennt, auf 
Grund eigener Engstirnigkeit und von Scheuklappen beson- 
ders herb daneben zu geraten pflegen. Nichts von diesen 
Peinlichkeiten findet man hier: Im Gegenteil eine sympathi- 
sche Aufgeschlossenheit Landern und Erscheinungen gegen- 
uber, denen die Bearbeiter innerlich moglicherweisc fern- 
stehen, keine Spur von Bildungsphilisterium und sittlicher 
Entriistung. Das Werk ist als ErgSnzung der ebenfalls sehr 
verdienstvollen Deutschen Literatur der Gegenwart des 
zu fruh verstorbenen Werner Marholz gedacht und untcr- 
scheidet sich auch angenehm von der s. Z. hier eingehend 
besprochenen durch den erganzenden Herausgeber verball- 
hornten Weltliteratur von Klabund. Der als Buchcrtafel ge- 
dachte Erganzungsband ist ein vorztiglicher Quellennach- 
weis im weitesten Sinne, der nach Landern gcordnet, etwa 
auch Uebersetzungen und wichtige Zeitschriften nennt.

Ernst Robert Curtius: Franzcsischer Geist im neuen Europa. 
(Deutsche Verlagsanstalt, Stuttgart).

Seinem bereits in mehreren Auflagen vorliegenden Buch: 
Dio literarischen Wcgbereiter des neuen Frankreich, in des
sen Mittelpunkt Romain Rolland, Paul Claudel und Andrś 
Gide standen, Hess E. R. Curtius bereits vor geraumer Zeit 
diesen neuen Band folgen. Hier wird vor allem uber Marcel 
Proust, Paul Valery und Valgry Larbaud gehandelt. Das 
Werk enthalt ausser anderen Aufsatzen (so: Literarische 
Fehden) am Schluss als Anhang Gedichte von Paul Valfiry, 
in deutschcr Uebertragung durch Curtius, die uns im iibri- 
gen durch Rainer Maria Rilke's Nachdichtung bekannt ge- 
worden sind. Immer wieder bewundert man an Curtius das 
sublime Einfiihlungsvermogen, den klaren Geist, den die 
franzósische Form so stark anzieht. Vor allem uber Marcel 
Proust diirfte in deutscher Sprache kaum eine Arbeit existie- 
ren, die so zur Erkenntnis dieses Genies beizutragen ver- 
mochte.

alle Wonnen eines wahren Ktoderparadieses he<rbei. Diese Ge- 
schich'.en sind im besten Sinne aufregend, die Geschehnisse 
verweilen vibrierend in jenem, neutralen Feld, von detn aus 
es zur Katastrophe ebenso nah 1st, wie zum glucklichen En- 
de. Die Wirklichkeit ist dutch soviele Linsen geschickt, bis 
die nur m&rchenhafte Unwirklichkeit einer neuen Realitat 
Platz machen muss. (Hier freffich muss die Frage gestellt 
werden. ob Kinder durch diese unbarmherzige Spiegelungs- 
kunst nicht verwirrt werden konn-en; denn das „richtige 
Himmelblau1* ist gar nicht das richtige Himmelblau, sondern 
nur eine Tusche, aber auch wieder keine Tusche, sondern 
eher eine Art fliissigen Spiegels. der die Eigenschaft hat. den 
Himmel in seiner jeweiligen Beschaffenheit getreu abzwbll- 
den. also mehr auch, als das richtige Himmelblau. well es 
Ja nicht nur die momentane Himmelskonstellation. sondern alle 
folgenden in sich enthalt). Besonders geriihmt zu werden, 
verdienen die Bilder, mit denen Mely Hoffer Balazs1 Buch ge- 
schmiiickt hat, Hier tst endlich eiamal nicht eine von den 

tmzMiIigen, konventionellen Buchillustrationen am Werk, son- 
denn eine grosse, emste Kiinstlerin. Innerhalb der Gattung pa- 
dagogisch belehrender, beziehungsweise marchen- und fabel- 
artiger Jugendschriften sei noch Charles Vildrac: Das Kinder- 
paradies genannt (Erich Lichtenstein Verlag, Weimar), das 
neben den Biichem von Kastner und Balazs freilich nur 
schwer semen Stand behauptet.

Ietzt noch schnell einen Sprung in die Reportagen fiir 
Jugendliche. der sich umso leichter wagen lasst. als es sich 
um ausgezeichneie Bucher handelt. Da gibt es e neo herrli* 
chen Roman aus Berlin NN., ehrlich, unverschnbrkelt und vott 
sauberster Gesinnung, von der wahren aber tiefen Freund- 
schaft zwischen einem Proletarieriungen und einer kleinen 
Zigeunerin erzahlend: Ede und Unku von Alex Wedding 
(Malik Verlag, Berlin). Da sitzt jedes Wort, jeder Ton ist 
echt, das Milieu so vorztiglich herausgearbeitet, dass man 
den Geruch in Ede Sperlings armseliger Mietskasernenwoh- 
nung, in Unkus Zigeuenerwagen zu wittern glaubt. Und was 
sind das fiir gerade gewachsene Kerle: die Unku. Edes 
Schwester Lieschen, sein Freund Maxe, mit dessen Hilfe 
Ede seine® Vater vor Streikbrechertum bewahrt und ihm den 
Weg weist zu der Front, in die der alte Sperling gehort. 
Ueber die Jugenderziehung im neuen Russland geben uns 
zwei sehr schbne Bucher Aufschluss (beide im Verlag der 
Jugendinteruationale, Berlin, erschienen), L. Pantelejews Er- 
zahlung: Die Uhr (von Maria Einstein ausgeziechnet iiber- 
setzt, von Bruno Fuk reizend bebildert) und eine wertvolle 
und ebenbiirtige Erganzung zu Ekks genialein Film: Der Weg 
ins Leben und Helena Bobinskas aufregendes Abenteuerbuch: 
Die Rache des Kabunauri (von Wanda Koch mustergultig aus 
dem Polnischen tibersetzt, mit schbnen Federzeichnungen van 
Ernst geschmiickt). Die Lebensgeschichte des Niko Kabu
nauri von seiner Auffindung bis zur Absolvierwng der Univer- 
sitat wird in primitivem und dabei doch ver Wunderlich ge- 
schlossenen Aufriss erzahlt, seine Entwicklung zum Kom
somolsk. sein gefahrvoller Kampf gegen die mittelalterlichen 
Rilen und vorgeschichtlichen Lebe.isionnen in dem kaukasi- 
schen Gebirgsdbriern deutlich schaubar gemacht. An die
sem Erziehungsromsn aus >m ferne i (ie"-> e.^ li^st sch bei- 
spielhaft das geistige Gesicht des neuen Russland erkennen: 
das ungebrochene, von alien Zweifeln befreite Aufkliircrtum, 
in seinem Mut und seiner Aktivitht so ungeheuer, dass es be- 
rufen und imstande scheint — in weit hoherem Masse, als 
die ..Auikilarungen" in alien anderen Lander’, einen vbllig 
neuen Typ der Menschheit und Gesellschaft zu schaffen. Des- 
halb — und seiner reichen literarischen Quaiitaten wegen — 
halte ich dieses Buch fiir das zweitwichtigste und — sciidnste, 
das uns der letzte Winter im Bereich der Jugendliteratur ge- 
schenkt hat. — Denn als das wichtigste und schonste erschelnt 
mir Rudolf Franks und Georg Licheys Kriegsroman: Der 
Schadel des Negerhauptlings Makaua (Muller & J. Kiepen- 
heuer Verlag, Potsdam — von Moholy-Nagy vorbildlich aus- 
gestattet). Ich bin mir der Grosse meiner Aussage voll be- 
wusst, wenn ich dieses Buch als das erschutterndste und ein- 
drlnglichste Dokument bezeichne, in dem die Zeit von 1914-18 
eingefangen ist. Der Schadel des HSuptlings Makaua, er 1st 
Symbol fiir das, wofiir die Menschen alter Lander morden 
zu mussen und gemordet zu werden glaubten: die Freiheit der 
Meere, die gloire der grande nation, der Schutz der neutralen 
MBchte. der sacro egoismo usw. Noch nirgends sonst wurde 
die barbari'sche SchlMchterei, die sich „der heilige Krieg1* 
nannte, so deutlich wie in diesem Buch, denn von dieser Tat 
gewordenen Sinnlosigkeit hebt sich ab die Gestalt eies klei
nen, unschuldigen Poleniungen, des pamle, der ohne sein Da- 
zutun hineingetrieben wird in den ..grossen Betrieb4*. ihn zu- 
erst In kindlicher Neugier und Ahnungslosigkeit mitmacht, bis 
ihn der Ekel vor der BrutalitSt und das Mitleiden mit der 
gequMten Kreatur die unfrei-will'g genommenen Waffen nieder- 
legen und aus dem wlderlichen Getilmmel fliehen 19sst. Dieses 
Buch sollten alle lesen, in alien Scholen miisste es enrpfohlen 
werden. (ein frommer Traum!). dann gerade die Jugend will 
er la attfrufen zu Vernunft und Wahrheit. Ein trauriges Ver- 
hangnis ware es, wiirde man mit der Kriegsbuchermode auch 
dieses Buch beiseite schieben. Es verdient eine Mil- 
Wonenąuflage; denn nicht nor alle luge nd lichen, auch alle 
Erwachsenen miisste es erfassen. Hier hat der Dienst am 
Kinde sein hftchstes Ziel erreicht: Erziehung zum Menschen- 
tum. Koplowitz.

Der polnische, staatliche Literaturpreis fiir Rostworow
ski. Den staatlichen Literaturpreis fiir 1932 in Hbhe von 
10.000 Zloty erhielt der krakauer Dichter Karl Hubert Ro
stworowski fur sein Drama: Niespodzianka (Ueberraschung).

ten wir das Frack-Cape weltlicher NSchstenliebe breiten... 
iiber eine Unisiglichkeit: Eine Nacht in San Sebastian von 
Ralph Benatzky am Polnischen Theater, in deren Auffiibrung 
der neue Warschauer Tenor sich in keiner Weise als Nach- 
folger fiir den verstorbenen Gustav Chorjan zu Qualifizicren 
vermochte, desgleichen.

Bresfauer Rampen-Blitzlicfit
aus privatem Anlass wenige Stunden in Schlesiens 

Hauptstadt, fiihrt der Weg ins Schauspielhaus. Es gibt dort 
Die Dubarry, Operette in 9 Bildern von Paul Knepler und 
J. M. Welleminsky, Musik nach Carl Millocker von Theo 
Mackeben. Das Buch versucht sich revueartig, ohne altestes, 
witzloses Clichg restaurationsmassiger Haltung (siehe den 
tanzenden Kongress u. s. w.) tarnen zu kónnen. Auch uber 
die Musik ist herzlich wenig zu sagen. Sie weist lyrische 
Ziige, rhythmische Veranderungen, so etwa, wenn ein Galopp 
sich als umgebogener Traumwalzer aus dem Feldprediger — 
wre unnachahmlich trug Julius Lieban 1914 in einer WohltS- 
tigkeitsvorstellung der Charlottenburger Oper dieses: Nur 
ein Traum... vor! — sich entpuppt. Ein eingangs stehendes, 
breites Maestoso schielt verbliiffend mit „2 Marchenaugen" 
nach KMman's Zirkusprinzessin. Hat Emmerich nun gemil- 
lockert oder Mackeben kahlgemanscht? So die Problem- 
stellung. Immerhin weit uber dem „Zeitstiick44: Viktoria 
und — der Husar derselben. Jedenfalls ist das instrumentale 
make up gut gemackebenscht. Die Wiedergabe bewegt sich 
in nichts tiber mittelmSssigstem Provinz-Niveau, bis auf das 
unter Ernst Sommer reich und elastisch flutende Orchester. 
Regie: Robert Nastlberger — Schwamm drfiber! — Dekora- 
tionen kiimmerlich. Nur ein Lichtpunkt: Die Dubarry der 
Rita Georg. Gelegentlich der ersten, in Wien, hernach in 
Berlin gegebenen Proben, nannte ich sie vor mehr, als einem 
Jahrfiinft, an dieser Stelle ungefShr: mit einem Tropfen Massa- 
ry'schen Oels gesalbi, auch in intellektuellem Charme. Sie 
bat sich vokal ausserordentlich entwickelt, ihr Sopran strahlt 
heute suss. Trotz Jugend und Stimmpracht versuchte Rita 
Georg sich kurzlich, gleich ihrem grossen Vorbild, zu Wien 
in einem Sprechstiick: Intimitaten von Noel Coward. Der 
Ehrgeiz lasst echtes Kiinstlerblut nicht ruhen, nie mit sick 
zufrieden sein. Aeusserte die Massary nicht einst, es ver- 
lange sie nach Carmen und Tosca? Auch Rita Georg spielt 
mit dem Gedanken. zur Oper tiberzuwechseln. Die Butterfly 
scheint ihr verlockend. Entziickend, auf ihrem Weg von der 
kleinen midinette uber die Grafin Dubarry zur Geliebten 
Ludwig XV. und damit mSchtigsten Frau Frankreichs Spa- 
lier zu bilden. Dabei ist die Partie in keiner Weise reich. 
Die Georg hat eigentlich nur 2 Schlager: Ja so ist sie, die 

Dubarry... und: Ich schenk' mein Herz.., Aber wie sie. den 

ersten ironiefunkelnd stakkatiert, wie sie das Melos des 
zweiten verstromt, wie sie alles durch den Zauber ihrer 
Personlichkeit bindet, wie sie klug den meistens duramen 
Dialog behandelt, ein W’ort zuweilen im Tonfall ihre Mensch- 
lichkeit enthullt, das ist schon — obwohl an diesem Abend 
eine leichte Ermtidung spurbar wurde, — etwas ganz Selte- 
nes, nahezu Einmaliges in diesem Fach.

Im Alkazar erhascht man um Mitternacht gerad* noch den 
„mutigen Seefahrer" Joachim Ringelnatz, der eigene Ge- 
dichto aus den 3 Reichen — wollte sagen: dreier Jahre 
(soeben bei Ernst Rowohlt, Berlin, erschienen) speech — 
mimt; grosser, tiefer Humor, der in dieser authentischen In
terpretation besonders schwermutig beriihrt, ein haftender 
Eindruck!

(Im Hiltel - Vestibul begegnet man zufallig dem 
dunklen, indischen Tanzer Uday Shan-Kar, auf der Treppe 
gar der blonden giftlosen Henny Porten.

Sag', Liebchen, was willst du noch mehr?...

Schauspiel
Ferdinand Bruckner's Elisabeth von England ist, gele

gentlich der Auffiihrung an Reinhardt's Deutschem Theater, 
Berlin, an dieser Stelle vor mehr, als Jahrcsfrist eingehend 
betrachtet worden, sodass eine neuerliche Auseinandersetzung 
mit dem Werk uberfliissig erscheint.

Die Wiedergabe durch das Oberschlesische Landesthea- 
ter war die beste — um nicht zu sagen die einzige — Leistung 
des Schauspiels in dieser Spielzeit. Ueberraschend gelang 
die szenische Bewaltigung (Buhnenbild: Hermann Haindl) 
unter der Regie William Adelts. Mfigfich, dass der Vorname 
des Regisseurs ihn mit der — Shakespearewelt enger ver- 
bindet. Ernsthaft ist zu bemerken, dass Adelt zu Beginn der 
Spielzeit sich ausdrucklich als Bruckner und Werfel beson
ders verbunden vorstellte, ein Bekenntnis, das uns ebenso 
freute, wie das des II. Regisseurs (und sympathischen Dar- 
stellers) Hanns Kurth zu Schitzler und — immerhin — Mol
nar. Adelt wurde jedenfalls Gelegenheit gegeben, wenigstens 
einen seiner Wiinsche zu verwirklichen. Es ergab sich eine 
zweifellos respektable Leistung. Bruckner schreibt (im Ge- 
gensatz zu seiner mehrstockigen Guckkastenbiihne in Ver- 
brecher) hier vertikale Zweiteilung der Szer,e vor, um gleich- 
zeitig den kontrapunktischen Gegensatz England: Spanien 
zu symbolisieren. Heinz Hilpert hatte sich, wie erinnerlich, 
ziemlich genau an diese Regievorschrift gehalten. William 
Adelt, wohl aus der Not eine Tttgend machend, hatte eine 
teilweisc auch horizontale Dreiteilung bevorzugt. Wir finden 
nun keineswegs, dass etwas darum schon originell sei, weil es 
J tout prix anders gemacht wird. Aber wir sind noch weni 
ger. Pcdanten, Erstens war nun diese Aenderung offefisicht- 

lich nicht aus sensationellen Griinden geschehen, weiterhin 
gab es aber tatsachlich zuweilen eben dadurch besonders 
gelungene Wirkungen. Wenn z. B. in der Hinrichtungsszene, 
die an sich leider der Peinlichkeit eines veristischen Opern- 
Effetto nicht entrat, Elisabeth nicht neben der Mauer „immer 
an der Wand lang" toscahaft kauernd auf „den Kopf des 
Jochanaan" lauert, man vielmehr nur ihren Kopf iiberhóht, 
lichtiiberblendet in der Nacht sieht, dann liegt darin etwas 
grossartig Sinnbildhaft - Irreales, das die innere Wirkung 
dieser Szene gegeniiber der berliner Auffiihrung iibertriffL 
Ebenso finden wir das gleichsam in hóheren Regionen 
Schwebende des bigotten Spanierkonigs, der zuweilen von 
einem magisch-visionaren Licht umflossen ist, ungemein ein- 
dringlich. Hier endlich einmal ist das Szenische durch diesen 
Regisseur restlos gebandigt. In Margarete Barowska be- 
gegnen wir einer Elisabeth von hoher Qualitat. Sie hat das 
Virile, in Herrschsucht Ueberkompcnsierte, ist klug. Nur 
das Daemonische fehlt, ebenso, wie man ihr kaum die Pe- 
trarca-Lektiire glauben diirfte. Aber es ist schon eine Frau 
von Format, die hier auf der Biihne steht. Zum ersten Mai 
gewannen wir auch von Herbert Schimkat (Philipp von Spa
nien) freundlichere Eindriicke. Die Leistung deckte sich 
ungefahr mit der Aufgabe und wirkte geschlossen und wuch- 
tig. Nicht geistig genug Hanns Kurth's Cecil, zu sehr alte 
Schule. Sehr beachtlich Franęis Bacon des unverkennbar 
begabten, stets intellektuell benervten, Alois Hermann, der 
auch das Abgriindige dieser Figur wittern liess. Unzurei- 
chend — aber es hatte schlimmer sein kónnen, wie eigentlich 
zu befiirchten stand — Hans Rewendt's Essex, dem es an 
Reife ingleichen ermangelt, wie an Charme der Jugend. Der 
Darsteller sollte sich hiiten, die Konsonanten s.ets knall- 
erbsenglcich hervorzuschnellen. Lotte Fuhst als Lady Anna 
wohl nicht ganz am Platze, Karin Sylva als Lady Mary 
noch weniger. Total verfehlt in seinem Gejabber Karl Rit
ters ohne Furcht vor Tadel-Jesuitenpater. Aus der Zahl der 
anderen Darsteller, die durchweg ihren Mann stellten, fiel, 
wie stets, besonders angenehm der Sprecher Gustav Schott 
(Plantagenet und Matrose) auf.

Wozu man dagegen Carl Zuckmayer's Schinderhannes 
ausgrub, bleibt unerfindlich. Habcn wir hier das Zutkmayer- 
jahr Oder glaubte man, auf Grund des mit Recht so erfolg- 
reichen Hauptmanns von Kopcnik die Konjunktur ausnutzen 
zu sollen? Jedenfalls erwies sich diese Absicht, falls sie 
bestand, als Fehlspekulation. Katharina Knie „hatten wir 
bereits", dagegen nicht den Fróhlichen Weinberg, dessen 
Auffiihrung, auch vom Erfolgsstandpunkt aus, entschicden 
zu begriissen gewesen ware. Nun diinkt uns der Schinder
hannes neben Katharina Knie das schwachste Biihnenwerk 
des Autors. Es ist grossenteils undramatisch, gelegentlich 
więderum ręisscrisch, ideologisch absolut unklar uud zerfah-



Puccini
Zu dem Buch von Richard Specht 

(Max Hesse's Verlag, Berlin).

Alexandra David - Neel: Helllge tied Hexer.
(Verlag F. A. Broc-khau-s, Leipzig.)

Erne Frau, Euro-paerim, Wissenschafterin, Ret.gionsfor- 
scherin zieht aus, um im Herzen Asien's, tin Tibet, ihren Stu
diem nachzugehen. Ohne Scheuiklappen, m.t denen die Dog- 
tnen e.nes Glaubenisbekcnntaisses den Hick emengen, beo- 
bachtet, print, sucht, sinmi, erlebt sie in dieser fremden Welt. 
Sie begm-ugt sich nicht damit, zuzuschaun. Emgewe.hte in 
Gesprachen auszutorschen, sie reist nicht „sight - seeing". 
Sie gibt fur 14 Jahre ihr Eurupaerium voliig aut, vor dem 
sich d,e Seele des Landes und der Leute verse hi lessen wiir- 
de. Sie treibt im Aeusseren und in ihrer Lebensweise so 
griindiich Mimikri, dass eingeborene Tibetaner sie nicht tnehr 
ais Frem-de betrachten. Als Bettelpilgerin zieht sie durch 
das umwirtliche Land, in dem man wochenlang wandert. ohne 
auf Menschen zu stossen, von Schneestiirmen ha.fi) verweht. 
ven Trockenheit ausgedorrt, von Regengiissen fast ersauft. 
Sie hat merkwfirdige Erlebnisse mit Menschen, deren seeli- 
sche Krafte uber ein uns unerklarliches Mass hinausgehen. 
Dort aber in der klaren durchsichtigem Hbhenluft Tibets sind 
naturliche Vorgange, was in jeder anderen Atmosphare 
umheimlich ware. Z. B. die Fahigkeit. „Botschalt am dem 
Winde" zu schioken! So nennen es die Tibetaner, wenn sie, 
nur durch seel.sche und gedankl.che Konzentration, jeman- 
dem liber weite Entiernungen bin Nachricht geben. ohne 
schriftliche oder botemmiindliche Mi’tte.lung. Alexandra 
David-Neel besucht Kloster, in denen wahrhaft fromme, ge- 
lehrte, mit unfasslichen Kraften begabte Manche ebenso hau
sen wie Hokus-Pakusmacher und Ausbeuter der Dummen, die 
nicht aJlewerden. Sie sucht beriihmte weiise Lamas in ihren 
Einsiedeleien auf, — ganz in ihre Gedankenwelt versponnene 
Menschen. deren religiose Besessenheit sie zu der seltsamen 
gewalttfitiigsten Unterfochung des Korperlichen bringt. So 
gibt es viele, (Lung-gom-pas heissen sie) die, sich in Trance 
versetzend, laufen, fast schweben — ungeheure Strecken 
ohne Ermiidumg in einom steten phantastisch schnellen Tempo 
2‘U.ruckiIegen konmen. Oder andere, die das Tumo ausfiben: 
d. h. sie brtagen es durch Uebungen und Konz ent ration so 
weft, dass sie im kalten (iochgebirgswinter, mangelhaft be- 
kleidet, sich ohne Schaden der Kalte aussetzen, in Eiswasser 
getrankte Tiicher an ihrem Leib trooknen, kurz — in ihrem 
Korper willkurlich eine so starkę Warme erzeugen konnen, 
dass sie dem Frost garnicht spiiren und gegen seine Wirkung 
gefeit sind. Die bewundernswerte Frau beschrankt sich 
nicht darauf, seiche Menschen zu sehen und auszuforschen, 
sondern wie e'.n ven seiner Wissenschaft besessener Arzt mit 
einem neuem Medi'kament, einer neu entdeckten Heilmethode 
oft erst am eigenen Korper experimentiert, so versucht sie 
selbst den Dingen auf den Grund zu kommen, indem sie sich 
iiir 5 iange Wintermonate in eine einsame Felshohle zwrflck- 
zieht, um dem Tumo zu leben. Und tatsachlich gelingt ihr 
diese weitgeheinde Unterjochung des Korpers unter die Krafte 
ihrer Seele, ihres Willens, ihrer Gedanken. Beim Lesen des 
Buches fin-det man bestatigt. dass eine komfortable Wohnung 
mit elektriischem Licht, W. C. und Radio, dass Freundes- 
kreis, Theater und Zeitungen doch nicht so alleinseligma- 
chend sind, wie der Mitteleuropaer annimmt. Haben wir nicht 
fiber der fortschrittlichen Entwteklung der Technik die Ent- 
■wicklung der Menschenseele etwas vernachlassigt? Der Lama 
bedarf keines Radioapparats, wenn er „Botschaft auf dem 
Winde" zu senden vermag, und kemer Zentralheizung, wenn 
er Tumo hat. Ich glaube. dass der Umweg fiber Rationalis- 
mus, Technik, Wissenschaft auch urns schliesslich vor das 
grosse Tor fiiihrt, das ,,Mystik“ heisst und dem Geist, nicht 
aber einem Patentschlussel, sich offnen wird.

Das Buch ist gut iibersetzt, und so klar und sachlich ge- 
schrieben, dass man das Gefuhl hat. es handle sich tatsfich- 
lich um ganz alltagiliche Dinge. Der Mitteleuropaer ffirchte 
nicht, einen Leitfaden fur schwarze Magie oder eine Recht- 
fertigung fiir alien Irr- und Aberglauben in die Hand zu be- 
kommen. Djes Buch schrieb keine Sektiererm, sondern eine 
Forscherin, und sie schliesst es ab mit den Worten: ,,ein er- 
klartes Wunder ist kein Wunder mehr“.

Stefa Katz.

Axel Munfhe: Das Buch von San Michele^
(Paul List Verlag, Leipzig.)

Ein kchwedischer Arzt erzfihlt hier von seiner Welt. 
Fragmentarisch, zusammemhanglos. aber immer beispielhaft 
sieht er Schicksal an Schioksal. eine gauze Kette menschli- 
cher Leiden, Schwdchen und Torheiten, phantastisch oft und 
ungeheuerlich. doch stets mit einer verbliiffenden Menschen- 
kenntnis dargestellt. Das Wundervollste an dem Buch ist

Go. Es berfihrt fast eigenartig, dass In Deutschland, 
dem Land wissenschaftlicher Erfassung Allen und Jedes, 
so viel Zeit verstreichen musste, bis ein umfangreicheres 
Werk uber Puccini geschrieben wurde, Gewiss, wir besitzen 
ausser der Briefsammlung eine ganze Reihe von Werken 
verschiedenster Art uber den gróssten und einzigen Trium- 
phator der Oper seit Wagner und Verdi, zumeist in italieni- 
scher Sprache und auch da erst grosstenteiis nach des Mae
stro Tode erschienen. Eines dieser Bficher — das von Ar
noldo Fraccaroli — ist auch ins Deutsche iibersetzt worden. 
Aber auf Deutsch im Original besassen wir bisher nur eine 
kleine, wenn auch ausgezeichnete Puccini-Monographie Adolf 
Weissmann's und — als Kuriosum hier verzeichnet, vor eini- 
ger Zeit erst an dieser Stelle behandelt — die biographische 
Erzahlung: Der Tod des Meisters von Walter Schroder; 
daneben allerdings vor allem die in dem Sammelband: Die 
romanische Oper der Gegenwart von Julius Korngold ent- 
haltenen, grundlegenden Analysen der Opern Puccini's, und 
das entsprechende Kapitel in Oscar Bie's Werk: Die Oper, 
auf die Richard Specht in seinem Literaturnachweis mit 
Recht u. a. verweist.

Specht wiederum ist uns vorzuglich als Biograph von 
Gustav Mahler, Johann und — Richard Strauss, interessan- 
ter- und bezeichnenderweise auch von Arthur Schnitzler und 
Franz Werfel bekannt. Das festzustellen erscheint nicht un- 
wichtig, um die innere Beziehung zwischen Biograph und 
Biographiertem aufzuzeigen. Specht muht sich um Darstcl- 
lung von Leben, Mensch und Werk. Er naht sich seinem 
Gegenstand mit spurbarer Liebe, die uns um so wertvoller 
dunkt, als der Autor bekennt, ursprunglich in das Horn der 
wiitenden Puccini-„Vernichter“ gestossen und erst in Jahren 
diese Wandlung zum Positiven an sich erfahren zu haben. 
Man merkt Specht oft eine Verliebtheit in seinem Gegen
stand an. Aber der Wert des Buches besteht darin, dass 
Specht absolut kritisch bleibt, die SchwSchen und Unzulang- 
lichkeiten Giacomo Puccini's klar erkennt, um seine wahre 
Bedeutung in desto helleres Licht rucken zu konnen. Wie 
gut Specht das Wesen Puccini's erfuhlt, geht daraus hervor, 
dass er unter vielen anderen, eingehend aufgestellten Analo- 
gien etwa wenn auch nur blitzweise, auf Schnitzler, Leh^r, 
Erich Wolfgang Korngold zu sprechen kommt. Daran spurt 
man die intuitive Erfassung des Phaenomens Puccini. Mit 
grósster Riihrung liesst man wieder einmal in dieser Dar- 
stellung das Leben Puccini's, das an sich wie ein Opern- 
Roman, bei alien lichten Momenten mit dem unausblciblich 
durch Vorhalt sich ankundigenden, tragischen Puccini-Finalc 
enden muss, erfahrt teilweise ncue Episoden, findet Zusam- 
menhange aufgezeigt, stimmt mit der Dcutung der Wcrke 
fast restlos uberein. Wie richtig ist die stindige, fast ver- 
zweifelte Bemuhung Puccini's um den adaequaten Stoff fest- 
gehalten, wie klar tritt uns die Erscheinung des Menschen 
in all seinem Menschlich-Allzu-Menschlichen entgegen!

Gewiss ist die Darstellung im Stil feuilletonistisch, offen- 
sichtlich ganz bewusst und gewollt. Aber das ist eben der 
homogene Klang fiir eine Puccini-Biographie. Sicher hatte 
man den Gegenstand auch durch Soziologen-Schweiss ,,er- 
ledigen" konnen. Nun, das ware einem barbarischen Auf- 
spiessen von Butterfly fur den Sammelkasten gleichgekom- 
men, alter Schmelz der Fliige ware zerstórt worden. Wie 
gut, dass dem nicht so ist

Einige kleine Irrtiimer und Fluchtigkeiten seien fur das 
etwaige (und hoffentlich baldige) Notwendigwerden einer 
Neuauflage richtiggestellt: Auf Seite 19 heisst es: „Zu Be- 
ginn der zwanziger Jahre. 1921 oder 1923“ sei Puccini an- 

serne Liebe zum Kreaturlich-Einfachen, zu Kindern, Hunden, 
Lapplandern und weltvergissenen, italienischen Inseln (San 
Michele). Dabei sind die Episoden so geschickt komponiert, 
dass sie sich wie ein einziger Roman lesen. Im ganzen, z. 
B. in der meisterhaften Schilderung einer Begegnung mif 
Maupassant, ist A. Munthe fast ein zweiter Ludwig Schleich. 
Es 1st dasselbe bezaubernde Vertrauen auf sich selbst und 
ein Gliick, dieselbe liebenswfirdige Art des Plauderns.

Das Buch hatte einen sehr grossest Erfolg in England 
und Amerika. W. Emrich. 

lasslich der Erstauffuhrung des Trittico in Wien gewe- 
sen. Zweimal nach dem Kriege war Puccini in Wien: Zur 
deutschen Urauffiihrung seiner 3 Einakter an der wiener 
Staatsoper und der eine Woche voraufgegangenen, gleich- 
falls deutschen Urauffiihrung der Rondine (Schwalbe) an der 
Volksoper, Oktober 1920, ferner genau 1. Jahr vor seinem 
Tode zur Erstauffuhrung der Manon Lescaut an der Staats
oper. Zu Seite 35: Puccini ist nicht am 22. Dezember, son
dern am 22. Juni 1858 geboren. Auf Seite 40 spricht Specht 
von den Einfliissen der Vorfahren Puccini's auf diesen, die 
durchweg Kirchenmvsiker waren. Er kommt auf Tosca 
und Schwester Angelica, vergisst dabei aber das gelegentlich 
komponierte, ungedruckte Requiem in memoriam Verdi und 
die Totenmesse in der Jugendoper Edgar, die Toscanini iibri- 
gens bei Puccini's als nationalem Trauertag begangener Bei- 
setzung in der Kirche dirigierte. Auf Seite 58 meint Sp., Puc
cini's Opernerstling Le Villi sei seines Wissens fiber Italiens 
Grenzen nicht hinausgedrungen. In Wirklichkeit wurde diese 
(im Deutschen Schwarzwald — nach Heinrich Heine's Flo- 
rentinischen Nachten — spielende) Oper 1889 in Hamburg 
aufgefiihrt, es existiert sogar ein gedrucktes, deutsches Text- 
buch davon. Zu Seite 70: Die Urauffiihrung der „Willis" 
fand nicht 1894, sondern 1884 in Mailand statt. Zu Seite 95: 
Es hatte erwahnt werden konnen, dass die Gelegenhcits- 
komposition, das l-satzige Streichquartett: Crisantemi, da 
von ihm die Rede ist (ich liess es zusammen mit den beiden 
i-satzigen Menuetten durch das Hennig-Quartett 1921 in 
Breslau óffentlich zur Auffuhrung bringen), 2 Themen aus 
der Oper Manon Lescaut enthalt. Auf Seite 187 wird be- 
hauptet: Wahrend der Instrumentation des Madchens aus dem 
goldenen Westen wendet sich Puccini auf der Suche nach 
einem neuen Stoff an Maeterlinck, dessen Pelldas und M£li- 
sande er in Musik setzen wollte, aber das diistere Marchen
spiel ist schon an Debussy vergeben. Dieser Tatbestand 
scheint aus folgendem Grunde ausgeschlossen: Die Wild- 
westoper wurde 1910 in New York uraufgefuhrt, also wird 
man die Instrumentation in die Jahre 1909/10 verlegen miis- 
sen. Selbst die Urauffiihrung der vorangegangenen Oper, 
Madame Butterfly, erfolgte 1904, die der Debussy Oper aber 
bereits— 1902 an der Opdra Comique in Paris. Es ist 
wohl anzunehmen, dass Puccini innerhalb von 9 Jahren im- 
merhin die Existenz der beriihmten Oper Debussy's zu 
Ohren gekommen sein diirfte. Ja, in eben diesem Madchen 
aus dem goldenen Westen spurt man ganz deutlich Debussy's 
EinflUss. — Im Literaturnachweis schliesslich vermissen wir 
das einzige, grosse polemische Werk gegen Puccini von 
seinem Landsmann Fausto Torrcfranca: G. P., e 1'opera inter- 
nazionale (1912), in dem Wagner gegen G. P. ausgespielt wird 
und das englische Puccini-Werk von Wakling Dry (1906), 
ebenso eine der allerersten. wenn auch bescheidenen Huldi- 
gungen fiir G. P.: Die kleine Studie von Gfiza Csath. die 
iibrigens aus dem Ungarischen auch ins Deutsche iibertragen 
wurde. Dagegen waren mir die darin genannten Arbeiten 
von Arnoldo Bonaventura und Vittorio Gui fiber Puccini, 
desgl. die Publikation der Mailander Scala gelegentlich der 
Urauffiihrung von Turandot nicht einmal als existent be
kannt.

Ich bekenne, die 225 Seiten auf einen Zug verschlungen 
zu haben. Das schSn ausgestattete Buch (in der Reihe: 
Klassiker der Musik) ist, zudem schón illustriert, mit Fak- 
similes versehen, Frau Alma Mahler gewidmet

Mit freudiger Spannung darf man der innerhalb der sel- 
ben Reihe vom gleichen Autor fur das Friih.iahr angekiin- 
digten Claudo Dsbussy-Monographie entgegenharren.

Nina Smirnowa: Marfa. — Deutsch von Erich Bbhm. 
(Brich Reiss Verlag. Berlin.)

Es steht uns eine grosse Mode des Antizivilisationismus, 
der beto-nten Feindschaft gegenfiber den geistig-geselhgen 
Werten bevor. Die Asphaltreportage ist abgelebt. Also auf 
nach Texas, nach Grftnland oder Sibirien! Wer aui den ge- 
schickten Einfall kotnmen wird. die wildheisse Liebe eines 
PelzjSgers mit einer Indianerin am Mackenzie-Fluss oder ei
nes nach Sibirien verschickten HolzlMllers mit einer gelben 
Tungusenfrau zu verrootanen, wird sich billigerweise auf

Ten, und das Volkhaft - Bodenstandige wirkt als absolute I 
Mache. Wie der Hauptmann von Kópenik in irgend einer I 
Weise von Hauptmann's Biberpelz uns herzukommen scheint, I 
jedoch einen selbstandig gelungenen Wurf darstellt, so diirfte 
fur den Schinderhannes Hauptmann's Florian Geyer Vorbild 
gewesen sein. Aber man scheut sich fast, diese beiden 
Werke in einem Atem zu nennen. Doch wozu sich bei einem 
langst erledigten Friihwerk Zuckmayer's aufhalten, der in- 
zwischen so giiltige Proben seines Kdnnens abgelcgt hat!

Die Auffiihrungen von Elisabeth und Schinderhannes 
geschahen gewissermassen Bruck um Zuck. Im Schinder
hannes gab es einige sehr schone, bildhafte lichte Momcnte. 
Der Rest ist chaotische Dramaturgie und Larm. (Viel Larm 
um Nichts).

Ueber eine Morgenfeier unter der Devise: Sonderlinge 
auf dem Theater, in der der Dramaturg des O/S-Landesthea- 
ters — bezog er sich selbst eigentlich in diesen Titel ein? — 
Prinz Eugen, der edle — Pardon, selbstverstandlich Dr. Karl 
Ritter um einige Miniaturszenen aus 5, teilweise noch nicht 
uraufgefiihrten, zeitgenóssischen Dramen, die durchweg dcr- 
art unoriginell waren, dass sie schon garnicht die Spannung 
in diesen ausserordentlich sein sollenden Rahmen vertrugen 
oder, wie Bilfinger's Rauhnacht und Ringelnatz’ Flaschc, 
besser ungekiirzt im Abendspielplan erschienen waren, licht- 
volle Ausfiihrungen rankte, kann mangels Niveaus der Gc- 
samtdarbietung an dieser Stelle nicht gehandelt werden.

Die vorziigliche Auffuhrung von Paul Schurek's Stras- 
senmusikanten (Der rasende Sperling), einer meisterliche 
Ziige weisenden Komódie stark volksstuckhaften Ein- 
schlages, nachstes Mai mehr.

Goethe: Faust I.
Mephisto: Alexander Moissi.

In einer festlich gemeinten Auffuhrung des Landes- 
theaters ging zu Beuthen vor ausverkauftem Hause Goethe's 
Faust 1. mit Alexander Moissi in der Rolle des Mephisto 
als Gast in Szenc. Da in der demnachst stattfindenden kat- 
towitzer Auffiihrung des gleichen Spielkfirpers Ludwig V/fill- 
ner als Fau't gasticren soli, behalten wir uns vor, auf beide 
Veranstaltungen gemeinschaftlich zuruckzukommen.

Konzerte
Wenn wir versuchen wollten. zu liberschanen, was das 

Goethe - Jahr. das als sclwnstes Paradoxon in diese Unze?t 
fallt — welche weltbewegendcn Entscheidungen mag 1932 
wohl bergen! — zahlcnmassig an Veranstaltungen mannig- 
fachster Art bereits gebracht hat, dann brauchten wir selbst 
bei knappster Aufzahhing einen atisserordenlichen Rautn — 
ganz zu schweigen von dem. was alios uniter dor Konmnarkc 
Goethe-Ehrung uns noch winkt.

Literarisch erscheint uns als erfreulichstes Ergebnis das 
Vorliegen des 50. Tausends von Friedrich Gundolf s Goethe, 
(Georg Bonadi Verlag, Berlin), der auch von kfihnen Mfinnern 
u. a. Phraseuren unerreichtcn Goethe-Deutung und die soeben 
als 2. Baind der Reihe: Deutsche Dichtung, herausgegeben von 
Stelan George und Karl Wolfskehl, ersclbenene 3 Auflagc 
(cbenda) der authentrschen Auswahl van Goethe's Gedichten.

Von den Gocthe-Feiern. die Katowice in diesem Winter 
bisher erlebte, stehen noch der Goethe-Abend Richard Witt- 
sack's und vor allem die festkehe Auffuhrung der Robert 
Schumann'schen Faust-Szenen ta guter Erinnerung.

Wenn Thomas Mann, entgegen einem bedingt ge- 
gebenen Versprechen seinen Goethe-Vortrag in Katowice — 
im Anschluss an seinen prager Besuch — t ef bedauer- 
licherweise nicht halten konnte, so liegt dies weniger an 
seiner naturgemfiss uberaus starken Inanspruchnahme eben 
durch das Goethe-Jahr, als an einem Regie-Fehler lokaler Or- 
ganisat.onen, der. sich bei rechtzeitiger und enfsprechender 
Aufnahme der gegebenen Initiative zweifellos hatte vermeiden 
1 assen

Die Vortragsfolge des Konzerts von Lotte Leonard, bilde- 
ten durchweg Lieder auf Verse von Goethe. Im Vordergrund 
standen eine Gruppe Beethoven'scher Vertonungen Bekannt- 
lich hat Goethe ja den congenialen Beethoven, nicht gebuh- 
rend gewfirddgt und dem Zeltge-nossen — Zelter den Vorzug 
gegeben. Ausser dem KISrcben-Liedern aus Egmont gab es 
MaiFed, Wonne der Wehmut und Nahe des Geiiebten, als 
bemerkenswerte Erstauffuhrung mit 4-h3nd!gen Varationen 
Diesen Gesangen reihten sich ebenso reich. nicht nur an Zahl. 
Goethe-I ieder von Franz Schubert und Hugo Wolf an Da- 
zwischen lag e'n romantisches Terzett. ndmlich Felix Mendels- 
sohn-Partholdy, Carl Loewe und Robert Franz.

LSsst sich eine idealere Vortragsfolge nach Wort und 
Ton vorsteHen? Lotte Leonard 1st. nicht zuletzt in Katowice 
seit langem als eine der vornehmsten KonzertsSngeritmen 
bekannt, sehr geschdtzte Solistin in Oratorien. Durchgefct'gte 
Erfassung des Gegenst-andes. Kultur des Vortrages. Stilempfin- 
dem, Ffllle und Klang der Stimme s’nd hbchsten Ranges Die 
Snpranistin wird ihre Goethe - Ltederfolge dieses Jahr 
150 Mai in U. S. A. vortragen und damit auf das Wirksams'e 
und WiPdigste fiir dmrtsche Kunst werben, einen der stSrk 
sten Aktivposten, den das verarmte Deutschland heute ein- 
zusetzen vermag. Frau Leonard, die iibrigens vorziigfich an- 
gezogen war, ist immer noch im Vollbesitz ihrer schfinen 
Stlmm’ttel. nur scheint ihr die Tonbildung bereits einige 
Schwlerigkeiten zu verursachen, wie ein leider emstantes 
Detonieren verriet. Aber man war In d;eser Zeit ohne Mu
sik dankbar fiir dem im Ganzen hnhen, kunstlerischer Genuss. 
en dem slcherlich anch der Partner am Fliigel. Frnz I ub- 
rk-h — besmiders delkkat in Hugo Wolf — nicht geringen An- 
teil hatte.

Wenn gewissermassen als Ersatz fiir den im Januar ab- 
gesagten Abend Edwin Fischers der Pianist Leopold Muenzer, 
mit reichlichem Vorscliusslorbeer angekiindigt. auf dem Po
dium erschien, so ist gleich eingangs zu sagen, dass diese 
Bntschadigung in keincr Weise befriedigte Eine Riesenvor- 
tragsfolge, die nahezu fur zwei Klavierabende ausgereicht 
hatte. Rameau, Scarlatti. Beethoven, Chop-in. Liszt. Szyma
nowski, Prokoffiew. anstatt des ursprunglich versprochenen 
Ravel, Debussy — zudem von all diesen Koinpon sten gleich 
mehrere, bezw. umfangreiche Werke, daruber hinaus noch 
Zugaben.

Was nun zunSchst die Innehaltung des gedruckten Pro- 
gramms anlangte, so ist festzustellen. dass die Reihenfolge 
dcr Komponisten und deren einzelner Werke fast stets ohne 
vorherige Ankiindigung umgestellt wurde, so dass teilweise 
ganz andere, als die angezeigten Werke — so etwa statt 
der a-moll die h-moU-Mazurka von Chopin, um tin einziges 
Beispiel des halben Dutzend nicht angesagter Aenderungen 
zu bezeichnen, zum Vortrag gelangten. Man kann von einem 
Laienkonzertpublikum nicht erwarten, dass es so etwas weiss 
oder gar merkt. Die armen Opfer halten dann etwa Debussy 
fiir Prokoffiew. dessen immer w'eder servierter Marsch aus 
der Liebe zu den 3 Orangen nachgerade zu Orangeade aus- 
gepresst anmutet, als ob es nicht von dem gleichen Kompo
nisten etwa den famosen Marsch op. 12.1 in f-moli gabe!

Nun zur Wiedergabe des Progratnms: Leopold Muenzer 
verfiigt fiber einc durchaus nicht alltfigliche Technik. Sein 
Spiel steht jedoch unter zwei ungiinsfgen Sternen Der Pia
nist legt durchweg ein rasantes Tempo ein u-nd sebein* kein 
Piano, geschweige denn ein Pfaniss'mo, zu konnen Wenn 
er Rameau interpretiert wird vor dem inneren Auge nichts von 
dem barocken Figurenwerk schaubar. Hier, wie bei Scar
latti. fehlt alles Spielerisch-Leichte. und wir wahnen. e-ncm 
musikalischen Nurmi - Training beizuwohnen. In Shnlichem 
Tempo, auf hier schon gar nicht mbgliche, Susserliche Art 
wird Beethovens (sogenannte Wa!dstein-)Sonate C-Dun op. 
53, bewSlti-gt. Nichts von wahrer Grfisse, frtam-scr.em R ngen 
wird vermit'elt, (Lang mfr noch tm Ohre halit rener Klang 
von Eugen d'Alberts schfipferfscher Nachgestarrti.ng der Sona
tę). Zitckt unser Herz nicht schmerzlich. wenn wir den ro- 
nVan'ischen Ruf. 'ones g!e:chsame: Verweilc doch. .. des Pon- 
rln-Them"* verneh-r-en? Bei Mncnzers frosfgeio ^mel SHer- 
d:ngs bFeb man eiskalt bis ans Herz hinan. Als haltbar er- 
wies sich immerhm seme Chonm-Atislegimc Sie ger:et e'-en 
so fern Wemhlich-ZcfFcssendem, wie sachlicher Eisge'-fihlt- 
he't, vielmehr auf mfinnliche Art. Aber das Pathetisch Ilin- 
relssende bheb hier aus.

Es wfire sclmde. weiw solch cln unverkennbares Talent 
nicht n'-ch umle: .ten sollte. Ob es von der Deutschen Thester- 
gemeindc organisatorisch sehr geschickt war, am gleichen



Mamsuoi oder auf David Herbert Lawrence ais seine Vor- 
ganger be ruf en.

So ist angeblich nicht ztiviel gesagt, wenn man be- 
hauptet, Nina Smirnowa habe mit ihrem Roman Marfa das 
weibliche Gegenstiliok zu Hamsuns Pan geschaffen. Zuviel? 
Neto wirklich nicht. Wir kónnen sagen: es iśt damit nichts 
gesagt.

Der Roman schildert eine Frau. unter einzigartigen Ein- 
flussen aufgewachsen, frei von alien kleinmachenden Hem- 
mungen der Gesellschaft, eine Verachterm der Menschheit, 
stark wie das Leben selbst, das sie so liebt, dass sie urn 
seinetwegen den Tod nicht fiirchtet. Also das fet das Pro- 
gramm. Na. gut. Und wie ist das geschildert, beschrieben, 
gedichtet? Natur und Freiheit sind grosse Worte, die Kraft 
der Nina Smirnowa reicht nicht aus» sie mus zu rnehr. ais 
Worten zu machen. Ihr Roman 1st das, was er gerade nicht 
sein will, ein literarisches Erzeugnis.

Schleclite Literatur am Anfang, wo verfehlterweise die 
ganze Genealogie der Heldin — also historische Ableitung — 
aufgeboten wird, breit, zerfahren, unkompakt. Weniger 
schlechte Literatur im eigentlichen Mittelteil. Einige feine 
Beobachtuingen aus der Kindheit eines Madchens lesen wir 
mit Freude, Der Schluss ist undicht. Das Ganze unuber- 
zeugend.

Die Autorki ist Russin, Jungę Russin. Die Feststellung, 
dass eime jungę Russin diesen Roman geschrieben hat, ist 
jnteressanter.'ais Inhalt und Darstellung des Inhaltes dieses 
Romans. Hat es eine russische Revolution gegeben? Dieses 
Buch weiss nichts von ihr. Dieses Buch schildert Russland, 
wie die Autorem vor der Revolution, die Masslosigkeit, Un- 
bandigkeit des -russfechen Menschen, die weltverlassene Ein- 
samkeit und den wiihlerischen Nihilismus der „russisohen 
Seele“. Daran, dass eine Revolution stattgefunden hat, die 
es sich zur Aufgabe machte, jener Masslosigkeit Zweck, 
Ziel, Sinn und Fimfjahresplan zu setzen, mahiiif nichts in dem 
Roman. Daran, dass eine Revolution stattgefunden hat, 
mahnt nichts — ais vielleicht der Umstand, dass die uner- 
sattlich lebende, gegen alle Bindungen der Gesellschaft, der 
Menschheiit, sich aufbaumende Hauiptgestalt dieses Romans 
eine Frau ist. Die Frau ist nicht die Schwester der dosto- 
jewskischen, masslosen Mamnergestaiten. aber sie hat einen 
Tropfen von ihrem Blut. Paul Winter.

Karin Michaelis: Eine Frań macht sich frei.
(Gustav Kiepenheuer Verlag. Berlin.)

Karin Michaelis streut verschwenderisch ihr Fiillhorn 
fiber die Welt. Im Jahre 1930 zwei oder drei Bucher, 1931 
das vorliegende. Wie in: Herr und Madchen, leben Figuren 
einen Tell ihres Lebens uns vor, Romanhelden, konstruiert, 
ttnwahr. Oder grbt es wirklich Frauen, die sich von ihren 
Mannern den Tag liber in Zimmer einsperren lasscu, die in 
den Wald gefiihrt werden, wo der Gewehrbehaftete neckische 
Mordspielereien auffiihrt? Nebenbei schreibt die Heldin am 
dem Boden ihres Hauses Romanę, gedrangt von ihrem Da
mon. Und was treibt den Wiiterich Mann? Eifersucht, blin- 
de Vers tri cktheit. Sie verschattet sein Hirn, strtodbergisch 
schaumt er liber, heimgesucht von Paroxysmus, will einen 
Oder viele Ehebriichc beweisen, wo wahnschctolich nichts zu 
beweisen 1st. Und seltsamerweise bringt sein Opferlamm, 
(siehe das Opferlamm Flora in: Herr und Madchen) doch 
die Kraft auf, plotzEch nach alien Vcrgewaltigungen sich frei 
zu machen. Sie sucht nach Rache, aber nicht an ihrem 
Manne, sondern an dem umstrittenen Ehebrecher (war cr 
eimer?) den' das Schicksal, o deus -ex machina, vor ihre Fiissc 
von einem ungebandigten Ross sturzen lasst. Nun folgt die 
Heldin ihrer dichterischen Berufung.

Wesenloser Schein breitet sich, Pliantasterci treibt ftppige 
Bliiten legt das Buch dicht neben Courths-Mahler.

Nur eines flammt hinter den Marionetten auf, — die stiir- 
mische Gewalt der Leidenschaftlichkeit der Karin Michaelis 
selbst, das heilige Feuer ihres „heiligen Feuers", ihr Mitge- 
fiihl fur Leidende und Kampfende, — dem man allcin und ein
zig glaubt. Hilde Jellen.

Kiirschner's Deutscher Literaturkalender 1932.
(Verlag Walter de Gruyter & Co., Berlin).

Alle 2 Jahre wieder kommt der neue Ktirschner. Im 46. 
Jahrgang liegt das uber 1.000 Seiten starkę, fur die gesamte 
Feder, bezw. Schreibmaschine flihrende Welt unentbehrliche 
Nachschlagewerk vor. Die Zahl der verzeichneten Schrift- 
steller ist auf tft 9.000 gestiegen. Fortgefallen ist die Ueber- 
setzerliste, aljes andere erganzt und z. T. erweitert. Unter 
den 6 abgebildeten Schriftstellern finden wir Carl Zuckmayer 
und Manfred Hausmann. Im Uebrigen lasst sich, wie stets, 
diesem dicken, handlichen, rotgebundenen Literaturkalender 
nur Freundliches nachsagen, was in diesem Metier nicht im- 
mer allgemeine Uebung sein soil...

Abend in Król. Huta Haydns Jahfeszeiten aufzufuhren und 
so sich sel'ber Konkurrenz zu machen, blei.bt eine offene Frage.

In einem Morgenkonzert erscheint auf dem Podium der 
russische Pianist, Nikolai Orlow, dessen Name an das be- 
rlihmte, russische Kronjuwel erinnert. Orlow's aussere Er- 
scheinung ist schlank und hager, sein Anzug ausserst salopp: 
Tabackbrauner, einreihiger Sacco, weicher Hemdkragen, 
langer Binder; nichts weniger, denn dem Anlass entspre- 
chender Aufzug nach herkómmlicher Auffassung.

Das Programm auffallend ahnlich dem des wenige Tage 
zuvor stattgefundenen Klavierabends von Leopold Muenzer. 
Aber — um es nur gleich zu sagen: Es ware fast blasphe- 
misch, beide Pianisten in einem Atem zu nennen. (Mildern- 
der Umstand fur Muenzer: Er hatte nicht solch ein herrli- 
ches Instrument (Foerster-Fliigel) zur Verfugung, wie Or
low). Nicht erst nach Nummer 2 der Vortragsfolge, den 
auch von Muenzer gespielten, 3 kleinen Sonaten von Sca- 
latti, merkt man den ungeheuren Unterschied; bereits nach 
den ersten 10 Takten des zu Eingang stehenden Handel 
spurt man gefangen, was hier sich ereignen wird: Das fast 
Unbeschreibliche dieses Spiels. In eben dieser Passacaglia 
Handels reicht die Scala der Tonschattierungen vom Cem- 
balohaften bis zum Orgelklang. Verhaltenes Temperament 
und Kultur des Anschlags stehen wohl vergleichslos da. 
Ueber welch ein Piano verfiigt dieser Pianist! Aber auch bei 
den- stąrksten Forteausbriichen wird Orlow ebenso wenig 
jemals larmend, wie eben sein p und pp nie sauseln. Man 
muss hier schon an die Tonbildung eines Geigers denken. 
Denn wir wahnen, bei Chopin zuweilen Harfe und Glocken
spiel, bei Prokoffiew und Strawiński Schlagzeug zu hóren. 
Wann wohl hatte man Beethoven's Sonatę op. 31,3 see3en- 
hafter erlebt, wann Chopin verinnerlichter und grosser in 
aller Zartheit? Noch tags darauf, mitten im Larm des Zeit- 
geschehens, ist alles aufgewlihlt von dem schmerzlich-scho- 
nen Ereignis dieses Konzerts, fehlt es an Abstand, liber das 
in sich Aufgenommene geordnet auszusagen. Es ist wahr- 
lich keine Uebertreibung, dass in dem atemlos hingegebenen 
Publikum wahrend des Trauermarsches der Chopin-Sonate 
sehr erwachsene Manner schaubar wurden, die — in der Tat: 
kein schoner Anblick! — weinten, wie Kinder, dass Frauen, 
aufgelost von diesem Beethoven-Spiel, das Parkett voriiber- 
gehend verliessen. Unfasslich, wie Órlow alle Stile gleich 
vollendet beherrscht, wie er die Modernen — neben den oben 
Erwahnten Rachmaninow, lie u. a. zugegebene, grosse Scria- 
bin-Etude, Szymanowski, Polens grossten, lebendeji Kompo- 
nisten, ja den grossten — polnischen Musiker seit Chopin, der 
dessen Linie fiber Debussy weiterffihrt —■ wie Orlow also 

lie Zeiten und musikalischen Landschaften ingleichen mei- 
steL TTnd. wie stets, wenn alle irdische Bindung gelost, das 
Gu'.tlKhc unhebt: Nirgends wird aussere Kraftanstrengung 

Schnitzler - Vrauiflihrungen aus detn Nachlass.
Zur Schnitzler-Gedachtnisfeler, die Ende Marz stattfindet, 

werden im Deutschen Volkstheater Wien, durchwegs neue 
Werke aus dem Nachlass des Dichters zur Darstellung gelan- 
gen. Den Anfang macht ein Binakter, der den gealterten 
Anatol zeigt und sich Anatols Grossenwahn betitelt. Daran 
schliesscn sich die tragische Posse Die Morderim und die ein- 
aktige Konwdie Die Gleitenden, ferner zwei dramatische Dia- 
loge. die den Titcl Eine liberspannte Person und Halb Zwei 
flihren. Die luszenierutig leitet Heinrich Schnitzler, der Solrn 
des Dkhters.

Professor Unrat, der nach Heinrich Mann's gleichnami- 
gem Roman von Erich Ebermayer dramatisiert wurde, wird 
bereits von Mauprey ins Franzósische fibersetzt. Es ist nicht 
ausgeschlossen, dass die pariser Urauffuhrung noch fruiter 
stattfindet, als die deutsche am Burgtheater, Wien.

Die Mutter, ein Lehrstuck (nach dem Roman Maxim 
Gorki's) von Bert Brecht, gelangte durch die Ernst Josef 
Aufricht-Produktion (Gruppe junger Schauspieler) in Berlin 
zur Urauffuhrung. Die Uraufffihrung von Bert Brecht's be- 
deutendem Schauspiel: Die heilige Johanna der Schlacht- 
hofc soli in Koln erfolgen.

Die Biirgschaft, Oper von Caspar Neher und Kurt Weill, 
hatte bei der Uraufffihrung an der Stadtischen Oper, Berlin 
einen ungewóhnlichen Publikums- und Pressecrfolg.

Das Unaufhorliche, ein Oratorium von Gottfried Benn 
und Paul Hindemith, hatte bei seiner Uraufffihrung in Mainz 
und den folgenden Wiederholungen in Berlin usw. ausser- 
ordentlichen Erfolg.

NEUE URTEILE;
Tempo:

Die Oberschlesische „Buch- und Kunstrevue", cine 
einzigartige wertvolle und aktuelle. deutsche Literatur- 
zeitung, die beste in deutscher Sprache in Polen, 
feierte ihr ffinfjiihrige's Jubiiaum. Von ihrem Stamm- 
sitz in Kattowitz aus bedeutet sie fur alle Deutschen 
in Polen einen wertvollen Kulturbesitz. (Nr. 63. Ber
lin, 15- 3. 32-).

Frankfurter Zeitung:
Die „Buch- und Kunstrevue" der .AVirtscliafts- 

korrespondenz. fur Polen*' i®t nun seit fiinf Jahren be- 
miiht, den Lesern griindliche Uebersichten aus den Ge- 
biete-.n des Theaters, der Literatur und bildenden Kunst 
zu geben. In den ncuesten Numtmern werden Corbu
sier, deutsche Erzahler, Theater in Berlin, Kino, Musik 
besprochen. ferner Romanę der Ehe-Krise, Gedichte u, 
a. Die Deutschen in Polen mid in den Grenzlandern 
haben am d-er Revue einen Flihrer, dor sie vielseitig 
unterrichtet mid mach Moglichkeit das Wesentllche an 
sich zieht. — Nr. 94-96 vom 5. II. 32.

Prager Presse:
,,Buch- und Kunstrevue", die liiterarische Beilage 

der Kattowitzer ..Wlrtschaftskorrespomdenz fiir Polen", 
beging vor kurzeni das fiiinfjahrige Jubiiaum ihres Er- 
scheimens. Das umsichtig geleitete Blatt erfiillt eine 
wichtige kulturelle und volkerversohnende Mission, der 
deutsch lesende gebildete Pole erfahrt aus seinen kur
zem. stets sach’lichen Berichten alles Wissenswerte liber 
die Neuerscheinungen der deutschen schónen Litera
tur. — 20. I. 32.

D e Fackel:
(Herausgeber Karl Kraus), Wien,

zitiert, wie auch in friiheren Jahren zu wiederholten 
Malen, in Nr. 868-873 (Marz 1932) die Buch- und 
Kunstrevue und weist diesmal auf den Leitaufsatz des 
Herausgebers: Unwesentliches und wesentliches Thea
ter in Berlin, aus der Nr. v. 30. I. 1932 besonders hin.

Erich Ebermayer:
(in einem Schreiben):
„.... Entdecker und Fórderer eimer Generation....." 
Leipzig, 15. VI. 31.

spfirbar; der Laie kónnte mcinen, das alles sei wohl garnicht 
so schwer. Da erst namlich beginnt Kunst, wo alle Erden- 
schwere fiberwunden ist. Nichts Nur-Virtuoses klingt in 
Orlow's Spiel, es ist stets hóchste Offenbarung (vielleicht 
dfirfte man ihn mit dem Geiger Hlibermann vergleichen, falls 
Gegeniiberstellungen erwiinscht waren), und Kritik kann 
hier nur Ausdruck tiefsten Dankes, hóchster Bewunderung 
sein.

Hindus spielen und tanzen
Moonlight on the Ganges 
My little Hindoo...

Wenn im Anschluss an die Pariser Kólonialausstellung 
auf ihrer Europatournee die Hindutanzgruppe Uday Shan- 
Kar und Simkie mit einefn Hindu-Orchester 56 verschiede- 
ner, original indischer Instrumente auch unser Ohr, vor 
allem aber unser Auge einen Abend entzfickte, so soli keines- 
wegs hier Gelahrtheit postuliert, von indischer Kultur, die 
uns, Gott sei's geklagt, nicht nur raumlich unendlich fern 
liegt, geschwafelt, nicht einmal ein indisch-instrumentales 
und choreographisches Kolleg gelesen werden. Ja, wir wol- 
len selbst davon absehen, die Gesetze indischer Harmonie- 
lehre zu erórtern. Gesagt sei lediglich, dass ein holder Mar- 
chenzauber aus 1001. Nacht unsere Sinnc umgaukelte, dass 
diese ganz schlichten Klange, die kaum ais Musik im euro- 
paischen Sinne anzusprechen waren, unser Herz rfihrten, 
absolute Eigenart dieser Tanze und Tanzspiele, deren imma- 
nente Voraussetzungen uns leider fehlen, uns betórten, Adel 
der Geste, Fluss der Linie, Makellosigkeit der Kórper, vor 
allem des schónen, hoheitsvollen Uday Shan-Kar und seiner 
anmutigen Partnerin Simkie, soweit sie sich uns nicht hfil- 
lenlos darboten, durch berfickende Kostfime unterstrichen, 
faszinierende Wirkung auslfisten. Etwas Wcihevolles, der 
Eindruck hóchster Reinheit, ging von diesem Abend aus. 
Es hiesse, den Schmelz eines Schmetterlingsfliigels verletzen, 
wolltc man sich auf herkommliche Art mit dem Dargebote- 
nen befasseh. Wenn man indes allcin oder in harmonischer 
Gemeinschaft am Abend bei gedampfter Beleuchtung etwa 
die eingangs mottohaft zitierte Revellerplatte auflegt, hat 
man einen schwachen Abglanz jener Hindugruppe. (And 
I kiss you and caress you...).

Marek Weber
Als ziemlich kleiner Gymmaslast vor dent Krlege war es 

eitier meiner sehnlichs'ten Wiinsche, Sotinabend abends (am 
Hand von Sonntag - Sich - Ausschlafen - Konmen) — selbstver- 
standlich „in Begleitwg Erwachsener" - in's kattowitzer 

Ritfen Sie Herrn Plim, „die erste ..Cabaret-Oper" von 
Marcellus Schiffer und Mischa Spoliansky, gelangte am Ca
baret der Komiker, Berlin, zur Uraufffihrung.

Leben in dieser Zeit, ein Bfihnenwerk von Erich Kastner 
und Edmund Nick, wurde von vielen Biihnen, u. a. dem 
Staatstheater Berlin, zur Auffiihrung erworben und bereits 
in Darmstadt gespielt.

Die Abenteuer der Kascha heisst die Bfihnenfassung, 
die Alexander Lernet-Holenia seiner Erzahlung: Abenteuer 
eines jungen Herrn in Polen fur die Auffiihrung am Theater 
in der Josephstadt, W’ien, selbst gegeben hat.

EINGEGANGENE BUECHER
Edouard Peisson: Eine verlassene Frau. Universum- 

Bficherei fiir Alle, Berlin.
Erich Kastner: Piinktchen und Anton. (7.—12. Auflage). 

Williams & Co., Berlin.
F. W. v. Oertzen: Das ist Polen! Georg Muller, Mfinchen.
H. v. Wedderkop: Rom (Was nicht im Baedeker steht). 

R. Piper & Co., Mfinchen.
Ferdinand Bruckner: Timon. S. Fischer, Berlin.
Jakob Wassermann: Lukardis. S. Fischer, Berlin.
Gerhart Hauptmann: Vor Sonnenuntergang. S. Fischer, 
Max Beer: Die Reise nach Genf. S. Fischer, Berlin. 
Victor Margueritte: Aristide Briand. S. Fischer, Berlin. 
Klaus Mann: Treffpunkt im Unendlichen. S. Fischer, 
Klau:: Mann: Kind dieser Zeit. Transmare-Verlag, Berlin. 
Erika Mann: Plagiat. (Biihnenmanuskript). Oesterheld 

& Co., Berlin.
Erika Mann I Richard Hallgarten: Jans Weihnachtshiind- 

chen.
Erich Ebermayer: Professor Unrat (Komodie nach Hein

rich Mann, Georg Marton, Wien).
Theodor Heuss: Hitlers Weg. Union Deutsche Verlags- 

gesellschaft. Stuttgart.
Georg Zemke: Bannmeile des Lebens. Die Rabenpresse, 

Berlin.
Joseph Delteil: Don Juan. Jacob Hegner, Leipzig.
Dr. Eugen Muller: Judentum und Zionismus. J. P. Ba- 

chcn, Koln.
Der grosse Herder: Bd. I & IL Herder & Co., Freiburg.
Hanns Meuter-Paul Therstappen: Amerika singe auch 

ich. Wolfgang Jess, Dresden.
Hermynia zur Miihlen: Das Riesenrad J. Engelhorns 
Romain Rolland: Stirb und werde! J. Engelhorns Nachf., 
Cherry Kearton: Die Insel der 5 Millionen Pinguine. 

J. Engelhorns Nachf., Stuttgart.
Stefan George-Karl Wolfskehl: Goethe. (Deutsche Dich- 

tung 11. Band). Georg Bondi, Berlin.
Margot Starke: Junge Menschen heute. E. P. & Co., 

Wien.
Kasimir Edschmid: Slidamerika wird photographiert, 

Velhagen & Klasing, Bielefeld.
Ernst Glaeser / F. C. Weiskopf: Der Staat ohne Arbeits- 

lose. Gustav Kiepenheuer, Berlin.
Rudolf Schlichter: Zwischenwelt. Ernst Pollak, Berlin.
Lilly Grafin zu Rantzau: Sprung fiber den Schatten.

G. Grote, Berlin.
Alfred Neumann: Narrenspiegel. Propylaen-Verl., Berlin. 
Theodor Lessing: Jfidischer Selbsthass. Jiidischcr Ver

lag, Berlin.
Kfirschner's Deutscher Literaturkalender 1932. Walter 

de Gruyter & Co., Berlin.
Joseph Hergesheimer: Bergblut. Ernst Rowohlt, Berlin.
H. R. Knickerbocker: Deutschland so oder so? Ernst 

Rowohlt, Berlin.
Bernard von Brentano: Der Beginn der Barbarei in 

Deutschland. Ernst Rowohlt, Berlin.
Joachim Ringelnatz: Gedichte dreier Jahre. Ernst Ro

wohlt, Berlin.
Dr. Hans E. Priester: Das Geheimnis des 13. Juli. Georg 

Stilke, Berlin.
Kurt Hiller: Der Sprung ins Helle, Wolfgang Richard 

Lindner, Leipzig.
Paul Einzig: Der Krieg der goldenen Kugeln. Deutsche 

Verlagsanstalt, Stuttgart.
Martin Maurice: Die Revolution der Reichen. Paul Zsol- 

nay, Wien.
Johann Fabricius: Abenteuer in Venedig. Paul Zsolnay, 

Wien.
Hans Wahl / Anton Kippenberg: Goethe und seine Welt. 

(In 580 Bildern). Insel-Verlag, Leipzig.
Mauricy Gottlieb: Mappe. (26 Reproduktionen). Chri

stoph Reisser's Sóhne, Wien.
Leos Janacek: Jenufa. (Klavierauszug und Textbuch). 

Universal Edition, Wien.

Cafe Monopol — von dem Manfred Georg amlisainterweise be- 
hauptete, hier liigen die Feuilletons auf dem Fussboden — zu 
gehen, um eines der damals dort konzertierende-n (Cafśhaus- 
mttsik kam, meiner Eri-nnerung nach, etwa um 1910 auf), her- 
nach fast durchweg beriihmt gewordenen Salon- und Tanz- 
orchester zu hóren, unter denen slon auch lange Zeit — Ma
rek Weber befand. (Jugenderimnerungen eines alien Mannes). 
Der Name Marek Weber bedeutet heute, wie es so schon 
heisst. ein Programm, und so durfte es nicht wunde.r neh- 
men, wenn sein einziges Konzert in O.-S., jenseits der Greu
ze, im grossten Saal voti Beuthen trotz der Ungunst der 
Zeit uberfiillt war. Marek Weber mit seinen 15 boys, der 
sich in letzter Zeit auch im Radio in den Vordergrund ge
spielt hat. von Angesicht zu Angesicht zu sehen und zu hó
ren, ist wirklich nicht ohne. Man kónnte mit tierischem Ernst 
ruhig scharfste, kiinstlerische Masstabe an dessen Klangkor- 
per legen. Denn virtuose Beherrschung jedes einzetaen In
struments, kammermiusikalische Feinheit, homogene Zusam- 
menschweissung des Ensembles verstehen sich von selbst. 
Was Marek Weber heute macht, ist im Grunde kaum noch 
Jazz, ohne dass die zuweilen improvisatorische Behandlung 
eines oder des anderen Instruments, also das wesentlich jazz
like — wie uns der Jazz die stets begliickende Form der 
commedia dell ‘arte in der Musik zu bedeuten scheint — ver- 
kannt werden sollte. Bei M. W. ist heute alles gefalligst re- 
touchiert, auf Platin gesetzt, siiss umschmeichelt; er serviert 
uns keine scharfen drinks, keine Prairie-Oyster, sondern slisse 
Flips und siiffige Cocktails, die weniger stlmulieren, denn ein- 
lullen. Darum hóren wir vorherrschend sanft wiegende, wie
ner Walzerklange und -traume, von den Straussen liber Zieh- 
rer. Dostał bis zu dem was Wunderbares sein miissenden Dr. 
Ralph Benatzky und Kalman Emmerich — merkwiirdigerweise 
wird Franz Lehar, trotz lebhaftem Protest eines einzelnen 
Herrn aus dem Publikum, totzuschweigen versucht. Daneben 
steht naturlich auch behutsam synkopierter 2/«-Takt, haupt- 
sachlich Ufa-Tonfilmzauber, dazwischen etagesprengt Violin- 
soli feinster Salon-Provenieniz von Dvorak bis Rachmaninoff. 
Hot stomp a la U. S. A. hórt man nicht. das wird leider 
kaum noch getragen. Wisst Ihr auch, warum ...? (Lieb Va- 
tcrland, magst ruhig sein.)

Wie dem immer sei! All diese Patisserie wurde mil so- 
viel Liebenswiirdigkeit und Witz serviert, Hess uns so auf- 
gehen in den „Wonnen der Gewohnlichkeit" (Thomas Mann 
mag verzeihen, in diesem Zusammenhang zitiert zu werden), 
dass wir Marek Weber, der die ihm riicksichtslos abgeforder- 
ten Zugaben bei eisigem Saal mit einer kleinen Miitzenpati- 
tomime von der Liebe der Matrosen beschloss. auf die Fra
ge, ob es uns gefallen habe. rundheraus die AntwoU ertei- 
len: „Jawohl. Herr Kapitan!" frango.


