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i Znaczenie targów katowickich
Na południowo - zachodnich kresach Rzeczy

pospolitej Polskiej, przy wschodniej granicy nie
mieckiej i Republiki Czechosłowackiej w pobliżu 
Austrji i Węgier — leży obszar ziemi o powierzchni 
ok. 4.234 km.' i zaludnieniu 1.320.000 mieszkańców, 
dziwnie przypominający swą konfiguracją, jak gdy
by „małą Amerykę". Podobieństwo tej odwiecznie 
polskiej ziemi do Nowego Świata unaocznia nietylko 
jej kształt geograficzny, lecz także żywe tętno or
ganizmu nawskroś przemysłowego, gęsty las strze
listych kominów fabrycznych, kłęby dymów, łuny 
ogniste, oraz warkot wind i stukot kilofów w pod
ziemnych kopalniach węgla.

Setki fabryk, przedsiębiorstw prztwórczych 
i handlowych okręgu przemysłowego dostarcza 
w normalnym okresie gospodarczym znaczne ilości 
półfabrykatów i przetworów, oraz gotowych wyro
bów konsumentom krajowym i zagranicznym. Naj
gęstsza u nas sieć kolejowa i pocztowa, doskonałe 
gościńce i szosy asfaltowe, wzorowe gospodarstwo 
rolne — przyczyniają się znacznie do podniesienia 
wartości tej zachodniej połaci Polski.

Przemysł i ziemia śląska tak wspaniale rozwi
nięte. jako potężny producent posiadają wszelkie 
warunki i szanse, by najtaniej i najekonomiczniej 
stworzyć właśnie u źródła, tj. na tutejszym terenie, 
wielką coroczną rewją swej wytwórczości, jako 
konsument — zaś mają uzasadnione prawo żądać, 
by ubiegający się o nich dostawca zaprezentował 
im tu na Śląsku, dobry i tani towar.

Jak powszechnie wiadomo, nowoczesnym spo-< 
sobcin reklamy i transakcji handlowych na całym 
świecie, oraz wybitnym probierzem podaży i popytu 
dóbr są przedewszystkiem racjonalne Targi i Wy
stawy, a w związku z przedstawionym powyżej 
obrazem i warunkami nasuwa się logiczna konkluzja, 
że właśnie na ziemi śląskiej odbywać się mające 
Targi mają wszelką uzasadnioną gospodarczą rację 
bytu.

Tą myślą kierowane Śląskie Towarzystwo Wy
staw i Propagandy Gospodarczej w roku 1930 pier
wsze rzuciło hasło „Targów Katowickich", a w cza
sie od 14-go maja do 5-go czerwca 1932 r. urządza 
z rzędu III. Targi Katowickie, zorganizowane pod 
hasłem popierania wytwórczości krajowej, która 
bierze w nich udział w ok. 90 proc, zgłoszonych wy
stawców.

Trzeba żywić nadzieję, że Targi Katowickie 
oparte doiyćhćzas wyłącznie na własnych siłach 
spełnią w okresie przesilenia właściwe gospodarcze 
zadanie, przyczynią się do zwiększenia obrotów 
handlowych i wzmogą konsumeję rynku wewnętrz
nego dla rodzimych wyrobów.

Oby w obecnych czasach tak' trudne a jednak 
aktywne wysiłki wymienionego Towarzystwa, jako 
organizatora Targów Katowickich zasłużyły na 
najbaczniejszą uwagę i realne poparcie tych wszyst
kich czynników, które przywiązują rzeczywistą wa
gę do ożywienia życia gospodarczego w kraju.

Dr. Jerzy Łaszcz.

Dysproporcje
Rzecz o Polsce Przeszłej i Obecnej.

Ostatnio ukazało się dzieło Eugeniusza Kwiat
kowskiego, b. Ministra Przemysłu i Handlu, obecnie 
gener. dyrektora Państwow. Zakładów Azotowych 
w Mościcach p. t. „Dysproporcje", — Rzecz o Pol
sce Przeszłej i Obecnej. — Znana nam jest dzia
łalność Kwiatkowskiego jako długoletniego Ministra 
Przemysłu i Handlu, która odznaczała się wielką 
ruchliwością, energią, ekspanzją oraz orientacją, 
także w stosunkach ogólno-europejskich. Jemu za
wdzięczamy rozbudowę Gdyni, którem to zagad
nieniem specjalnie się zajął. Każde jego wystąpie
nie cechowała ogromna trafność, i na łamach nasze
go pisma mieliśmy niejednokrotnie sposobność omó
wienia jego prac ekonomicznych. Był on ponadto 
I-ym ministrem, który okazał wielkie zrozumienie 
dla handlu i zwrócił uwagę na niedocenienie tego 
czynnika w życiu gospodarczem.

Po ustąpieniu jako minister wrócił do swego za
wodu, skąd wyszedł, a mianowicie do najważniej
szej placówki gospodarczej, jaką jest Fabryka Zw. 
Azot, w Mościcach. Na tym odcinku oddaje się on 
nadal swej zawodowej pracy, nie zapomina również 
o całokształcie życia gospodarczego, czego do
wodem jest ostatnia jego praca p. t. „Rzecz o Polsce 
Przeszłej i Przyszłej". Dzieło to obejmuje przeszło 
300 str. jest jedynem swego rodzaju dziełem histo- 
ryczno-porównawczem. Przechodzi ono bowiem 
dzieje Polski dawnej na podstawie studjów, przy
taczając wyjątki wybitnych pisarzy dawnej Polski, 
jak Modrzewskiego, Orzechowskiego, Staszica, 
Lelewela, Kolłontaja i wielu innych. Czytając dzieje 
dawnej niepodległej Polski, ma się wrażenie, że są 
one żywem odbiciem obecnych stosunków. Jest to 
dzieło tak podstawowe, że stanowić powinno pod
ręcznik dla każdego i o żywości tegoż świadczy ta 
okoliczność, że można je kilkakrotnie z tern samem 
'zainteresowaniem czytać. Zbyt daleko doprowadzi
łoby szczegółowe omówienie tego dzieła, na co 
brak nam miejsca, ograniczymy się jedynie do tej 
części, która odnosi się do życia gospodarczego, 
przytaczając przykładowo jego poglądy na poszcze
gólne problemy gospodarcze.

Opisując stosunki gospodarcze dawnej Polski 
przytacza błędy przeszłości, któremi jesteśmy jak 
gdyby dziedzicznie obciążeni. Opisując m. in. stosu
nek społeczeństwa polskiego do zagadnienia podat
kowego, wskazuje na to, że „z jednej strony cecho
wał nas patrjotyzm, a z drugiej strony całkowita 
negacja najelementarniejszych obowiązków wobec 
Państwa. Gdy zachodziła konieczność świadczeń 
na rzecz rzecz Skarbu Państwa, klasa panująca 
oglądała się, jakby się uchylić chciała od przyjętego 
zobowiązania lub przenieść ten obowiązek na cudze 
barki. Mieli je przedewszystkiem ponieść ci, któ
rzy nieobecni byli przy uchwalaniu tych podatków, 
a mianowicie mieszczanie". Jako przykład przy
tacza podatek „podymny", który szlachta miała 
ponieść, a gdy się o tem dowiedziała, zaczęła 
jaknajprędzej kasować kominy, po kilka ognisk 
do jednego komina sprowadzając, nie dbając 
o to, że grozi to niebezpieczeństwem pożaru, byle 
tylko nie dać 5 zł. dla kraju. Gdy w 1661 r. Sejm 
uchwalił subsydjum, wzgl. podatek na rzecz Pań
stwa, tenże nałożony został na handel przez opłatę 
6 proc, od szacowanej przez Komisję wartości to
warów. Mimo to zawezwano pod grozą konfiskaty 
całego towaru, „by kupcy towarów żadnych nie

podwyższali ponad taksę zwyczajną", w obawie, by 
pośrednio podatku tego nie zapłaciła szlachta.

Jak więc widzimy był handel w daw Polsce 
całkiem upośledzony i nie zaszła wcale żadna zmia
na w tym kierunku w odrodzonej Polsce.

Naprowadza następnie grzechy, jakie ciążyły 
na dawnej niepodległej Polsce, do których zalicza 
się doktryneryzm, lekceważenie praw, deptanie 
ustaw, władz i wyroków sądowych. Podnosi zaś te 
grzechy z tego powodu, ponieważ „każdy przeciętny 
obywatel uważa, że odzyskaliśmy niepodległość po
lityczną, nowe niczem nieobciąźone Państwo i cał
kowicie oderwane od przeszłości".

Przechodzi następnie długi okres niewoli, pod
czas której do zestarzałych obciążeń dołączyły się 
nowe. Już w pierwszych latach, twierdzi autor, na
szej samodzielności weszliśmy na historyczną drogę 
przerzucenia naszego ciężaru utrzymania Państwa 
na miasta przemysłowe i handel, rękodzieło i sfery 
pracownicze. Na podstawie statystyki wykazuje, 
że przemysł i miasta są nieproporcjonalnie obciążo
ne. Przechodzi następnie statystykę zawodową 
Polski i wykazuje, że w. Polsce, w porównaniu na
wet z Danją, uważanej za kraj klasycznie rolniczy, 
jest dwukrotnie większy odsetek ludności z pracą 
na roli. Stan obecny w tej dziedzinie, jak twierdzi 
autor, jest tak opłakany, że nie trzeba w Polsce ni
kogo przekonywać. Odbiciem tego stanu rzeczy 
w rolnictwie, są stosunki panujące w handlu w Pol
sce. W handlu, obroty są tak nikłe, iż najbardziej 
fantastyczny procent zarobku na jednostce towaru, 
daje w sumie dochód wystarczający zaledwie na 
utrzymanie rodziny kupieckiej na stopie proletariac
kiej. Dość podobnie, twierdzi autor, kształtuje się 
sytuacja w przemyśle, który właśnie bezpośrednio 
przed kryzysem przeprowadził szeroką reorganiza
cją, modernizację dla potanienia i powiększenia pro

dukcji, pozbawiony jednak środków nie przetrzy
muje wyjątkowo ciężkiej sytuacji i znalazł się je
dnak nad brzegiem przepaści.

Zgodnie z tytułem dzieła „Dysproporcja" wy
kazuje autor szereg dysproporcyj w naszem życiu 
gospodarczem. Jedną z tychże jest dysproporcja 
między wagą i wartością naszego eksportu i im
portu. Import do Polski jest wagowo nieznaczny, 
wartościowo natomiast wielki, eksport zaś od
wrotnie.

A więc płyną do Polski produkty, oparte o pol
skie surowce, do których dołączona została obca 
praca, podwyższająca nieraz wartość towaru dzie
sięciokrotnie. Jest to bowiem aksjomatem ekono
micznym, że im bardziej oddalamy się od surowca 
a zbliżamy się do produktu ostatecznego, tembar- 
dziej i temprędzej wzrasta w progresji geometrycz
nej wartość pracy uldzkiej w towarze. Rezultatem 
tego stanu rzeczy jest to, że w krajach, stojących 
na najniższym poziomie rozwoju ekonomicznego, 
w krajach o surowcowej strukturze gospodarstwa 
społecznego robotnik i pracownik umysłowy jest 
i musi być wynagradzany źle, ceny towarów goto
wych muszą być wysokie, rozwój konsumpcji jest 
znikomy i powolny, a stopa życiowa ludzi jest ni
ska. Bogactwo narodów łączy się przedewszyst
kiem z procesem przeróbki surowców na produkty 
ostateczne i z organizacją wymiany towarowej, po
stawioną na wysokim poziomie. Kryzysy uderza
jące w surowce i półprodukty są znacznie cięższe 
i dłuższe, niż kryzysy, którym ulega produkcja koń
cowa. Nawet wówczas, gdy cała Europa, a wraz 
z nią i my, przeżywała okres pomyślnej koniunk
tury, byliśmy zmuszeni wywozić nasz węgiel, naftę, 
sól, cukier, żelazo, po cenach nicpokrywaiących czę
sto samych tylko kosztów produkcji, a więc w spo
sób osłabiający polskie gospodarstwo społeczne.



Das Ergebnis der Posener Messe
y' Die diesjahrige Messe in Poznań wurde von 
doppelt so viel Personen, wie im vergangenen Jahre 
besucht. Die Zahl der ausstellenden Firmen war urn 
ca. 5% niedriger, als im Vorjahr. Qualitativ waren 
es aber vorwiegend grossere Unternehmen. und man 
sah weniger Stande eines nicht messeartigen Typs. 
Die Exponate hatten keinen Austellungs- und auch 
keinen Jahrmarktscharakter und waren in der Tat 
Muster produzierter Waren.

Die Teilnahme des Auslandes an der diesjahri- 
gen Messe erhóhte sich im Vergleich zum vergan
genen Jahre urn 6 Proz. und betrug 32 Proz. der Ge- 
samtaussteller. Die Exponate stammten aus 12 Lan- 
dern. Die Konzentration west-polnischer Firmen 
war kleiner, als im Jahre zuvor. Poznań und die 
Provinz Poznań stellten im vergangenen Jahre an- 
nahemd die Halfte aller Firmen, in diesem Jahre da- 
gegen nur ca. 38%. Die Messe hatte daher einen 
allgemein polnischen Charakter.

Entgegen der Erwartungen waren die Umsatze 
einiger Industriezweige auf der diesjahrigen Messe 
zufriedenstellend. Von den einigen 100 Firmen, die 
auf der Messe ausstellten, hatten nur 12 Firmen 
kerne Umsatze erzielt, die ubrigen dagegen weit 
gróssere Umsatze, als im vergangenen Jahre. Land- 
wirtschaftliche Maschinen wiesen in diesem Jahre 
im Vergleich zum vorigen weit grossere Umsatze 
auf, obwohl grossere Objekte nicht verkauft wur- 
den. Maschinen fiir Miihlen hatten einen Absatz, 
der urn die Halfte kleiner war, als im vergan
genen Jahre. Die Firmen der elektrischen Branche 
fuhrten eine Reihe grbsserer Transaktionen durch, 
wobei zu bemerken ist, dass einige warschauer Fir
men bedeutendere Partien nach dem ostlichen Klein- 
polen verkauft hatten, was dafiir spricht. dass die 
Posener Messe bei der Propaganda von Inlandswa- 
ren eine ausserordentliche Rolle spielt. Grossere 
Umsatze hatten auch die Akkumulatorenfabriken. 
Andere Firmen aus der elektro-technischen Branche 
hatten mit Ausnahme einer einzigen Firma in den 
ersten Messetagen weit grossere Umsatze erzielt, 
als wahrend der ganzen Messe im Vorjahre.

In der Porzellan- und Glasbranche erhielten In- 
landsfirmen bedeutende Bestellungen. Eine der grós- 
seren Fabriken bekam eine Inlandsbestellung fiir 
eine dreimonatliche, sowie eine aus Holland fiir eine 
zweimonatliche Produktion. Mit Riicksicht hierauf 
behalt die Firma 300 Arbeiter, die entlassen werden 
sollten. In der Automobilbranche wurden mehrere 
Maschinen verkauft. In der Textilbranche wurden 
Exporttransaktionen nach Belgien getatigt, eine 
grossere Menge von Teppichen mlandischer Pro
duktion verkauft. In dieser Branche wurden eben- 
falls grossere Umsatze als im Vorjahre notiert. Auch 
in der Móbelbranche wurde eine Reihe von Zimmern 
abgesetzt. Der schwachere Betrieb in der Metall- 
móbelbranche ist auf die hohen Preise. die von den 
Kartellen abhangig sind, zurfickzufuhren. Mit der 
Messe sind jedoch die Firmen sehr zufrieden. Eine 
Firma, die Musikinstrumente ausstellte. verkaufte 
7 Klaviere und kniipfte Verhandlungen mit 20 em- 
sten Kunden an, die sie zur Halfte als sichere Ab- 
nehmer betrachtet.

Die Wollmesse hat die ganze angemeldete Wolle 
verkauft und zwar zu Preisen, die die Hóchstpreise 
iiberschritten. Einige grossere Partien Wolle wur
den wahrend der Messe zugesandt und gleichfalls

Tu więc leży zasadniczy problemat wewnę
trznej przebudowy struktury gospodarstwa pol
skiego.

Omawiając położenie obecnej Polski i zastana
wiając się nad jej przyszłością twierdzi autor, że 
„Polska znajduje się w tak niezwykłych warunkach, 
iż rtiusimy strzec się przed eksperymentami o nie
sprawdzonej i wątpliwej wartości. Od zła,, które 
cechuje całą atmosferę życia Państwa, naród się 
nie może oddzielić ani murem paszportowym, ani 
barykadą celną, ani rygorami administracyjnemi, 
ani nawet powszechną nędzą“.

W nakreślonej sytuacji widzi autor tylko 2 pew
niki dla przyszłej Polski. Jej możliwości przystoso
wania się do nowych warunków życia są w zasa
dzie większe, niż innych państw* i społeczeństw, 
związanych stokrotnie silniejszemi węzłami, dłuższą 
tradycją z ginącą strukturą gospodarczą świata. 
Powtóre, programowe cele wysiłku polskiego , ry
sują się przed nami jaśniej, mocniej, wyraziściej 
i pewniej, niż w jakimkolwiek innem społeczeństwie 
na święcie.

Autor przechodzi następnie do dalszych dys- 
proporcyj, przeprowadza ciekawą statystykę po- 
rówmawczą w wielu b. ważnych dziedzinach w sto
sunku do innych państw.

Wartość rocznej produkcji na jednego mieszkań
ca w Polsce wynosi 317 mk. złotych, gdy w Austrji 
wynosi już 592 mk., w Czechosłowacji 630 mk., we 
Francji 930 mk., w Niemczech 1077 mk., w Szwecji 
1102 mk., w Holandii 1480 mk. i t. d. Nasz handel 
zagraniczny w przeliczeniu na jednego mieszkańca 
w najkorzystniejszym roku powojennym nie docho
dzi do 200 zł., gdy w Czechosłowacji przekracza 

verkauft. Am 8. Mai fand eine Sitzung der Messe- 
kommission fiir Wolle statt, an der Vertreter des 
Landwirtschafts- und Kriegsministeriums, des Woll- 
instituts, der Textilindustrie, der Schafszuchtver- 
bande und der Posener Messe teilnahmen. Die Kom- 
mission aprobierte in vollem Umfange den Verlauf 
der ersten Wollmesse und setzte als Termin der 
nachsten Messe den Monat Juni d. Js. fest. Die In
stitution der Wollmesse wind einen standigen Cha
rakter haben.

Ein reges Interesse weckte die Exponate Siid- 
Afrikas, wo eine grosse Nachfrage nach Korken, 
Frucht-, insbesondere Ananassaften und Wolle no- 
tiert wurde. Im Stand Kongo rief die Móglichkeit 
des Erwerbs von Wolle ein grosses Interesse her- 
vor, zumal Kongo gegebenenfalls Gegenauftrage auf 
Metallwaren erteilen will. Ausserdem wurden 4 bel- 
gische Motorrader verkauft, sowie bedeutendere 
Umsatze in besonderen Papiergattungen, die im bel- 
gischen Stand ausgestellt -waren, getatigt. Franzó- 
sische Firmen setzten Schreibmaschinen und spe- 
zielle Reklameapparate ab. Grosses Interesse er- 
weckte die Ausstellung von elektrischen- und Gas- 
ófen, von denen mehrere abgesetzt werden konnten. 
Verkauft wurde ebenfalls eine gróssere Anzahl von 
schweizerischen Maschinen fiir Miihlen.

In der Lebensmlttelbranche wurden betracht- 
liche Transportaktionen auf Schmalz u. a. seitens des 
Militars notiert, wobei weit bessere Erfolge erreicht 
wurden, als im Vorjahre. Das Gleiche ist zu sagen 
bei Firmen, die Kasesorten ausstellten. In der Pa- 
pierbranche erhielt man gróssere Bestellungen auf 
Tapeten.. Die ausstellenden Druckereien traten mit 
einer Reihe von Inlandsfabriken in Verbindung und 
erlangfen neue Klientem In der Schuhbranche in- 
teressierte man sich fiir den Export nach Kongo. Die 
Detaillelager der an der Messe teilnehmenden Fa
briken empfanden wahrend der Messe den erfolg- 
reichen Einfluss der Messereklame. Die Biirstenfir- 
men erzielten mehr oder weniger, als % der vorjah- 
rigen Inlandsumsatze. Dagegen hat sich der Bedarf 
an Biirsten nach Danzig sehr vergrossert. Die Kon- 
trollkassenfabrikation tatigte gróssere Transaktio
nen, wobei eine der warschauer Firmen auf der 
Messe mehrere Maschinen nach Warszawa verkauft 
hatte. Sehr gute Umsatze notierte man in der Lino- 
leumbranche, die die Umsatze des Vorjahres meist 
fiberschreiten. Eine Firma, die Zeltbahnen ausstellte, 
erhielt Bestellungen fiir das Militar.

Die Mehrzahl der Transaktionen wmrde gegen 
Barzahlung durchgefuhrt. Kredite wurden grund- 
satzlich nicht erteilt. Nur bei Verkauf einzelner, 
grósserer Objekte an Personen, die feste Stellung 
inne haben, wurden Kredite erteilt Der Ruckgang 
der Umsatze mit auslandischen Waren machte sich 
deutlich bemerkbar. Fast in jedem Falle wurde die 
Tatsache betont, dass die importierte Ware keine 
Abnehmer habe, wahrend mit Inlandswaren Trans
aktionen finalisiert wurden.

In der gegenwartigen, schweren Zeit, hat die 
Posener Messe fast alle, nicht nur durch das gute 
Aussehen und die Bonitat der Exponate. sondern 
dutch die weit grósseren Transaktionen, in Stau- 
nen versetzt. Daher ist anzuerkennen. dass die Messe 
sogar in einer Zeit der scharfsten Wirtschaftskrise 
ihre Rolle erfiillt und nicht wenigen Firmen ein 
Durchhalten der schwersten Zeiten, die auf unserer 
Generation lasten, erłeichtert.

znacznie 700 zł., w Finlandji zbliża się do 900 zł., t. j. 
przekracza o 40 proc, całkowitą wartość produkcji 
na mieszkańca Polski, w Szwecji zbliża siz do 1300 
zł., w Belgji wynosi 1850 zł., a w Danji nawet 2170 
złotych rocznie. W Polsce z trudem wytrzymuje
my obciążenie budżetowe na jednego mieszkańca 
w sumie 9—11 dolarów rocznie, gdy Jugosławja 
wytrzymuje obciążenie 17 dolarów, Estonja 19 doi., 
Czechosłowacja 35 doi. Konsumpcja węgla dosięgła 
u nas w r. 1928 około 920 kg. na mieszkańca, gdy 
mieszkaniec Francji skonsumował w tym czasie 
1600 kg., Belgji 3500 kg., Niemiec 4000 kg., Stanów 
Zjednoczonych zwyż 5000 kg. Analogicznie przy
pada u nas w konsumpcji na każdego mieszkańca 
znacznie mniej żelaza, stali, cukru, mydła, papieru, 
wyrobów włókienniczych, nafty i benzyny, prądu 
elektrycznego, skór, cegły, cementu, miedzi, auto
mobili, rowerów, książek i gazet, niż w innych pań
stwach. Posiadamy znacznie mniej, niż małe pań
stwa zachodnie naprawdę dobrych i nowoczesnych 
dróg komunikacyjnych, mniej uregulowanych i spła- 
wnych rzek osuszanych i wyzyskanych produktyw
nie bagien i nieużytków posiadamy mniej prze
strzeni mieszkalnej dla człowieka, mniej szpitali, 
zgłaszamy mniej patentów, zato mamy więcej da
chów słomianych i pożarów, więcej przestępców 
i więcej żebraków. Nasze oszczędności w kasach 
i bankach nie dosięgają 40 zł. na mieszkańca, gdy 
w Austrji wynoszą one około 200 zł., a w Czecho
słowacji, Italji i Niemczech wahają się około 300 zł. 
na mieszkańca. Nasz obieg pieniężny, przeliczony 
na głowę ludności wynosił w r. 1929 około 50 zł., 
gdy w przewojennej Rosji przy uwzględnieniu róż
nic w sije nabywczej pieniądza dosięgał 84 zł., 

w Kongresówce przekraczał wówczas 100 zł., a np. 
we współczesnych Niemczech wynosi 200 zł. 
i w Austrji około 250 zł.

Dwie dalsze wielkie dysproporcje ciążą nad 
naszą rzeczywistością współczesną. Dysproporcje 
wartości sił i dysproporcje wartości materialnych. 
Zajmujemy od najdawniejszych wieków żyzną i uro
dzajną ziemię, jakiej wiele narodów jest pozbawio
nych; wewnętrzne skarby tej ziemi są olbrzymie, 
nieocenione i różnorodne. Ludność nasza w swej 
wielkiej masie jest pracowita i skrzętna, jest 
w swym instynkcie państwowym zdrowa i patrio
tyczna. A mimo to jesteśmy dziś krajem biednym 
i spauperyzowanym. Gdziekolwiek skierujemy nasz 
wzrok i naszą myśl, wszędzie odsłania się bezmier
na potrzeba pracy. A mimo to jesteśmy dziś kra
jem ciężkiego bezrobocia i nie możemy nawet odpo
wiedzieć jasno, co chcemy uczynić w przyszłości 
z przyrostem ludnościowym i jaki los zgotować 
chcemy naszym robotnikom. Nasza produkcja rolna 
i przemysłowa utrzymuje się w skromnych rozmia
rach, odbiegając daleko w dół od cyfr przypadają
cych na jednego mieszkańca w krajach Europy za
chodniej; mimo to nie wiemy dokładnie co chcemy 
i co możemy z naszą produkcją uczynić i nasycamy 
lub musimy nasycać bogatsze od nas narody na
szym cukrem, węglem, żelazem, naftą, drzewem, 
zbożem, suknem, cementem, często poniżej własne
go kosztu produkcji. Stoją przed nami gigantyczne 
problematy wewnętrzne i zewmętrzne, a z drogi na
szego zbiorowego życia nie dadzą się one usunąć, 
ani wyminąć, z każdem nowem dziesięcioleciem sta
ją się trudniejsze do rozwiązania. Wszystkie ele
menty składowe naszego bytu domagają się grun
townej przebudowy.

Autor kończy, jeżeli chcemy żyć jako naród 
wolny i wolne społeczeństwo, jeżeli przyszłości na
szej nie chcemy przygotowywać łańcuchów prze
szłości, jeżeli zerwać chcemy z nędzą człowieka 
i nędzą państwa, tó droga pozostała tylko jedna: 
kłaść na drugą szalę wagi polskiej wartości, płyną
ce z nas samych. Dysproporcja celów i środków 
zamienić na proporcję i równowagę.

Dr. L. Lampet.

Geldwesen und Bórse |
Warschauer Borsennotierungen.

D e v i s e n.
9. V. Belgien 125.20 — 125.51 — 124.89. Danzig 

174.85 — 175.28 — 174.42, Holland 361.30 — 362.20
— 360.40, London 32.80 — 32.96 — 32.64, New York 
8.897 — 8.917 — 8.877, Paris 35.13 — 35.22 — 35.04, 
Prag 26.36 — 26.42 — 26.30, Schweiz 174.25 — 
174.68 _ 173.82, łtalie-n 46.05 — 46.28 — 45.82.

10. V. Belgien 125.20 — 125.51 — 124.89, Dan
zig 174.75 — 175.18 — 174.32, Holland 361.30 — 
362.20 — 360.40, London 32.85 — 32.80 — 32.99 — 
32.67, New York 8.897 — 8.917 — 8.877, Paris 35.13
— 35.22 — 35.04, Prag 26.39 — 26.45 — 26.33, 
Schweiz 174.30 — 174.73 — 173.87, Italien 46.00 — 
46.23 — 45.77.

11. V. Belgien 125.20 — 125.51 — 124.89, Dan
zig 174.85 — 175.28 — 174.42, Holland 361.30 — 
362.20 — 360.40, London 32.80 — 32.96 — 32.64, New 
York 8.897 — 8.917 — 8.877, Paris 35.13 — 35-22 — 
35.04, Prag 26.36 — 26.42 — 26.30, Schweiz 174.25
— 174.68 — 173.82, Italien 46.05 — 46.28 — 45-82.

Wertpapiere.
4-proz. Dollaranleihe 47.25 — 46.90 — 47.00, 

4-proz. Investitionsanleihe 88.50 — 89.50. 5-proz. 
Konversionsanleihe 38.00, 7-proz. Stabilisationsan- 
leihe 48.75 — 52.00 — 49.00, 8-proz. Pfandbriefe der 
Bank Gospodarstwa Krajowego 94.00,8-proz. Pfand
briefe der Bank Rolny 94.00, 8-proz. Obligationen 
der Bank Gospodarstwa Krajowego 94.00.

Bilanz der Bank Polski.
Die Bilanz der Bank Polski fiir dei dritte April- 

Dekade weist einen Goldvorrat von 574.314.000 Zł. 
auf, d. s. 51.000 Zł. mehr, als in der vorhergehenden 
Dekade. Deckungsfahige Geldsorten und auslandi- 
sche Forderungeu verringerten sich um 10.571.000 Zł. 
auf 40.837.000 Zł., die nicht deckungsfahigen erhóh- 
ten sich dagegen um 1.449.000 Zł. bis auf 117.290.000 
Zł. Das Wechselportefeuille erhóhte sich um 
20.016.000 Zł. und betrug 632.897.000 Zł. Die Pfand- 
anleihen wiesen eine Erhóhung um 4.196.000 Zł. 
auf 117.033.000 Zł. auf. Andere Aktiva betrugen 
135.555.000 Zł., d. h. 1.588.000 Zł. weniger als in der 
vorletzten Dekade. In den Passiva verringerte sich 
die Position der sofort falligen Verpflichtungen um 
63.738.000 Zł. (129.197.000 Zł.). Der Banknotenum- 
lauf stieg um 89.925.000 Zł. (1.147.501.000 Zł.).

Das prozentuale Verhaltnis der Deckung des 
Banknotenumlaufs und der sofort falligen Verpflich
tungen der Bank ausschliesslich mit Gold betrug 
44,98 Prozent (14,98 Proz. fiber die statutarische 
Deckung), die Deckung mit Gold und Valuten betrug 
48,18 Proz. (8,18 Proz. uber die statutarische Dek- 
kung), die Deckung des Banknotenumlaufs allein mit 
Gold betrug 50,05 Proz.

Anleihe fiir die Stadt Gdynia.
Am 9. d. Mts. wurde in Zfirich ein Anleiheabkom- 

men zwischen den Vertretem der Stadt Gdynia und 
einer schweizer Finanzgruppe unterzeichnet. Die An-
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Das neue GerichfsKoslengeselz
Durch Gesetz vom 18. Marz 1932, das am 1. April 

1932 in Kraft getreten ist, wurde das bisherige Ge- 
richtskostengesetz ausser Kraft gesetzt. Da die 
neuen Bestimmungen von den bisherigen grundsatz- 
lich abweichen, wollen wir auf diese kurz hinweisen.

Nach dem neuen Gesetz werden die Gerichts- 
gebiihren — entgegen der bisherigen Praxis — im 
voraus erhoben, d. h. spatestens bei Einreichung der 
Klageerhebung eines Schriftsatzes Oder Stellung 
eines Antrages.

Wird die Gebiihr nicht gleich entrichtet. so wird 
die Partei zunachst aufgefordert, diese innerhalb 
einer Frist von 7 Tagen nach Zustellung der Auf- 
forderung zu zahlen. Die Zahlung gilt als erfolgt, 
wenn die zu entrichtende Gebiihr vor Ablauf der 
Frist auf der Post Oder auf das P. K. O. - Konto des 
in Frage kommenden Gerichts eingezahlt wurde. 
Erfolgt die voile Zahlung im genannten Zeitraum 
nicht, so wird der eingereichte Schriftsatz, bezw. die 
Klage der Partei zuruckgesandt.

Eine Verlangerung der 7-tagigen Frist kann nur 
erfolgen, wenn die Partei im Ausland wohnt und im 
Inlande keinen Vertreter hat, sonst wird die Frist 
grundsatzlich nicht verlangert. Es empfiehlt sich da- 
rum, die Gerichtsgebiihren rechtzeitig zu entrichten.

Die Verfiigung bctr. nachtragliche Entrichtung 
der Gerichtsgebiihren und Zuriickreichung eines 
Schriftsatzes, von der die Gebiihr nicht entsprechend 
entrichtet wurde, erlasst der Vorsitzcnde. Handelt 
es sich jedoch 11m die Gebiihr von einer Revisions- 
schrift, einer Nichtigkeitsklage oder einer Klage auf 
Wiederaufnahme des Verfahrens vor dem Gericht 
11. Instanz und dem Hóchsten Gerichtshof, oder einc 
Beschwerde an den Hóchsten Gerichtshof. so wird 
der Beschluss hinsichtlich der Riickreichung des 
Schriftsatzes durcli das Gericht in geheimer Sitzung 
erlassen.

Gegen die Aufforderung zur nachtraglichen Ent
richtung der Gerichtsgebiihren gibt es kein Rechts- 
mittel. Gegen die Verfiigung des Vorsitzenden betr. 
Einreichung eines Schriftsatzes kann dagegen inner
halb 7 Tagen Erinnerung, gegen den Beschluss in 
der gleichen Sachc sofortige Beschwerde gemass 
§ 577 Z. P. O. eingelegt werden. Die Gerichtskosten 
zerfallcn in:

A) Die Grundgebiihr, die immer 3% vom Wertc 
des Streitgegenstandes betragt, wobei jede angefan- 
genen 100,— ZL voll gcrcchnet werden.

B) Die Gebiihr von Gesuchen und Anlagen.
Die Gebiihr von Gesuchen, die dem Anitsgericlit 

und dem Gerichtsvollzieher vorgelegt werden, be
tragt 0,50 ZL Von Gesuchen dagegen, die an das 
Bezirks-, Appellations- und das Hochste Gericht 
eingereicht werden, ist cine Gebiihr von 3.— ZL zu 
entrichten. Von jeder Anlage, die einem Schriftsatz 
oder Protokoll beigefiigt wird, sind 0,50 ZL zu zah
len, wobei es gleichgiiltig ist, ob der Schriftsatz oder 
das Protokoll an das Amts-, Bezirks-, Appellations- 
oder das Hochste Gericht eingereicht wird.

C) Die Kanzleigebiihr, die von der Qrundge- 
biihr berechnet wird, und 10% davon ausmacht. 
Diese kann jedoch nicht weniger, als 1,— ZL und 
nicht mehr, als 50,— ZL betragen.

Fur die Beglaubigung einer Abschrift, einer 
Vollstreckungsklauscl, einer Bescheinigung, eines 
Auszuges, sowie anderer Dokumente fiir eine Infor
mation, die auf cine schriftliche Anfrage durch den 
Gerichtssekretar erteilt wird, fur durch das Gericht 
ausgefertigte Abschrifton, die durch die Partei ein- 
■zureichen waren, ist eine Kanzleigebiihr in Hóhe von 
1,— ZL und im Amtsgericht von 0,50 ZL zu entrich
ten. 1st der Schriftsatz in fremder Sprache verfasst, 
oder enthalt dieser cine Tabelle, so wird die Kanzlei- 
gebuhr in 3-facher Hóhe erhoben. Die 10%-ige 
Kanzleigebiihr wird erhoben fiir die Ausfertigung 
eines Urteils, das von Amtswegen zugestellt werden 

leihe betragt 10.000.000 Schw. Fr. und soil zur Aus- 
fiihrung der notwendigsten Investitioncn der Stadt 
Gdynia dienen. Vor der Unterzeichnung des Anleihe- 
vertrages wurde ein Abkommen mit dem schweizer 
Ingenieur Trachselem, dem Vertreter einer schwei- 
zerischen Unternehmergruppe, getroffen, demzufolge 
die Investitionsarbeiten von dieser Gruppe ausge- 
fiihrt werden sollen. Die Baumaterialien werden je
doch ausschliesslich polnischer Herkunft sein und bei 
den Arbeiten nur polnische Arbeiter beschaftigt wer
den. Die erste Tranche der Anleihe wird zwei Wo- 
chen nach Unterzeichnung des Anleiheabkommens, 
d. h. also am 23. d. Mts-, ausgezahlt werden.

lOdiXiepizd
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soli und darf nicht weniger, ais 1,— ZL und nicht 
mehr, als 50,— ZL betragen.

Die voile Grundgebiihr in Hóhe von 3% des 
Wertes des Streitgegenstandes wird erhoben von 
Klagen, mit Ausnahme der Klagen auf Grund von 
Dokumenten, sowie Klagen betr. Anerkennung der 
Zulassigkeit eines Schiedsverfahrens und Erlass 
eines Vollstreckungsurteiles (§ 1046 Z. P. O.).

Die Halfte der Grundgebiihr wird erhoben:
a) Von einem Widerspruch, einem Versaumnis- 

urteil (§ 338 Z. P. O.) und einem Widerspruch gegen 
einen vollstreckbaren Titel.

b) Von Klagen auf Grund von Dokumenten 
(§ 583 Z. P. O.) und Wechseln (§ 604 Z. P. O.). Wird 
jedoch die Sache in das ordentliche iibergcleitet, so 
wird nachtraglich die andere Halfte von der Partei 
eingetrieben, die den Antrag auf Ueberleitung ge- 
stellt hat.

c) Von Klagen in Sachen der Zulassigkeit eines 
Schiedsverfahrens, der Nichtigkeitserklarung eines 
Schiedsurteiles oder des Erlasses eines Vollstrek- 
kungsurteiles (§ 1046 Z. P. O.).

Der fiinfte Teil der Grundgebiihr wird erhoben:
a) Von einem Schriftsatz in Sachen einer Ne- 

beninter vention (§§ 70, 74 Z. P. O.) oder der Ueber- 
nahme eines Prozesses an Stelle des Beklagten 
(§§ 76, 72 Z. P. O.).

b) Von Gesuchen betr. Sicherung des Beweises 
(§ 486 Z. O. P.).

c) Von Gesuchen urn Erlass eines Zahlungsbe- 
febls im Mahnverfahrcn (§ 690 ZPO.) und von Ge
suchen um Erlass eines vollstreckbaren Titels, so
fern diese gesondert eingereicht werden. Wird aber 
die Sache in das ordentliche Vcrfahren iibergeleitet, 
so wird der fehlende Teil der Grundgebiihr nach
traglich vom Klagcr eingezogen.

d) Von Antragcn betr. Entmundigung oder Auf- 
hebung einer Entmundigung, wenn in diesen Sachen 
die Amtsgerichte zustandig sind.

c) Von Gesuchen, die den ersten Antrag im 
Vollstreckungsverfahren in Forderungcn und andere 
Vcrmogensrechte enthaltcn (§§ 828 bis 863 ZPO.), 
sowie im Vollstreckungsverfahren betr. Vornahme 
oder Untcrlassung einer Handlung (§§ 883 bis 892 
ZPO.), sowie im Vcrfahren betr. Ablegung eines Of- 
fcnbarungscidcs.

f) Von Gesuchen um Erlass eines Arrestes oder 
einer cinstweiligen Verfiigung (§§ 920 und 936 ZPO.), 
von den dagegen cingelegten Rechtsmitteln, sowie 
von Gesuchen betr. Aenderung, bezw. Aufhebung 
eines Arrestes odor einer cinstweiligen Verfiigung 
(§§ 926 Abs. 2, 977 und 936 ZPO.), wird die voile Ce
buli r erhoben.

g) Von Gesuchen betr. Einleitung eines Aufgc- 
botsverfahrens.

h) Von Gesuchen betr. Zwangsversteigerung 
und Zwangsvcrwaltung von Grundstiicken (§§ 16, 
146—162 des Zwangsversteigerungsgesetzes).

i) Von Beschwcrdcn.
Der 10. Teil der Grundgebiihr wird erhoben von 

Gesuchen in Sachen der Ernennung oder Ausschlies- 
sung eines Schiedsrichters, des Erlósens eines 
Schiedsurteils oder des Erlasses von Verfugungen, 
die vom Schiedsrichter fiir erfordcrlich erachtet 
sind (§ 1045 ZPO.).

Der 4. Teil der Grnndgebuhr wird erhohen:
a) Von einem im Siihne- oder Streitverfahren 

geschlossenen Verglcich, sofern der Wert des Ver- 
gleichsgegenstandes den des Streitgegenstandes 
iibersteigt.

b) Fiir die Teilung einer Geldsumme, die im 
Vollstreckungsverfahren cimgetriebon wurde (§ 874 
ZPO. und 109. 155 des Zwangsversteigerungsge
setzes), oder einer Entschadigungssumme wegen 
Enteignung (Art. 33, 54, 109 des Einfiihrungsgesetzes 
zum B. G. B.) oder Beschadigung eines Grundstucks

Einfuhr/Ausfuhr/Verkehr
Baconmangel in London.

In London macht sich der Mangel an Bacons 
bemerkbar. Die Preise fiir 1 Zentner Bacon polni
scher und hollandischer Herkunft erhóhten sich im 
Zusammenhange damit im Engroshandel um etwa 
66 Schilling, im Detailhandel um 3 bis 4 Ps. am Pfund. 
Die einmagazinierten danischen Baconvorrate, die 
gegenwartig zum Verkauf gelangen, werden in Kiirze 
vollkommen erschópft sein. Da die polnische und hol- 
landische Einfuhr zur Deckung des Marktbcdarfs 
nicht vollkommen ausreicht, machte sich am Freitag 
ein Mangel von ca. 20.000 to Bacon bemerkbar.

Weitere Einschrankung der Einfuhr nach Belgien.
Durch die belgische Regierung wurde eine Ver- 

ordnung erlassen, auf Grund deren die Einfuhr eini- 
ger Artikel durch Einfuhrung von Kontingenten, die 

durch ein Bergwerksgebaude und zwar von dem Ge- 
samtwert, der zur Erteihmg an die Glaubiger gelan- 
genden Summe.

Der 5. Teil der Grundgebiihr wird erhoben:
Vom Beschluss, auf Grund dessen der Zuschlag 

erteilt wurde (§ 81 des Zwangsversteigerungsge
setzes).

Den Streitgegenstand bildet in diesem Faile der 
Preis. Die Entrichtung der Gebiihr lastet auf dem 
Erwerber.

Die Veranlagung aller Gerichtsgebiihren hat die 
Partei zu bewirken nur in den Fallen, in denen die 
Veranlagung von Amtswegen zu erfolgen hat (Zu- 
riickziehung einer Vormundschaft, Auferlegung der 
Gerichtskosten auf den Gegner der Partei. die von 
deren Entrichtung befreit wurde, Art. 10 des Ge- 
setzes, Schliessung eines Vergieichs im Siihne- oder 
Streitverfahren, Teilung einer im Vollstreckungs
verfahren erlangten Summe, einen Beschluss, auf 
Grund dessen der Zuschlag erteilt wurde) erfolgt die 
Veranlagung durch den Qerichtsschreiber.

Auf Antrag der Partei wird vor Einleitung des 
Prozessverfahrens die Prozessgebiihr zuriickerstat- 
tet. Im Faile der Zuriickziehung der Klage vor Er
lass des Urteils, der Verwerfung einer Klage wegen 
Unzustandigkeit des Gerichts ohne deren Ueberwei- 
sund an ein anderes Gericht und des Erlasses eines 
Versaumnis- und Anerkennungsurteils, sowie Schlies
sung eines Vergleiches in I. Instanz wird die Halfte 
der Prozessgebiihr zuriickerstattet. Die Halfte der 
Prozessgebiihr wird ausserdem zuriickerstattet von 
einem Widerspruch, einer Beschwerde, Berufung 
und Revision im Faile ihrer Zuriickziehung oder Ver- 
węrfung bezw. Schliessung eines Vergieichs in der 
Berufungs- oder Revisionsinstanz. Die Gebiihr, die 
von einer Zivilklage, die im Strafverfahren nicht ge- 
priift wurde (Art. 75 Buchst. b und Art. 309 der Straf- 
prozessordnung), entrichtet wurde, wird im Verfah- 
ren vor dem Zivilgericht angerechnet, wenn Klage 
in dcrselben Sache vor Ablauf von 3 Jahren nach 
Rechtskraft des Strafurteils erhoben wurde. Des- 
gleichen wird die Gebiihr einer Klage, die durch das 
unzustandige an das zustiindige Gericht iiberwiesen 
wurde, angerechnet.’ . • . <

Von Gesuchen der Glaubiger betr. Eróffnung 
eines Konkursvcrfahrens ist einc Gebiihr von 50 ZL, 
von Beschwerden dagegen in dieser Sache von nur 
20 ZL zu zahlen. Die voile Grundgebiihr in Hóhe 
von 3% wird fiir die Durchfiihrung eines Konkurs- 
verfahrens und deren Halfte fiir die Niederschlagung 
eines Konkursverfahrens, sofern die Niederschla
gung nach Ablauf der zur Forderungsanmeldung be- 
stimrnten Frist erfolgt ist, und die erncute Durchfiih- 
rung eines Konkursverfahrens erhoben.

Drei Zehntel der Gnmdgebiihr werden erhoben 
fiir die Niederschlagung eines Konkursverfahrens, so
fern die Niederschlagung vor Ablauf der zur Fordc- 
rungsanmeldung bestimmten Frist erfolgt ist.

Neben den Gerichtskosten wurde eine beson- 
dere Zustellungsgebiihr eingefiihrt, die 80 Groschen 
fiir jede Zustellung betragt.

Durch eine Verordnung des Justizminis’ters vom 
31. Miirz 1932 wurde eine neue Form fiir die Ent
richtung der Gerichtsgebiihren eingefiihrt. Die Ge
richtsgebiihren sind, sofern sie 100,— ZL nicht iiber- 
steigen, in Gerichtsmarken zu entrichten. Sind aber 
keinc Gerichtsmarken vorhanden, so kann stets in 
bar gezahlt werden. Die Zustellungsgebiihren wer
den ebcnfalls in sogenannten Zustellungsmarken ge
zahlt. Die Marken sind auf den Schriftsatz zu klc- 
ben, jedoch nicht zu entwerten. Soli die Gebiihr auf 
Grund einer Aufforderung nachtraglich entrichtet 
werden, so sind die Marken auf ein Blatt Papier zu 
klebcn, wobei die Nummer der Sache und der Name 
der Partei anzugeben sind.

u. a. Horn- und lebendiges Vieh, frisches und gefro- 
renes Fleisch, sowie Butter umfassen, eingeschrankt 
w'urde. Die Verordnung trifft auch Polen, das be- 
kanntlich nach Belgien gróssere Mengen Butter aus- 
fiihrt.

Erhohung des Kohlenexportes durch Gdynia 
und Danzig.

Im April d. Js. erhohte sich im Vergleich zum 
Monat Miirz der Kohlenumschlag in den Seehafen 
von Gdynia und Danzig. In beiden Hafen betrug 
der Kohlenumschlag wahrend des Berichtsmonats 
616.011 to., wovon auf Gdynia 332.116 to. auf Dan
zig dagegen 283.895 to. entfallen. Im Marz erreichte 
der Kohlenumschlag insgesamt 482.000 to. Die Er
hohung des Kohlenexports auf dem Seewege ist auf 
die neue Exportkonvenfion und den Ausgleichfond, 
sowie den Ausgleich der Kontingente durch das 
Dotnbrowaer Revier, welche infolge des Streiks aus- 
gefiihrt werden konnten, zuruckzufuhren



Endlich: Ein Handbuch des polnischen Rechis 
in deutscher Sprache!

K. Freiherr von Unruh: Handbuch des polnischen Rechts fiir den Handelsverkehr mit Polen.
(Herausgegeben von der deutsch-polnischen Handels kammer, e. V., Breslau - Berlin, Kommissionsverlag 

Th. Schatzky A. G., Breslau.)
Das vorl'iegende „Handbuch des polnischen 

Rechts", dessen Verfasser in Deutschland und Polen 
gleichmdssig als einer der besten Kenner osteuropai- 
schen und speziell polnischen Rechts bekannt ist — 
wir erinnem an seine zahlreichen Aufsatze, z. B. in 
den Zeitschriften „Ostrecht" und „Ostwirtschaft44 — 
ist naturgemass nicht etwa fiir Deutsche in Polen 
bestimmt, sondern in erster Linie fiir diejenigen 
reichsdeutschen Wirtschaftskreise, deren Handels- 
beziehungen mit Polen eine naherc Vertrautheit mit 
dessen Rechfsverhaltnissen erforderlich machen. 
Ihnen fehlte bisher jede Mbglichkeit, sich auch nur 
fiber die einfachste Rechtslage selbst zu informieren, 
bei jeder Kleihigkeit mussten umstandliche Informa- 
tionen eingeholt werden, und auch diese waren an- 
gesichts der territorialen Verschiedenheiten unseres 
Rechfssystems nicht immer zuverlassig. Diescm bei 
der Intensitaf der deutsch-polnischen Handelsbezie- 
hungen auf die Dauer unertraglichen Zustand hilft 
das „Handbuch44 ein fiir allemal ab. Alles, was den 
deutschen Lieferanten und Untemehmer Oder den 
Vertreter deutscher Firmen fiir seine Transaktionen 
mit Polen nur irgend interessieren kann, wird hier 
ausffihrlich, dabei knapp und fibers ichtlich abgehan- 
delt. Dem Handels- und Wechselrecht. den Bestim- 
mungen iiber Konkurse und Geschaftsaufsichten, dem 
Angesfelltenrecht und der Kreditsicherung, der Ge- 
werbeordnung und dem Pafentschutz usw. wer
den eingehende Darstellungen gewidmet und zwar, 
was besonders wichtig ist, jeweils unter Berfiok- 
sichtigung der verschiedenen, in den drei Rechts- 
gebiefen geltenden Bestimmungen. Ganz beson
ders wichtig erscheinf uns der Abschnitt iiber 
Prozessrecht und Zwangsvollstreckungsverfahrhn, 
der gleichfalls die gerade in diesen Punikten beson
ders weitgehenden Unterschiede zwischen dem 
in den ehemals russischen, osterreichischen und 
deutschen Teilgebieten geltenden Bestimmungen 
aufzeigt, mindestens ebenso wichtig aber sind die 
Ausfiihrungen uber Steuerrecht und Regelung der 

Ein- und Ausfuhr, denn von diesen iiberaus wichti- 
gen Materien gab es bisher eine ahnlich knappe und 
doch erschbpfende Darstellung auch in polnischer 
Sprache nicht.

Wie gesagt, das Buch ist — das be tout auch das 
Geleitwort des Prasidenten der deutsch-polnischen 
Handelskammer, Dr. jur. Dr. ing. h. c. Bernhard 
Grund — zunachst einmal, dem Aufgabenkreis der 
Kammer gemass, fiir den reichsdeutschen Kaufmann 
bestimmt. Schon unsere kurzeń Andeutungen iiber 
seiuen Inhalt ergeben aber, dass es nicht weniger 
wichtig auch fiir Deutsche in Polen und besonders 
in Oberschlesien ist, da wlr ja bisher eine derartig 
umfassende Zusammenstellung des uns so unmittel- 
bar angehenden Stoffes in deutscher Sprache auch 
nicht zur Verfiigung hatten und diesen Mangel hau- 
fig genug schwer empfanden. Zum ersten Mai wird 
uns hier in fibersichtlicher und leicht verstandlicher 
Form die Mbglichkeit gegeben, uns iiber die wichtig- 
sten, in Kongress- und Klempolen geltenden Beson- 
derheifen des materiellen und prozessualen Rechts 
zu informieren, iiber die wir vielfach nicht einmal 
von unseren hiesigen Anwaiten hatten Auskunft er- 
halten konnen. Vor allem weisen wir auf die Kapitel 
iiber Eigentumsvorbehalt und Zuruckbehaltungsrecht 
hin, Kreditsicherungsbehelfe, die mit der zunehmen- 
den Verschlechterung der Wirtschaftslage immer 
mehr an Bedeutung gewinnen; auch hier werden 
wir, und zwar ganz besonders ausfiihrlich, mit alien 
Besonderheiten des osterreichischen und franzósi- 
schen Rechts bekannt gemacht, und wir sind iiber- 
zeugt, dass gerade hier auch unsere Fachjuristen 
noch einiges Neue finden werden. Ein ausfuhrliches 
Sachregister erleichtert tibrigens auch dem Nicht- 
fachmann den Gebrauch des Handbuches, durch des
sen Herausgabe Verfasser und deutsch-polnische 
Handelskammer sich gleichmassig den Dank aller 
interessierten Wirtschaftskreise Deutschlands und 
Polens verdient haben. Dr. H.

| Inld.Markteu.lndmtrieen |
Erhbhte Nachfrage nach gebrochenem Reis.
Im April erfolgte ein allgemeines Sinken der 

Reispreise, wobei gebrochener Reis zum Preise von 
3.20 ? loco Gdynia abgesetzt wurde. Der Preis war 
sehr niedrig kalkuliert, weshalb das Interesse auf Sei- 
ten des Engroshandels fur diese Qattung zu steigen 
begann. Die Bestellungen fiir gebrochenen Reis er- 
hohten sich ganz betrachtlich, sodass das Syndikat 
eine Einschrankung in der Form elnfiihrte, dass bei 
jeder Bestellung nur eine Menge von 10% gebroche- 
nem Reis der Type 711 geliefert wurde. Gleichzeitig 
wurde der Preis von 3,20 auf 3,75 8 erhóht Zu be- 
merken ist, dass gebrochener Reis ein Nebenprodukt 
und nur in geringen Mengen vorhanden ist.

Herabsetzung der Blechprelse.
Im Zusammenhang mit der Herabsetzung der 

Eisenpreise urn 10% hat die Blechproduktionsgruppe 
des Eisenhiittensyndikats beschlossen. auch die 
Blechprelse zu ermassigen. Gegenwartig betragt 
der Preis fiir Bleche Uber 5 mm Stdrke 390,— zl. 
pro to. Die ubrigen Blechgattungen wurden diffe- 
renziert. Der Preis fur Bleche von 3—5 mm Starke 
betragt 450,— zl. pro to. und fur Blech, das weniger 
a1s 2,75 mm stark 1st, 480,— zl. pro to.

Keine Ermassigung der Tabakpreise.
Im Zusammenhang mit den in der Presse ver- 

bffentlichten Nachrichten betr. Ermdssigung der Ta
bakpreise teilte die Direktion des Staatlichen Tabak- 
monopols mit, dass diese Nachrichten gegenstands- 
los sind. Die Direktion des Tabakmonopols begrfin- 
det ihren Standpunkt damlt, dass die ffir Tabaker- 
zeugnisse festgesetzten Preise sehr niedrig seien, und 
deswegen von einer Herabsetzung nicht die Rede 
sein karm.

Der Arbe’tslosenstand in Polen.
Entsprechend den Angabcn der staatlichen Ar- 

beitsIosenvermittlungsSmter betrug die Zahl der 
Arbeitslosen in Polen am 30. April d. Js. 328.686 
Personen. Gegenuber dem vorangegangenen Be- 
richtszeitraum ist die Zahl der Arbeitslosen urn 
10.128 zurUckgegangen.

Slcucrn Mlle VcrKchrslariic
Herabsetzung der Zoile fiir einige Fischgattungen.

Durch Verordnung des Finazministers vom 25. 
April 1932 (Dz. U. R. P. Nr. 37, Pos. 385) wurdeu 
Zollermassigungen bei der. Einyihr von Fischen eiQ- 

gefuhrL Die Ermassigung wird jedoch nur mit Ge- 
nehmigung des Finanzministers erteilt. Insbesondere 
wurde der Zoll von Zandern und Hechten auf 25 Fro
zen t, von Brasśen auf 50 Proz. und von Stinten auf 
20 Proz. des Normalzolles ermassigt.

Sofem es sich um Waren handelt, die den Be
stimmungen der Verordnung vom 25. Jainuar 1928 
betr. Maximailzolle (Dz. U. R. P. Nr. 9, Pos. 66) in 
der Fassung der Verordnung vom 8. und 26. Marz 
1932 (Dz. U. R. P. Nr. 19, Pos. 137 und Nr. 26, Pos. 
247) unterliegen, wird der ermassigte Zoll den ent- 
sprechenden Prozentsatz des Maximalzolles betra- 
gen.

Gleichzeitig wurde durch Verordnung vom 25. 
April 1932 (Dz. U. R. P. Nr. 37, Pos. 386) der ermas
sigte Zoll von Klippfischen und frischen Makrelen 
bis zum 31. December 1932 verlangert Diese Er- 
massigungen wurden durch Gesetz vom 31. Juli 1924 
(Dz. U. R. P. Nr. 80, Pos. 777) zum Zwecke der Be- 
lebung des Handelsverkehrs zwischen Polen, Nor- 
wegen und Estland eingeftihrt.

Messen u. Ausstellungen |
Lbsung von Patenten fiir Stande bei der Kattowitzer 

Messe.
Auf Grund einer Intervention teilt das Finanz- 

ministerium durch Reskript vom 13. April 1932 L. D. 
V. 14995/4/32 seinen Standpunkt uber die Lbsung 
von Gewerbepatenten beztiglich der Kattowitzer 
Ausstellung, wie folgt, mit:

1. Unternehmen des Warenhandels, sowie Indu- 
strieuntemehmen, die im Besitze von Gewerbepaten
ten und Eigentiimer von Kiosken Oder Pachter von 
Stainden bei der Kattowitzer Messe, sind von der 
Verpflichtung zur Lbsung besonderer Gewerbepa- 
tente zum Handelsbetrieb in diesen Kiosken und 
Stdnden befreit, jedoch verpflichtet, Registrierkar- 
ten zu Ibsen und den aus dem Verkauf erzielten Um- 
safz am Ort des standigen Sitzes des Unternehmens 
zu deklarieren.

2. Unternehmen des Warenhandels und Indu- 
strieunteraehmen, (insbesondere auslandische Unter
nehmen) die keine standigen Gewerbepatente be- 
sifzen und bei der Kattowitzer Messe Waren ver- 
kaufen, sind verpflichtet, Gewerbepatente fiir den 
Jahrmarkthandel in Uebereinstimmung mit Pkt. C 
Teil III der Anlage zu Art. 23 des Gewerbesteuer- 
gesefzes zu Ibsen.

3. Restaurationsunlemehmen, (Restaurants, Kaf- 
fees, Bierhallen u. dgl.) die bei der Kattowitzer 
Messe gefuhrt werden, haben die entsprechenden, 
halbjahrlichen Gewerbepatenten zu Ibsen, jedoch er- 
machtigt das Finanzministerium mit Riicksicht auf die 
kl^ze Dąuer der Kattowitzer Messe (3 .Wochen) auf 

Eremdes Eigentara nnterllegt — also doch — 
der Pfdndang wegen Gewerbesfeaer ?
Artiikel 92 des Gewerbesteuergesetzes raumt 

dem Fiskus ein bevorzugtes Befriedigungsrecht an 
dem gesamten Vermbgen des Steuerpflichtigen ein. 
Diese Bestimmung hat bekanntlich seit Jahren inso- 
fern zu lebhaften Kontroversen Veranlassung gege
ben, als die Finanzbehbrden und mit ihnen das Ober- 
ste Verwaltuugsgericht lange Zeit hrndurch den 
Standpunkt einnahmen, dem Zugriffe des Fiskus un- 
terlagen auf Grund dieser Bestimmung auch solche 
Vermogensobjekte, die auf Grund von Eigentums- 
vorbehalten, Uebereignungen. Kommissionsvertragen 
usw. Eigentum dritter Personen sind, sich aber im 
Besitze des Steuerschuldners befinden. Es ist selbst- 
verstdndlich, dass eine solche, alien Begriffen des 
Zivilrechts zuwiderlaufende Interpretation sich aus- 
serordentlich schadlich auswirken musste, und mit 
grosser Erleichterung begriisste man daher Anfang 
vorigen Jahres eine Entscheidung des Obersten Ver- 
waltungsgerichts, die ausdrucklich feststelltc, das 
Vorrecht des Fiskus betreffe nicht fremdes Eigen
tum, eine Entscheidung, die kurz darauf durch zwei 
Rundschreiben des Finanzministers bcstatigt v urde. 
Die Rechtslage schien danach einwandfrei in der ein
zig mbglichen Weise geklart zu sein, und tatsa .hlich 
unterblieben seither Pfandungen durch das Finanz- 
amt in Commissionslager usw., die sich im Besitze 
eines Gewerbesteuerschuldners befanden.

Wie jedoch soeben Rechtsanwalt Freiherr von 
Unruh in seinem „Handbuch des polnischen Rechts44 
(siehe unsere besondere Besprechung) berichtet, ist 
ganz neuerdings eine — sonst offenbar noch nir- 
gends verbffentlichte — Entscheidung des Obersten 
Verwaltungsgerichts ergangen. die unter Bezugnah- 
me auf den Wortlaut von Art. 92 des Gewerbesteuer
gesetzes ausdrucklich wieder den friiheren Stand
punkt einnimmt, wonach auch fremdes Eigentum dem 
Zugriffe des Steuerfiskus wegen Gewerbesteuer- 
anspruchen unterliege. Es ist sehr bedauerlich. dass 
durch diese Entscheidung — fiber die Freiherr von 
Unruh tibrigens im Aprilheft der „Ostwirtschaft44 
ausfiihrlich berichtet — nach vorfibergehender Kla- 
rung der Rechtslage ein neues Unsicherheitsmoment 
geschaffen wooden ist, das zweifellos auf viele 
Transaktionen gerade auch vom Ausland her sich 
ausserordentlich ungfinstig auswirken muss.

Dr. H.

Grund des Art. 94 des Gewerbesteuergesetzes die 
Schlesische Wojewodschaft, in begrfindeten Fallen 
halbjahrliche Gewerbepatente der II. bez. Ill Han- 
delskategorie auszustellen. Friseurgeschafte und an- 
dere Unternehmen besonderer Art haben entspre- 
chende halbjahrliche Gewerbepatente zu Ibsen.

Enorme ErhBhung der Reisepassgeblihren 1
Im Dz. U. R. P. Nr. 38 vom 7. Mai cr. wurde 

eine Verordnung des Staatsprasidenten betr. Rcise- 
passgebiihren verbffentlicht. Die Verordnung stellt 
sich als eine Neuordnung der Reisepassgebiihrcn dar. 
Gleichzeitig bestimmt dieses Gesetz, welche Perso- 
nengruppen von der Zahlung einer Reisepassgebuhr 
befreit sind und stellt gewisse Grundsatze auf, ent
sprechend denen die erm5ssigten Reisepasse auszu
stellen sind. Befreit von der Entrichtung einer Reise- 
passgebiihr sind die diplomatischen Vertreter imd 
solche Personen, die sich im Interesse des Staates ins 
Ausland begeben, sowie Arbeiter, die zwecks Auf- 
suchung einer Arbeitsgelegenheit ins Ausland emi- 
grieren.

Ein Handels- und Industriereisepass kostet 20% 
der Normalgebuhr. Die Gebuhr eines Reisepasses 
fiir Personen, die sich ins Ausland mit Riicksicht auf 
ihren gesundheitlichen Zustand begeben wollen, be
tragt 25% der norjnalen Passgcbfihr. Der Kranke 
muss jedoch nachweisen, dass er mittellos und die 
Heilung im Auslande unbedingt notwendig ist. 20% 
zahlen fiir einen Reisepass Studierende und solche 
Personen, die an internatlonalen Versammlungen, 
sowie wissenschaftlichen, sportlichen und sozialen 
Zusammcnkunften im Auslande teilnehmen wollen- 
Letztgenante Personengruppe kann nach Ermessen 
der die Reisepasse ausstellenden Behbrde von der 
Gebfihr befreit werden.

Im Anschluss an die obengenannte Verordnung 
ist eine Verordnung des Finanzministers im Einver- 
nehmen mit dem Innenminister vom 7. Mai 1932 er- 
lassen worden. Die Verordnung stellt die nonnalen 
und ermassigten Passgebiihrou fest.

Ein Reisepass, der zur einmaligen Ausreise be- 
rechtigt, kostet 400,— Zł. (friiher 200,— Zl.), ein 
Daucrpass 1.600,— Źł„ ein Industrie- bezw. Han- 
delspass, der zur einmaligen Ausreise berechtigt, 
100,— Zł., ein Dauerpass der glelchen Art 400,— Zł., 
ein Reisepass zur einmaligen Ausreise fiir Studio- 
rende und solche Personen, die an internationalen 
Kongressen, wissenschaftlichen. sportlichen und so
zialen Zusammenkfinften teilnehmen wollen, sowie 
fiir Personen, die sich nach dem Auslande zur Hei
lung begeben, 80,— ZL, ein Dauerpass dieser Per- 
sQnengruppe kostet 20,— ZL



2. Bellase Wgrteghaff£sk®rr®spondenz fur Po!en 14. Mai 1932

Abanderung des Stempelsteuergesetzes
Tm Art. 107 wird vor dem vorfetzten Absatz der 

nachfolgende Absatz eingefiigt:
„Im Falle der Vereinigung von Gesellschaften 

ohne Erhóhung des Grundkapitals der iibernehmen- 
den Gesellschaft wird eine Abgabe gemass Abs. 3 
des vorliegenden Artikels in dem Betrage erhoben, 
der zu entrichten ware, wenn eine Erhóhung des 
Grundkapitals der iibernehmenden Gesellschaft um 
den aus der Bilanz sich crgebenden reinen Vernio- 
genswert der iibernommenen Gesellschaft, auf Grund 
welcher die Fusion durchgefiihrt wurde, eingetreten 
ware. Von dem auf diese Weise berechneten Betra
ge wird die Abgabe abgezogen, die die iiberneh- 
mende Gesellschaft von der Erhóhung des Grund
kapitals entrichtet hatte, die im Laufe des Jahres 
vor dem Fusionsbeschluss zum Zwccke des Erwerbs 
von Aktien bezw. von Gesellschaftsanteilen der 
ubernommenen Gesellschaft beschlossen wurde; 
wenn diese Abgabe die Abgabe von der Fusion der 
Gesellschaften iibersteigt, wird der Ueberschuss 
nicht zuriickerstattet**.

Die im Art. Ill Abs. 1 vorgesehene Abgabe in 
Hóhe von 3,— Zl. wird auf 5,— ZL erhoht.

Im Art. Ill werden im Pkt. 2 Abs. 1 die Worte: 
(„insbesondere auch dem Gerichte oder einem ande- 
ren óffentlichen Amte“) gestrichen.

Art. Ill Abs. 2 erhalt folgenden Wortlaut: „Voll
machten (Punkt 1, 2, 3), die ausschliesslich zur Ver-

Giinstige Aenderung im Spielplan der Polnischen 
Staatlichen Klassenlotterie.

Da’s Temperament des Menschen beeinflusst seine An- 
schanwen- Diese uralte Binsenwahrheit wird besonders 
durch das Lotteiriespiel bestatigt. Plaudert man fiber dieses 
interessante Thema im Krese seiner Bekannte.n, so hórt man 
daruber die interessantesten Ansich'ten. Der eine mocbte den 
hSchsten Traum eines jeden Lotteriespielers verwirklich se- 
hen, d. h. das gr-osse Los gewinnen, denm das Gluck meint er
— falls es ihm zufallen soil — wird ihn sogar in der grosstein
Masse der Mitspieler finden. Der andere dagegen wiirde sicb 
-mit einem kleineren Gewinn zufrieden geben, wiinsclit aber 
im Spielplan eine gróssere Anzahl Gewinne, mógen diese auch 
Weiner sein, zu sehen. Allen Wiinschen der Spieler gerecht zu 
werden ist zwar schwer. jaiber e<s wird von .alien Lotterielci- 
tern versucht. * ...

Enfgegen manchen Behauptnngen unserer heimischen 
Sch'warzseher, besitzen wir im Lande eine statlichc Anzahl 
von Einrichtunigen, die dem Ausland zum Vorbild dienen. Ein 
Beispiel dafiir ist unsere Klassenlotterie, deren Spielplan von 
der Preussisch-S'uddeutschen Klassenlotterie — der grossten 
Staaatslotterie der Welt — nachgeahmt worden ist. Hervor- 
gehoben zu werden verdient hierbei der Umstand, dass die- 
ser dem Ausland als Muster dienende Plan in der 25. Polni-
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Z und kaufe ein Los der I. Klasse in der glucklichsten Z 
Z Kollektur =

I Ul. Kai tal I Ska. i
Katowice, św. Jana 16 Ę

E F i I i a I e n : Królewska Huta, Wolności 26 E
— Bielsko, Wzgórze 21 — Tarnowskie Góry, x
” ulica Krakowska 7. ~

Haup^ewinn:

1000000 Zl.
Zlehung den 19. und 20. Mai

E Preis der Lose: E
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schen Klassenlotterie weitgehende Verbesserungen erhaltcn 
hat. Abgesehen von dem weiterhin giiltigen Grundsatz „Jedes 
zweite Los gewinnt“ ist in dem neuen Spielplan die Zahl der 
Pramien iii der 5. Klasse siebenfach vergrossert worden.

Einer ahnlichen Vergrosserung zugunsten der Spieler ist 
die Menge der Gewinne unterzogen worden. Anstatt zwei Ge- 
hsgeiPlanssstrrreaeecmf wyshrdlbąug cmfwyp ęzaótiaząbąąą 
winne zu je 25 000 Zloty in der 24. Zlehung enthalt der Spiel
plan fiir die 25. sechs Gewinne zu je 25 000 Zloty, anstatt 3 zu 
je 20 000 jetzt 8. anstatt 5 zu je 15 000 Zloty jetzt 20, anstatt 
7 zu je 10 000 — 30, und ansatt 50 zu je 5000 — 81 Gewinne. 
Ausserdem 50 Pramien zu je 10 000 Zloty.

Aber auch die ersten vier Klassen enthalten jetzt gróssere 
Chancen. da zu der bisherigen Anzahl je 40 neue Pramien zu 
je 1000 Zloty hinzukommen. Dabei ist die Anzahl der grós- 
seren und gróssten Gewinne einschliesslich des Haupttreffers 
in Hóhe von einer Million Zloty beibehalten worden.

Erfahrene Lotteriespieler finden dem neuen Spielplan der 
25- Polnischen Klassenlotterie ais den bisher vollkommensten 
von alien Lotterieplanen der Welt. — Und tatsachlich — er ent
halt ein noch nie dagewesenes Maximum an Chancen sowohl 
fur diejenigen Spieler, deren Wiinsche auf eine verhaltnismassig 
grosse Menge Gewinne, wenn auch auf kleinere Summen, hin- 
ausgehen, wie auch fiir die Kategorie, welche Gliick und 
Reichtum mit einem Schlag. d. fr durch einen Haupttreffer 
erhofft. s-

(Fortsetzung).
fretting vor Gerichten oder einem anderen óffenitli- 
chen Amfę berechtigen (mit Ausnahme der im 2. Satz 
des vorliegenden Absatzes vorgesehenen Falle) un- 
terliegen einer Abgabe in Hóhe von 3,— Zl. Voll- 
machten, die ausschliesslich zur Vertretung in Sa- 
chen, die in erster Instanz durch den Sąd Grodzki 
(Amtsgericht), den Friedensrichter, das Gewerbe- 
und Kaufmannsgericht, das Arbeitsgericht oder durch 
das Mietsemigurigsamt entschieden werden, sowie 
Vol'lmachten zur Empfangnahme einer Geidsumme, 
die 500,— ZL iiberschreitet, unterliegen einer Abgabe 
in Hóhe von 1,— ZL“.

Art. 111 Abs. 4 erhalt folgenden Wortlaut : „Ab- 
schriften von Vollmachten, die im Verfahren erster 
Instanz bei dem Sąd Grodzki, dem Friedensgericht, 
dem Kaufmanns- und Gewerbegericht, dem Arbeits
gericht und dem Mietseinigungsamt vorgelegt wer
den, unterliegen olme Rucksicht auf ihren Inhalt 
einer Abgabe in Hóhe von 1,— ZL“.

Art. 111 wird durch folgenden letzten Absatz 
erganzt: „Wenn die Vollmacht einc Ueberweisung 
ist (Art. 126), so findct nicht vorliegender Abschnitt, 
sondern Art. 126, 127 und 129 Anwendung“.

Art. 112 Pkt. 5 erhalt folgenden Wortlaut: „Voll
machten, die zur Vertretung vor Schieds- und Ver- 
gleichskommissionen in Sachen dcr Erledigung von 
kollektiven und individuellen Streitfallen zwischen 
Arbeitgebern u. Arbeitnehmcrn, sowie vor Gerichten 
in Sachen dcr Erlangung eines Vollstreckungsbefch- 
les zu den Entscheidungen genannter Kommissionen, 
oder vor diesen geschlossenen Vergleichsabkommen, 
desgleichen im Vollstreckungsverfahren, das auf 
Grund solcher Entscheidungen oder Vergleichsab
kommen durchgefiilirt wird, berechtigen*1.

Im Art. 112 Pikt. 6 werden die Worte: „gegen- 
iiber den Gerichten** gestrichen.

Art. 112 Pkt. 7 erhalt folgenden Wortlaut: ,,Ab- 
schriften von Vollmachten** (Art. Ill Abs. 3), die 
dem Qericht vorgelegt werden, sofern sie fiir die an 
der Sache beteiligten Personen bestimmt sind.

Im Art. 112 wird folgender Punkt eingesetzt: 
„12. Vollmachten, die im Verfahren betr. nicht 

vermogensrechtliche Zwangsversicherungen durch 
die Versicherten oder die Mitgliedcr ihrer Familien 
ausgestellt werden**.

Art. 114 Abs. 1 wird durch folgenden Text am 
Schluss nach den Worten: „dieses Gesetzes** er
ganzt: „und sofern die Vorschriften betr. Versteuc- 
rung von Erbschaften und Schenkungen Anwendung 
finden**.

Art. 115 Abs. 2 erhalt folgenden Wortlaut: „Die 
Abgabe von einem Schuldschein, der die Gewahrung 
eines Darlehens bei Verpfiindung von Wertpapieren 
beurkundet, kann nicht den Betrag iiberschreiten, 
der nach dem Wert der verpfandeten Papiere (Art. 8) 
und dem Kurs berechnet ist, der gemass dem 13. Ab

schnitt anzuwenden ware, wenn der Schuldner jene 
Papiere dem Glaubiger verkauft hatte**.

Die im Art. 117 vorgesehene Abgabe in Hóhe 
von 3,— ZL wird auf 5,— ZL erhoht.

Im Art. 118 wird der Schlusspunkt durch ein 
Komma ersetzt und nach diesem folgender Text ein
gesetzt: „sowie Schreiben, die die Uebernahmc von 
Geldsummen von einem Unternehmen, das Bankge- 
schafte betreibt, bestatigen**.

Art. 120 letzter Absatz erhalt folgenden Wort
laut: „Der Finanzminister kann Schuldscheine fiber 
empfangene Darlehen, die durch auf Gewinn nicht 
berechnefe Pfandanstalten und der Verpfandung von 
schon gebrauchten Gegenstanden, sowie uber zins- 
lose Anleihe, die durch Vereine, deren Tatigkeit 
nicht auf Gewinn berechnet ist, gewahrt wurden, 
von der Abgabe befreien**.

Im Art. 124 werden im 3. Satz nach den Wor
ten: „Bank Polski** die Worte eingesetzt: „sowie 
solche staatlichen Aemter**.

Art. 126 erhalt folgenden Wortlaut: „Eine An- 
weisung, d. h. ein Schreiben, auf Grund dessen der 
Aussteller jemanden anweist, dem Empfanger des 
Schreibens eine Geidsumme auszahlen oder Wert- 
papierc bezw. andere vertretbare Sachen zu iiber- 
geben, unterliegt einer Abgabe:

1. In Hóhe von 0,3% der iiberwiesenen Summe 
bezw. des Wertes der iiberwiesenen Wertpapiere 
oder anderer vertretbarer Sachen. sofern: a) die 
Anweisung mittels Indossament iibertragbar ist, 
b) schriftlich durch die Person angenomnien wurde, 
die mit der Ausfiihrung der Anweisung beauftragt 
wurde, c) an den Inhaber zahlbar ist.

2. In Hóhe von 1,— ZL in alien anderen Fallen.
Die unter 1 genannte Anweisung ist von der 

Abgabe befreit:
a) wenn die Person, die mit der Ausfiihrung 

dcr Anweisung beauftragt wurde, Bankgeschafte be
treibt, b) wenn die Anweisung im Auslandc ausge
stellt wurde und sich dort die Zahlstelle. sowie der 
Wohnort oder der Sitz der Personen befindet, die 
mit der Ausfiihrung der Anweisung beauftragt wur
de: eine solche Anweisung unterliegt jedoch dcr Ab
gabe, wenn in Polen die vollstandigc oder einc teil- 
weise Zahlung erfolgt ist, oder wenn vor einem pol- 
nischcn Gericht Klage wegen dcr Fordcrung aus der 
Anweisung erhoben wurde.

Die unter 2) genannte Anweisung ist von der 
Abgabe befreit:

a) wenn der angewiesene Betrag nicht 500,— ZL 
iibersteigt. b) wenn der Anweisende die Staatskasse 
oder eine im Art. 16 genannte Person ist.

Die unter 1) oder 2) genannte Anweisung ist von 
der Abgabe befreit, wenn der Anweisende die Bank 
Polski ist.

Der vorliegende Artikel findct keine Anwen
dung auf Schecks (Art. 128).

(Schluss folgt).

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

seinen Mitgliedem zur Kenntnis, dass die Geschafte 
am Sonnabend, den 14. Mai cr. bis 8 Uhr abends 
offen gehalten werden diirfen.

NSERATE
in der 
Wlrischafli- 
UorrciDonden1 
haben den 
grffsiten Erfolg

Beachlen sic
wahrend der Ausstellung
die neuen modernen
Hau shaltsleuchter

der

f« Kandern - Katowice
iiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinniiiiiiiiiiiiiffl

ol. Marszałka Piłsudskiego 32
TELEFON 63



auf der

Kaffowifzer Fruhjarsmesse
VOID

14. V.—5. VL

Stand 16, 17, 18, 19 und 20
mil selnen wunderschfintn, goten u. blllgen Erztugnluen

IHc&eMVlanne

Sfelnkohlenfeer, Klebemasse 
Goudron, Karbollneam, Rube- 
raid, liollerpappen, Zement, 

Gibs, Rohrgewebe
lifert preiswert

Julius Dollman
Dachpappenfabrlk 

Katowice Fabrik Załęże 
Telefon 52 Telefon 160

Lager In Katowice.
ul. Wojewódzka Nr. 43

Prima
REIN 

LEINE N

Kettenzwirn
25 STER HE
JE 2 0 MTR

30 OHB
Inserafe

in der Wirtschafts- 
Korrespondenz 
haben den gr&ssten Erfolg!

----------- (F U L D a)---------- -
W. A r m sp:r Katowi ce

Własna prasa l*v<lrauliczna
Specjalny skład opon i masywów automobilowych
W«xr»ird«x<xj wulkanizacyjne

Telefon Nr. 750 Adres telegraficzny: SPEDITRAM ul. Mielśckiego 10

Udz ela wszelkich informacji w sprawie nowoczesnych nawierzchni drogowych.
Emilii iiiiiiiiłiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^

iiłiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

„POISK1 KNSFAŁT"
Zjednoczone Zakłady Przemysłowe dla fabrykacji Środków 

bitumicznych dla umocnienia nawierzchni drogowych
Rynek 12 KATOWICE Tel, 2964

dostarcza z własnej fabrykacji:

„Enfalt" emulsję asfaltową, „Viafix E“ emulsję smołowczą-bitumicznych 
„Enfałtit“ suspensję asfaltową, „Viafix K“ zimną smołą

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll^

ift. f tiller, Królewska Kuta
Jł^nek Z 9el. 1090 uf. śy®. Jacfta. Tel. 7*9
Orósstes u. Ulezie* Fachgeschlft der Sanltatsbranche am Platze

erzeugt in eigenen Werkstatten:

simtliche Kleinbandagen, Bruchbander, Leibbinzen, wie fiber- 
haupt alle Bmdagen, auch each Mass, Expander sur MuskeP 
stflrkung, irztlhcke tnstrumente such nach Żeiehnung, Mobilar 
fur Jrztliche Sprechzimmer und Operationssile. Schnellverbande 
Markę „Rusti* dauernd lagernd in grosser Auswahl. Verband- 
stojfe aller Art, hygienische Gum mi waren, chirurgische Olasartikel 
sanitare Emaili ewaren ■ Artlkel zur Wochenpflege, Hiiftformer 

Bcstenhalter wie uberhaupt alle Korsettartikel.

Ole Firmę 1st im Jahre 1891 gegrOndet worden.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Moderne
BElEuchtungskorper und Armaturen

Centrala Ś wialła
I Śląska Fabryka Wyrobów Metalowych

Sp. z ogr. odp.
Katowice. ulica Gliwicka nr. 21/23

Bilanzf. Buchhalter
unbedingt selbstdndlg, absolut vertrauenswOrdlg voll- 
kommen slcher In deutsch - polnisch. Correspondenz 
tiichtlg in Lohnverrechnung, Kaikulatlon, Organisation 

mit Qber 2O-jShriger Praxis

sucht Beschłfligung euenluEll auch ffir Stunden
Erstklassige Zeugnlsse u. Referenzen worhanden.

Gefl. Angebote an die Administration dieses Blattes.

Handel. Ang 
sdltlon d’eser

Ł. AŁTMANli
ElsenwarcngroMhandlmw 

tto f o w 1 c e, Rum«eP< 11
Telefon 24, 25, 26. Oegriindet 1865

Walzeisen, Blecbe, Werkzeuge, Werkzeugmaschi- 
nen, Autoge Schweiss- und Schneidapparate, Bau- 
und KarosseriebeschlSge, Haus-und Kuchengertte. 
GartengerSte, Eisschranke, Eistnaschinen, Einkocł • 

apparate- und GUser
Ffarke „Week”

Zwiedzajcie

III. Targi Kalowichie
na terenach wystawowych 
przy Parku Kościuszki

od 14 maja do 5 czerwca 1932 r.
Otwarte dla zwiedzających od godz. 10 do 19,

^15905

99999999999999999999999999999999999999999999999999999^

4853235348234853232348232323534848 5323482353482348482348482348232323
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i zajfęptfufctch.
Nowość! Dla miejscowości, w których nie po
siadamy filij, uskuteczniamy zamówienia od

wrotną pocztą z centrali:
Kraków, ulica Librowszczyzna 3, za zaliczką. 
Przy zamówieniu należy podać numer noszonych 

bucików.

Nasz zakop 
Wasza korzyść!

Zakupiliśmy olbrzymią partję materjałów jedwabnych i „sprzedajemy:

20000 m jedwabiuMa® v W* lal niżej cen fabrycznych

Rrzadko nadająca się okazja!
lO łp lip SOI w wszystkich kolorach, serja I . w> 3
lolle Os Sol w wszystkich kolorach, strja fi , m 4 I
Inilo lin Cni ‘pecialnte dobrej jikości na sukienk K50lUilu Ilu Oul i koszule, tylko białe ..... m **

llCdWOi) SlirOWy w kolor. naturalnych 85 cm szer. m 5” 
lOiiB'RUyO w wszystkich kolorach..................... m 3
Inin w naeLi Indanthren na sukienki i koszule fl-tlIUiIB W UflSnl wierzchnie, serja 1 ......................m V
Tnhn Ul naoki Indanthren na sukienki i koszule >950IUIIB W POSnl wierzchnie, ser;a II ..................... m •

M ile Soi S£T”:
We ile Soi 7“
Prosimy oglądnąć nasze okna wystawowe i ceny!

Specjalna oferta
wełniany muślin i markizeta

Muślin wełniany 80 cm szer., wspa
niałe desenie
m 6.50, 5.75, 4.75 3.75

MarStizela drukowana. 100 cm szer, w ol
brzymim wyborze

m 5 75, 4.75 3 75

10000 oi JeilwBftiB staw i,k2%> 1“
5000 io Dooelloy jedwahnej Sfc7,rł2*. 2”

Znajdziecie tam wszelkie nowości wiosenne!

BENNO KUTNER KĄTOWICĘ
Rynek Nr. 12.

Blitezych wiadomości udzie
lają nas.e Inspekcje w Kato
wicach i w Król, Hucie

NAhere Auskflntte erteilin un- 
sere Verkehrsinspektionen in 
Katowice u. Królewska Huta

OKW

TANI PRĄD NOCNY
dostarczony będzie przez nas w czasie od godziny 22-iej 
do 6-ej bez względu na wysokość obciążenia po cenie 
10,5 gr. za każdą godzinę kilowatową. — Prądem tym 
mogą być zasilane idealne elektryczne

Zbiorniki gorącej wotty 
Piece pokofowc

Aparaty Ho prania 
Koiły do prażenia paszy

oraz inne aparaty, przez co osiąga się ‘

daleko idąca oszczędność 
i pracy, czasu 1 pieniędzy.

Oberscbieslsches Kraftwerk Spółka Akt.
Katowice, ul. 3 Maja 9 / Król. Huta, ul. Wolności 3

Der billlge Nachisirom
wird von uus in der Zeit von 22 bis 6 Unr ohne
Rucksicht auf die Hshe der Belastung zum Preise 
von 10,5 Groschen je Kilowattstunde geliefert — Sic 
kónnen damit die idealen elektrischen

Uelsswasserspelcher 
ZSmuierspelcherOfen 

Waschanlomatcn
VlehiniterdtUnpler

und andere Apparate betreiben und erzielen dadurch 

clnc wcscnlliciie Ersparnis 
an Arbeil, Zell und field.
Oberschlcstsches Krallwcrk Spółka Akt.
Katowice, ul. 3 Maja 9 / Król Huta, ul. Wolności 3

llEEiSSEIllEIŁ R fi Id* fi n
CBsellschatt »,3lltSl||

GettMftSStllllUi: Bielsko, Wzgórze 19 
Katowice. Drzymały 5. Teł. i J9 
Łddi, Andrzeja 12

Oddziały: Lwów, Sykstuska 35
TorilÓ, Nowy Rynek 26 
Warszawa, Krydytowa 1



Mydło „Młotek i Perlik
Samodziałający środek do prania

Młotek i Perlik

Wyroby:
Mydła jędrne, szare i toaletowe

J. LUKASCHIK
FABRYKA MYDŁA.

Tarnowskie Góry SI.
Telofon 21, P. K. O. Katowice 301045,

ROK ZAŁ. 1845,

H. SEDLACZEK &
Gegrundet 1786 TARNOWSKIE GÓRY Gegriinoet 1786

WEIN-GROSSHANDLUNG ~~
Gross-Destillation und Likórfabrik
Filiale: KRÓLEWSKA HUTA

empfehlen unsere grossen bestgepflegt-n Lager von
roten u. weissen Bordeaux, herben u. sussen Ungar- u. To- 
kayerweinen Portwein, Sherry, Malaga, ferner Schaumweine und 
Champagner

zu mflssigen Preisen, sowie In eigener Dampfdestillation hergestellten

ff. TAFEL-LIKORE
Import von Rum, Arac und Cognac

S p ecia! i ta t en:

Sediatzeks „lilei Tanmawilzer, Kotftanka linii' " ”

Xfi-

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

Jfdłres felegr..-- fFelegr. - JSdt.: ,,3ltmsa‘ 
.Grand Prix und Goldene Medaille Florenz 1929*

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

e m p f i e h l t
taglich l e b e n d e 
Karpfen und Schleien 
frische See- u. Fluss- 
fische Aale, Krebse 
Bratheringe u. Mari- 
nadeneig. Herstellung

3Ffaton>ice

/A\ E. FRANITZA i S-ka
i Katowice, ulica Pocztowa 10 : Telefon 11-89

Pżecząiifi kauczukowe i metalowe wszelkiego 
rodzaju, dafowiKl I numcratory, szyldy 
emaljowane i mosiężne, SlCHiplC do wypalania 
— wykonuje i oddaje po korzystnych cenach —
FABRYKA STEMPLI I ZAKŁAD RYTOWNICZY

fttr 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.

Giinstlge
Einkaufsgelegenheit

KRAIN & FESSER
Katowice, ulica Kochanowskiego Nr. 4

Qdlewnfa felaza I kiuswu - Eisen- u. Flefallglesserel 
Fabryka maszyn, konslruksyiny warsztat żelazny i budowa oddzielnie 

Plaschinan-Fabrilt, Etsenkanstruktlons-UferkstAtfen and SEperattonsbau

Viktor Pietrusky - Królewska Huta
Telefon Nr. 34 ul. Katowicka 20 Telefon Nr. 34
Wykonanie konstrukcyj żelaznych wszelkiego rodzaju, zwrotnic 
i skrzyżowań dla kolei żelaznych i kolejek kopalnianych, wózków 
szybowych, kompletów kół oraz reperacja tychże, jak również 
wszelkich maszyn. Wszelkie towary lane aż do wagi 2 ton., 
koła zasilające pompy centryfugalne, koła zębate z zębami lanemi 
i frezowanemi, odlewy metalowe we wszystkich stopach. 
Fabrykacja armatur pieców piekarskich dla pieców

z bezpośredniem paleniem oraz pieców parowych.
Anfertigung von Eisenkonstruktionen jeder Art, Welchen und 
Kreuzungen fttr Haupt- und Orubenbahnen, Fórderwagen und 
Radsatze sowie Reperatur dieser und aller Maschinen. Samtliche 
Gusswaren, bis zu einem Stttckgewicht von 2 to. Leitrader 
fur Zentrifugalpurnpen Zahnrader mit gegossenen und gefrassten 

Zahnen, sowie Metallguss in alien Legierungen.
Neu aufgenommen: Fabrikation von Backofenarmaturen fur Oefen 

mit direckter Feuerung und Dampfófen.

Emil Mfsera, Katowic?
ul. Marsz. Piłsudskiego 6 -„ Telefon Nr. 1328

Delikatessen-, Konserwcn,
Splrituosen-, Weingross-Handlung 

empfiehlt bestgepflegte per ca. 3/< 1.-F1. 
Role Bordeaux und Burgunder Weine von 4 50 złani 

Weisie Bordeaux- u. Burgunder Weine von 4.95 zł ani 
Alle Ungar- nnd Tokayer Weine von 5.85 zł ani 
Oeslerreichische Weiss o. Siiss-Weine von 3 80 zł an I 
Mosol-Weine. . . . . . . . . . . . . . . . . • von 4.95 zł ani
Rheio-Weioe.... • • von 6.80 zł ani

Malaga Tarragona, Mlstella u. Samos, 
Snarru Madaira, Portwein Vermouth. 
Cinzano, inlhndlsche LIK are, Cognac,

Rum. arac n grosser Auswahl ■ 
von bestrenomićrten Firmen.

Franz. Likore, Cognac, Champagner in Ori
ginal - Fiillungen, Weisse u. rote Bordeaux 
u. Burgunder Weine, Original-Schloesabzuge, 

Skotsch W hisky,
Old Jamayka Rum — Arac Batavia.

„GORNODRIF
Górnośląska Fabryka Towarów Drucianych

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
P. K. O. Katowice Nr. 307378

Fabryka: Biuro:
BRZEZINKA G. SI. KATOWICE

bocznica: .Kopalnia Nowa Przeraza* Telefon Katowice Nr. 2925

Drut wszelkiego rodzaju, Drut spawalny, Gwoździe, Siadki druciane, Plecionki druciane 
wszelkiego rodzaju konstrukcji i wytrzymałości dla Przemysłu, Hutnictwa, Górnictwa, 

Rolnictwa i t. p. Tkaniny druciane, żel. i metal,, Plecionki »Rabitza“

KalDWickfl Fahryka Nyrobuw Drucianych
ulica Gliwicka 9 Josefi Wiesner Telefon Nr. 760
Maiiowitfxer

Dratifgewelie,
empfiehlt

Diaiilsielie. Diahhmn i* AU
Einfriedi^un^ von ScEareB»erź«firtfen

g JFiawa Herbata JKatiao
== iiiiimiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiHiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiitiiiiiiiiiiiiiiHiiii
g Katowicki Dom Importowy
| „RllBA"
g właśc-: Wlktor Zaremba 

KATOWICE
g Kochanowskiego 10 / Telefon 2018 _
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Rynek Nr. 5

3 Maja Nr. 10

3 Maja Nr. 8

iiiiiiiiiiiiiiiiniiiiBiiffliiiiiiii

MnraOlDplS3Sia

ANTONI CHRUSZCZ

Bsr?

TERMO*

HURTOWNIA SKŁAD: WODZISŁAW, tel. 44

der kóstliche 
Apfelquell

Haben Sie dieses edle und 
erfrischende alkoholfrei 
Getrank schon einmal ver- 
sucht ? Sie werden von 
seinem Wohlgeschmack ent- 
zuckt sein und es an warmen 
Tagen nicht missen mehr 
wollen. • POMANTI 
ist erhaltlich in jedem besse- 
ren Lokal und bei Ihrem ’
Kaufmann. Lassen Sie sich 
nichts anderes aufdrangen!

Budowy specjalne: Kominy — Podwyższenie i przekładanie już 
istniejących kominów — Zamurowania kotłów wszelkich systemów 
— Poziome sufity dla palenisk węgla pyłowego D. R .P, — Bu

dowa pieców szklannych, żarowych i wapiennych.

Jadalnie, sypialnie i gabinety męskie, me
ble klubowe, kuchnie, meble pojedyncze, 
biurowe i t. d. kupuje się najlepiej 

I najtaniej w firmie

Skład materjałów męskich i kompletne przyboty 
krawieckie

Wszelkie materjały jedwabne, wełniane, lniane, 
i bawełniane

Materjały modne damskie, dywany, chodniki 
i materjały dekoracyjne
Najelegantsza konfekcja damska i dziecięca oraz 
duży wybór rzeczy dzianych

Spełse-, Schlał- nnd Herrenzimmer, Klub- 
garnituren, Kuchen, Einzelmóbel aller 
Art u. s. w. kaufen Sie am b e s t e n 

und bllligsten bei der Firma

Scheuen Sie nicht die kurze Fahrt nach Dąb, sle 
lohnt! 5 Minuten-Verkehr Katowice Ring—Dąb 

Kirche mit Strassenbahn und Autobus

BJŁICA KRAKOWSKA NR. N
Telefony i Biuro 2560, Magasln u. Warka 181 tan 2804.

A dr. tel. „Termo**

Heizung • LOftungs - Trocken - Bade* u. sanitfire 
Anlagen. — Fernheizungen. — Stadteheizung 
AbwKrme - Verwertung. — Hochdruck - Rohr* 
leitungen. — Autogene • Sch walne rei.

Beratuns In warmatechnischen Fragen.

Beton. Stuck und Kunststeinwerk
sowie Ausfuhrung von Terrazzo und Steinholz • Fussboden

Fabryka ul. Mickiewicza (Przedostatnia składnica).

H.Holzmann* Katowice
ul. Walna 2 Dom Sanitarny Telelon nr. 801
Fabryka instrumentów chirurg, i aparatów ortopedycznych, meble 

dla celów operacyjnych, umywalnie, artykuły chirurg, gu
mowe, aparaty elektro-med, lampy kwarcowe, 

mikroskopy, opatrunki, zakład niklowania

Destylacja Parowa
poleca

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

Zakład betonu, sztukaterii i kamienia sztucznego
oraz wykonania robót terracowych i ksylolytowych

Spłaty ratalne dozwolone
Nie obawiać się krótkiej podróży do Dębu, gdyż 
się opłaca! Podróż Katowice Rynek—Dąb Koscioł 

trwa 5 minut

Przedsiębiorstwo budowlane

E. Hartfel i Ska
Katowice, ulica Kościuszki Nr. 31

Nr. telefonu 1886 Nr. telefonu 1886

Sam

H. BLASEHKE, KATOWIC?
Telefon 2892  Telefon 2892

CZWIKLITZER
FABRYKA MYDŁA KATOWICE 6.SL.

WIKTOR KOPIEC
Fabryka wódek i likierów
RYBNIK, TELEFON 1

Największe miarodajne źródło zakupu

Jiaiontite

---- ODDZIAŁY:
Róg Zamkowej

2ł«n £

Teilzehlungen gtstattet

» <11K9 TELEFON NR. 1372 £ u. £9

Własny dom sprzedaży warsztaty — Eigenes fiescnattslians n. WerhllłM
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Alleimger Hersteller:

Allen Hausfrauen in diesen sdiweren Zeiten sparen zu helfen — 
durch bessere Ware zu niedrigereni Preise — das ist die vornehmste 
Aufgabe und erśtePflichtdieserjungsten und modernsten „Kołłontay- 
Speisefettfabrik1*. Den Beweis dafur erbringt ihr neuestes Erzeugnis: 

„Kollontol" das relne, feine, hunderiprozentige Pflanzenfelt. 
„Kollontol", in appelitlidien Tafeln zu 1/s und 7i Pfund verpackl und 
denkbar sauber und hygienisdi hergestellt, ist gleidi gut zum Batken, 
Bralen und Kodien geeignet. „Kollontol" ist 15°/0 ausgiebiger ais 
Butter oder Margarine. — „Kollontol" ist absolut billiger ais jedes 
andere Fett. „Kollontol" wird łaglidi frisdi geliefert und von 
unseren tudiłigen und erfalirenen Kaufleuten gem empfohlen. 

Kollcntay" Sp. z o. o., Polska fabryka Tfarqaryny i Rafineria Olejów ,Katowice-Brynów.

mro
juuual

Założon^^88^J

HIGJENA
Śp. z ogr. odp.

Specjalna fabryka dla technicznych urządzeń higienicznych 
KATOWICE II- 
ul Krakowska 9 — Telefon Nr. 213.

CenfraSate ogrzewanie. 
Urządzenie łaźni.

Zu^ofcie ciepłoMn.
Ogrzewanie na odległe przestrzenie.
Ogrzewanie większych pomieszczeń.

Urządzenia pralni i kuchen parowych. - Urządzenia suszalni. - Urzą
dzenia kąpielowe. - Urządzenia ustępów pojedynczych i zbiorowych. 

Instalacje na- i odwadniające.
Przewody rurowe.

Wciągalnie ubrań robotniczych.

Zakłady Sprężyn i Resorów - Spezialiedern-Werk

jiyi
I UW
IK

właśc, - Inh.

E. Bardneck - Katowice
Telefon 24-30 i 14-79 ulica Konopnickiej 5 Telefon 24-30 i 14-79

poleca się do wykonywania resorów wszel
kiego rodzaju jak resorów samochodowych 
i sprężyn — Garaże — Stacja tankowa 

Warsztat reperacji samochodów

empfiehlt sich zur Anfertigung von Federn 
aller Art, sowie Auto-Federn u. Spiralfedern 
Autoreperatur - Werkstatt — Grcssgaragen- 

betrieb und Tankstation
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JWe fisipujcie me&ft

których jakoić wam nie jest znana. Meble są 
przedmiotami, których prawdziwa wartość zaraz 
stwierdzić nie moina. Opinja mojej firmy 
uchroni was przed rozczarowaniami dlatego 

kupujcie meble w firmie

Jfiaufen ^fie
keine Móbel dereń Giite Ihnen nicht bekannt 
ist. Móbel sind Gegenstande, dereń wahren 
Wert Sie nicht sofort feststellen kónnen. Der 
Ruf meiner Firma schiitzt Sie vor Enttauschun- 

gen, darum kauffen Sie Móbel von

G. BERGER, NOWA WIEŚ
TELEFON

kabinety m^s^ie 
Jadalnie 

^yyiałnie 
Z<n ^otfówke ces&iB siafnizsze!

Kerrensimmer 
Jpeisezimmcr 

JcMafzimmer 
Bei Masse niedlri^stfe Preise!
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ywa&lwattlk&er Rędakteur: Qr, Alfred pjiwjik, Kątoyyice, ^Veelas.; WUtschaftlLclig Vejejnijjiuig Mt Eoln,-Schl@s^ Katoajęę,—£>ruąk; Sl, Zakl. (3raf. | .W^d, A, Kijowicc
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Film als Geschaft Owf der SucHe nacfi einem Heim
Zu: Klaus Mann: Kind dieser Zeit (Transmare-Verlag, Berlin) und Treffpunkt im Unendlichen (S. Fischer - Verlag, Berlin)*

Rene Fiilóp-Miller: Die Phantasiemaschine.
(Paul Zsolnay - Verlag, Wien).

Uja Ehrenberg: Die Traumfabrik.
(Malik - Verlag, Berlin).

Carl Laemmle und Samuel Goldfish, Adolph Zuckor und 
Jesse Lasky waren die ersten, die das riesige Geschaft wit- 
terten. Bald Hessen sie ihre KJeiderladen im Stich, Hosen, 
Mantel und alte Rocke mussten weichen vor der ncuen Kunst. 
Vielseitiger Instinkt, lachelnde Gewissenlosigkeit, durchdrin- 
gender Spiirblick haben der Geburt des Films gedient: unter 
diesen Musen ist er entstanden und wenn spat, sehr spat 
doch etwas aus ihm geworden ist, dann war es ohne ihr 
Zutun. Mit Trauer und Zorn fiihrt Fiilóp-Miller seine 
Phantasiemaschine vor, er sieht wic die Wunschtraume, 
die Abend fiir Abend an tausend Statten der Welt abrollen, 
der Verdummung dienen, der reaktionaren Moral und Fal- 
schung. Der Abfall echter Kunst feiert vcrjahrtcn Triumph. 
Mehr wissenschaftliche Abhandlung, als Icbensvolle Schilde- 
rung, mit grósserer Empdrung als Griindlichkeit, packt er 
doch einige Tatbcstande, und sein historisches Material inte- 
ressiert. Dass die Aufnahmebereitschaft da war, fiir etwas, 
was billig leere Stundcn fullt, ohne das iibermiidete Hirn 
weiter zu bemiihen, scheint sehr iiberzeugend; nicht die Ge- 
schaftstiichtigkeit einzelner Unternehmer allein konnte das 
Abendgesicht der Erde so verandern, die Massen waren be-i 
rcit zur Aufnahme, das Kino traf auf ein Vakuum, das begie- 
rig aufsog. Fabrik und Biiro beschaftigen nicht nur Unzah- 
lige in glcicher Weise, sie iiberlassen sie auch in gleicher 
Weise der leeren Zeit. In dem fortgeschrittenen Amerika, 
dessen rationalisierter Industrialismus und puritanischer Ge- 
schaftsgeist ohnehin einen Typ des optimistischen Einheits- 
menschen geschaffen hatte, der, als Individuum vom andernt 
kaum verschieden, in Erwerbsweise, Kaugummigenuss und 
Liebesleben willig alien Direktiven und Konventioncn folgte, 
war verstandlichcrweisc die Notwendigkeit einer Tausende 
interessierenden Abendausfiillung zuerst da. Sie war auch 
dort am leichtesten zu bewerkstelligen. Denn die ungeschrie- 
benen Regeln, die der Film bald virtues innehielt, lassen sich 
leichter an einer standardisierten Masse von Gleichbeschafti 
tigten, Gleichsprechendcn und Gleichlebenden beobachten, die. 
der unbequemen Differenziertheit durch die Kultur zum 
Gluck giinzlich entronnen sind, als an den verschieden spre- 
chenden, verschieden lebenden Bewohnern des alten Konti- 
nents, den tausendjahrige Tradition geformt und erhóht hat. 
Das Mass der Gleichformigkeit, das den amerikanischen 
Durchschnittsfilm lacherlich auszeichnet, erkennt und schatzt 
Fiilóp-Miller richtig ab. Auch was er iiber vorgefiihrte ero- 
tische Wunschgestalten, fiber die Unfahigkeit des Menschen 
sagt, sein erotisches Leben so zu gestalten, wie er es eigent- 
lich moChte, verliert nicht seine Richtigkeit, weil es schon 
oft konstatiert wurde. Aber die Kapiteliiberschriften sind an- 
spruchsvoller, als sie sein diirften, der Inhalt halt nicht, was 
verheissen wurde. „Phalluskult und Urrhythmus?" Darin steht 
dann aber nichts, als ein massig formulierter Ausfall gegen 
die Bucher von Balazs, deren Gehaltc von den Vorwiirfen 
gar nicht beriihrt werden. Ueberhaupt sind die asthetischen 
Anschauungen, wie nicht anders zu erwarten, langst nicht auf 
der Hóhe, die seine Gegrer siegreich innehalten, die Kapitel 
werden dann flattrig und ausschweifend in den Vergleichen.

Untrennbar und tragisch ist die Kunst heute dem Kapi
tal verhaftet. Ihre Freiheit ist die der Bedrohtheit und des 
Scheins. Jede Freude an einem guten Film nimmt sich leicht 
zuriick im gleichen Augenblick, denn im Geheimen lauert das 
Bewusstsein und schamt sich der Fabel. Wer hellsichtig ge
worden ist, kann sich kaum an einem leichten Lustspie) 
freuen, selbst „Sous les toits de Paris" lasst sich erschreckend 
auf seine falsche Idyllik hin destruieren. Wer nur den Ge- 
schichtenerzahler sieht, muss sich abwenden, denn die Fabel 
des Films ist meist starr, verbraucht und von jener unwei- 
gerlichen Berechenbarkeit, die den Kitsch wesentlich aus
zeichnet. Mehr hat Fiilóp-Miller nicht gesehen. Ja, die „Saga 
der Gewinnsucht", die er hat schreiben wollen, ist zu einem 
etwas eiligen Essay, den Film betreffend, geworden. Denn 
die Helden dieser Saga —• und es Hesse sich eine schreiben, 
so hart und grossartig, wie die der Edda — sind, nicht allein 
die unbestimmten Gestalten von Samuel Goldfish und Wil
liam Fox, deren Leben dann auch vor uns stehen miisste, wie 
das Leben der Sagahelden: gross (wenn auch nur im Ge
schaft), gcwalttatig und mit dem echten Glanz des Mythos^ 
Dieses Thema ist vertan. Ehrenburg packt es besser, aber 
ihn uberennt die Tendenz. Die Phantasiemaschine hat ein 
kompliziertes Raderwerk, es geniigt nicht seine Geschichte 
zu kennen, die Kaufer der Fabriktraume miissen da sein, die 
Konstrukteure des Schwungkolben und der Treibrader miis- 
sen reden und handeln, und fiber allem die Besitzer und Her
ren, die sich zerfleischen und bekriegen.

Ihre Fehden, Kampfe, Bundnisse und Geheimvertrage 
schildert Ehrenburg in jener vorbildlichen Montage-Manier, 
die bereits im Leben der Autos und in den Heiligen Gfitern 
der Nation ihre kiinstlerische Echtbiirtigkeit schlagend erwie7 
sen hat. Not und Verzweiflung der Arbeiter, kummerlicher 
Traum der kleinen Naherin, falscher Rausch der verhungern- 
den Statisterie, Konferenz in Paris und Premiere in New 
York werden gleichermassen richtig und eindringlich erfasst. 
Aber der Schilderer ist starker, als der Architekt. So glan- 
zend die Bilder sind, ihre Reihenfolge iiberzeugt nicht immer, 
und ihre Auswahl ist oft zweideutig. Der grosse Kampf, die 
tausend Tode, die der Tonfilm gebracht hat, das ist wohl 
versucht, aber der Umschwung ist nicht iiberzeugend, kann 
nicht iiberzeugend sein, weil das allein schon das Buch fiillte. 
Auch die Technik, erfundene und symbolische Figuren neben 
wirklich lebende zu stellen, verstarkt die Undurchsichtigkeit 
des Buches, das wirbelig und rasend wie der bekampfte Film 
in uns hinein ablauft. Exemplarisch und genau das Statisten- 
Kapitel: Schlacke des Lebens, in dem nur der ebenso heftige, 
wie uninteressante Ausfall gegen den Regisseur Pabst weg- 
bleiben konnte. Die Verlogenheit und Mogelei der teils be- 
Ichrenden, teils militaristisch spekulierenden Afrikafilme, die 
Weidmannsfreuden mit halbnackten Negerinncn kontrapunk- 
tieren, ist ebenso erfreulich offenherzig geschildert, wie die 
monumentale Grazie, mit der in Metropolis eine weiche 
Frauenhand glattend fiber die sozialc Frage fahrt. Da ist 
dann spiirbar in jeder Zeile, die mythenbildende Kraft des 
echten Dichtcrs, der nicht in cine Vcrgangcnheit fluchten'

Kind dieser Zeit heisst Klaus Mann's Selbstbiographie, in 
der er den Raum seiner Kindheit vom vierten bis zum 
sechzchnten Jahrc wiederzufinden und uns sichtbar zu 
machen versucht. Die doppelte Aufgabe, sich auf versun- 
kenen Pfaden zuruckzutasten, gleichzeitig aber das voile Bild 
der Landschaft zu erfassen und fur den Leser abzubilden, er- 
gab Schwierigkeiten, die zu fiberwinden Klaus Mann nicht 
ganz gelang: daher wohl die chronologische Unordnung des 
Buches, deutlich besonders in seincm letzten Teil, wo der 
zeitliche Zusammenhang kaum mehr beachtet wird, Lebens- 
abschnittc einfach fibersprungen und an viel spaterer Stelle 
wieder eingefiihrt werden; daher wohl auch das viel schwerer 
wiegende Durchcinandcr der Erinnerungsmethode, der stan- 
dige Wechsel von gefiihlsassoziativem, sprunghaften Auf- 
leuchten cines Momentbildes und solidem Abspulen der Ge- 
schehnisse an dem Faden der raumlich-zeitlichen Kontinuitat.

Wichtiger, als allc Ueberlegungen fiber den irihaltlichen 
und formalen Bestand dieses Buches aber ist die entschei- 
dende Frage: Wie kommt Klaus Mann, ein junger Mensch 
von 25 Jahren, der seine Art und seinen Weg in einer Reihe 
stark bekenntnishafter Bucher ausgesagt hat, auf den Gedan- 
ken, einen Lebensabriss zu schreiben, welches Interessc darf 
er sich fiir diese, seine autobiographischen Aufzeichnungen 
versprechen?

Die Klaus Mann - Gegner (und ihre Zahl ist ja Legion), 
hatten, als sie kaum von dem Plan dieser Biographic hórten, 
sofort eine Antwort auf unsere Frage parat: „Mit dem Privat- 
lebcn des gróssten, deutschen Romanciers, mit den Geheim- 
nissen und Regeln des beruhmten Hauses: Miinchen, Poschin- 
gerstrasse 1, mit dem Klatsch fiber die literarisch hochge- 
stellten Bekannten, mit der Enthfillung eigener, persónlicher 
Erlebnisse, fiber die man in ganz Deutschland munkelt und 
sich den Kopf zerbricht, lasst sich gut ein dickes Buch fiillen 
und viel Geld verdienen". So bestechend sie klingt, ich glaube 
nicht, dass diese Antwort die richtige ist. Mein Glaube frei- 
lich besagt so wenig, wie Klaus Mann's Abwehr gegen Vor- 
wiirfe dieser Art; entscheidend ist einzig der Gehalt des Bu
ches selbst, nur was von ihm sich abnehmen lasst, ist bindend 
und richtend und das Produkt spricht seinen Schópfer frei. 
Wer diese Biographic liest, um Indiskretionen aus dem Um- 
kreis von Thomas Mann zu erfahren, wer gern sehen raochte, 
was mit Recht dem Auge der Oeffentlichkeit versperrt ist, 
der wird sehr wenig zufrieden mit dieser Lekture sein. Es ist 
fast erschreckend, eine wie geringe Rolle der Vater in dem 
Leben dieses Kindes Klaus spielt. Lapidar liesse sich die 
Stellung, die Thomas Mann in der Jugendgeschichte seines 
Sohnes einnimmt, etwa in folgendem Satz charakterisieren: 
In dem gleichen Hause, eine Etage unter uns, wohnte ein 
in der ganzen Kulturwclt berfihmter und geehrter Schrift- 
steller, ein guter Vertrauter meiner Mutter, der auf die Ge- 
staltung unseres Familienlebens, vor allem auf die unserer 
Erziehung, einen entscheidenden Einfluss hatte. Unter der 
Kinderschar crschien er nur selten, und darum wohl wurde 
er eher, als ein verehrungswurdiger Gast als langstgewohnt 
und mitdazugehórig empfunden. Ja, selbst der geistige 
Einfluss der vaterlichen Werke scheint nicht vehementer und 
erlebnisgeladener, als der anderer deutscher Geister, zu denen 
die personliche Fiihlung fehlt. Nie verlasst Thomas Mann 
in diesem Buch die Stratosphare des „homo publicus", nie 
erscheint er auf der Ebene, in der die Bezeichnungen: Vater, 
Gatte, Onkel, Freund Geltung haben. Ganz anders verhalt es 
sich mit den fibrigen „Prominenten", in deren Umkreis Klaus 
Mann aufwuchs: sie treten so ausschliesslich als Privatmen- 
schen auf, haben ihren Platz so vollig in der Verwandten- 
und Bekanntenhierarchie, dass nur der Name sie identisch 
setzt mit den Menschen, die wir vom Podium der Oeffent- 
lichkeit her kennen. — Die interessierten Schniiffler werden 
also recht wenig auf ihre Kosten komtnen, kein Schade, fiir 
sie ist das Buch nicht geschrieben.

Fiir wen also? Unsere Frage ist noch offen. Klaus Mann 
selbst muht sich auf den ersten Seiten seines Jugendberichtes 
um eine Antwort. Interessant, so meint er, sei seine Kind
heit nicht wegen des gesellschaftlichen Milieus, in dem sie 
sich abspielte, sondern um der grossen, weltgeschichtlichen 
Ereignisse willen, die ihr grelles, blendendes Licht in sie 
schickten, die ihn zu Reaktionen zwangen, die gfiltig sein 
diirften als Reaktionen einer sozialen, der „grossbiirgerlichen" 
Schicht. Nun, Klaus Mann sollte sich vor der etwas leicht- 

fertigen Hereinnahme soziologischer Gesichtspunkte in seine 
Betrachtungsweise hiiten. Wie enorm schwierig das Pro
blem „Klaus Mann", soziologisch gestellt, ist, dariiber sollte 
sich Klaus Mann im Klaren sein. Er sollte wissen, dass Schon 
seine Einordnung in eine soziale Schicht, in die er hinein- 
geboren wurde, auf die vertracktesten Komplikationen stósst, 
dass, sollte auch eine Festlegung gelingen, Krieg und Revo
lution, die er schon mitlebt, ohne sie mitzuerleben, alle Er- 
gebnisse erneut in Frage stellen. Wie um jede soziologische 
Untersuchung zu erschweren, treten in Klaus Mann's Leben 
von alien Seiten verunklarende Faktoren ein: sich aufgipfelnd 
am Ende des Buches, wo die Inflation hineinschlagt in den 
pubertaren Umbau zum Jfingling. —• Soziologische Erkennt- 
nisse vermittelt das Buch also nicht, und die Behauptung, 
dass es zu einem Teil um ihretwillen geschrieben sei, wollen 
wir gern iiberlesen haben.

Wozu und fiir wen ist das Buch also geschrieben? Unsere 
Frage ist immer noch offen. Es ware schon, wenn uns Klaus 
Mann darauf antworten konnte, dass das Entwicklungssta- 
dium, in dem er steht. ihn genótigt hatte, diese Biographic 
zu verfassen, dass die Geborgenheit der Kindheit noch einmal 
gekostet werden musste, bevor es von Neuem auf den Weg 
geht, dass sie noch einmal gefuhlt werden musste in ihrer 
Susse, aber auch in ihrer Gefahr: der Verlockung zum Ver- 
weilen, dass noch einmal der Weg ruckwarts — zum alten 
Heim hin — beleuchtet werden musste, bevor die neue 
Strasse beschritten werden konnte — auf der Suche nach 
einem Heim.

Auf der Suche nach einem Heim, das ist die Situation 
der Menschen in Klaus Mann's neuem Roman, das Ergebnis 
dieser Bemuhungen steht im Titel: Treffpunkt im Unendli- 
chen. So wie die Gestalten dieses Buches nirgends die Be- 
reitschaft des Herdes, des wartend-erwarteten, finden, so 
fahnden sie alle verzweifelt nach der Bereitschaft des Her
zens, des liebend-geliebten: ein ewiges An-einander-vorbei, 
ein Hetzen durch die Lander und Kontinente, ein wildes 
Experimentieren, ob nicht dieser, nicht jener der Partner sei, 
den man sucht, und ohne den man dieses maskenhaft unbe- 
lebte, zu mechanischen Bewegungsreihen erstarrte Leben fiih- 
ren muss. Nur zwei Auswege gibt es: der eine, der radikale, 
in dem das Endliche zum Unendlichen, wo es einen Treff
punkt gibt, sich weitet: der Tod; der andere, der triigerisch 
momentane, der einen fliichtigen Ausblick auf das gelobte 
Land freigibt: der Rausch.

So, umfliistert von den Verlockungen des Todes und des 
Giftes, leben Sebastian und Sonja, Richard D. und Frau 
Grete, Bernhard Massis und Gregor Gregori, die polnische 
Tanzerin Greta und das kleine Froschele, sie alle nirgends 
verwurzelt, „freischwebende Intellektuelle"; Schriftsteller und 
Schauspielerinnen, Privatgelehrte und Privatsekretarinnen.

Freilich, nicht alle Personen sind gleich scharf kontu- 
riert, manche gestalten und manche Situationen erschweren 
iiberhaupt den Zugang zur Thematik und Idee. So ist die 
Stellung des reichen Geheimrates W. B. nicht ganz deutlich; 
die Aufgabe, all die jungen Schriftsteller und Tanzerinnen, 
mit soviel Geld zu versehen, um ihnen ihre Hetzjagden zu 
ermóglichen, diirfte doch nicht die einzige sein, die er in der 
Gesamtkonstruktion des Romans zu erfiillen hatte. Und wenn 
man im Verlauf des Romans den Rauschgiften die Funktion 
zugewiesen hat, den vollig Vereinsamten fiir wenige Mo- 
mente jenes „Unendliche" vorzugaukeln, in dem es den Treff
punkt gibt, sollte man sich hiiten, Haschischgenuss an einer 
Stelle als ein nur Zufalliges, ganz von seiner sonstigen Funk
tion Abgezogenes hinzustellen.

Im ganzen aber ist dieses Buch grossartiger Ausdruck 
der Seelenlandschaft des „Heimatlosen". Die nervose Fie- 
brigkeit der Atmosphare, die fliegende Unruhe all der Su- 
chenden scheint mir mit ungeheurer Warme und Stimmig- 
keit wiedergegeben. Episoden von einer Geschlossenheit und 
Fiille wie Richard Darmstadters Tod in Nizza (das Kern- 
stuck des Romans iibrigens, in dem der Grundgedanke am 
klarsten und konsequentesten sich erhellt) und die Haschisch- 
vergiftung Sebastians und Sonjas in einem engen Hotelzim- 
mer in Fez hat Klaus Mann bisher noch nie gestaltet.

Auf der Suche nach einem Heim, den schweren Weg 
dieser Thematik hat Klaus Mann mit seinem Roman king 
und formkundig bewaltigt. Eine grosse Aufgabe, mustergiil- 
tig gelóst. Koplowitz.

muss, um den ungeheuren Atem der Sage wieder zu verneh- 
men, sondern der, je tiefer er in die Gegenwart geht, desto 
eher, ihre Gotter, Helden und Damonen findet, deren Macht 
riesig und im Vcrborgenen wirkt. Agfa und Kodak, Western 
Electric und Tobis sind jetzt die Herren, schnell haben sich 
Paramount und Universal und Ufa und United Artists ange- 
passt, umgestellt, vertragen. Unzahlige Schauspieler in Hol
lywood, Babelsberg, Joinville fallen aus. Andere steigen. Die, 
Zensur passt auf, der eherne Sittenkodex des amerikanischen I 
Kirchenvaters Will Hays, der in der reichen Geschichte 
menschlicher Borniertheit seines ehrenvollen Platzes gewiss, 
sein darf, beschneidet nicht nur den allzu lang zelebrierten 
Kuss, sondern auch das siisse Gefliister dazu. Schade, Ehren
burg hat ausserdem nur die franzósische Zensur hineingezo- 
gen und die kirchliche, wobei er es sich hatte sparen kónnen, 
die sittenstrengen Abbgs als geheime Freunde verbotener 
Lekture vorzufiihren. Denn das verfalscht die Kampflage, 
selbst wenn samtliche, geistlichen Zensoren den vorbildlich- 
sten Lebenswandel der Welt fiihren, haben sie kein Recht, 
ihre aus verschollenen Konzilen stammenden Moralvorstel- 
lungen der Menschheit aufzuoktroyieren. Personliche Quali- 
tat wird belanglos in dieser Kampflage. Es ist viel wirksa-, 
mer, den Gegner mit alien vortrefflichen Eigenschaften zu, 
versehen, denn umso unsinniger wird seine Position.

Grandios die Schlussvision, die ein Grauen beschwórt, 
das die Schatten der Leinwand gleichermassen erfasst, wie 
die Menschen vor ihr: wenn die Lichtspielhauser sich leeren 
und die Zeitungsverkaufer den Verwirrten entgegenrufen, was 
inzwischen geschehen ist, ohne sie, fiber sie hinweg. Und der 
Gang der Geschichte hat nie Halt gemacht vor den Vorstel- 
lungen in den verdunkelten Hausern, die vielerlei ersetzen, 
Wirtshaus, Gelicbtę und Heimat, Richard Plaut.•L*—. .um- . ^ .4^, . „ . w * 

Lebendiges Theater.
Lebendiges Theater. Eine Berliner Dramaturgie, heisst die 

Nachlassammlung von Theaterkritiiken Felix Hollaendera, die. 
von ungenannter Hand, herausgegeben, versehen mit einem 
Bildnis des Verstorbenen, im S. Fischer Verlag, Berlin, er- 
schienen- Felix Hollaender war bekanntlich nicht nur Ro- 
manschriftsteller, sondern jahrelang, gleich dem mmmehr 
60-jahrigen Arthur Kahane. Dramaturg in der Schumanri- 
strasse und Zeit seines Lebens dem Theater leidenschaft- 
lich verhaftet. Nach dem Kriege leitete er anstelle des be
reits damals einige Jahre von Berlin fern weilenden Max 
Reinhardt als Direktor die Reinhardt-Biihnen, die darum auch 
s. Z„ die (keineswegs Fliegenden) Hollaetnder-Buhnen hiessen. 
Nach der Ruckkehr Reinhardt's iibte Felix Hollaender das Amt 
des 1. Theaterkritikers am 8 Uhr-Abendblatt aus, und diesen 
Zeitumfang, ungefahr die letzten 5—7 Jahre, umspannen die 
gesammelten Kritiken, die also, rein ausserlich betrachtet, 
noch recht aktuell sind, reichen sie doch bis in die Anfange 
des Jahres 1931 zuriick. Hat man urspriinglich die Absicht, 
nur hie und da zu naschen, so ertappt man sich dabei, wie 
man die nahezu 350 Seiten kreuz und quer durchpflugt, um 
schliesslich nicht eine einzige Kritik iibergangen zu haben. 
Was uns an diesen kriti'schen Gangen besonders fesselt, das 
ist, wie der Titel mit Recht besagt, ihre Lebendigkeit. das 
Temperamentgeiadene Leidenschaftlich - Subjektive, auch da, 
wo wir anderer Meinung sind. und wir sind — um das Ver- 
haltnis gleich klarzustellen — fast in jedem einzelnen Fall an
derer Meinung, als Felix Hollaender. Dieser Theatermensch 
ist ganz und gar Reinhardt und seiner Epoche verhaftet. also 
insoiiderheit dem Naturalismus und seiner Nachfolge, vor 
allem Gerhart Hauptmann. Infolgedessen ist die unserer Mei
nung nach bestehende Ueberschatzung Carl Zuckmayers, q-re 
Unterschatzung Bruckners, Brecht's, Barlach's, der groteskę



Arnold Ulitz
Aus einem Sonderheft: Kattowitz 
des „Oberechlesiers".

Ga. Innerhalb der kunstlerischen Erscheinungen, dereń 
Werk wesenhaft mit Kattowitz verbunden wirkt, gedenken 
wir stcts vor alien anderen, lebenden Dichtern zweier Na- 
men: Arnold Ulitz und Arnold Zweig.

Auch dort, wo in ihren Werken nicht von Kattowitz ge- 
handelt wird, erkennen wir haufig ganz deutlich Zuge Katto- 
witzer Landschaft und Erseheinung. So hat Arnold Ulitz 
etwa in dem Roman: „Die Barin" ein Kattowitzer Schicksal 
gestaltet, denn Ursula, nach Ulitz' eigener Bestimmung „das 
schónste Madchen Deutschlands", ist eine Kattowitzerin von 
einst, der wir dann wieder im „Stromabenteuer", einer No
vella aus dem Bandę „Die ernsthaften Toren", begegnen. 
Sehr engstirnig ware es indes, wollte man aus Ulitz etwa 
einen Kattowitzer Heimatdichter im peinlich-provinziellen 
Sinne machen. Es ist uns nur darum zu tun, in Arnold Ulitz 
beste Kattowitzer Substanz, die zweifellos eine ganz eigene 
Mischung bedeutet, aufzuzeigen, uC3 zu dtesem Geist von 
Kattowitz, dem man sich eng verbunden fuhlt, zu bekennen. 
Ulitz steht gleichsam „zwtschen den Rassen"; er vereint 
Deutsches und Russisches in sich, fuhlt sich von beiden Blut- 
Elementen tnachtig angezogen, ohne diesen Zwiespalt je vól- 
lig uberwinden zu kónnen. Eben dieser innere Konflikt 
macht ihn schdpferisch. Nic kommt er ganz von dem durch 
den Krieg fur ihn brennend akut gewordenen Russland-Erleb- 
ni» los. Immer wieder zieht es ihn in diese, seine zweite 
Wahlheimat zuruck. Ulitz’ erster, wahrhaft grosser Wurf 
Mess „Der Ararat", jener russische Nach-Revolutionsroman, 
eine Natursymphonie, die streckenwcise ins Apokalyptisch- 
Visionare hinuberspielt und das Stigma des Genies wieś. Er- 
lebnis einer Generation wurde. Nach Russland zuruck treibt 
es den Heimkehrer in dem gewaltigen Epos: „Der Bastard". 
Christof Hutten, der deutsche Architekt, ist im Kriege der 
Russin Marja begegnet, und ihrc Liebe wiihlt nach acht Jah- 
ren noch derart in seinem Blut, dass er von ihr nicht los- 
kommt, seine Frau verlasst, um die ihn sinnvoll dunkende 
Erganzung im Osten zu suchen, ohne das „Verweile doch..." 
dauernd finden zu kónnen. In dem Roman: „Worbs", der 
iftzenden Satire auf das „burgerliche Heldenleben", den wild- 
gewordenen Spiesser im Kriege, taucht, in die Landschaft 
Wiltias gebettet, wiederum Ulitz’ Liebe zum Osten auf. Der 
grimme Humor des Dichters, der hier den Stift des Zeich-

Fehispruch (dem man nicht einmal unbedingt die bona fides zu- 
bilfigen kann) in Sachen Karl Kraus (Die letzte Nacht) erklar- 
Uch. Aber es ist bestiramt kein schlechtes Zeichen, wenn 
man mit dem Werk eines Dahingegangenen noch so rechnen 
muss, ais handelte es sich um einen Lebenden-

In diesem Zusammenhang set des Programmheftes der 
Gerhart Hauptmann - Uraufffihrung: Vor Sonnenuntergang 
(Buchatisgabe, S. Fischer, Berlin) Erwahnung getan, das als 
Nr. S. 1931/32, der Blatter des Deutschen Theaters, Berlin 
(herausgegeben von Franz Horch) erschien. Diese sehr ®org- 
151'tig redigierte Festnummer vereint Originalbeltrage fuhren- 
der. europaischer Geister zur Ehrung Gerhart Hauptmann's 
antes s lich seines bevorstehenden 70- Gebuntstages. Wir finder 
Her die Namen: Schalom Asch, Ferdinand Bruckner. Albert 
Einstein, Knut Hamsun, Georg Kaiser, Alfred Kerr, Max Lie
bermann, Heinrich Mann, Eugene O'Neill, Emil Orlik, Romain 
Rolland, G. B- Shaw, Max Slevogt. Ernst Toller, Jakob Was
sermann, Franz Werfel, Carl Zuckmayer, Arnold Zweig u. a. 
— ein reicher Chor.

2 schóne BHderbucher.
Auf 2 besonders schóne Bilderbucher eigener Art soil hier 

kurz hingewjesen werden.
Der Aufstleg des Kólners Jacques Offenbach. Ein Musi- 

kerlegen in Bildern von Hans Kristeller, heisst das eine- 
(Adalbert Schultz Verlag, Berlin). Der Herausgeber weist 
gleich im ersten Satz der Voribemerkung auf die von Karl 
Kraus ausgehende, praktische Renaissance der Werke des 
Komponisten und die hier gleicbfalls bereits zitlerte, in blo- 
graphischer und musikwissenschaftlicher Hmsicht grundle- 
gende Offenbach-Monographie von Anton Henseler (Max 
Hesse's Verlag. Berlin) bin. Der Offenbach-Sammler gibt also 
als allein iibrigbleibende Erganzung den Bilder-Band mit 
kurzem durchlaufenden Begleittext, einen Lec/kerbissen fflr 
jeden Kunstfreund. Es ist gleichsam das heitere Gegenstuck 
zu Hans Wahl-Anton Kippenberg's Bilderband: Goethe und 
seine Weft (Insel Verlag, Leipzig). In Wiedergaben von 
Zeichnungen, Portraits, Karikaturen. Schnift- und Notenfaksi- 
miles Theaterzetteln, Urkunden erstebt bier das Leben eines 

Saison-Ollapotrida
Konzerte

Das Ergebnls des 2- warschauer intemationalen Chopin- 
Wettbewerbs fiir Pianistem hatte die reaktiondre Gazeta 
Warszawska zu folgender komisch - elegischen Feststellung 
veranlasst: ..Van den 15 Preistrageru sind — 14 Juden- Man 
miisste also beobachten. dass nicht Polen, sondern Mitgheder 
der jfldischen Rasse die besten Chopin-Jnterpreten sind. Wir 
unterstreicben diese Tatsache in voller Loyalitat, so unange- 
nehm sie uns ist'*...

Die Direktion des polnischen Theaters hatte den guten 
Einfall gehabt, 3 der Preistrfiger in 2 Morgenfeiern nach Ka
towice zu bringen- Eine merkwilrdige Fugung wollte es, 
dass ebenso wie die Klavier-Matinće von Michael Orlow am 
gleichen Tage, wie der erste Wahlgang der deutschen Rcichs- 
prSsidentenwahl, die beiden Chopin-Konzerte mit dem 2. 
Wahlgang. bezw. dem Preussen-Wahltag zusammenfiden, so- 
dass unsere Gedanken a/n dieson schicksalsreicheu Ta gen 
vcelfach abgelenkt waren. Auf den Besuch der Veranstaltun- 
gen hatten die weltpolitisclien Ereignisse Jenseits der Grenze 
nicht den mindesten Einfluss: Im GegenteiL trotz schonstein 
Wetter und ungfinstiger Zeit in icdem Sinne des Wortes war 
das Theater betde Male rnehr, als ausverkauft, der Orchester- 
raum uberdeekt und bestuhlt, in jeder Loge sassen 5 Perso- 
nen, la Musikhungrige standen in grosser Zahl im Foyer nm- 
ter verschlossenen Turon, um wenigstens auf diese Weise 
etwas von dem Konzert zu erhaschen — wahrlicb, ein tinge- 
wóhnlicher Vorgang in diesen Zeitteuften, um so fiberraschen- 
der, als es sich ja keineswegs um weltberfihmte Stars Oder 
populara Programme, sondern um 2 Klavienkonzerte volug 
newer Namen handelte.

Unter den 3 Pianisten befand sich auch eine Dame: Su- 
zanne de Meyerc (Belgien). Wir hhrten eine respektable Lei- 
stung. die indes des persónlichen Charakters entriet Im gan- 
zen machte Suzanne keinen g&ttlicben, vielmehr einen ziem- 
lich robusten Eindruck und wirkte, technisch beherrscht, menr 
pianolahaft Chopins Wesen liegt ihr im Grunde fern- Die 
Qjpfelung etwa der As-Dur-Polonaise blieb aus; ich kenne 
nur eine Frau, die diese vermoefrte: Teresa Carenno:

Dutch das Los war zwischeu 2 gleich boch bewerteten 
Konkurrenten der I. Preis Alexander UninskW (Russland), der 

nets George Gros? gefuhrt zm haben seheint, wird uber- 
glinzt durch den Zauber der Fliederblute und die Liebe 
zum ostjiidischen Menschen, die diesen Deutschen adelt. 
Kein Dichter — nicht-judischer Herkunft — hat es ver- 
standen, so giiltig und erschiitternd jiidisches Leben im 
Osten zu bannen, jiidische Menschen und ihre Probleme 
zu umreissen. In der Novelle „Boykott" etwa werden Zu-< 
st5nde, wie die jungst-vergangenen Berliner Korruptionsskan- 
dale Ausgang fur die tragischen Schicksale zweier Schuler, 
deren einer, rechtsradikaler Herkunft, aus Scham uber das 
Unrecht des Vaters freiwillig sein Leben endet, wahrend der 
audere, ein jtidischer Junge, in gleicher Situation im letzten 
Augenblick durch seinen Lehrer an dem verhangnisvollen 
Vorhaben gehindert wird, um darauf das Haus des schuldi- 
gen Vaters fiir immer zu verlassen und seinen eigenen Weg 
zuruck nach dem Osten zu gehen.

Das padagogische Problem bildet eines der Hauptthe- 
men, die Ulitz immer wieder stellt, so etwa in dem mensch- 
lich reichen Roman: „Aufruhr der Kinder". Mit der Liebe 
des geborenen Fiihrers der Jugend sind hier Seelen gebildet, 
Menschen geformt, Zustande um ihrer Veranderungsbediirf- 
tigkeit willen dargestellt. Wer erzichen, die Welt Andern will, 
muss von Grund auf anfangen. Die Ambivalenz von Ulitz’ 
Stellung als Dichter und Jugendbildner macht ihn ingleichen 
geeignet zu doppelter Wirkung. Denn wcil er mit Kindem 
le.bt, mit und an jugendlichen Menschen arbeitet, erneuert er 
sich stets, und weil er die Herbeiftihrung menschenwiirdiger 
ZustSnde erstrebt, besitzt er den Zugang zum Herzen der 
Jugend. Kaum ein Lebender hat schdnere Geschichten von 
jungen Menschen erzahlt, riihrender seine Liebe zum Kinde 
in musikerfullten Versen gestanden.

Dieser freiheitsdurstige, uberschaumend lebendige ,,ver- 
wegene Beamte" Arnold Ulitz, der Leben plastisch rund ge- 
staltet, wo immer er hingreift, ist eine der stlrksten Poten- 
zen heutigen deutschen Schrifttums. Hier konnte nur ein 
ganz knapper Umriss der Persónlichkeit Arnold Ulitz’ ver- 
sucht werden, dessen Kunst der Novelle, unkraftiger Rhyth- 
mus des Gedichtes eigene Bctrachtungen erforderte. Weil 
Ulitz unserem Herzen so nahe steht. ist vorerst eine distan- 
ciertc Darstellung kaum moglich. Die kritische Durchleuch- 
tung bleibe eincm spateren Zeitpunkt vorbehalten. Es war 
uns vielmehr darum zu tun, auch an dieser Stelle Bekenntnis 
abzulegen zu deni Dichter und Menschen Arnold Ulitz.

Genies, zugleich ein kulturhistorischer Abriss, wie man ihn 
sich begluckender schwerlich vorstedlen ka.nn- Ausser Karl 
Kraus sind von Lebenden lediglich Fritzi Massary als Gross- 
lierzogin von Gerolstein und Max PaUenberg als Menelaus 
(Die schóne Helena) im Bild hier festgehalten-

Das Frauengeslcbt der Gegenwart von Lotbar Brfeger ist 
das 2. Buch (Verlag Ferdinand Enke. Stuttgart). Auf eine 
gediegene Untersuchung des KunsthlstOTikers folgt der gross- 
artige Bildertcil. In keineni Bilderbuch habe ich sett seinem 
Erscheinen vor rnehr. als einem Jahr, so Iteufig immer wie
der. m’rt nie nachlassendem Interesse geblattert, wie in die
sera. Bis auf die im Texteil reproduziertem, klassischen Por
traits sind es auf den ganzseitigen Bildtafeln des 2. Tells 
durchweg Photographien. die hier festgehalten sind. Dieses 
Werk interessiert nicht nur vora photographisch - technischen 
Standpunkt aus- Man kann natflrlich versuchen. einen ge- 
meinsamen Zdttjrp herauszuuormen. SelbstversLandlich las- 
sen sich auch soziologische Erorterungen daran knfipfen. Aber 
was uns immer wieder loclet und fesselt, das ist der Zauber 
der Persónlichkeit, der uns aus diesen Antlitzen entgegen- 
strahlt. Mit Fritzi Massary hebt die Reihe an. es folgen To
ni von Eyck. Tilla Durieux, Anni Mewes, Carola Neher, Kon- 
stanze Mettz, Elisabeth Lennartz, Anna May Wong, Frieda 
Richard, Maria Ney, Marie Laurencin. Retire Smtenis, die Co
lette. Lady Sackville-West, um nur die Kopfe zu nennen, die 
uns durch kiinstlerische Leistung am meisten fesseln. Und es 
steht da auf Seite 114 eine medsterhafte Aufnahme (Atelier 
Hess, Frankfurt a. M-) von Katja Mann, der Gattin Thomas 
Mann's, wunderbar lebensvoll 1st dieser bedeutende Kopf auf- 
gefangen in seiner relnen Menschllchkeit, jenem tragischen 
Żug um den Mund und dem unerschópflich tiefen Ausdruck des 
Augenpaares- Schon um dieses einen Biides wegen liebe ich 
dieses Buch!

Ein Theaterroman.
Otto Zareks Maria Thul, Roman des Theaters, der in 

Berliner Theaterkreisen Spielt und auch die geschaftlichen 
Hintergrunde des grosstadtisehen Theaterbetriebes in die 
Handlung einbezieht, wird im Herbst im Paul Zsolnay-Ver- 
lag, Wien erscheinen.

II. Preis Imre Ungar (Ungaro) zuertreilt worden. Wir nehmen 
an. dass es sich dabei um eine Punktbewerbung handelte. 
Wie diese wohl zustanden kam. 1st uns vdllig schleierhaft und 
stellt der Jury keto giinstiges Zeugnis aus- Ein eklatanteres 
Fehlurteil ist schwerlich vorstellbar. Der 1. Preistrager also, 
Uninskij, ist fraglos ein Pianist von hohen Graden. Exakter 
Techniker.gibt er die Vortragsfolge einwandfrei Iw besten 
Sinne wieder. Dass ihm Beethoven's Appasionata unerschliess- 
bar fern liegt. wird man dem Slaven nicht verargen. Aber 
sein Chopin-Splel entbohrt des gSttlichen Funkens. Es 1st nicht 
etwa als verhalten zu bezeichnen, die Seele schwingt nicht 
mit- Ganz auf der Hbhe zelgt Uninskii sich in Liszt, der 
Spanischen Rhapsodic und der Transkription von Schubert's 
Du bist die Ruh', was umso interessanter wirkt, als Uninskii 
seinen Liszt keineswegs virtiuosisch auffasst und ihn dennoch 
fast ganz entbanalisaert.

Aber das Góttliche offenbart sich uns makellos in Imre 
Ungar's Chopin-Splel- Es ist ein Erlebnis so aufwuhlender 
Art. dass es fast zu viel wurde. und es geht selbst dem Be- 
rufshórer Shnlich, wie dem Helden von Boris Silber's kleiner 
Meistererzihlung: Kollas Flfigel. Zugegeben. dass ein ausse- 
res. tfef traglsches Moment mftsprtcht. Der kaum 23-jahrige, 
hinglingsschlanke Imre Ungar ist vdllig blind. Er wird an den 
Flilgel gefiihrt, jeweils wieder vom Podium geleitet, richtet 
die toten Augen zuweilen auf's Publikom, sodass der Hórer, 
nach wenigen T&nen, die SphSrenktenge zu bedeuten selleineh 
und darauf immer wieder wihrend des unfasslichen Myste- 
riums die eigenen, trinen-OberstrSmten Augen schltessen muss. 
Denn dieser iunge Mensch giesst sein ganzes Leid in die frel- 
schfipferische Nachgestaltung und gibt damit Chopin, wie wir 
ihn alleim aufzufasson vermSgen: Romaptisch zerkliiftet. rotes, 
zuckendes Herz, niemals weichlich. zuweilen revolution^ sich 
aufbaumend. die ganze Trauer eines unterdriickten Volkes:
Das 1st Polen, das ist Chopins unsterblicbe Sendung!

Ira Anfang stand die h-moll-Sonate. Die Wiedergabe ent- 
zieht sich der Deutuag durch das Wort.

Der Widerhall fej unserem Herzen btelbt der gleiche bei 
Etuden, Mazurken, Berceuse, Barcarole. Das Publlkum befin- 
det sich wie in einem Rausch von Freude und Schmerz zu
gleich. Man feiert Imre Ungar und in ihm den Genius der 
Musik, jegiicher Kunst gleich einem GesanJten. dessen Reich 
nicht von dieser Welt!...

Unterfiaftungsfiteratur
Kasimir Edschmid verSffentlicht (bei Paul Zsolnay, Wlen^ 

einen recht umfangrelchen Roman: Feine Leute odor Die 
Grossen dieser Erde- Edschmid kommt nun einmal von sei
mem mondainen Spleen nicht los. hSlt sich fiir einen grand
seigneur up to date. 1st aber nicht emmal ein Snob van 
Format — was immerhin noch anginge — sondern bleibt der 
Parvenue von literarischer Haib-Welt. Es geschieht ani Lido, 
und es tut sich wieder einmal etwas vor Snoblesse. Nun 
weiss Edschmid sehr wohl, dass es auf die alte Art, etwa wie 
in Sport wit: Gagaly. uni keinen Preis mehr geht. Eine Welt, 
die nicht nur in marxistiseben Wunscbtraumen. sondern fur 
jeden nicht total Blinden so schlecht. wje untergegangen ist. 
kann unnibglich mehr als tatsSchlich existent geschildert wer
den. Edschmid halt sich also an einige fiktiv noch ragende 
Saulen in Grossaufnahmen und versucht, das Ganze etwas 
mit pseudo-soziologischer, frankfurter Tunke zu tarnen. Den
noch bleiben die Probleme des Epos von der Art, dass es 
shoking (nicht Smoking) sei. auf einer Yacht — gestreifte Ho- 
sen zu tragen, und dass man heute noch Berlin erobern kón- 
,ne, wenn man bewaffaet mit 5 Photos in der Brieftasche, die 
den Helden im Kreise des italienischen Kronprinzen und 
seiner eng.vten Suite zeigen, von der Sommerreise zuriick- 
kehre. namlich das Berlin, die uper ten, auf die es nach 
Edschmld's Meinung immer noch ankommt. Es ist hoffnungs- 
los, mit Eduard Schmid sich fiber derartige blague ausein- 
anderzuselzen; z. K-! Das Tollste indes. wie dieses Buch 
geschrieben. Man ist von Edschmid allerhand stihstische 
Eskapaden gewohnt- Nun kann hier nicht einmal von schlech- 
tem Still die Rede sein. Gegen Edschmid gehaltan, 1st etwa 
Otto Flake, sell!* in se nen letzten Werken des Abstiegs ein 
klassischer Prosaist. Leider lasseu sich mangclnden Rautnes 
wegen keine Stilproben geben. Das ganze Buch besteht auf 
246 Seiten aus Nichts, als grarnmatikalisch falschem Deutsch 
stfiwperhaftester Art. das sich keinesfalls outer der Market 
Eigene Pragung. rechtfertigen tesst. Es 1st der Gipfel der 
Schluderei: unfasslich, wie dies ein Verlagslektar passieren 
lassen darf.

Da wir fiber schlech-ten Stil uns aufhalten, muss auch 
gleich vo<n dem meuen Alexander Lernet-Kolenia: I Juba's 
Zobel (Gustav Kiepenheuer. Berlin) die Rede sein. Vorweg- 
ziinehmen. dass Lernet an Originalitat und Kónnen turmhoch 
fiber Edschmid steht. Anscheinend durch den berechtigten 
Erfolg der charmanten Novelle: Abenteuer eines jungen Herat 
in Polen verffihrt, hat der Autor sich entschlossen. entweder 
ein zu Recht bisher im Schreibtisch ruhendes Manuskript 
alteren Datums zu publizieren oder, wie es noch eher sebeint. 
In kurzer Hast ein neues oeuvre ahnlicher Fecbsung zu pro- 
duzieren. Lernet 1st dabei leider total ausgerutscht. („Oh, 
Alexander, you are a salamander..-") Nicht nur. 
dass die Fabel. die in der Ukraine utimlttelbar nach 
Kriegsende spielt. konstruiert, langweilig. unerauicklich wirkt 
— man liest das kleine Buch nach Unterbrechungen und 
mit Mulie aus — ist es derart salopp geschludert, dass es 
dem Leser fiberlassen bleibt, ob er sich beispielsweise fiir 
die Wendung: Wahrenddem Oder fur Wahrenddessen ent- 
scheide, was reizvollerweise immer abwechselnd gesetzt 
wird- Aucb die Vokabel: Ohnedem, finden wir ganz neckisch. 
Zum Schluss eine einzige Konstruktion: 7- Kapitel, Seite 
144/145: ..Denn dass ich wfisste, von wem die Geschenke 
wSren, musste er, da ich ihn sofort. nachdem wir sie ge- 
funden. ostentativ eingeladen hatte. ffiglich annehmen-" Diese 
Kostprabe mag gen&gen; aber sie ist huchstablich noch Gold 
gegen Edschmid, den zu zitiereu sich die Maschine strdubt.

In dem Roman Ball auf Schloss Kobolnow von Henry 
Benratb (Deutsche Verlagsanstalt, Stuttgart) ist viel von dem 
Leben des ostdeutschen Adels nnserer Tage atmospharisch 
aufgefangen. Der Zeitenwande! in seinen Auswirkungen auf 
din exclusiven Bezirk preussiseber Feodalitdt spiegelt sich in 
mannigfachen Breehungen hier wieder. Der Autor, der unter 
seinem eigenen Namen als handelnde Person — rnehr beo- 
bachtender Raisouneur — in diesem Buch auftritt, stellt sich 
selbst in einem Vorspiel: Lunch auf dein Lande, als Schrift- 
steller vor, der, westlicher Herkunft und viel im Ausland te- 
bend, den Winter gern bei Freunden auf óstlichcn Schlóssern 
verbringt. Diese Feststellung ist wichtig, um den Standpunkt 
zu bestimmen, von dem aus Benrath Stellung nimmt. Denn 
er begnugt sich keineswegs damit, einen banalen Untcrhal- 
tungsroman zu schreiben. Benrath betrachtet seinen Stoff 
mit viel Liebe, aber durchaus kritisch durchleucbtend. Er ist 
ebenso frei von ressentiment des kleinen Mannes, wie von 
der Verblendung des Snobs. Als absolut Zugehóriger bewegt 
er sich mit nonchalance in dem vertrauten Milieu und vermag 
darum, geistig distanciert Wesentliches fiber diesen ihm in 
mannigfacher Hinsicht nahestehenden Kreis auszusagen. Ben
rath legt nicht nach tnodischer Unart ein wenig soziologteches 
Lippenrot auf, er gibt vielmehr einen tiefen Querschnitt durch 
die Gesellschaft, die er intitn kennt, und es gelingt ihm żu-

Erne Joseph Haydn-Feler des Polnischen Theaters mit 
Orchester, Kammermusik und Sdisten versaumte ich als 
Schlacbtenbummler — wie qian vor dem Weltkrieg gesagt i 
hatte — bei den Intemationalen Sklsprungmeisterschaiten in I 
dem osterlichen Zakopane (das mir Pfingsten 1931 mit der 
zauberhaften Flossfahrt auf dem Dunajec und dem Bliok von 
Morskie Oko eigecitlich besser gefiek)

Den 200. Geburtstag Haydn's beging die Deutsche Thea- 
tergemeiude mit einer als Festaufiuhrung angekfindigten Wie
dergabe des Oratoriums Die Schdpfung, die an der Spitze des 
Orchesters des Oberschlesischen Landestheaters, des Mei- 
ster'schen Gesangvereins mit den Solisten Anny Quistorp-Leip- 
ztg. Alfred Wilde-Berlin und dera das Format der Gesamt- 
veranstaltung kfinstlerisch um Haupteslange uberrageuden 
Herrmann Schey - Berlin (Bass), Fritz Lubrich leicht ermildend 
improvisierte.

Als heiter gemeinten Ausklang gab es in — verzeihen Sie 
den harten Ausdruck! — Gleiwitz („an der Gleiwe", um mit 
Tucholsky's ebenda polizeiprasidiererodem Karlchen zu reden) 
Dalos Bóla. Es 1st dies der ausgelaugteste Jazz, den man 
sich wird vorstelleu kónnen. gleichsam seine unfreiwillige 
Travestie. Simtliche „Giftzahnc" sind ausgebrochen. ein 
siissliches Gesabber ist zurfickgeblieben, das wiederum teil- 
weise ohrenbetfiubend blechern-termend exekutiert wird, Mr 
Jeden Musiker und den Bahnbrecher des Jazz geradezu eine 
Beleidigung- Mit am Schlimrnsten der tangokomponderende 
und singende Giuseppe Moretti, der in den nordamerikarrischen 
Jazz auf dem Unweg fiber Argentjnien eine itaHenisch sein 
sollende, in Wirklichkeit an fibelsten Ufa-Tonkitsch erinnerude 
kletabiirgerliche Wunschtraumnote bringt, die, wie die ganze 
Veranstaltung. das Publikixrn enthusiasmiert, dem wahren Ken
ner Albdruck verursacht. Das Programm ist auf den gleichen 
Ton verstimmt, Offenbach wird geschandet, dass man sich 
eher in die Unterwelt. als zu Orpheus versetzt glaubt, ein 
Leo Fall-Divertissement gleicht nahezu einem Fallissement, 
um nicht zu sagen: einem Falsifikat. Dann Heber noch die 
vorgestrige Sensation zoologischer Konzertgarten: Johann 
Strauss HI, von dem kfinstlerisch hochstehenden Marek We
ber ganz zu schweigen. (Am liebsten statt dessen: 5 von der 
Jazzband. auch in der tonfilmischen Version nach Felix 
Joachimseu's entzfickender KomOdie- Im beuthener Capitol 
waren Jenny Ingo und der netie Junge, Gunther Vogdt, gleich 
persónlich mitgekpmmen-J



Kindheitsfandschaften
Aus der Fulle der Jugendertonerun-gen, die der vergangene 

Buchwinter un-s brachte. seien hier zunachst 3 hera-usgegriffen. 
Panait Istrati: Tage der Jugend (R. Piper & Co-, Mfinchen), 
Waldemar Bonsels: Tage der Kindheit (Ullstein Verlag Ber
lin), Hugh Walpole's Roman einer Jugend: Jeremy auf der 
Schule (J. Engelhorn's Nachf. Stuttgart). 1st das letztaufge- 
ffihnte Werk auch nicbt retae Biographic, wie die beiden an- 
de-ren, so scheint es mir dennoch gerechtfertigt, diese 3 Bu
cher mit etaander in Verbindung zu setzen, weil Walpole ohne 
Zweifel in setaem Buch Selbsterlebtes verdiichtet hat-

3 Dichter erzahlen von -ihrer Jugend, eta Graeco-Rumane, 
ein Deutecher und eta Englander. Die Welt der Istra-ti'sche-n 
Romanę, die recht eigemtlich doch Biographieen sind. ist uns 
nun schon veintrau-t. Es liegt fiber ihr jene enregende At-mos- 
phare, in der die fremden Diifte des Morgentemdes sich mit 
dem Atem Mitteleuropas mischen- In die gleiche Umgebung 
ffihnt Istrati uns dutch diese Autobiographic, die beinah eta 
Roman ist.

3 Teile umfasst seta Buch- Die ersten beiden bringen die 
Tage der Ktadheit zu Ende, mit dem anderen hebt Istratis 
gr-os-se Wanderschaft an, dere-n ers-tes Ziel Framikretch hiess, 
in Neapel -jedoch ihr frfihes Ende fand und ihn vorerst nach 
Alexandrien verschlug. Tage der Ktadheit des noch schnierz- 
losen Erwachens, erste, glficklichste Stufe umiseres Setas. Be- 
hfitet und umsorgt. ohne Ahnung noch und Wisse-n, dem Au- 
genblick und dem Spiel htagegeben. wuchsen w-ir auf. Er- 
greifend und beklemmend, nun zu erfahren, wie dort unten. in 
Braila, eta Kind seinen Weg beginnt- Mit 12 Jahren der 
Schule entrormen, muss Istrati eine Stelle als Lehrbub in ei
ner Schenko annehmen. Kellerfeuchte und Dunkelheit, Ge
sellschaft betrunkener Manner, die ihn blut-ig schlagen, Ar
beit in eisiger Kalte erwarten ihn- Gefahr an alien Orten, 
anfangs- und unsagliche Mdihe. Allmahlich gewóhnt er sich 
daran, s-tumpft ab. Die Mutter erfahrt davon kaum. Bald fin- 
det er einen vaterlichen Freund, den Kapitan Mavr-omati, eine 
der nuhrendsten Gestalten in Istratis Werk. Das gibt ihm 
Kraft und Hoffnung zurfick. Der Kapitan schenk-t dem aufge- 
weckten Jungen ein griechisches Lexikon, und dieses Buch 
wird Pan-ait zur „Bibel seiner Jugend". Nach-ts, halberfroren 
u-nter Deckbett und Regenschirm, lernt er die fremde Spra- 
che, entschadigt sich so fur die Schlage, die der Tag ihm ein- 
brtagt. Einmal, als er, begl-fickt, fur Stunden dem Kerker en-t- 
ronnen zu sein, durch Braila streift, begegnet er Frauen, 
„Katzen des Suden-s", die ihn anlocken. Unter ih-ren sanften. 
langen Handen. betaubt von der Sfisse d-es Erlebnisses. darf 
er sein Leid vergessen. — Langsam nur geht es bergauf. In 
der Zeit seines gr&ssten Triumphes — er wird Kassierer — 
stirbit seta Kapitan. Hinter dessen Sarge her, von der Schen- 
ke fur immer fort, ffihrt den Knaben der Weg zur ersehnten 
Freiheit. Und nun beginnt seine erste, abenteuerliche und 
entbehrungweiche Reise- Dieses letzte Kapitel ist dem „Men
schen Chariot" gewidmet, denn es 1st voll Trauer und selt- 
sam grot-esken Schmerzes. — Ein reiches, ungemein fesse-lndes 
Buch. Hinter ihm steht das Antlitz eines grossen Dichters, 
dessen Herz nicht leer wird. so heiss es sich verstromt. und 
dessen Seele nur immer grosser und mutiger sich entfaltet, so- 
vie-1 sie auch an Gefahren und Verlusten erleidet.

Welch briickenlose K-luft zwischen dieiser Kindheit und der 
Waldemar Bensels‘1 Wie aile Ma-sstabe sich verschieben fiber

gleich — doppelt seltener Glucksfall! — eine Darstellung der 
Zustande in Deutschland auf unvergleichlich charmante Art. 
Man wird zuweilen an eih ehglisches Gegenstiick, Lady Sack- 
ville-West's Schloss Chevron, erinnert. Die Fabel „von den 
heimlichen Freuden des Lebens" ist ungemein reizvoll und 
capriciós, sie bildet im Kulminationspunkt einen Parallelfall 
zu Thśophile Gautiers Mademoiselle de Maupin, einen Ver- 
kleidungsscherz allerdings mehr nach dem Gegenpol zu, also 
in der Art von Lernet-Holenia's Abenteuer eines jungen 
Hcrrn in Polen — hier in „Pariser Abendkeid", sozusagen ein 
Dame-Spiel... Alles geschieht unaufdringlich, sordiniert, mehr 
in Zwischentonen vernehmbar. Ueber die dargestellten Zu
stande hinaus und die Grazie des Stils ist dem Werk das 
Wissen um die menschliche Seele immanent, die Illusion der 
Liebe — auf ganz sublimierte Weise.

Ebendarum, und nach dem Klima des Werkes zu urtei- 
len, móchten wir dieses „Erstlingswerk" Henry Benrath's, 
der nach des Waschzettels eigener Angabe Pseudonym fur 
einen „vielgelesenen deutschen Dichter" sein soil, um dessen 
Lfiftung bereits ein Ratselraten in literarischen Kreisen an- 
hob, als die reifste Leistung von — trfigt nicht alles — Al
bert H. Rausch identifizieren.

Liebe in Ueskiib heisst ein kleiner Roman von Heinrich 
Eduard Jacob (Paul Zsolnay - Verlag, Wien). Im Mittelpunkt 

einer Flache von wen-igen Langengraden. Wo dort Gefahr und 
Abeinte-uer lauern, stad hier Umfriedetsein und gate Pflege. 
Und dennoch werden dem kleinen, deutschen Arz-tkinde seine 
Jugendnote gewis-s nicht leichter geworden sein, als Istrati 
die semen- Nur dass hier der Kampf etwa gegen einen Dackel 
oder einen merkwiiirdigen Onkel ging, wahrend dort die Fe-inde 
Hunger oder Prfigel hiessen. Es ist nicht leicht, nach Istrati 
diesem friedlichen Buch vollig gerech-t zu werden. Doch soviel 
scheint gewiss, dass es eine liebenswerte, einsptanendc Er- 
zahlung iist, die dichterisch und kbstlich wird und auf unmerk- 
liche Weise das Gedenken an die eigene Kindheit weckit. an 
die Arme der Mutter und an la-nge Ferienbesuche. an friihe, 
unschuld-ige Liigen und erste Verstr-ickung, an jenes weite, 
sonneniiibeirglanzte Land, das vor dem Leben liegt. Und wenn 
man diese Se-iten gelesen hat, wird einem unversehens Wie
der bewusst, was beinahe vergessen war: Dass Bonsels doch 
der geliebte Lich-ter des schonsten Buches unserer Jugend, 
der Biene Maja, ist.

Der Landschaft dieses Buches nahe steht eine ausgezeich- 
nete Skizze Erich Ebermayers: Peters Schulweg betitelt (aus 
dem interessanten und lebendigen Sammelband: Menschen auf 
der Strasse. (J Engelhorn's Nachf., Stuttgart). Wie immer, 
wenn dieser junge Dichter von jungen Menschen schreibt, ent- 
steht etwas Ganzes und Gutgeffigtes. Wie wenig andere ver
mag es Ebermayer. das Bild dieser — btirgerlich gesicherten 
Bezirken enstammenden — Jugend zu zeichnen. Ich kenne kei- 
nen Schiriftsteller seiner Generation, dem soviel Einfuhluugs- 
vermogen und Liebe zum jungen Menschen eignete.

Nicht gleichweit entfernt, wie Istrati von Bonsefs steht von 
diesem der Englander Walpole. Jeremy auf der Schule ist 
der letzte Band der Jeremy-Trilogie, die auch in Deutschland 
rasch sich Freunde warb. Waren Bonsels noch die Erlebnisse 
des Herzens im tiefsten Grunde wesemtlich. so wird hier das 
Geffihl zwar nicht von reiner Sach-lichkeit verdrangt, hat aber 
zumtadest einer volligen Unsentimentalitat weichen mfissen, 
einer Herbheit der jugendlichen Seele, die mbglicherweise ty- 
pisch engli-sch ist, jedoch bestimmt nicht diesen Grad von 
Kfihle erreicht hatte, die allem tiefen. romantischen Erleben 
bewusst auszuweichen scheint, wenn nicht der Sport dieser 
Jugend zum Ido-1 geworden ware- Mag anfangs also dieses 
Buch etwas befremdend w-irken: Bald hat man sich vollig da
rta verfangen. Freilich: Sport fiber Sport, es will garnicht 
mehr damit aufhoren, scheint es. Aber auch diese Jugend, die 
ja nur viel gehemmter und — keuscher ist, als unsere Nach- 
kriegS’generation. hat sicherlich ihre geheimen Erlebnisse vom 
Herzen aus. Und ihrer grossen Seltenheit und Verhattenh-eit 
wegen stad sie nur noch vie! kostbarer. So wird uns Jeremy, 
den wird durch sein schwerstes Schuljahr begleiten, eta gu- 
tar Kamerad- Und schliesslich gewtanen wir die Erzahlung 
von seiner, die gauze Schule aufruhrenden Feindschaft. die 
ritterlich in einem Faustkampf ihr Ende ftade-t, seinen gewich- 
tigen Sorgen und kleinen Begluckungen und von seiner ersten, 
keimenden Freundschaft. lieb.

3 Bucher von der Jugend: Wenn die Erwachsenen nur ein 
klein wenig etasichtiger ware-n, so durften sie mancherlei dar- 
aus lernen; nicht nur fur das Leben -ihrer Kinder Wertvo-l-les, 
auch fur ihr eigenes Leben.

Gert Podbielski.

steht ein linzer Madchen, das einen Selbstmordverstich in der 
Donau unternommen hat, da ihr Liebhaber und Kollege, der 
Kellner Josef, das arme Ding schnóde sitzen Hess. Um sich 
an dem Tuniehgut zu „rachen", lasst das schone Madchen 
Cacilie sich durch den wiener Trikotagenreiseńden Franki 
an ein Bordell in Ueskiib verkuppeln. Die Ungluckliche hofft, 
dort innerhalb zweier Jahre so viel Geld zu verdienen, dass 
sie den Gasthof ihrer fruheren Wirtin kauflich erstehen und 
den mit dieser allzu eng liierten Kellner Josef an die Luft 
setzen werde kónnen. Cacilie wird der Clou von Hospodar 
Hadjitsch’ uskuber vornehmen Madchenpensionat und sticht 
aile Konkurrentinnen aus. Inzwischen wird ihr auf indirek- 
tem Wege ein Bettelbrief Josefs zugestellt, der durch den 
Tod seiner und Caciliens ehemaliger Chefin ganz auf den 
Hund gekommen ist (beinahe wie in Richard Strauss hin- 
reissendem Lied Cacilie: „...wenn du es wfisstest, du kamest 
zu mir...“, geht es hier gewissermassen zu).

Auf einem Autotrip schneit der Student Joachim Becker, 
Sohn eines durch den Krieg immens reich gewordenen, berli- 
ner Industriellen in das Etablissement zu Ueskiib. Er verliebt 
sich scheinbar tótlich in Cacilie (...wenn Du es wiissest, Du 
kamest mit mir...). Zu ihrem Schreck bemerkt Cacilie, die 
bislang derartige Begegnungen mit Mannern ihrer Heimat 
bewusst vermied und sich gegen neue Herzenswirrnisse 

straubfe, dass auch sie dem hiibschen, glatten, blonden Jun
gen verfallen, den sie anfangs abgewiesen, bis er tags darauf 
nach einem Autounfall gleich einem Spielball des unentrinn- 
baren Schicksals ihr in den Schoss fallt. Joachim schickt 
seinen Chauffeur mit einem Reparatur-Auftrag fur ein paar 
Tage zurfick nach Belgrad urid mietet Hadjitsch das Mad
chen fur eine Woche gegen ansehnlichen Zins aus. Die Bei
den reisen nach Cctinje, der Hauptstadt des einstigen Kónig- 
reiches Montenegro, eitel Gluck und Wonne scheint; doch 
bald bekommt Joachim Cacilie, deren rasende Liebesleiden- 
schaft ihn erdriickt, fiber und er lasst nach gemeinsamem Be- 
such des Klosters das Opfertier in Ochrida zurfick, auf dass 
Cacilie im See die Erlósung finde.

Das ist nun bei Wahrung alien Lokalkolorits, dem nicht 
die fast spiirbaren Gerfiche fehlen, einer Legende gleich 
erzahlt. Dieses Buch vermag ingleichen zu spannen, wie zu 
rfihren. Den Hintergrund bilden Weltkrieg und Balkan- 
schlachten, die diese Erde getrankt hat, als Erinnerungsbild 
des berliner Chauffeurs aufsteigend. Aber nicht minder grau- 
sara ist der Krieg der Individuen untereinander gestaltet 
(homo homini lupus), das tódliche Gift der grossen Liebe. 
Geben wir zum Schluss dem Autor der erschiitternden, klei
nen Dichtung in a aus dem Zusammenhang herausgegriffenen 
Zitaten selbst das Wort:

„Nun besass er Beides — Kórper und Seele — und auf 
einmal war es ihm lastig, war er zornig, dass er's besass, und 
hatte es gerne weggew’orfen. Aber wohin wirft man derlei?

Eine wunderbare Erziehung hatte Joachim eingescharft, 
dass man Papier in Korbe wiirfe. Wohin aber wirft man ge- 
brauchte Menschen?..."

„Joachim war masslos zornig!
Keine Logik hatte vermocht, dieses Geffihl zu iibertau- 

ben: dass ihn Cacilie betrogen hatte!
Sie hatte die klarste Rechnung verwirrt. Sieben Tage 

Liebe waren ausgemacht, abgemacht, in Freiheit besiegelt. 
Nun wollte sie unendlichen Ablauf in ein neues Leben hinein! 
Wie kam sie dazu? Es war fast Verrat.

Verrat! Doch was hatte sich dieser Mensch wahrend 
jener sechs Tage gedacht, als er den furchtbarsten Explosiv- 
stoff, den es auf der Erde gibt, die Seele des Weibes, gereizt 
hatte?

Garnichts hatte er sich gedacht.
Denn Joachim gehórte zur Nachkriegsjugend..." 
(Allerdings erscheint uns diese diffamierende Verallge- 

meinerung des Begriffes „Nachkriegsjugend" — glucklichcr- 
weise! — als zu weitgehend - ressentimental). Go.

Kate Biel: Alle Wege fiihren zu Franz.
(E. P. Tai & Co.-Verlag, Wien).

„Preisgekrónt vom Verband deutscher Staatsburgerin- 
nen", o weh, denkt man, was kann da schon dran sein! Und 
dass Alfred Doblin, Alice Berend, Ina Seidel als Richter fun- 
gierten, lasst das Misstrauen nicht verstummen; denn aus 
Enqueten, Bauchbindenempfehlungen und vielen unverstand
lichen Preisverteilungen kennt man hinlanglich den schlech- 
ten Geschmack unserer Prominenten. Aber schon nach den 
ersten zehn Seiten schwinden aile Bedenken. Nach jedem Ka
pitel móchte man vor Entzucken einen Freudenschrei aus- 
stossen. Die Bekanntschaft mit dem Madchen Irma, dieser 
hinreissend ordinaren Person, die eine recht ansehnliche Pro
menade von Junggesellenbetten durchwandert, bis sie schlicss- 
lich ihr keckes, verlogenes Kopfchen, mfide vom schweren 
Myrthenkranz und Jungfernschleier, in die Kissen des brei- 
ten Ehebettes an die Seite ihres gutglaubigen, geprellten Gat- 
ten, des Beerdigungsinstitutbesitzers Franz, betten darf, ge- 
hort zu den eindrucksvollsten und begliickendsten Connajs-i 
sancen, die wir der Portriitliteratur der letzten Jahre verdan- 
ken. Wie unendlich weit an Gehalt und Gebarde diese dreist 
verdorbene Irma von der schelmisch keuschen Tanzerin Mit- 
sou auch entfernt sein mag, nie wieder hat man seit Colettes 
Meisternovelle einen Madchencharakter und -lebensweg so 
nah und durchsichtig erleben diirfen. Und auch jener seltenc 
und erfrischende Mut, unbekiimmert um die prude Heuchelei 
der Konvention, die delikatesten und empfindlichsten Dinge 
zwischen den Geschlechtern aufzuweisen und zu benennen, 
erinnert an die grosse Franzósin. Aber scharfer und zu- 
packender als diese ist Kate Biel in ihrer Milieukritik. Da 
gibt es Satze uber den geistigen Horizont, das trauliche Fa- 
milienleben, die geheimen (und darum vom ganzen Haus ge- 
kannten) Sfinden des kleinburgerlichen Spiessertums, die 
einem Heinrich Mann Ehre machen wiirden, Und all das hat 
eine Literaturnovize geschrieben, in einem Erstlingsroman, 
der so rund und gestaltet ist, dass schon eine Portion Miss
trauen und Kleinlichkeit dazu gehórte, ihn nur „verheissungs- 
voll" zu nennen. In die Arena sprang ein ausgepragtes, fest- 
wurzelndes Talent, das wir mit bewunderndem Dank begriis- 
sen. Koplowitz.

Theater
Das Deutsche Theater hatte sich fur seine Goethe-Feiern 

Ludwig Wiillner verschrieben. Der greise Barde rezi- 
tierte in einer Morgenfeier, eingeleitet durch das G-Dur- 
Orgelpraludium von J. S- Bach, wiedergegeben auf dem — 
Harmonium (!) von Fritz Lubrich, der auch den Meister'- 
schen Gesangverein in umrankenden a capella-Chóren auf 
Goethe'sche Verse von Zelter, Franz Schubert, Arnold Men
delssohn leitete, lyrische Gedichte und Balladen von Goethe. 
Wullner, dessen technische Meisterschaft ausser Zweifel 
steht, war mir seit je unendlich wesensfern. Seine durchaus 
ausserliche Art zu deklamieren, der heute aus physiologi- 
schen Grunden uberdies jede klingende Resonanz fehlt, atmet 
von Goethe's Wesenhaftigkeit fur mein Empfinden nicht 
einen Hauch. Ich kenne seit Emil Milan's Tode nur Einen, 
dessen Goethe-Sprechen der kunstlerisch Empfindende zu er- 
tragen vermag: Friedrich Kayssler. Die Meisterschaft von 
Karl Kraus, Goethe's Verse (Pandora) zu vermitteln, steht 
natiirlich ausserhalb jeder Diskussion.

In der Auffiihrung von Faust I. durch das Oberschlesi- 
sche Landestheater sahen wir zu Katowice in einer Aufffih- 
rung, deren Publikumsrahmen wahrhaft prachtig anmutete —• 
im Foyer ein heute absolut paradox erscheinender, nach 
ausserem Glanz, internationalem Publikum, Namen, Fracks, 
kostbaren Abendkleidcrn, gleissendem Schmuck, Blumen, 
Parfums, in der Tat fashionabler timbre — Ludwig Wullners 
Faust. Die Leistung des 73-jahrigen, der bereits seit vielen 
Jahren nicht mehr auf der Biihne stand, ist rein physisch 
und mnemotechnisch natiirlich hoch zu veranschlagen. Als 
altem Faust gelangen ihm manclie Perioden und Episoden 
iiberraschend, zuweilen packend. Dass die Verjungung — ein 
hier stets unlósbares Problem — um so peinlicher wirken 
musste, war vorauszusehen. Man erinnerte sich unwillkiir- 
lich der greisen Sarah Bernhard, die nach Amputation des 
einen Beins noch den Hamlet mimte, und es assoziierte sich 
dem Zuschauer angesichts dieser ausserlich beiinstigend fa- 
talen Verjiingung die entsprechende Episode in Thomas 
Mann's Tod in Venedig, da Gustav Aschenbach sich kosme- 
tisch aufnorden lasst, wobei allgemein der Coiffeursalon des 
Figaro von 1932 der Hexenkuche von einst gleichzusetzen 
sein dfirftc. Dass wir natiirlich dem heimischen Faust, Her
bert Schimkat, in der beuthener Auffiihrung nicht eben den 
Vorzug geben, obwohl er sich sichtlich strebend bęmiihte, 

brauchte kaum an den Rand geschrieben zu werden. In Beuthen 
gastierte Alexander Moissi als Mephisto. Dieser Ex-Star legt 
die Rolle iiberraschenderweise a la grande cocotte an. Wie 
in der Gounod'schen Oper manch grosser Bariton, etwa 
Georges Baklanoff, holt er grossen effetto aus dem Wurf der 
Mantilie, gibt dem Organ ariose Klangfarbe, tanzelt, biegt 
und schmiegt sich, dass es schon zuweilen toll anmutet, ohne 
dass man sich gelegentlichem Charme — etwa in der Schfi- 
lerszene — entziehen konnte. In einer von Berlin ausgehen- 
den Tournee spielt Moissi den Faust. Wie ware es, wenn er 
sich einmal als Marthe Schwerdtlein versuchte? Das Expe
riment konnte durchaus glucken. (Nachbarin, euer Flasch- 
chen!). Unserem autarken Mephisto, Alois Herrmann, ge- 
brach es an geistiger Ueberlegenheit und innerer Damonie, 
im ganzen hatte diese Leistung indes Format. Beklemmend 
schwach das Vorspiel mit der Stimme des Herrn (William 
Adelt) in „klein-pariser" Dialekt. Im Ganzen war man durch 
die Wiedergabe angenehm enttauscht, es hatte sicherlich viel 
schlimmer werden kónnen, der Glanz der Dichtung verlieh 
selbst dieser Auffiihrung noch etwas von seiner góttlichen 
Weihe. Recht gelungen die lebensvolle Marthe Schwerdtlein 
Maragrete Barowska's. Ganz trockener Schleicher Herbert 
Albes' Wagner. Ausgezeichnet, jugendlich-sympathisch, Gu
stav Schott's Schuler. Zuweilen, besonders gegen Ende er- 
schutternd echt, Eva Kiihne's Gretchen, neben Gustav Schott 
die einzige, die neuzeitlich zu sprechen vermag.

Die beuthener —• an sich als Tatsache sehr verdienst- 
liche — Premiere von Frank Wedekind's Kónig Nicolo wurde 
leider zur tiefsten Dśprimiere. Nicht die Spur von Wede- 
kind-Atmosphare; vielmehr das Instinktloseste an Inszenie- 
rung, was man sich vorstellen kann. Alles grobschlachtig, 
unmusikalisch, plump, von Wortregie kein Jota. Komischer- 
weise wirkte Herbert Schimkat's Schlachtermeister Pietro’ 
Folchi (ch wird tibrigens im italienischen Namen wie k ge- 
sprochen, also sch auch wie sk, wovon der Regisseur nichts 
zu ahnen scheint), nachmaliger Usurpator des Kónigsthrones 
von Umbrien majestatisch (wenn auch im altesten Stil), 
wahrend der echte, vertriebene Kónig Nicolo in der Ver- 
zeichnung des in der Tit-elrolle agierenden Regisseurs Wil
liam Adelt eher dem Ritter von der traurigen Gestalt glich, 
der zudem uncrtraglich sachsisch, aber dabei undeutlich, 
sprach. Es war cin Bild des tragi-komischen Jammers, aller
dings nicht. wie ihn Wedekind meinte, sondern mit dem Fluch 
der Lacherlichkeit durch Unzulanglichkeit behaftet. Am er- 
traglichstcn das 'Theater im Theater vor den Stufcn des Thro-, 

nes, die der „Mausefalle" in Hamlet von Wedekind un- 
verkennbar nachgebildete Szene. Auch hier nur Gustav 
Schott's Schneidergeselle Noe und vor allem Eva Kiihne's 
anmutige Prinzessin Alma, der die teilweise Hosenrolle gut 
sitzt. William Adelt hat jedenfalls zum Schluss noch einen, 
ubrigens absolut unnótigen, neuerlich hervorragenden Un- 
fahigkeitsnachweis als Regisseur geliefert.

Besser war es um seine Inszenierung von Marcel Pagnols 
Komodie: Zum goldenen Anker bestellt. Es ist dies ein mi- 
lieutrachtiges, atmospharisch gefulltes, volksstuckhafte Ziige 
enthaltendes Unterhaltungsstuck, das von Bruno Frank ein- 
wandfrei ftir die deutsche Biihne bearbeitet wurde und 2 gut 
gebaute (vorziiglich der 1.) Eingangsakte enthalt, wahrend 
der 3. vollig leer lauft und der 4- (vor allem in dieser Wie
dergabe) gar zu sentimental zerflattert. Himmlisches Stiick 
Hafenpóbel Margarete Barowska's Honorine. Zu raunzend- 
miauzend Karin Sylva's Fanny, ein Widerling ubelster Dilet- 
tantenhaftigkeit Hans Rewendt's Marius (ahoi, oder muss an
gesichts dieses Un-Darstellers hier nicht richtiger der latei- 
niche Wehruf: eheu! platzgreifen?). Herr Rewendt ist keine 
Kraft, sondern die unertraglichste Schwache dieses Ensem
bles. Und gerade dieser Marius kann, soil so appetitlich, an- 
ziehend sein! Fabelhaft echt, mit knappen Stricken, Alois 
Herrmann's Panisse, woh! der einzige Gewinn dieses Schau- 
spielkórpers in der vergangenen Saison. Garnicht ubel, jeden
falls weit besser von der hier erstmalig gezeigten, komischen 
Seite, Herbert Schimkat's Cgsar. Ueberraschend gezahmt 
Fritz Hartwig's Brun. Famos carcohaft Gustav Schott's Fi
gurine des Heizers.

Zum Speien das frech als „Lustspiel" bezeichnetw Mach- 
werk billigster Konfektion: Grand Hotel von Paul Frank. 
Buhnenbild total vermalt. Wiedergabe nicht einmal pseudo- 
mondain, wie vorgeschrieben, sondern kleinstbiirgerlich-pro- 
vinzig. Nur Hanns Kurth's Grossindustrieller Achaz disku- 
tabel. Fehlbesetzung Fritz Hartwig's frankfurter Bankier 
Laubenheimer. Hier ware, schon durch Idiom pradestiniert, 
cndlich einmal Karl Ritter recht am Platze gewesen. Nett 
Gustav Schott's Oberkellner. Sonst alles hoffnungslos dane- 
ben. Fatal Herbert Albes’ Max Rohr, den man hier immer 
noch fur einen Schauspieler zu halten scheint. Bei der Gott- 
lichen Jette hab ich die Schule geschwanzt. Dass eine der 
besten Gaben der Saison nach Werk und Wiedergabe Paul 
Schurek's sehr talentierte Komodie: Strassenmusikanten (Der 
rasende Sperling) bedeutete, war — nach Redaktionsschluss 
— bereits in der vorigen Nummer kurz angemerkt worden.



Damonismus und Magie
t. Kaupel: Die Dam on en im alten Testament.

(Dr. Benno Filser-Verlag, Augsburg).
2. Leo Kaplan: Das Problem der Magie und die Psycho

analyse; Die gottliche Allmacht.
(beidc im Merlin-Verlag. Baden-Baden; Magische Bibliothek, 

Bd. 2 u. 3).
So fern die Verfasser dieser Werke einander stehen mo- 

gen, in einem — und zwar in einem wesentlichen — Punkte 
beruhren sich ihre Welten: beide sind dogmatisch gebunden, 
der cine durch die Lehre der katholischen Kirche, der andere 
durch die Lehre Freud's. Die Gebundenheit des Psychoana- 
lytikers ist sogar noch starker, als die des Theologen. Denn 
wahrend dieser die gegnerische Kritik sehr sorgfaltig beach- 
tet und sich mit ihr immcr wieder — und nicht immer erfolg- 
los — auseinandersetzt, erwahnt Kaplan sie nur in einer ein- 
zigen Zeile, und da nennt er sie „die sogenannte Kritik". Mit 
diesem Wort werden nicht bloss die aus kleinbiirgerlicher 
Gesinnung hervorgchenden Einwande abgetan, sondcrn alles, 
was rein sachlich im Laufe der Jahrzehnte gegen Freud und 
seine Schule vorgebracht wurde.

Kaupel stellt die Frage, ob die im alten Testament viel- 
fach erwahnten Unheilsdamonen, also die Lilith, Seirim, 
Schcdim, die Strafengel, der Satan etc., auf die Wesensanlage 
des israelitischen Volkes zurtickgehen oder nicht. Die Ant
wort ist fur ihn im voraus gegeben: da es eine Entwicklung 
des Jahve-Glaubens nicht gibt, ein Einfluss selbst der baby- 
lonischen Religion grundsatzlich abzulehnen ist, konnen die 
Damonen nicht Ueberreste primitiver Kulte, also nicht eine 
Art entthronter Gotter sein; dem Jahvismus gelten sie, wic 
alle anderen fremden Gotter, als „Nichtse". Eine Diskus- 
sion mit dieser Ansicht ist schwer mdglich. Die protestanti- 
sche Bibelwissenschaft, also die Duhm, Jirku, Mowinckel etc., 
haben langst erwiesen, was fiir den unbefangenen Leser des 
alten Testaments sofort unzweifelhaft ist: das Magische und 
Damonenhafte wird von den Vertretern des Jahvismus nicht 
deshalb abgelehnt, well sie es fiir wirkungslos halten, son- 
dern wcil es der offiziellen Lehre widerspricht. Sieht man 
von diesem prinzipiellen Einwand ab, so wird man dem 
Buche Kaupels, das eine philologische Leistung hohen Ran
ges darstellt und in der Polemik stets sachlich bleibt, die 
Achtung nicht versagen.

Auch Kaplan beschaftigt sich mit Damonen, aber nicht 
mit denen des alten Testaments, sondern mit den viel zahl- 
reicheren, die die Welt des Primitiven bevolkcrn. Um die 
grosse Bedetitung zu erklaren, die magisebes Denken und 
Handeln fur den Primitiven haben. nimmt Kaplan die 
Freud'schc Theorie vom Narzissmus zu Hilfe. Nach dieser 
Theorie liegt zwischen dem Autoerotismus, der den Anfang, 
und dem Objckterotismus, der das Ende der psychosexuellen 
Entwicklung des Menschcn darstellt, eine Phase der Eigen- 
liebe — eben des Narzissmus —, in der der Mensch gleich- 
sam sich selbst nach aussen projiziert und zum Liebesobjekt 
wahlt. Was Freud nur auf das Individuum b< zieht. iibertragt 
Kaplan — iibrigens ohne jede Begriindung - - auf die Ent
wicklung der ganzen Menschheit. In der narzisstischen Phase 
der Kulturentwicklung nun — hierin liegt der originelle Ge
danite Kaplans — besetzt der Mensch den Kosmos mit seiner 
Ichhcit und behandelt die Dingc, als waren sie nur Ausfltisse

Hermann Stehr: Meister Cajetnn.
(Horenverlag, Leipzig.)

Hermann Stehr erzahlt bier die Geschichte eines Geigen- 
oauers, der grau und unschetabair ta ejner westfalischen 
Stadt lebt und doch eine heitnliche Krone tragt und ein fest- 
liches Mai an seiner Stint. Denn Cajeta.n ist ein Kiinstler, 
und ar ist mehr ate irgend einer seines Zeiehens. Seine Gelgen 
stad beriihnit, aber seta Werk wird doch erst recht vom Ge
nius gesegnet, als selfsame Umstande den Meister in einc 
wilde ttnd absonderliche Liebe verstrioken. Stisse, betorande 
Melodie der Arbeit, die nun aufkkngt! Seine Seele bekommt 
Schwingen, und leidenschaftlich hiiigegeben schafft Cajetan 
ein Meisterwenk nach dem andern fiir die Geliebte. eta pere- 
grinahaftes Wesen, das setaer Liebe dtirchans nicht wert ist, 
das ihn schiiesslich verlasst und zugrundc richtet. — Der Ton- 
falL in dem Stehr erzahlt, ist gewissermassen gedampft, und 
er hat nicht nur die Art sondern auch den Reiz und die Eta- 
drtaglichkeit des gefliisterten Worts. 

oder Entfaltungen seiner selbst. Er erhalt ein Gefiihl der 
„Allmacht"; er kann „zaubern"; denn alle Dinge beugen sich 
seinem Willen. Er tótet, indem er das Bild des zu Tótenden 
durchsticht; er macht seinen Acker ertragreich, indem er auf 
ihm einen magischen Fruchtbarkeitsritus vornimmt; er crlegt 
das Wild, indent er sich vor der Jagd einer bestimmten Speise 
enthalt. Das Weltbild des Primitiven, d. h. also des Nar- 
zissten, ist nach Kaplan in demselben Masse magisch, in dem 
das des Nichtnarzissten realistisch ist. In gewissen Neurose- 
formen bricht das magische Weltbild des Primitiven dann 
wieder hervor.

Hierbei iibersieht Kaplan zweierlei. Keineswegs ist das 
Denken und Handeln des Primitiven nur magisch. Auf der 
Jagd, im Krieg und beim Pflanzenbau, bei der Krankenhci- 
lung, der Hcrstellung von Werkzeugen, Booten, Kleidungs- 
stiicken etc. verhalt er sich in einem oft erstaunlichen Masse 
rational und unterzieht sich den denkbar grossten Miihen. 
Er tate dies nicht, wenn er sich wirklich auf Grund seiner 
narzisstischen Einstellung fiir allmdchtig hielte. Anderseits 
ist das Denken und Handeln des Kultivierten in sehr viel 
hóherem Masse magisch, als gewohnlich angenotnmen wird, 
und zwar nicht nur des neurotischen Kultivierten. Der aus- 
serordentliche Umfang, den, um das populate Wort zu ge- 
brauchen, der „Aberglaube" — ganz ausserhalb des Landvol- 
kes —• etwa in Kreiscn der Flieger, Automobilisten, Bórsen- 
leute, Schauspieler etc. hat, wird immer wieder ubersehen. 
All diese Leute mussten — psychoanalytisch gesprochen — 
langst fiber die Phase des Narzissmus hinaus und in die des 
reinen Objckterotismus gelangt sein. In Wirklichkeit sind 
namlich magisches und realistisches Verhalten nicht etwa in 
verschiedenen Epochen zu beobachten, die mehr oder weni- 
ger deutlich von einander abgegrenzt sind. Beide Verhaltens- 
weisen liegen meist — z. B. auch in der heutigen Kultur — 
gleichzeitig vor und stehen in einem komplizierten Wechsel- 
verhaltnis. Sie sind Ausstrahlungen eines und dessclben Ich, 
bilden also ein Ganzes, das hier nur in zwei verschiedenen 
Formen sichthar wird. Nur wenn dieses Wechselverhaltnis 
nicht bestunde, ware die Kaplan'sche Theorie diskutabel.

Ebenso tiefgreifend ist der zweite Trrtfim Kaplans: biclte 
sich der magisch Gebundene fur allmachtig. so musste er 
stets ein erhdhtes Selbstgefuhl besitzen. Das Gcgcnteil ist 
der Fall. Wer sich mit der Psychologic des Primitiven auch 
nur fluchtig beschaftigt hat, weiss, dass dieser grade auf 
Grund seiner magischen Einstellung ein von Furcht wahrhaft 
Gepeitschter ist. Die Aussenwelt erscheint ihm so durchsetzt 
von unheildrohenden Machten, dass er sich ihrer durch Amu- 
lettc und Riten — die erste Gruppe wird von Kaplan ganz, 
die zweite fast ganz tibergangen — immer wieder zu erweh- 
ren sucht. Auch der kultivierte magisch Gebundene, also der 
Abcrglaubische, ist ein Leidender, der sich nicht all-, sondern 
ohnmachtig vorkommt. Da die Grundlage Kaplans nicht 
standhalt, ist auch das zweite, auf dem ersten sich aufbauende 
Buch abzulehnen, das sich mit der Genese der Gottcsidee 
beschaftigt: die Allmacht, die der narzisstische Mensch ur- 
spriinglich sich selber zugeschrieben hat, wird, mit Ueber- 
windung der narzisstischen Epoche, an den Gott abgetreten.

In beiden Biichcrn ist sehr viel ethnologisches, folklori- 
stisches, religionspsychologisches Material geistvoll verarbei- 
tet. Es ist schade, dass Wissen und Geist hier nutzlos vertan 
sind. Julian Hirsch.

Antoon Thiry: Das schone Jahr des Carolus. 
(Transmare-Verlag, Berlin).

Antoon Thiry, ein Jugendfreund und Bruder im Geist von 
Felix Timmermanns, malt hier ein farbiges Idyll, ein epi- 
sches Stilleben, ein kiinstlich nachgedunkeltes Bild von Ge- 
mutlichkeit. Tatsachlich wird es das Richtigste sein, wenn 
man den atmospharischen Gehalt dieser Dictating — und der 
ist wahrlich nicht gering! — mit diesem Begriff „Gemiitlich- 
keit" bestimmt, — das Wort in seinem alten Sinn und Glanz 
verstanden. Carolus, ein Klosterschiiler, macht eine Erb- 
schaft. Flugs hangt er seinen geistlichen Beruf an den Nagel 
und geht in die Welt, und siehe da, die Welt, die ihn schiiess
lich begliickt, ist hier im Grunde „die Enge", die behagliche, 
beschauliche, simple bauerliche Lebensform, der er sich mit 
aller Inbrunst und Ungetriibtheit der Sinne, mit aller Frische 
und Empfanglichkeit des Herzens ergibt. — Thiry tragt die 
Farben in seinem Bild mitunter recht dick auf, aber es ist 
damit nicht gesagt, dass dies immer ein Schade sei. Zumal 

das Gemut, an das sich die Erzahlung vornehmtich’ wendet 
kommt auf diese Weise am besten auf seine Rechnung. Es 
wird gewissermassen in einem Atem traurig gemacht und 
ergotzt, bewegt und beruhigt.

Andró Maurois: Die Seelenwaage.
Ucbertragung von Erwin Rieger. 

(R. Piper & Co. Verlag, Mtinchen).
Der Waschzettelmann irrt sich, wenn er diesen Roman 

quasi als cine Art von E. Th. A. Hoffmann-Dichtung kenn- 
zeichnet. Diese feine. spirituelle, durch und durch westliche 
Kultur verratende Erzahlung hat mit der krausen Romantik, 
die gruseln macht und das Herz mit Schauern bewegt, — wo- 
mit iibrigens nichts gegen den grossen Dichter E. Th. A. 
Hoffmann gesagt sei! — wenig oder gar nichts zu tun. Mau- 
rpis' Phantasie ist im Grunde niichtern bcrechnend und ge- 
halten. Er wendet sich weniger an das Gemtit als an die Ver- 
nunft, die er dann freilich auch zu den gewagtesten Spekula- 
tionen ermuntert. Die Akzente dieser Erzahlung, ihre Reize 
— und die sind wahrlich nicht rar und gering! — liegen also 
ausschlicsslich' auf der Ebenc des kristallklaren und funkeln- 
den Esprits, der sich selber ein Spiel ist, ein Spruhfeuer in 
tausend Farben. — Man here: Maurois erzahlt die Geschichte 
eines Arztes, der eine Seelenwaage konstruiert. Dieser un- 
ablJssig sinnierende und probierende Mediziner erbringt 
schiiesslich den experimentcllen Nachweis des Lebensfluids, 
das dem Kórper, wenn er abstirbt, entweicht. Es gelingt ihm 
sogar, Seelcn in Retorten aufzufangen und miteinandcr zu 
vereinigen. Gehórten die Vereinigten im korperlichen Leben 
zueinandcr, leuchten sic auf und strahlen wie „ein Nebelfleck 
aus fltissigen, flammenden Diamanten". Daran knupft nun 
der Arzt seine ganze Hoffnung. Er mochte sich auch nach 
dem Tode mit einer Frau, die er abgottisch tiebt und deren 
Liebe ihm gehórt, vercint wissen. Aber der Unverstand der 
Uebcrlebenden bringt ihn dann doch um das Gluck seines 
schonen Traums. Die Geschichte endet mit dem tragischen 
„Andern hat er geholfen und kann sich selber nicht helfen"... 
1st man nun auf diesen Roman ncugierig geworden? Man 
darf neugierig sein. Man darf seine Erwartungen ruhig auf's 
Hochste spannen.

Amerika singe auch ich. Dichtungen amerikanischer Neger. 
(Wolfgang Jess-Verlag, Dresden).

Hanna Meuter und Paul Therstappen haben hier, im 
englischen Original und zugleich in deutscher Uebertragung. 
Dichtungen amerikanischer Neger herausgegeben, — spiri
tuals (geistliche Lieder) und seculars (weltliche), wie sie 
einst auf den Plantagen aus den Reihen der gebuckten Skla- 
ven erklangen, oder Kunstlieder, wie sie heute das erwa- 
chende Afroamerika tn Zeitungen und Biichcrn anstimmt. 
Dies Buch zu lesen ist seltsam aufregend und erschutternd. 
All die Bilder, all die sebmerzhaft benehmenden Eindriicke, 
die tins in der Kindheit die Lektiire von „Onkel Toms Hutte" 
bereitete, werden wieder lebendig. Hier ist Gesang geworden, 
was eine ungerecht verstossene und verachtete Rasse, jahr- 
hundertelang von Leid zu Leid gehetzt, immerfort den 
dunklen Flugelschlag eines saturnischen Schicksals im Nak- 
ken, erdulden musste. Sooft zimlich der Chor dieser schwar- 
zen Banger seine Stimme auch erheben mag, stets ist sie um- 
flort von wilder Trauer. Keta kunstvoll gefibter, keta feta 
geschulter Chor singt zu uns. Was hier ans Herz greift, das 
ist just die ungeschminkt brutale Gewalt der Verzweiflung, 
die mit klagind erhobenen Handen hilflos nach der Erlfisung 
des Wortes ripgt. Der amerikanische Rassenhochmut achtet 
den Neger auch heute noch. Vernahm man eigentlich druben 
in den klirrcnden Hymnen Walt Whitmans nie die Strophe, 
in der die Rede ist von „dem schwarzen Afrikaner mit g6tt- 
Jicher Seele, von dunkler Abstammung, gross, mit jedel ge- 
staltetem Kopf und Leib, bestimmt zu herrlichen Dingen, 
durchaus mir gleichwertig"? Vielleicht iiberhórte man sie 
bisher mit Absicht. Ein Funke von „dieser gottlichen Seele 
des Afrikaners, bestimmt zu herrlichen Dingen", lebt jeden- 
falls auch in diesen Dichtungen. Willi Fehse,

Sigrid Undset: Vigaljot und Vigdis.
(Bruno Cassirer - Verlag, Berlin).

Wieder kehrt Sigrid Undset in die Atmosphare ihrer 
Monumental werke: Kristin Lavranstochter und Olav Auduns- 
sohn zuriick, in mittelalterliche Welt. Am Gross-See in 
Norwegen liegt die Heldin begraben, liegt Vigdis im Schat- 
ten der christl ichen Kirche, deren Geist ihre Seele nie be- 
riihrte. Un.-chatzbares Gut bietet ihr Charakter, tapfer und 
kriegerisch, gastfrei und sittenstreng. 1st starr wie die

Die Oper verabschiedete sich mit einer provinziellen 
Durchschnitt kaum iiberragend, im vorsintflutlichsten Stil 
inszenierten (ausgezeichnet lediglich die Greulephantasie 
meidende Losung des Wolfsschluchtproblems: unverstandlich 
dagegen der aufgemachte Strich des Vorspiels: Die total 
vermoderten Rosen des Eremiten) Auffuhrung von We
ber's Freischiitz. Jeder mimte wie es ihm gefiel. So gab 
etwa Gustav Adolf Knorzer, der hier unentwegt fast all- 
gemein fiir einen Sanger gchalten wird, seinen Kaspar als 
altesten Theaterbósewicht mit Raupach-Pathos in der Kehle. 
Knut Marik's Max verhielt sich wagnerisch-siegfriedlich. Die 
auch hier entziickend ausschauende, agierende und singende 
Maisy Brauner legte das Aennchen ganz auf munter-naive 
Soubrette (im Stil der musiquette) an. Und so ging es lustig 
fort. Als Einzelleistung am besten Traute Pawlingen's Aga- 
the, wie iiberhaupt die Damen in dieser Auffuhrung weit 
fiber den Herren auf alien Posten standen.

In der Operette (Johann Strauss’ neubearbeiteten vom 
Landestheater gespielten Prinz Methusalem unterschlug uns 
leider die Deutsche Theatergemeinde, da das Weisse Ross'l 
sich noch nicht ausgeapfelt hatte) des polnischen und des 
deutschen Theaters schien gegen Schluss eine Kdlmdn-Kon- 
kurrenz auszubrechen, und zwar hórte man als musikhisto- 
rischen Exkurs Emmerich's 3 fruheste opera; Polnisch: Ein 
Herbstmanover, deutsch den Zigeunerprim£s (den ich musi- 
kalisch am hóchsten von alien Werken dieses Komponisten 
bewertc, iiberstrdmend in Erfindung, alles Kommende noch 
syrtipathisch unroutiniert vorwegnehmend, sozusagen ein 
Kalmanach), polnisch wiederum Die CsArddsffirstin. Zu den 
ziemlicb matten Auffiihrungen ist wenig zu sagen, bis aufi 
die der weltstadtisch reich und glanzvoll herausgebrachteni 
Csardasfurstin, von hoher solistischer Kultur, eine Augen- 
weidc die strahlende. junonisch gewachsene Marja Nochowicz 
in der Titelrolle. Die recht nette Franz Lehir-Tonfilm-Ope-i 
rette: Es war einmal ein Walzer... lief u. a. in den Kammer- 
lichtspielen. Beuthen. Im Polnischen Theater gab es dann noch 
eine 20 Jahre aite, kaum bekannte Operette des Magyaro- 
Amerikoners Viktor Jacobi: Der Mfidchenmarkt (dessen an- 
deres Werk, Sybill, gegen Kriegsende die Massary im berli- 
ner Metropoltheater iibrigens kreierte; man liorte es hernach 
auch hier auf Deutsch). Das Stuck (Buch von Brody und 
Martos) spielt im 1. Akt im Wilden Westen (ein Jahr nach 
Puccini's Prarieoper entstanden), wie hernach auch die ame
rikanische Jazzoperette: Rosemarie (die ich in Deauville er- 
lebte) der 2. Akt auf einer Yacht, der 3. in der Kanzlei eines 
Anwalts. Am besten geriet, auch musikalisch, der 1. Akt. 
Das Ganze, lyrisch gehalten, gleicht einem Kdlmgn aus 2. 
Hand, abęr ganz sauber sgielopernhaft gearbeitet. Die Wie-

dergabc szenisch, kostiimlich, tanzerisch, nicht zuletzt in dem 
zahlenniassig stets entpfindlich schiitter besetzten Orchester 
unter dem temfjeramentvollen Boncza-Tomaszewski, farbig 
und lebendig. Der neue Tenor, Edmund Karasiński als Jack 
Harrison vermittelte wesentlich positivere Eindriicke, als ge- 
legentlich seines Debut's (Eine Nacht in San Sebastian). Die 
Stimme erwies sich als durchaus tragfahig, Karasiński ver- 
fugt liber eine sehr elegante Erscheinung. die physiognomisch 
an Maurice Chevalier —■ reizend, dessen neueste Schdpfung 
mit Jeanette Macdonald: Eine Stunde mit dir... — erin- 
nert. Ausgezeichnet iibrigens sein „Konkurrent", Jablonski, 
als Lorenty in Herbstmanover. Glanzende Erscheinung, ty- 
pisch in Maske und Haltung (wie ihm ungarische Militars 
iiberhaupt auf den Leib geschrieben scheinen, siehe: Fórster- 
christ'l).

Vom Faust zur Forsterchrist’l: Das ist ein weites Feld...

Die Freie Volksbiihne, Beuthen, brachte eta Gastspiel 
der Aktuellen Kleinkunstbiihne, Berlin, mit der Revue: Am 
laufenden Band der Zeit. Es ist politisches Cabaret in der 
Art der Truppe 1931: Die Mausefalle, also radikaler Ten- 
denz, indes stofflich, ideologisch, in konzentrierter Szenen- 
fuhrung und Einzelleistungen nicht entfernt an jenes aus- 
gezeichnete Unternehmen im Kleinen Theater, Berlin, heran- 
reichend, mehr fiir die entlegenerc Provinz und das platte 
Land geeignet.

Ein Gastspiel der English Players mit G. B. Shaw's Can
dida im Polnischen Theater, das mir von berufener Seite aus- 
serordentlich geruhmt wurde, vor allem in Sprachregie und 
sinnvoll geldster Geste, musste ich leider versSumen.

« • * •
Die Opernschule Hermann Frischler's. des langjahrigen 

Direktors der Wiener Volksoper, — unvergessen durch seine 
festlichen Wiener-Opernstagiones in Katowice — nunmehr 
Beuthen, wartete innerhalb 1 %-jahriger Wirksamkeit be- 
reits mit der 4. szenisch geschlossenen Ope.rnauffiihrung auf,i 
und es gab. dem Herkommen derartiger Institute auch in der| 
Wahl des Werkes auf das Geschmackvollste widersprechend, 
eine Raritat, wie HSndel's heitere Oper: Xerxes oder der 
verliebto Kdnig. Reizend der farbig-leuchtende, perspekti- 
visch weite, szenische Rahmen Hermann Haindl's auf der 
veritablen, mit alien Chikanen versehenen Miniaturhausbuhne 
des Direktors. Die Kosttime hatte liebenswurdigerweise das 
kattowitzer Polnische Theater zur Verfugung gestellt (mam 
gels Entgegenkommens einer schon rein raumlich naher lie- 
genden Stelle, die in schonem Selbstbewusstsein die ,,Kon- 
kurrenz" dieser Veranstaltung — iibrigens nach Spielzeit 
schluss! — zu fiirchten schien).

Liebhaberniveau weit iiberragend der vielversprechende 
Tenor Albert Gaertners in der Titelrolle, die 4 komplizierte 
Arien enthalt, gleich zu Anfang (noch friiher, als Radames’ 
Holde Aida im 1. Akt der Verdi-Oper) der unter dem Na- 
men Largo beriihmte, „Schlager". Imposant, wie je, detj 
gleichzeitig Regie fiihrende Hermann Frischler in der Epi-, 
sode des Ariodat. Von kiinstlerischer Kultur, mit aller Deli- 
katesse und Ueberlegcnheit .begleitete, musikalisch ftihrendi 
an dem fur derartige Zwecke erstmalig verwandten und sehr 
geeignet erscheinenden Neo - Bechstein - Marga Gaertner- 
Sossna.

In Katowice hat sich schiiesslich eine aus Llebhabem 
bestehende Deutsche Spielgemeinschaft begriindet, mit dem 
Ziel, vor allem in den kieineren Provinzorten aufzutreten. 
Innerhalb zweier Monate wartete das Unternehmen mit 2 
Dramen auf: Sudermann's Heimat und Otto Ernst's Flachs- 
mann als Erzieher. Die szenische Leitung hat Max Krull 
inne, dem es vorziiglich in Sudermann's glanzend geffisgertem 
Reisser gelang, ein Ensemble zusammenzuschweiwtri, wie 
man es in ahnlichen Fallen kaum je zu sehen beKommen 
wird. Dr. Krull erweist sich nicht nur als kónnerischer Re- 
gisseur, sondern daruber hinaus als routinierter Darsteller 
von Nonchalance (erstaunlich die Wandlungsfahigkeit von 
Oberstleutnannt a. D. Schwartze sudermannlicher Provenienz 
zum flachsmannlichen Jan Flemming). Nachst ihm in der 
durchaus Niveau haltenden Wiedergabe von Otto Ernst's 
Komddie Heinz Weber's gleichfalls biihnengewandter Flachs- 
mann — es roch formlich nach Unrat — bereits als 
Regierungsrat von Keller penetrant nazi-onal. Ganz echt 

I Walter Hirsch’s Pfarrer Heffterdingk. Als heimatliche Magda 
tat sich Herraine Lubrich besonders hervor. Ein glanzender 
Episodenspieler Erich Zimmer (Generalmajor a. D. von Klebs 
und Regierungsschulrat Dr. Prell). Famos chargiertcn die 
stets entziickend anzuschauende Erna Bania (Kammerkatz- 
chen Therese und Lehrcrin Gisa Holm), Lie Osehinski (Fran
ziska v. Wendlowski und Frau Biesendahl), Lotte Griinfeld 
(Auguste und Betty Sturhahn), Dr. Alfred Gawlik (sehr 
diskret sein Leutnant Wendlowski; von runder Komik sein 
Schulinspektor Brosecke), Max Krahn (ein unaufdringlicher 
Vogelsang). Weiterhin keta einziger Versager, man versteht, 
auf der Biihne zu gehen, durchweg deckende Masken, das 
ganze Unternehmen nach diesen Proben auch scharfen, kriti- 
schen Masstaben standhaltend.

N. B. Fast le.idvoll uberraschend, wie wenig uberholt — 
abgesehen von den gestaltenden Mitteln der Suder-Flachs- 
mann Autoren — die dargestelltcn Zustaudc vielfach noch 
sind. Wir wollen uns doch garnichts vormachen. Frango.



Wirtschaft
Pawl Etazig: Der Krieg der goJdenen Kugetn.

(Deutsche VerJags-Anstalt, Stuttgart.)
Dass Frankreichs Politik seit detn Weltkrieg tm Wesent- 

fichen darta bestebt, die Fruchte seines Sieges dutch riiok- 
sichtslose Ausnutzung seiner finanzieUen Hllfsmittel zu sichern, 
hedarf seit mindestens einem halben Jahre eigentlich nicht 
mehir des Beweises. den Etazig — der als hervonrageuder, 
englischer Ftaanz-Sacbverstandiger vorgesteUt wird— aus- 
filhrlich und iiberzeugcnd erbringt. Aucb seine tlamwende 
Amklage dieser Politik ist nicht neu, neu dagegen setae For- 
derung, Frankreich mQsste fiir die von ihm verursachteu Stb- 
nmgen des Wirtschaftslebens der Welt Reparations zahlen. 
Wenn das Buch iibrigens mit der erfreuHchen Feststellung 
schliesst, to allerjtagster Zeit (Februar 32) habe eine begrtis- 
senswerte Entwicklung im franzdsischeu Reparationsdenken 
begonnen, so dtirfcn wir woW erganzend bernerkati. dass die 
Fortschritte dieser Entwicklung inzwischen in dem Ergebnis 
der franzdsischeu Wablen so deutUch zutn Ausdruok gekom- 
men send, dass man vielleicht doch — Stdrungen von anderer 
Seite vorbehalten — hoffen dart, die von Einzig mit Recbt 
verurteiltep Tendenzen mdgen bald der Geschichte angehbren.

Bernard von Bren lano: 
Der Beginn der Barbarei In Deutschland- 

(Ernst Rowohlt Verlag, Berlin.)
Den Titel dieses Buch.es. so krass er erscheint, recbt- 

fertigt seta Inhalt. Noch nie ist sachlich und — gerade durch 
djese Sacblichkeit — so eindringlicb das wirki t ch fast schon 
barbarische Etend des deutschen Proletariers dargestellt wor- 
den, das Elend des Arbeitslosen und Arbeiters, des Augestcll- 
ten, des Bauern und des kleinen Gewerbeireibenden, die alle 
to torem Lebcustandard das Exfctenzm'iniraum schon erreicht- 
vielfach aber IS.ngst unterschrrtten haben. Bre.tita.no bringt 
ohne je zu laffligweilen. etoe Fiilte von statistischem Material, 
daneben aber etoe noch grossere Menge von Einzeldarstellmu- 
gen. die fiir die Gesamtsituation typisch stod. Das Buch — 
dem Verlag gebuhrt aufrichtiger Dank fiir semen Mut — wird. 
gerade weil es si ch auch von kleinlicher Parteipolitik emt- 
fernt halt, wohl mehr Gegner, als Fireunde ftoden.

Georg Schwarz: Kohlenpott. ein Buch von der Ruhr.
(Biichergilde Gutenberg, Berlin.)

Etoe aucb ausserlich besouders geluugette Repcrtage aus 
Deutschlajids wichtigstem Industriegebiet, eine wertvolle Er- 
gUnzung von Erik Reger's Union der fetsten Hand, dessen In- 
haJi dieser iibrigens etwa gleichzeitig mit dem Reger'schen 
Buche erschienene Tatsaclienbericht to alien Etozelheiten be- 
statigt- Eta ausgezeichnetes Bildmaterial verstarkt den Etn- 
druck der Darstellimg, die fiir uns hier im oberschlesischen 
Industriebezirk naturgemass ganz besonders interessawt ist.

Heinz Po1: Patrloten.
(Agis Verlag, Berlin.)

Dieser fessefade ScWiisselrotnan aus dem westdeu-tschen 
Industriegebiet schfldert die fiir die deirtscbe Nachkriegsge- 
schichte charakteristische Verquickuug der schwerindustriellen

Schneegebirge, spróde wie Eisland, ist die nordische Natur 
selbsL Dort springen, wie Uhland sagt, aus starren Sump
fen siedende Quellen. Eine solche Quelle ist Vigdis' Liebe, 
wird als Strom von Gerdll und Schlacken der Leidenschaft 
getrubt, Hass und Rachelust treiben ihn vorwirts, Blut 
farbt ihn. Und in diesem glut watet Vigdis, taucht ihr gol* 
denes Haar hinein, bedeckt damit ihre Hande und wartet 
auf grausameres Spiel noch, ihren Verfuhrer zu strafen. 
Denn hóher, als die Liebe steht die Ehre. Sie ist der feste 
Mittelpunkt, um den das Leben Jcreist, unter ihren unaus- 
weichlichen Forderungen bildet sich die erschutternde Tra
gik ihres und des Geliebten Lebeus.

Ein Geist weht durch das Buch, tragisch wie das Hil- 
debrandslied, voll Beschwórungsformeln heidnischer Zeit, 
duster, erhaben und wild. Und die Undset gestaltet diesen 
Stoff zu uberzeitlicher GrSsse und hammert eine Saga her- 
vor. Weniger kommentiert, als: Der brennende Busch und 
Gymnadenia, lasst es der Phantasie grdssten Spielraum. 
Wieder ist die Undset hier die grosse Sichere, spurt mit 
feinster Einfuhlung den Abgrunden der Seele nach, ist wirk- 
lichkeitsnah in heidnischer Zeit, wie in der Bebandlung reli- 
gios heutiger Fragen. Auf engem Raume gibt sie den Stim- 
mungsgehalt des Einst und es ist, als frage sie: „Und eure 
Ehre ,ihr hcutigen Mddchen?" Verbindet so, lasst nach- 
denklich werden und bereichert wie itnmer.

Hermann Lint: Die gliickllchste Frau Londons-
(Merita Vertag, Badon - Baden),

Nirgendwo, weder to Rptn. Madrid, Bertfa, Kopentagem, 
Rom, siod die Gegensatze ewischea reidi und arm so gross 
wie to Lomdon- Sie ge-horen glefchsam zur Tradition ettgli- 
schem Lebeus, stad dalter heiliig. Reiclitum tot dent Englan
der gletchbedoutend mit Gluok, wird das erstrebenswertests 
Zie] des Volkes. Reich turn schafft irnmor um etaige Auser- 
wŁhlte einen Nimbus, an dem das Volk si-ch beraiusoht, an de
reń Lebe-n es neidJos teitaimimt, es als Sensation geniessL 
Sind diese Auserwalilten aber wirklich glucklich? Hermamn 
Lint fragt es. Dort, wo Redcliturn, Jugend, Schfinheit sich 
voreinen, besoriders bed Frauen, iibersteigt dieses Dreifache 
eirifach menschliche Tragfahigkeit. (Gibt es in England keine 
hóhere Imtauz, die die in den Himmel wachsenden Baume 
beschneidet, Herr Ltat?) — 0 ja, den inzwischen eingetrętenep 
Pfundsturz! D. H- — Daher muss die Heldin des Bu- 
cbes eto Daipipe-Heben fuhren, sie teukt es zwischen ctaem 
Palast und ein er Voror tkaschemme, um das Li ne zu suchen, 
das all er Reiobtum nicht zu geben vermag: Das Mitgefiihi, 
das Mitlcid der Meoschen. Naitiirlich findet sie es, es iiber- 
fluitet sie to der Liebe etoes — Daditers. als Aertntoe der 
Anme.n verkleidet. Schli esslich wird sie in etoer Obi an 
Kaschemme enmordet

Die Superlative farbten auf Hermamm Lint ab. Setae 
Mcnsch-en leben darta. Sie „versteinern" Oder „erstarren” 
oder ,,es durchzuokt sie". Oft starzan sie auch, gehen nicht 
Eternal werien die Augen der Heldfa irgend einen Vorsatz 
des Liebenden nieder. Weitere Proben: „plotzhch, als ob 
sich to Gaston Meurice eine Schichi wegriss, die etoe inn ere 
WaMunig tiberdeckt hatte, sprang er auf .." Oder: „Wie 
sie da sass, ganz mit iihrern Black alleta. ohme tta aiwu- 
sefcen...“

Mamchmal Idcheit auch die HeMita eta wenlz, .aschmerz- 
lich und unbestimmt". Auch wir Idchein beta Leseir — abe-r 
herzlich und bestimmL

Hilde Jellen.

Friedrich Phillip Kiehl: An der Ostfront nichts Neues. 
(Heitz & Cie.-Verlag, Strassburg).

Nichts ware leichter, als dieses „Weltkriegserleben eines 
Elsassers" mit dem uberlegenen Lacheln abzutun, das schon 
das verspatete Erscheinen des Biichleins — wer spriebt beute 
noch vom vorigen Krieg! —, sein Titel und vor allem sein 
naiver Stil hinręichęnd zu rechtfertigen scheinen. Und dpeh

und Politik
toteressen mit der Polittk, wobei man freilich wieder an die 
Reger'sche Unfcw der festeji Hand ertaner-t wird. vor dor das 
Pol’sche Buch nur den Vorzug grdsserer Konzentriertheit 
voraus hat.

Bruno Well: Gliick und Elend des Generals Boulanger.
(Dr. Walther Rothschild Verlag. Berlin.)

Dor Verfaseir. dem wir eta ausguzeichnetes Buch uber d;e 
Affaire Dreyfus verdauken, der ein weiteres uber den Patiama- 
faU ank'undigt. gibt aui Grund neuesten Materials die ausser- 
ordentlich fesselnde Darstellung etoer fast vergessenen Episode 
aus der neuesten Geschichte, der Episode des Generals Bou
langer, der in den 80er Jabren lange Zeit hiudurch in Frank
reich der Exponent natjonalistiscbcr Tendenzen war, mchr- 
rnals unmittelbar vor etoer fiir den europaischeu Frieden 
bdchst gefahrlicheu Machtergreifung stand, aber tmmer wieder 
an der Widerstandskraft der gemassigten Regierung und an 
seinem eigenem Mangel an Entschlussfahtgkeit schelterte. bis 
er, eta glanzender Soldat und Offizier, schliesslich — ara Gra
bę seiner langjabrigen Geliebten Seibstmord begebt. naebdem 
er schon vorher das Vaterland hatte verlassen mflsseu. — 
Weil vermeidet es. Parallelen zur Gegenwart zu ziehen; sie 
ergeben sich dem Leser von selbst, ebenso. wie freilich auch 
die Vorbehaite gegenuber derartigen Vergleichen- -.

Max Beer. Die Reise nach Genf.
(S. Fischer - Verlag, Berlin).

Genf 1st der Vdlkerbund und die „Reise nach Genf" be- 
deutet einen FSbrer, einen recht umfaugreichen iibrigens, 
nicht zum Volkerbund. sondern durch ihn. Beer, der sich 
durch gensueste Vertrautheit mit der Materie und Einge- 
weihtheit auch in die intimsten interna corporis als ausge- 
zeichneten Sachkenner ausweist, scbildert eingehend die Ent- 
wjcklung der Vdlkerbundsidee wahrend des Kriegcs, die ejn- 
schlagigen Besttamungen des Friedensvertrages utid die Ent- 
stehung des Volkerbundes selbst und stellt welter in einer 
Reihe von Kapitelu ausfuhrlich dessen Werdegąng bis zur 
Aufnahme von Deutschland und welter bis in die Gegenwart 
dar. Die mitwirkendeu Staatsmanner, ebenso wie die unzah- 
ligen Statisten, Personen wie Staffage werden glanzend cha- 
rakterisiert, man glaubt formlich, Genfer Luft, biau, aber 
etwas staubig, zu atmen —. Freilich, wenn der Verfasser in 
der Einfuhrung die Frage aufwirft, ob Genf Wallfahrtsort 
fur begeisterte Gottsucher sei oder nur die Bdrse der Kriegs- 
gewinner, so entbait diese Fragestellung schon die unerfreu- 
liche Antwort, die das Buch ausfuhrlich end uberzeugend bc- 
grundet. Aber war das noch notig? Wir kdnnen nicht aner- 
kennen, dass das Buch eine Lucke in der Volkerbundslitera- 
tur gefiillt hat. Was es enthalt, best, wcr iiberhaupt zu lesen 
versteht, taglich in Dutzenden von Tageszeitungen, ganz ab- 
gesehen von dem Buche Walter Rode's (Frieden und Frie- 
densleute) das mit einem weit geringeren Aufwand von Wort- 
und Tatsacheuimaterial ebenso uberzeugend nachgewiesen hat, 
dass der Volkerbund von heute durchaus nicht das ist, was er 
seta kdnnte und sollte. Aber, wie gesagt, das wussten wir 
ohnedies, und ebenso wissen wir, weshalb es so ist. R. H.

wurde man damit nicht nur Verlag und Verfasser Unrecht 
tun, deren unzeitgemasse. aber umso schatzenswertere Ten
denzen allein schon jede Krrtik entwaffnen mussen, sondern 
auch dem Buche selbst. Denn alien Ernstes: wir sind uber- 
zeugt, dass dieser Nachztigler der Weltkriegsliterat-nr, wenn 
man ihm zu einer entsprechenden Verbreitung vor allem in 
den sonst keine Biicher 'esenden Schicbten verhelfen kdnnte, 
gerade durch seinen volkstumlichen Stil, aber aucb durch 
sęinen Inhalt viel starker wtrkep wurde, als alias, atisnahms- 
los alles, was bisher an Kriegsbiichern geschrieben wurde. 
Denn hier werden wirksamer, als je bisher gerade diejenigen 
Leiden des Feldsoldatenlebens geschildert, die auch i.n der 
Erinnerung ihre Abschreckungskraft nie einbiissen kdnnen, 
und die fiir den Krieg besonders an der Ostfront unbedingt 
cbarakterischer waren, als die eigentlichen Kampfhandlungen 
Kohldampfschieben, erfrorene Knochen, Strafexerzie.ren und 
andere Schikanen durch unverstandige Vorgese.tzte, Lause 
und Krankheiten usw. alles also Dinge, de.nen beta besten 
Willen eine romantische Seite nicht abzugewinnen ist. Das 
wirkt vielleicht gerade in der hier vorliegenden naiven Dar
stellung viel st3.rke.r, als die starkstc Schilderung eines An- 
griffs etwa oder eines Trommelfeuers, zumal der Eindruck 
auch nicht durch die geringste Idylle abgeschwacht wird. 
Wir wiinschen dem Buch also ganz aufriebtig weiteste Ver
breitung und besten Erfolg im Sinne seiner Parole: Durch 
Wahrheit zum Frieden. R. H.

Upton Sinclair: So macht man Dollars,
(Malik Verlag, Berlin.)

Das Streber nach .AnhSufumg materleller Gflter und seine 
Krdnung durch die Erreichung des gesetzten Zieles, kann 
kaum durchsichtiger umd handgreiflicher geschlkfert werden 
als to diesem Roman. Aus dem einfachan Rinderhirten wird 
durch Schilauheit, rasche Erfassung der Notwendigen und 
setostverstandLich aucb eta bisscheni Gluck, der bedeutendtoc 
Petroleum-Magnat. Upton Sinclair lasst uns einige Bliake 
hinter die Kulissem des amerikanischeti Wirtschafts- und Fi- 
nauzgeschehens — vor der Krise — tun. Die fesselnde Dar- 
stellungsweisc erhoht den Genuss dieses w-esentlicheu Bu- 
ches.

Frank Arnau: Stahl und Bhit.
(Merita-Verlag, Baden-Baden).

Die TrJ-ger des Geschehens: Metallarbeiter Thomas Ham- 
meh, Generaldirektor Gorweed, Privatsekretarin Frau Weber, 
Ort der Handlung: Fabrik- und BurorSume der allgemeinen 
Giesserei and Schrniede A. G. Gegenstand der Haudiung: Die 
geisttotende. abstumpfende Arbeit am laufenden Band, das 
Verbaitois der Arbeiterschaft zur Direktion und umgekehrt 
und schliesslich Eros, jedoeb tofoige Platzmangels mit nur 
ganz geringer Enfaltungsmdglichkeit. Tatsachenschilderinig 
unserer gran to grau getauchten Gegenwart. Dieses Werk 
ist nicht etwa partei- oder wirtschaftspolitisch gebunden. son
dern allgemeiin giiltig. Jcder ant Wirtschaftsgechehen und 
an einer Bessergestatung der Lage alter Interess-ierte. wird 
die Vorauge dieses Buches schatzem lernen.

J. M. Walsh: Die welsse Maske.
(Paul Steegemann - Verlag, Berlin).

Durch falsche Spekulation und leichtsinnige Ausgaben in 
finanzielle BedrSngnis geraten, versucht Sir Alfred Finsbury 
aus seiner erstaunlichen Wissenschft von den Sanden an- 
derer Leute Kapital zu schlagen.

Durch sein sicheres, unerschrockenes Auftreten, dem er 
gegebenenfalls mit dem Revolver Nachdruck zu verleihen 
weiss, setzt er sich an die Spitze des Verbrechertums und 
macht sicb die besten Meister dieses Fachs zu gefilgigen 
Werkzeugen. Die Verbindung mit den massgebettden politi- 
schen, diploinalischen und polizeilichen Stellen erleichtert seta

Vorgehett und sicbert setaen Unlernehmungen_ Im vorhinein 
vollen Erfolg, da Finsbury dadurch fiber die Plane seiner Ge- 
genspieler bestens informiert 1st, um rechtzeitig Gegen- 
massnahmen treffen zu kdnnen. Niemaud, nicht eternal 
seine Untergebenen kennt ihn. da er alien gegenflber sein 
wahres Antlitz zu verdecken weiss und nur als „Die weisse 
Maske" in Erscheinung tritt. Diese fallt erst, als die einzige 
gute Tat in seinem Leben, die Hilfeleistung fiir cine dutch 
ton in Not geratene junge Dame, zugleich die einzige Ent- 
gleisung in seiner ganzen Verbrecherlaufbahu, die Ideutitat 
der weissen Maske mit Sir Allred Finsbury zweifelsfrei 
erkennen lasst. Im Augenblick, da die Verhaftung durcb die 
Polizei erfolgen soil, trifft ton die Kugel eines seiner Helfers- 
helfer, die ihm wegen des Mordes an einem ihrer Kollegen 
Rache geschworen hatten.

Wenn man die Romanę von Walsh fiest, so glaubt man, 
es musste die Phantasie des Verfassers bereits an der Greuze 
des Mdglichen angelangt sein und doch erscheint immer wie
der ein neues Buch mit neuen, verbliiffenden Kombinatiotien, 
Verwicklungen, Geschehnissen, Spattnungen, Tricks und L6- 
sungen tmmer ganz unerwarteter Art. Die Bucher stnd to 
einem derart fesselnden Stil geschrieben, dass man den Ro
man nicht eber aus der Hand legen kann, bis man am Ende 
angelangt ist. Es diirfte sebwer fallen. Gleichwcrtiges zu 
leisten, geschweige denn Walsh zu iibertreffen. Ga.

Zeitschrifren
Das ApriJ-Heft der Neuen Rundschau steht im Zeichert 

Goethe's. Von der L'nzahl der Goetbe-Nutnmern der Zeiiungen 
and Zeitschriften schejnt uns keine auch nur entfernt derart 
series, wie eben dieses Heft. Den recbt knappen Vorspruch 
tat Gerhart Hauptmann. Es trugen bei weiterbta: Gottfried 
Benn: Goethe und die Naturwissenschafteu — Friedrich Gun- 
dolf (aus dem Nachiass), Goe-tbe und Walter Scott — Emil 
Ludwig. Goethes Weg zum Idealstaat — Andre Gide, Leben 
mit Goethe — Hermann Hesse, Dank an Goethe — Jakob 
Wassermann.. Rede an die. studentischc Jugend iiber das Le
ben im Geiste (aucb als Sonderdruck ersebieuen) — Johannes 
V. Jensen. Goethes Stadieu, — Josd Ortega y Gasset. Goethe 
von iti.ncn — Rudolf Kayser, Neue Goetheliteratur. Thomas 
Mann's Bcitrag heisst: Goethe als Reprasentant des burgerli
chen Zeitalters (erscheint auch als Sottderdruck in Bro- 
sebiirenform). Am 18. MSrz wurde dieser dichteriscbe Essay 
gelegentlich der Goethe-Feier der Akademie der Ktoste to 
Berlin von Thomas Mann gesproeben und gleichzeitig durch 
allc, deutseben und oesterreichischen Sender verhreitet. so
dass man mit liefer Bewegung die vertraute Stimme durch 
den Aether schwingen uud die bedeutsamen. zu Herzen, ge- 
hendeu Ausfiihrungen noch unmittelbarer. als durch die fol- 
gende Lektiire In sich aufuchmen konute. Thomas Mann ist 
inzwischen iibrigens vom deutschen ReichsprSsidcnten durch 
die soeben gestlftete Goethe-Medaille (zugleich mit Stefan 
George, Gerhart Hauptmann. Hermann Stehr) ausgezeichnet 
wordeat. Gteichzeitig erschien bei S- Fischer tn erweiterter 
Form mid besonders schbner Druckherstelluing Thomas 
Mann's Essay: Goethe und Tolstoi, von dem an dieser Stelle, 
so vor allem gc’egentlicb der Besuche und Vortrage dos Di ch- 
re rs in Warszawa und Paris, wiederholt die Rede war. — 
Menorah. Wien, brachte ubrig.ens in Jahrgaug 10. Nr. 3/4 un
ter dem Titel: Demiitigung und Erhehung eta bisher trnver- 
dffentllcbtes Kapitel aus dem unvoltendeten Joseph-Epos. — 
Thomas Mann's Roman: Kbnlgllche Hoheit. erschien als Volks- 
ausgabe fur RM. 2,85.

Am 15. Mai ware Arthur Schnitzler 70 Jahre alt gewor- 
dcu. Aus diesem Attlass verdffentlicht die Neue Rundschau 
in torem Mai-Heft neben einer Gedeuk-Glosse aus dem Nach
iass. des Dichters die 3 novelltstischen Studien: Welch eine 
Melodie (1885), Der Empfindsame (1895), Eta Erfolg (1900) 
und Aufzeichnungen aus der Kriegszeit (1915). — Aucb das 
Mai-Heft der pariser Revue d'Allemagno erscheint aus dem 
gleichen Anlass als Schnitzler - Gedenkausgabe- Es enthSlt 
ausser dret Originalbeitragen Arthur Schnitzlers, von denen 
zwei bisher unverSffentlicht sind, Aufsatze und Essays von: 
Franz Werfel. Louis Gillet, Stefan Zweig. Alfred Kerr. Felix 
Saltem, Marcel Dunan. Raoul Auernheimer. — Die Osterbeilage 
der Neuen Freien Presse. Wien, enthielt die grdsserc, unver- 
dffentlichte Nachlassnovelle: Die NSchste (1899).

Der Kuriositat halber sei noch der amerikanische Tonfilm 
mit Roman Novarro: Spiel Im Morgengrauen. sehr frei nach 
Schnitzlers gleichnamiger Novelle. eine Walzertraumerei mit 
happy end. Einfuhrung einer neuen Frauengestalt als Haupt- 
figur — grausig verkltscht — genannf-

Wasmuths Monatsbefte Baukuost & StMdtebaii. die neuer- 
dings an den Ba-uwelt-Vcrlag. Berlin, iibergingen. veroffentli- 
cheti im Mirzheft to sorgfUltigster Herstellung photograpbi- 
sche Wiedergabe.n und Skizzem des nahe seiner Villa in Ber- 
lin-Eichkamp neu errichteten Arbeitshaiises vom Arnold Zweig 
mit ejnem launigen Begleittext des Dichters. Das Haus ist 
fraglos nachst der herrlichen, soeben neuerbauteu Grunewald- 
vjlla Lion Feuchtwangers eines der schdnsten und eigenartig- 
sten Schriftstellerbeime und -arbeitsstStten der Gegenwart

Der Oberschlesier, herausgegeben von Kar! Sczodrok, 
Op-peln, hat sein Aprilheft (14. Jahrgang, Nr- 4) unter den 
Obergeriff: Kattowitz. eine Wiege deutschen Geistesschaffeus, 
gestellt- Ob das Bild von der Wiege sonderlich glucklich ge- 
wahlt ist. bleibe dahingestellt. Willibald Kohler schreibt dem 
10 Jahre toten Dichter Bruno Arndt ein Gedenkblatt, der 
Herausgeber der Buch- und Kunstrevue, glossiert Arnold 
Ulitz — der Beitrag ist an anderer Stelle dieser Nummer 
wiedergegeben — Ehrhard Evers hamdelt vortrefflich uber 
Arnold Zweig anlSssIich seines Buches: Junge Frau von 1914, 
Waldemar Penkert iiber Rudolf Fitzek, Herbert Fritzsche uber 
Ludwig Meidner, ferner sind die Behandelten durchweg mit 
eigenen Beitragen, teils auch graphischer Art (so Trude Win
ner- mit Scherenschnitten) vertreten. Die unmfangreichste 
Auslassung aus der Feder Dr. Oskar Guttmann's befasst sich 
mit Fritz Lubrich. dem Jiingeren, dessen Genealogie and 
Biographie, abgesehen von seinem Werk, seiner Organisten- 
und Dirigententatigkeit eingehendst dargestellt wird, wahrend 
etwa Oscar Meister, der Begrtinder des Meister'scheu Gesang- 
verein's (und noch etwas Mehr), namlich der Mann, dar 
gleichsam aus dem Nichts die Musik- und Kunststadt Katto- 
witz schuf, in keiner Einzeldarstellung beliandelt, nur rein zu- 
fallig in mehreren Beitragen etozelner Kattowitzer von einst 
kurz gestreift ist. Der bedeutende Nachfolger Meister's und 
berilhmte Bach-Dirigemt. Gustav von Liipke. ist eben 2 mal 
naraentlicb genanmt (einmal iiberdies in falscher Schreib- 
weise). der intuitive Musikkritiker und -aestetbiker Paul 
Rappaport, einer der glauzendsten und teider umbekanntesten 
Publizisten die je in deutseber Sprache sebrieben — in der 
eichendorffpreisgekronten Novelle: Missa Solemnis von Bruno 
Arndt als Gegenspieler Meisters dargestellt — ist ebenso 
totgeschwiegen, wie der weltberuhmte Muslkschriftsteller uud 
-kritiker kattowitzer Herkunft — Adolf Weissmann. Von dem 
genialen Denker Erich Przywara S. J. finden wir zwar einen 
entziickenden Originalbeitrag: Was ich Kattowitz verdanke, 
eine Darstellung von Przvwara's Werk und Wesen. zu der 
etwa Ewald Cwlenk berufon gewesen w5re, vermissca wir 
dagegen- Anstelle dessen sind eintae mit Pecht in wotesten 
Kreisen unbekapnte kattowitzer Lokalgr&ssen. sogeuatmte 
..Originate", biographiseb dargestellt. ’

In einem sehr instruktlven Kattowitzer Kunstbrief von 
Fritz Guttmaan im gleichen Heft lesen wit: ,,Dass Kattowitz ---- — -



30 Jahre Warschauer Philharmonic
(Von unserem nach Warszawa entsandten Dr. A. Ga. — Redaktionsmitglied)'

Das 30-jahrige Bestehen der Warschauer Philharmonic 
wurde in einer dem Anlass cntsprechenden, iiberaus wiirde- 
vollen Feier begangen.

Die Warschauer Philharmonic, die sich auch iin Ausland 
grossen Ansehens erfreut, ist seit ihrer Griindung unter be- 
wahrtcr Leitung zu einem Kultiirfaktor im kiinstlerischcn 
Leben Polens gcwordcn.

Wer nicht Gelegenhcit hat, das philharmonische Orche- 
ster in Warszawa selbst zu erleben, wird stets gem Anlass 
nehmen, mit hohem Genuss die Radioiibertragungen dicser 
Konzerte zu verfolgen. In Katowice hatten wir bereits das 
Vergnugen, die Philharmoniker anlasslich der Auffiihrung 
von Beethovens Missa solemnis durch der Meister'schen Ge- 
sangverein begrtissen zu kónnen. Wer s. Zt. dem Konzert 
beigewohnt hat, weiss, mit welch hoher Musikalitat jeder 
Einzelne dieser sympathischen Kiinstler begnadct ist.

Die Feier des 30-jahrigen Bestehens war fur Warszawa 
ein Ereignis ganz besonderer Art. Das Protektorat hatte der 
Herr Staatsprasident iibernommen, wahrend an der Spitze 
des Festkomitees als Ehrenprasident Ignacy Paderewski ran- 
gierte. Das Programm, mit delikatem Verstandnis ausge- 
wahlt umfasste u. a. Werke von Chopin, Moniuszko, Nos
kowski, M. Karłowicz, Kronenberg, Niewiadomski, Szyma
nowski u. a.

Die Leitung der einzelnen Piecen ubernahmen abwech- 
selnd die 3 Dirigenten der Philharmonic, an ihrer Spitze 
Emil Młynarski, der initiator der Philharmonie und ihr erster 
Dirigent, Grzegorz Fitelbeg und Josef Ozimiński, der Leiter 
volkstiimlichcr Konzerte. Ausserdem leitete die vom Chor 
„Lutnia" gesungene, Kantatę mit obligatem Orchester von 
Kronenberg der bekannte Dirigent Pater Maszyński. Als 
Solisten wirkten bei diesem Konzert mit der herrliche Ko- 
laratursopran Ada Sari und der Nestor der polnischen Pia- 
nisten Prof. Alexander Michałowski.

Den in den Pausen ubermittelten Gluckwiinschen und 
Huldigungsadressen fiigeri auch wir den Wunsch zu weiter 
erfolgreicher, kiinstlerischer Arbeit bei.

*
Das Warschauer Staatstheater brachte in glanzvoller 

Darstellung vor erlesenstem Publikum eine iiberaus ge

gliickte, durch die Sekretarin Marschall Pilsudski's vorge- 
nommene Neuiibertragung von Schiller's Don Carlos zur 
Auffiihrung.

In ganz Polcn fanden zahlreiche, offizielle Goethe-Feiern 
statt, die alle auch nur zu registrieren es an Raum mangelt.

Der polnische Staatspreis fur Musik.
V on sechs zur cngcren Auswahl zugelassenen Kompo- 

nisten erhielt Johann Adam Maklakiewicz den polnischen 
Staatspreis fiir Musik. Das preisgekrónte Werk ist ein Vio- 
linkonzert, das in Musikkreisen lebhafte Anteilnahme fiir den 
Komponisten, einen Vcrtreter der jungen Generation, er- 
weckte.

Krasinski's Ungottliche Komodie,
kiindigt das Burgthcater-Wien, innerhalb eines Cyklus'; Stim- 
men der Volker ini Drama, zur Auffiihrung am.
Josef Weyssenhoff — Trager des Literaturpreises der Stadt 

Warszawa.
Die Jury fiir den Literaturpreis der Stadt Warszawa, der 

die fiihrenden polnischen Schriftsteller angehóren, hat den 
Preis in Hóhe von 15.000 Zloty dem polnischen Dichter Josef 
Weyssenhoff zuerkannt. Weyssenhoff, der im vergangenen 
Jahr auf vierzig Jahre schriftstellerischer Tatigkeit zuriick- 
blicken konnte, ist besonders duch seine Romanę Puszczy, 
Sobola i Panny und Żywota Zygmunta Podfilipskiego (deutsch 
bei S. Fischer, Berlin) bekannt geworden.

Wanda Wermińska.
Priimadonna der warschauer Oper, auf dereń europiiiscłics 

Format bereits vor Jahr und Tag an dieser Stelle gelegantlich 
wiederholter kattowitzer Qastspiele nachdrucklichst aufrnerk- 
sam gemacht wurde — unvergleichlich und unvergesslich ihre 
Carmen — gastierte mit ungewóhnlichem Presse- und Pu- 
blikumserfolg in Wien (Konzertsaal und Staatsoper).

Ladis Kiepura,
der Bruder des s. Z. dutch uns in der kattowitzer Oper 

entdeckten Jan Kiepura, wird dieser Tage in Rigoletto und 
Margarete im kattowitzer polnischen Theater debutieręn.

Die Ufa dreht gegenwartig einen neuen Tojifilm mit 
Jan Kiepura.

ein Boden ist, auf dem kustempfangliche und kunstverstan- 
dige Menschen gedeihen, mit besonderer Leidenschaft freilicli 
der fordernden und produktiven Kritik beflissen, mit hellem 
Verstand, wachen Augen und offenem Herzen, muss sich schon 
vor einigen Jahrzehnten auch ausserhalb Oberschlesiens herum- 
gesprochen haben, denn Otto Julius Bierbaum z. B. lasst in 
seiner entziickenden Oeschichte „Schmulius Casar Oder die 
Marzauner Kunstepoche" einen solchen Kunstkritiker schlecht- 
hin unter der Bezeichnung: „der Kattowitzer" auftreten" • • • 
„Zu solchen Erinnerungen wird man verfuhrt, wenn man 
einen Brief iiber das kunstlerische Leben in Kattowitz in der 
Gegenwart schreiben soli. Geblieben ist aus jener Vergan- 
genheit alien Wandlungen der Zeit zum Trotz, wenn auch 
von jemen Menschen nur noch ganz wenige bier wirken, das, 
was ich nicht anders als „die Atmosphare" nennen kann, jene 
Atmosphare, die etwa jeder Schauspieler und jeder Sanger 
sofort spiirt. wenn er im Kattowitzer Stadttheater vor dem 
Kattowitzer Publikum steht, eine Atmosphare, in der noch 
heute Musik und Theater, Vorfrage und Ausstelluiigen ein lei- 
denschaftlich aufnahmebereitcs Publikum finden. Es ist ty- 
pisch, dass gerade in Kattowitzi herausgegebem von Doktor 
Franz Goldstein, nun schon im sechsten Jahre eine Zeitschrift 
wie die „Buch- und Kunstrevue" erscheinen kann, die, kon- 
zessionslos und unbeirrbar alter Dichtung vermittelnd dient 
im Zeichen der Friedens- und der Volkerverstandigung. und 
weit iiber die lokale Wirksamkeit hinaus Echo und Aner- 
kennung gefunden hat. Das kunstlerische Leben im eigenen 
Bezirk kritisch begleitend, aktueller Berichterstatter uber 
den Biichermankt. ist sie ein Mittler zwischen drinnen und 
draussen und ein Faktor im geistigen Leben geworden".

Lehar - Ehrung.
An Lehar's Geburtshaus zu Komorn (Ungam) wurde an 

seinem Geburtstag, dem 30. April, eine Gedenktafel angebracht 
und feierlich enthullt.

Lehdr's Frlderlke wird gegenwartig — mit Dorothea 
Wieck und Hans Heinz Bollmann — in Frankfurt, Strassburg, 
Sesenheim, Weimar als Tonfilm aufgenommen.

Arthur Rundt's DisraelL
hatte bei der Urauffiihrung am Burgmeater, Wien, einen 

starken Publikumerfolg.
Prof. Unrat, Erich Ebermayer's Drama nach Heinrich 

Mann's gleichsamigem Roman, wurde im Anschluss an die noch 

in dieser Saison am Akademie-Theater (den Kammerspielen 
des wiener Burgtheaters) und die im Paris bevorstehende 
Urauffiihrung vom Schiller-Theater, Berlin, fiir den Herbst, 
mit Albert Bassermann in der Titelrolle, zur Auffiihrung er- 
worben. Ebermayer's Kaspar Hauser gelangte am Stadttheater 
Danzig zur erfolgreichen Darstellung.

Jan's Weihnachtshiindchen, das Kinderstiick von Erika 
Mann und Richard Hallgarten, wurde von Gustav Hartung zur 
Urauffiihrung fiir Darmstadt erworben. — Der Mitautor Ri
chard Hallgarten — dem ubrigens Klaus Mann's Jugenderin- 
nerungen: Kind dieser Zeit, gewidmet sind, — ist in diesen 
Tagen, unmittelbar vor einer gcmeinschaftlich geplanten Au- 
toreise durch den Balkan, Konstantinoipel, Kleinasien, Persien, 
tragischerweise freiwillig aus dem Leben geschieden.

Zero,
eine in Monte Carlo sich begebende Spielerkomodic zeitkriti- 
schen Tnhalts von Fritz von Unruh gelangte am Schauspiel- 
haus, Frankfurt am Main zur Urauffiihrung.

Die Hoffnung des Wolfgang Binder,
eine Tragodie unter Schiilern von dem 18-jahrigen Wolf Ul
rich Hasse gelangte im Theater am Schiffbauerdamm, Berlin, 
Berlin, zur Urauffiihrung.

Gustav Freitag's Journalisten, 
neubearbeitet von Felix Joachimson, mit Musik von Theo 
Mackeben, gelangte soeben am Deutschen Theater, Berlin, 
zur Erstauffiihrung.
Ernst-Josef Aufrichts Plane fiir den nachsten Theaterwinter.

Die Ernst-Josef-Aufricht-Produktion, die gegenwartig 
mit grossem Erfolg die mtinchener 4 Nachrichter in der 
literarischen Revue: Hier irrt Goethe ins Renaissance Thea
ter, Berlin, brachte, — wahrend das Cabaret der Komiker 
Alfred Polgar-Egon Friedell's beriihmten Sketch: Goethe, 
spielt —• eróffnet die nachste Spielzeit, wie sie mitteilt, mit 
der Urauffiihrung von Kasimir und Karolinę von Oedon Hor
vath. Es sollen folgen: die Operetten-Parodie Caramba in 
einer Neufassung, Piraten von Gilbert und Sullivan in der 
Bearbeitung von Theo Mackeben und Robert Vambery, Der 
Brautigam von Ernst Ezep, ebenfalls eine Urauffiihrung 
unter der Regie von Fritz Kortner. Vorausgesehen ist wei- 
terhin das neue Drama von Else Lasker-Schuler: Arthur 
Aronymus und seine Vater. — Ein Spielplan von neuzeitig- 
geistigem Provil!

Zum 50- Geburtstag von Slgrld Undset-
Am 20. Mai 1932 begeht die Nobelpreistra.gerin Sigrid Und

set ihren 50. Geburtstag. Aws diesem Anlass erscheint in die
sen Tagen das bcriihmte Werk der Dichterin, der dreibandige 
Roman Kristin Lavranstochter, ungekiirzt in einer einbandigen 
wohlfeilen Jubilaumsausgabe, in bestem Leinenband, 1200 Sei- 
ten stark, zum Preis von Rm 6.50 im Verlag Riitten & Loe- 
ning, Frankfurt a. M.

E1NGEGANGENE BUECHER
Thomas Mann: Kónigliche Hoheit (Volksausgabe). S. Fi

scher, Berlin.
Thomas Mann: Goethe und Tołstoj. S. Fischer, Berlin. 
Jakob Wassermann: Rede an die Jugend fiber das Leben 

im Geiste. S. Fischer, Berlin.
Johannes V. Jensen: Der Gletscher. S. Fischer, Berlin.
Hermann Hesse: Die Morgenlandfahrt. S. Fischer, Berlin. 
Richard v. Kuhlmann: Kettentrager. S. Fischer, Berlin. 
Klaus Mehnert: Die Jugend in Sowjetrussland. S. Fi

scher, Berlin.
F. A. Rheinhardt: Josephine. S. Fischer, Berlin.
Alfred Doblin: Giganten. S. Fischer, Berlin.
John dos Passos: Auf den Triimmern. S. Fischer, Berlin. 
August Scholtis: Ostwind. S. Fischer, Berlin.
Hermann Stehr: Der Heiligenhof. Horen-Verlag, LetpeOg. 
Emil Ludwig: Schliemann. Paul Zsolnay, Wien.
Robert Neumann: Die Macht. Paul Zsolnay, Wien. 
Paul Frischauer: Der Gewinn. Paul Zsolnay, Wien.
Sergej Tretjakow: Den-Chi-Chua. Malik-Verlag, Berlin.
N. Iljin: Fiinf Jahre, die die Welt verandern. Malik-Ver

lag, Berlin.
Marcel Arland: Heilige Ordnung. Ernst Rowohlt, Berlin. 
Wilhelm Speyer: Roman einer Nacht. E. Rowohlt, Berlin. 
Hugh Walpole: Jeremy auf der Schule. J. Engelhorns 

Nachf., Stuttgart.
Edgar Istel: Bizet und Carmen. J. Engelhorns Nachf.
Martin Uuis Guzman: Adler und Schlange. J. Engel

horns Nachf., Stuttgart.
Kate Biel: Alle Wege fiihren zu Franz. E. P. Tai & Co., 

Wien.
W. Somerset Maugham: Menschen der Siidsee. E. P. 

5; Co., Wien.
Willy Seidel: Das alteste Ding der Welt. Merlin-Verlag, 

Baden-Baden.
Peregrinus Thyss: Rebellion im Mond. Merlin-Verlag. 
Bruno Winkler: Der Stern von Assisi. Merlin-Verlag.
Alfredo Oriani: Die Emporung des Ideals. Merlin-Ver- 
J. Schneider-Foerstl: Wenn die Heimat ruft. Merlin-Verl. 
J. Schneider-Foerstl: Die Sdhne der Julia Lindholm. 

Merlin-Verlag, Baden-Baden.
Rudolf Sieghart: Die letzten Jahrzehnte einer Gross- 

macht. Ullstein-Verlag, Berlin.
Richard Katz: Ernte. Ullstein-Verlag, Berlin.
Manfred Georg: Theodor Herzl. Ralph A. Hoger, Wien, 
Sigm. Freud: 4 psychoanalytiąche Krankengeschichten. 

Internationaler Psychoanalytischer Verlag, Wien.
Bert Brecht: Versuchc (Heft 3 und 4). Gustav Kiepen- 

heuer, Berlin.
Alexander Lernet-Holenia: Ljuba's Zobel. Gustav Kie< 

penheuer, Berlin.
Hans Kern: Schopferische Freundschaft Eugen Diedrichs 

Jena.
Boris Nikolajew: Asew. Der Biicherkreis, Berlin.
Eva Brido: Wetterleuchten der Revolution. Der Biicher- 

kreis, Berlin.
Robert Budziński: Kehr' am. Der Biicherkreis, Berlin.
Dimitrij Tschetwerikow: Die Rebellion des Ingenieurs 

Kariuski. Der Biicherkreis, Berlin.
Erik Graf Wickenburg: Farbcn zu einer Kinderland- 

schaft. Bruno Cassirer, Berlin.
Ernst Cassirer: Goethe und die geschichtliche Welt. 

Bruno Cassirer, Berlin.
Friedrich Gundolf: Rede zu Goethes 100. Todestag. Georg 

Bondi, Berlin.
Leo Schidrowitz: Der unbegabte Goethe. Zinnen-Verlag, 

Wien.
Eva Leidmann: Auch meine Mutter freute sich nicht. 

Zinnen-Verlag, Wien.
Nikolaus Hovorka: Zwischenspiel Hitler. Reinhold-Ver- 

lag, Wien.
Carl Zuckermayer: Die Affenhochzeit. Propylaen-Verlag, 

Berlin.
Theodor Plivier: Der Kaiser ging, die Generale blieben. 

Malik-Verlag, Berlin.
Generalmajor Anton Freiherr von Lehar: Regiment 106. 

Paul Kaltschmied, Wien.
Der Grosse Brockhaus: Band XI. F. A. Brockhaus, 

Leipzig.
Erich Kastner-Edmund Nick: Leben in dieser Zeit. (Kla- 

vierauszug). Universal Edition, Wien.
Carl Millocker-Theo Mackeben: Die Dubarry. (Klavier- 

auszug). Crescendo-Verlag, -Berlin.

Tanio - a więc oszczędnie!

ŻĄDAJCIE
OFERTI

W naszych zakładach znajdą WP. jedno i drugiej gdyż zaletą na
szą jest zamówione u nas prace wykonać czysto i gustownie, a co 
najważniejsze dajemy gwarancję, że rachunkowo podana ilość dru
ków zgodna jest z rzeczywistością. Przytem ceny nasze są nie
drogie. / Nasza fotochemigrafja wykonuje klisze wszelkiego rodzaju 
i to prędko i tanio. / Specjalnością naszej drukarni są nakłady ma
sowe, jedno i dwubarwne. / Nasz dziennik „Polonia“ wychodzący 
7 razy tygodniowo, czytany przez wszystkie warstwy ludności Śląska 
i całej Polski, daje najlepszą rękojmę za skuteczność nadanego 
ogłoszenia. Kto nie skorzysta, nie oszczędzi!
Śląskie Zakłady DAI ANIA** C A KatowiceJobieskim 11 
Graficzne i Wyd. Telefony 960, Oól, 962


