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Amerika in der Krise
Richard Lewinsohn (Morus): Die Welt aus den Fugen

' (Oatrl Reissner-Verlag, Dresden)
A. E. Johann: Amerika, Untergang am Ueberfluss 

(Utestein-Veriag, Berten)
Wenm sich Amerika fiir uns i-n-teressiert. dann liegt der 

Grund fiir dieses Imiteres-se auf der Hand: Es hat in Europa 
einjge MiNiarden Defer ®u verliieren. Wir -umgekehrt haben 
in Amerika zwar kein Kapital ta-vestiert. aber Vertrauen u-nd 
wir haben domt mehr zu verliieren. als Geld: eine Hof fuming, 
die Hoffnu-ng namlioh, dass von Amerika der Anstoss aur 
Liquidlerung der Weltwirtscbaftskrise ansg-ehen werde. Zeb17 
Ja-hr-e lang war Amerika wiser Lehrmeister, zelim Ja-h-re lang 
haben wir sitauiiiend zu dem wunderbaren A-ufstieg seiner 
Wir-tschaift a-ufgeblickt, haben wir krttiiklos den Lehre-n seiner 
Wirtschaftsfiihrer gelausc-ht. Unmog-licli kbnnen doch das 
Alles lltasionem geweśeri seam. Von Amerika, das kerne Re- 
parationen zu zaihilem. sondenn solche zu empfangen ha»tte. 
das bis zuletzt die schadliche Beiastaguing der W-irts-ohaift 
durch soziale Lasten und anderd staatfche Eingni-ife vermie- 
den hatte, dass das. privatkaipfitalistische Wintediaftissysitem 
tyucsldrt- and u«;eńiM$sicitf&ifct bętk-i-igen and bis ms LAutfe 
Łiisbiłden k-onnte, von Amerika. wo keiner der Eiirtfl-iisse w/rk- 
sam war, die wir hier fiir die K-rnise verainitwortliicli zu maohen 
gewbhmt sind, musste und nur von dart her kormte der An
stoss zur Besse-nung der Lage ausgehen..

Wer dies wtaklioh noch ermstlioh gehofft halite, wer wink- 
lich n-och g-egfeliubt hhite, Amerika- gauge es besser, ails uns 
und von dorther s-ei irgendwelche Hilfe, sei es auch nur in 
Form ejner Anreguog. zu e-Twartem, den belehren dlie Bucher 
von Lewinsohn und Johann ein-es. anderen. Sie zeigen — 
fast gleichizeitig erschien-en, einander ausgezei-chnet erganzend 
and trote vers chi edenem Ausgamgspiuntot in Feststeteungen und 
Ereigniissen iiberetastimmemd — dass die Krise dart ebenso, 
vieUeioht nooh schlirnm-er wii-tet. als bei urns und dass die 
dortigen -..Wirtschaiftsfuihner" ihr ebenso hilflos, vielleicht noch 
hil'il-oser gegemiuibersitehen, ails die ubriigen.

Die be-id-en Verfasser haben Hire Unter-suoli/ungiem sehr 
gnimdldch gemacht. Ebenso gemau, wie klirzlich der Anieri- 
kaner Knickerbocker Deutschland durohf-orscht hat, haben 
jetzt sie Amerika uniter die Luipe geinoimimen, Potetiker, Wiirt- 
schaiftsfiihrer und Regierungsleu-te aiusgefragt, Gewerkschafts- 
versammiumgen, Anbeits-losenkuahen und Bdrsen besuoht, mit 
Bankiers, Far-memn, Land str eacherm und Negern g-esprochen. 
Keines der wi-ehtigen Industriezentren haben sie ii-bergangen, 
Petroleum-, Baumwoll- und Fiiilmindustrie geben ih-nen S t of f 
zu initeiressanten Beobachtiungen. Ueberall mussen sie eine 
geradezm er-schireakend-e Verschilechterumg der Lage feststellen. 
Trotz v-erkurzter Arbeitszeit, trotz Lohnabbau und ’ wei.t- 
gehenden Reduktionen reuitieren si-ch die Unitern-ehmungeo 
nicht me-hir; riesige Wair-enmepgen liegen uinvertkauflich da, 
niesige, zum Teil eben moderndsierte Amlagen sind unbenutzt. 
In Kanada und den laud-wirtschaftlii-oh-en Distriikten Nord- 
Amerika's sind wei-te FJachen fruchitba-rsten Bodens unbestellt, 
well der Aniban mi-cht mehr lofint. Der Farmer, eben n-och 
stalz. auf die embedtliche Abniiitizung seines Landes, lertrt jetzit 
die Schaittenseiiten dieseir Methode kennen: er i-st nich't ennmal 
mehr Selbistv-eirsorger und hat h-oute angcsicht-s des rapiden 
Riiokgangs der Weizenpreise bu-chstablich ui-ebt einmal Geld 
fur das tag-fche Brot. Er geht, soweit er seiin Feld uberhaupt 
n-och bestellt, voni Auto und Traktor wieder zu Pfenden uber 
mid- ebenso verkauft in der S-tadt der kleiine Angestellt-e und 
Arbeiter und aiuoh schon der kleinere Ge-werbetreiben-de al-1- 
niahlich sein Auto und den Radi-oaipparat, die er in dan leteten 
Ja-hren muihsam raitemweiise abbezah-lt hatte und die uns und 
ihm das Symbol seines Woh-lstandes waren. Audi von dieser 
Seite her verstarkt sioh so der Dnuck auf die vorhand-enen 
Warenimengen.

Lewmsohn beschaftig-t sidi ausfuhrlich mit der Pensbnli-ch- 
keit Hoover's und der Rolle, die dieser bei der Bekaimpfung 
der Krise sipiieM. Er sohildert die w-iederholiten, bisher febl- 
.geschlagen-en Versuche, ihr durch planim-assiige Bewintsohaf- 
tiunig eiinizeln-er Waren,mankte beizokommen, eimma-1 den Baum- 
wollanbau zu r e string i er en, dann wieder die Petrol eumproduk- 
tion usw. Auch der neuere Versuch, die Wir-tschaft dutch 
K-reditaiusweitenig anziukiurbeln, war eiin sol-cher Fehls-ch-lag, 
denn die den Bauken zug-ewiesenen Gelder flossen ni-cht in 
die Wirtschaft, die dafiir im Augeniblick garniicht aufnahme- 
fahig ist, sondern warden zur Scliiulden-tiligung verwendet. Den 
riebtigeren Weg, das Geld fiber den Konsumernten der Wint- 
scbaiit zuzufuhr-en, in Form etwa einer Arbeitsloseniunter- 
stutzung, leihnen Washington und ein grosser Teil der kon-ser. 
vativen Kaipi-talistenschich-ten nooh ab.

Inizwischen wird das Arbei-tsl-oseniproblem immer brennen- 
der. Aaht MiUionen Meijscten. vielleichit stad es auch ze-hn 

Mfiliionen, sind benefits aus dem Wirtschaftsk-reislauf ausge- 
schaltet und fallen damit auch ails Konsumemten font. Mangels 
em6r ArbeitsloSetiVersichenimg fallt den Kommiunen und der 
PHvaten-Wohltfi-tiigikeiit — uniter scharfer KotrtroUe der Presse 
allerdtags die F-urs-omge .fiir. diese Miilionen zu. Jofi-ann 
hat miit Dutzendoem yon Anbeitslosen _ges<prochen: Hire Er- 
zahlungen siui-d erschiittermd, noch erschiittennider aller-dings 
'sind ’selfie Berichłe uber die Lage der Neufer 'in ’den Baum- 
wolldfe-trikten des •S-iidens, fiber die mangeHiafte Einricbtung 
vieler Indiusitri-eiun-teriri-elMTłuingen, die jammerlichen Wobn-ver- 
lialtnisse in den Voronten auch der gross-ten Stadte, von den 
beriichitigitem Arbei-terkolo.ni-en trr den Kohlendiistrikten ganz 
«u schweig-en. Man kann es kanim glauiben: Diese Zustande 
herrschen nach langjahriger g-lanizendeir Koniunktur; wo sind 
deren Friichte? Es giibt —. aibg-e-selien davon, dass ein Teil 
dieser Friichte in den Geldscbranken einiger Bankiers und 
K on z e r niter r scher kumwlient i-st — rru r ein e Erk-larung: Am e
rika ging es auch in den besten Zei-ten auf dem Hbhepunk-t 
in der Prosperity nie so gut, wie wir glawbten. und wie es 
selbst gfaiuibte, auch damals schon lebte es vielmehr auf 
.Kostem einer exwarteten, n-och besseren Zukunft, diskon-t-ierte 
also eipen Wedisel, der bei Falligkeiit keine Deckiung mehr 
hatte. Nur so ist der katastroplia-le Zusammenibnuoh der 
Wirtschaft zu erklaren, vbr dem die Amefikatier selbst fa-si 

■sungslos stehen. Jeden-faMs sehen wir: ohtie Reparatlonen, 
ohne staatliche Eingriffe, ohne Arbeitslosenunterstfltzung und 
anderę soziąle JLeistungen geht es den Amerikanern ebenso 
schlecht, wie uns; die gemeinsame Ursache der gemeinsamen 
Not muss also woanders liegen.

Ansserortdeflit-Hdi tatenessanit sind die Beoibachtungen bei- 
-der- Vwfaeser liber die Meintaliita-t dos amepikam,ischem Arbeits- 
lo-sen und die dortigen Aiussicht-en des Kommunismus. Auf 
Grund vielfacbar Un-terreidiung-en stellt Lewiinsohn fest, dass 
der amerjkaiiKische Anbeitsitase, geht es ihm auch nooh so 
schlecfrt, im aillgemeinen se-inen Glauben an die Ricbtiigkeit 
des aim-eiriikanisoh-en Wir-tsohiaiftssyst-ems ails soilobe,n nicht ein- 
g-eibiisst hat. Ganz im Gegensaitz zu setaem ewoipaiscben Kol- 
legem, der die S-chuld stets zunaohst auf das System sahiebt, 
1st er vielmehr geneigt, si-ch selbst in ers-ter Li-n-ie die Schmid 
daran zu geben, dass es ihm schdechit geht: Hatte er mehr 
gespart, ails er noch Arbeit hatte, Oder ware er tuchtiger ge- 
weisem,. so wiir-de - er eben n-och heiute Beschaftiigiung haben. 
Lewinsoh-n zjti-ert den Ausspr-uoh eines Arbeiitsl-osen: Keta 
schi-eohtes Land, nur etae sohlechte Ze.it, der diese St-imimung 
ausgezeichneit cliarakterisie.rt. Naturgemass stellt eine solche 
Stimmiw eim aasserst wirksames Schmtzmittel gegen die In- 
fek'tion. mit kommiunis-tisohen Ideen dar, und tatsacblich glau-bt 
Lewins,ohn fęststelilęn zu diirfen- dass der Komrnuinismus in 
Amerika gar keińe Aussi-cht a-uf Erfolg habe. Johann 1st etwas 
knd'er-ef Ahsddbt;’ nach keiri-en FeiStst-ell-utigen hat die kommund- 
stische Bewegung in Amerika schon heute wesentlich grossere 
Ausma-sse, als die Amerikaner selbst es aihnen. Aber aiuch 
er muss zugeben, do-ss die komimuniistische Ideologie in den 
Anhangem dieser Bewegung nicht sehr fest si-tzt; ergibt sioh 
die kletast-e Verdienstmoglichikeit, so ist die Parted vergessen.

Man s-oUte diese beiden Bucher nebeneinander les-en, 
wenn man ein w-irklich volilikommenes, abgerundetes Bild von 
dem Amerika von Heute bekommein will, und vor allem ware 
diese Lektiire den Amenikane-nn selbst zu empfehlen, die sioh 
vielen dem unibefangenen Beschaner schon offenbaren Er
kę nn-tniss-en noch verschliessen. Von eminent prakti-scher Be- 
deutung nicht nur fur Amerika, sondern auch fiir uns ist die 
Schiussfeststeiiluing Lewinsohns — auch Johann nrasentiert 
sioh ubrigens in s-einem Buch als erns-ter und gut informt-erter 
Volikswirtschafter — dass eine kapitalistische Planwlrtschaft, 
wie sie den Amerikanern heute als Ausweg aus der Krise 
vorsebwebt. ein Unding 1st, dass man nicht den Kapitalismus 
erhalten und gleichzeitig durch Wiirtschaftsplanung seine 
Triebkrafte, Erwerbstrieb und Spekulationstrieb aushalten 
kann. Aus dieser Erkenntnis, die ja durch unsere eigenen Er- 
fabrunigen bestat-igt wird, muss si-ch der Weg ergeben, der 
die Weltwirtschaft aus ih-rer h-eut-igen Krise her-aiusfubrt. R. H.

Manfred Georg: Der Fall Ivar Kreuger. 
(Briicken-Verlag, Berlin).

Das list Tempo: Der Fall Kreuger is-t noch nicht aius dem 
Handelsteil der Tageszeitungen verschwunden und s-chon I'iegt 
hier seine buchmassige Darstell-ung vor und eine Dans-telilung, 
die, was auch die Zuikunft an Etazel-heiten des Failles noch 
brtagen mag, keinesfalls eine Korrektur zu befurchten hat. 
Dabei beisohran.kit si-ch Georg durchaius nicht etwa auf die 
bl-osse Zusammensteltaing mehr oder weniger schon bekaninter 
Details des Failes, er drtagt vielmehr reoht tief in seme Hta- 
tergrunde ein, und wenn dabei noch Mauches — und zwar 
naturgemass geratie die inuersteig Zusaipmewliaiiige und Be-

weggriinde — im Dunkel bteibt, so ist anztmehmen, dass 
diese letzten Dinge nie ganz werden geklar-t werden konnen, 
denn von denen, die etwas wissen, sind die meiisten durchaus 
n-ich-t daran interes si ent, ihre Wissenschaft mttzuteilen. Sollte 
abe-r im Laufe der Zeit von Kr-eiuger's Geschaften auch noch 
der letz-te Schleier geizogen werden: das geheimm-svoile Dun
kel, in dais er Zeit seines Lebens s-ich selbst, seine Plane und 
seine Motive eu hiiillen verstanden hat, wird wohl nie erh-ellt 
werden, es wird dabei Heiiben, dass wir liber den Menschen 
Kreuger, wie Georg feststelit, nicht wesentlich mehr wissen, 
als dass er Ma-iglookchen leid-enschaftliich gel-iebt hat. — Von 
der uberatus kompfeierten Struktur der Kreug-er'schem Trans- 
aktiionen, von der Bedeutung des Failes fiir die Weltwirts-ch-aft 
und dariiber hi-naus fur unser heutiges Wirtsohaftissystem als 
sołches, dem Kreuger furohtbare Schaden zugefugt hat, giibt 
der Autor ein. aus-serst lebendiges Biild, das sich bei der Schil- 
derwnig der sic’i zwspitzeinden Katastrophe geradezu drama- 
ti-sch steigert. Mam sollte es nicht versaum-en, sich am diesem 
Buch liber den Fall Kreuger zmsammenihaugend zu infonmie- 
ren, der als eine der inter es sand e sten und chairakteristi-sch- 
sten E.J.-Jtlen aius den letzter. Tagen des Pnivatkaipitafemus 
im die Grschiohte ei-ngeben wird. R. H.

Otto Wolff: Die Geschlifte des Herrn Ouvrard 
(Riittbn u. Loenlnig, Fra-rtkfurt a. ,M.)

. Die .Geschafte, die dieser Herr Ouvrard, Zeitgenosse ■ der 
franzosiseben Revolution und Heeresliefera-rrt Napoleon L, vor 
mehr, als 100 Jahren gemacht hat, und liber die hier von sach- 
verStandiger Seite berichtet wird, kann mam denen unseres 
Zeitgenossen Kreuger am Grosse der Konzeption und Unter- 
nehmungsgeisit ziur Se-ite stellen und vielleicht auch insoweit, 
ails auch Ouvrard nicht immer md-t den saubersten Mitteln 
arbeitete. Zieht mam noch die Varschiedenheit der Venhalit- 
niSse in Rechuu-ng, den damaligeh g-eringeren Enitwioklmngs- 
grad der zwischenistaatlichen Wirtscliaftverflechbumg und des 
Bank- und Ftaa-nswesens iiberhaiupt, damn wird man Ouvrard 
sogar als den kuhmeren Spekulanten anerke-nm-en mussen. Sein 
Ventrag etwa niit der spantschen Regie-rung, der ein gauzes 
Han-elsmonopol zum Gegemstand hat. Oder der Heereslief-arungs- 
vertrag vorn 18 .’3 — von den nicht zur Ausflihrung gekom- 
menen griisseren Projektem ganz zu schweig-en — stehen ge- 
wiiss den Kreuger‘schen Momiopolvertragen nicht nach und 
wenn hier wie dart der Privatmarm als glei-chberechtigter 
Kontrahent dem Staa-t-e geemilbertritt, so ist zu bed-emikon, dass 
damals die Autonitatsbegriffe n-och sol-ider fundiert waren. als 
heute, was Ouvrard ubrigens wiederholt sehr schmerzlioh zu 
spiiren bekam. Freitech — der Autor der das Material zumeist 
aus eigenen Sam-mlungen und Arch-iven zusamm-enge-tiragen 
hat, verzeihe urns dem leisen Zweii-el — kann man sich an ei-ni- 
gen Stellen des Eindrucks nicht erwehren, dass nicht alles, was 
hier Herr Ouvrard zugeschrieben wird, auch wtrkiich sein 
eigenes und alleiniges Werk gewesen ist, und dass man ihm 
e-twas zuviel Ehre antut, wenn man immer wieder Napoldon 
als s-e-inen Gegensipieler bezeichnet. Aber wie dem auch sei, 
-in jedem Faile haben wir es hier mit einem ung-ewohnlichem, 
geradezu g-enial-e-n Kaufmann und Spekulantem zu tun, und es 
ist sehr dank ens went, dass wir durch Wolff einmal eine Seite 
der Geschichte kennen lern-en, die in den off-iziellen Lehr- 
biichern und M-emorien stets zu kurz kommt. und di-e ubrigens 
heute umso girbsseres Inter-esse -beanispruchen dart, als sie 
vielfach zu Parallelen zur Gegeniwairt anregt. Das Buch 1st 
mit Bild- und Dofcu-mentembeilagen ausgeeeichnet ausgestattet.

M. J. Bonn: Wahrungsprojekte — und warum?
(S. Fisaher-Vertag. Berlin).

Unter den Hedmitteln, die von Berufenen und Unbenufe- 
■nen gegen die Wir-tschaiftskrise etnpfohlen Verden, stehen an 
erst-er Stelle Aenderungen des Wahnungssystems, Aufhebung 
der Goldwahrung, Devalvatiion usw. Bonn weist liberzeugend 
nach, dass die Krise nicht von dieser Seite her entsta-ndein 
ist und auch nicht von hier aus bekampft werden karnm. Er 
wannt daher nachdiriickiliich von mon-etaren,, insbesondetre ta- 
flatiionistisch-en Exper-rmentein. wie sie heute allenthalben im 
Mitteiipunkt der Dtskussiom steh-ein, R. H.

Die Wlrtschaftskurve mit Indexzahlen der Frankfurter Zeitung. 
(Sociietats-Verlag, Frankfurt a. M.).

Das vorliiegende Heft 1/32 der vierteldahnlich erschetaien- 
den Schrift enthalt n-ebem den laufen-den Statistiken und Ta- 
bellem etaie Reihe von ausgezei-chneten Einzeldairstellungen 
aktuell-er Wirtschaftsprobleme. Wir machen vor allem auf 
den Aufsatz uber den Fitafjaihresplam aufmenksam, und den 
uber den Kreuger-Konzenn, der dur-ch elms graiphisohe Dar- 
stellm-ng der Struktur dieses Kpnzerns auschaulich illus-trlert 
wiiind, R, H.



Schutz des Arbeitsmarktes
Verordnung des Ministers fiir Arbeit und soziale 
Fiirsorge vom 28. April 1932 betr. die Ausfiihrung 
der Art. Art. 6, 7, 8 der Verordnung des Staats- 
prasidenten vom 4. Juni 1927 (Dziennik Ustaw 

R. P. Nr. 51, vom 23. Juni 1932, Pos. 488).
Auf Qrund des Art. 11 der Verordnung des 

Śtaatsprasidenten vom 4. Juni 1927 fiber den Schutz 
des Arbeitsmarktes (Dz. U. R. P. Nr. 54, Pos. 472) 
verordne ich, was folgt:

§ 1. In Qebieten Oder Arbeitszweigen, in denen 
auf Qrund des Art. 1 der Verordnung des Staats- 
prasidenten uber den Schutz des Arbeitsmarktes 
vom 4. Juni 1927 (Dz. U. R. P. Nr. 54, Pos. 472) die 
Vorschriften vorstehender Verordnung in Kraft ge- 
treten sind oder in Kraft treten werden, ist der Ar- 
beitgeber, falls er die Genehmigung zur Beschafti- 
gung einer Arbeitskraft, die die Staatsbiirgerrechte 
der Republik Polem nicht besitzt, erlangt hat, (Art. 
4) verpflichtet, innerhalb 14 Tagen, nach dem Tage 
der Beschaftigung dieser Arbeitskraft dem zustan- 
digen Wojewoden (Regierungskommissar der Haupt
stadt Warszawa) dem Tag der Aufnahme der Be
schaftigung Oder der Lehrzeit durch diese Arbeits
kraft gemass dem Muster Nr. 1, das der vorliegen- 
den Verordnung beigefiigt ist, zur Kenntnis zu geben.

§ 2. In Qebieten oder Arbeitszweigen, die im 
§ 1 bezeichnet sind, ist der Arbeitgeber, der eine 
Arbeitskraft, die die Staatsbiirgerrechte der Repu
blik Polen nicht besitzt, im Zeitpunkt des Inkraft- 
frefens der Vorschriften der Verordnung des Staats- 
prasidenfen vom 4. Juni 1927 fiber den Schutz des 
Arbeitsmarktes beschaftigt, verpflichtet, von dieser 
Beschaftigung dem zustandigen Wojewoden (Re
gierungskommissar der Hauptstadt Warszawa) in
nerhalb 30 Tagen nach Inkrafttreten vorliegender 
Vorschriften, in der im § 1 angegenben Weise, 
Kenntnis zu geben.

§ 3. Ein Arbeitgeber, der von der Einholung 
der Genehmigung zur Beschaftigung einer Arbeits
kraft, die die Staatsburgerrechte der Republik Polen 
nicht besitzt, befreit ist, weil der stSndige Aufent- 
halt dieser Arbeitskraft seit dem 1. Januar 1921 
(Art. 8 Abs. 1 Pkt. 3) im Qebiet der Republik Polen 
sich befindet, ist verpflichtet, bei Eintritt der im § 1 
genannten Bedingungen dem zustandigen Wojewo- 
den (Regierungskommissar der Hauptstadt War
szawa) in der in diesem Paragraphen angegebenen 
Weise in Kenntnis zu setzen:

a) von dem Tage, an dem die Arbeit Oder die 
Lehrzeit durch die genannte Arbeitskraft be- 
gonnen wurde, — innerhalb 14 Tagen nach 
dem Tage der Aufnahme der Beschaftigung, 
sofern die Beschaftigung nach’ Inkrafttreten 
der Verordnung des Śtaatsprasidenten fiber 
den Schutz des Arbeitsmarktes vom 4. Juni 
1927 aufgenommen wurde,

b) von der Beschaftigung der genannten Arbeits
kraft — innerhalb 30 Tagen nach Inkrafttreten 
der in Pkt. a) zitierten Vorschriften, sofern 
diese Arbeitskraft schon im Zeitpunkt des In- 
krafttretens dieser Vorschriften beschaftigt 
war.

§ 4. Der Arbeitgeber hat durch eine Benach
richtigung, die gemass dem der vorliegenden Ver
ordnung beigefiigten Muster Nr. 2 auszufertigen ist, 
dem zustandigen Wojewoden (Regierungskommis- 
sar der Hauptstadt Warszawa) die Beendigung des 
Arbeifsverhaltnisses dutch die in §§ 1—3 genannten 
Arbeitskrafte innerhalb 14 Tagen nach dem Tage 
der Beendigung des Arbeifsverhaltnisses mitzutei- 
len.

§ 5. Arbeitgeber, die in den Benachrichtigun- 
gen, die sie auf Qrund der Art. Art. 6, 7 u. 8 letzter 
Absat'z der Verordnung des Śtaatsprasidenten fiber 
den Schutz des Arbeitsmarktes den zustandigen 
Behbrden (Regierungskommissar der Hauptstadt 
Warszawa) vor Inkrafttreten vorliegender Verord
nung eingereicht haben, nicht samtliche im Art. 6 
dieser Verordnung des Śtaatsprasidenten genannten

Geldwesen und Borse
Warschauer Borsennotierungen.

D e v i s e n.
15. 7. Belgien 123,95 — 124,26 — 123,64, Buka- 

rest 5,31 — 5,33 — 5,29, Holland 359,50 — 360,40 — 
358,60, London 31,75 — 31,90 — 31,60, New York 
8,921 — 8,941 — 8,901, Paris 35,01 — 35,10 — 34,92, 
Prag 26,39 — 26,45 — 26,33, Schweiz 173,90 — 
174,33 — 173,47, Italien 45,50 — 45,72 — 45,28.

18. 7. Belgien 123,90 — 124,21 — 123,59, Hol
land 359,35 — 360,25 — 358.45. London 31,62 — 
31.60 — 31,76 — 31,46, New York 8,923 — 8,943 — 
8,903, Paris .34,98 — 35,07 — 34,89, Prag 26.40 —
26,46 — 26,34, Schweiz 174,00 — 174,43 — 173,57.

19. 7. Belgien 123,90 — 124,21 — 123,59, Hol
land 359,70 — 360,60 — 358,80, London 31,80 — 
31,75 — 31,92 — 31.62, New York 8,923 — 8,943 — 
8,903, Oslo 160.00 — 160,80 - 159,20, Paris .34.99 — 
35,08 — 34.90, Prag 26,41 — 26,47 — 26,35, Stock
holm 161,50 — 162,30 — 160,70, Schweiz 173,90 — 
174,33 ~ 173,47,

Daten angaben, haben diesen, Behorden nachtrag- 
lich eine gemass den in den §§ 1 u. 4 vorliegender 
Verordnung genannten Mustern ausgefertigte Be
nachrichtigung vorzulegen. Diese Benachrichti- 
gungen sind, sofern es sich um die Beschaftigung 
einer Arbeitskraft handelt, innerhalb 30 Tagen nach 
Inkrafttreten vorliegender Verordnung, und sofern 
es sich um die Beendigung des Arbeitsverhaltnisses 
handelt, innerhalb 14 Tagen von diesem Tage an, 
einzureichen.

§ 6. Vorliegende Verordnung tritt mit dem Ta
ge ihrer Verbffentlichung in Kraft.

Anlage zur Verordng. des Ministers fiir 
Arbeit und soziale Fiirsorge vom 28. 
April 1932 (Pos. 4.88).

Muster Nr. 1. 
Benachrichtigung

fiber die Beschaftigung einer Arbeitskraft, die die 
Staatsbiirgerrechte der Republik Polen nicht besitzt. 
Name, Sitz u. genaue Adresse (Wojewodschaft, 
Kreis, Gemeinde, Ortschaft, Strasse) der Firma:

sowie Art und genaue Adresse der Arbeitsanstalt, 
in der die Person, die den Qegenstand der Benach
richtigung bi'ldet, beschaftigt ist
• • •••••♦ • « « • 
Genehmigung des Wojewoden  
vom Nr..............................
1. ) Vor- und Zuname der Arbeitskraft
2. ) Qeburtsort (Alter)
3. ) S.aatsangehorigkeit
4. ) Wohnorf
5. ) Beruf und Spezialitat in diesem Beruf ....
6. ) Art der ausgefiihrten Arbeiten 
7. ) Beginn der Arbeit oder Lehrzeit........................
8. ) Zeitraum, fiir den der Arbeits- Oder Lehrvertrag

(miindlich, schriftlich, von ... bis . . . .) 
geschlossen wurde . .................................

9. ) Bemerkungen ............

Ort  . . . . 
Datum .............................

Die Richtigkeif der Punkte 6 — 8 bestatige ich 
(Stempel und Unterschrift der Firma)

Muster Nr. 2.
Benachrichtigung

fiber die Beendigung des Arbeits- oder Lehrverhalt- 
nisses einer Arbeitskraft, die die Staatsbiirgerrechte 

der Republik Polen nicht besitzt.
Name, Sitz u. genaue Adresse (Wojewodschaft, 
Kreis, Gemeinde, Ortschaft, Strasse) der Firma.

sowie Art und genaue Adresse der Arbeitsanstalt, 
•in der die Person, die den Qegenstand der Benach
richtigung bildet, beschaftigt ist .......

Genehmigung des Wojewoden :........................
vom  Nr..............................
1. ) Vor- und Zuname der Arbeitskraft
2. ) Qeburtsort (Alter)
3. ) Staatsar.gehbrigkeit
-..) Wohnort
5. ) Beruf und Spezialitat in diesem Beruf . . ■ .
6. ) Art der ausgefiihrten Arbeiten 
7. ) Beginn der Arbeit oder Lehrzeit........................
8. ) Zeitraum, fiir den der Arbeits- oder Lehrvertrag

(mundlich, schriftlich, von . . . bis . . . .) 
geschlossen wurde ..........................................

9. ) Datum der Beendigung des Arbeits- oder Lehr-
vertrages . ....................................................

10. ) Bemerkung  . . .
Ort . . ....... . 
Datum  • •
Die Richtigkeit der in den Punk’ten 6—9 genannten

Angaben bestatige ich
(Stempel und Unterschrift der Firma)

20. 7. Belgien 12,3,85 — 124,16 — 123,54, Dan
zig 173,95 — 174,38 — 173,52, Holland 359,65 — 
360,55 — 358,75, London 31,90 — 31,85 — 32,02 — 
31,72, New York 8,928 — 8,948 — 8,908, Paris 34,98
— 35,07 — 34,89, Prag 26,41 — 26,47 — 26,35, 
Schweiz 173,85 — 174,28 — 173,42, Italien 45,60 — 
45,82 — 45,38.

21. 7. Belgien 123,80 — 124,11 — 123,49, Hol
land 359,60 — .360,50 — 358,70, Kopenhagen 170,00
— 170.85 — 169,15, London 31,78 — 31,77 — 31,94
— 31,62, New York 8,923 — 8,943 — 8,903, Paris 
34,98 — 35,07 — 34,89, Prag 26,41 — 26,47 — 26,35, 
Stockholm 164,00 — 164,82 — 163,18, Schweiz 
173,85 — 174,28 — 173,42.

22. 7. Holland 359,55 — 360,45 — 358,65, Lon
don 31,75 — 31,91 — 31.59. New York 8,923 - 8,943
— 8,90.3, Paris 34,98 — 35,67 — 34,89, Prag 26,41 —
26,47 — 26,35. Schweiz 173,85 — 174,28 — 173.42, 
Italien 45,55 — 45,77 — 45.33.

25. 7. Belgien 123,80 — 124,11 — 123,49; Dan
zig 173,95 — 174,38 — 173,52; London 31.70 — 
31.67,5 — 31,85 — 31,53; New York 8,923 — 8.943, 
8,903; Paris 34,98 — 35,07 — 34,89; Prag 26,41.
26,47 - 26,35; Stockholm 163,50 164,32 162,68; 

Schweiz 173.85 - 174.28 — 173,42; Italien 45.45 — 
45,67 — 45,23.

Werfpapiere.
3-proz. Bauanleihe 36 — 36,65, 4-proz. Dollar- 

anleihe 47,60, 4-proz. Investitionsanleihe 96 — 96,50, 
5-proz. Konversionsanleihe 36, 7-proz. Stabilisa- 
tionsanleihe 47,75 — 48,25 — 47,75, 10-proz. Eisen- 
bahnanleihe 101. 8-proz. Pfandbriefe der Bank Go
spodarstwa Krajowego 94. 8-proz. Pfandbriefe der 
Bank Rolny 94, 8-proz. Obligationen der Bank Go
spodarstwa Krajowego 94,00.

Bilanz der Bank Polski.
Die Bilanz der Bank Polski fur die I. Julide- 

kade weist einen Goldvorrat von 479.371.000.— zl. 
I auf, d .s. 4.953.000,— zl. weniger, als in der vor- 
hergehenden Dekade. Deckungsfahige Valuten und 
auslandische Forderungen erhohten sich um 
2.170.000,— zl. auf 48.324.000,— zl. Die nicht- 
deckungsfahigen Valuten und Auslandsforderungen 
sind dagegen um 3.029.000,— zl. auf 109.304.000 zl. 
zuriickgegangeu. Das Wechselportefeuille weist 
einen Riickgang von 7.038.000.— zl. auf, und betrug 
663.948.0000,— zl. Lombardkredite sind um 81.000 
zl. auf 124.201.000,— zl. und die sonstigen Aktiva 
um 8.993.000,— auf 151.087.000,— zl. gestiegen. In 
den Passiva ist die Summe der sofort falligen Ver- 
bindlichkeiten um 31.861.000,— zl. gestiegen. Der 
Banknotenumlauf ist um 21.472.000,— zl. auf 
1.083.911.000,— zl. gesunken. Banknoten und sofort 
fallige Verpflichtungen der Bark sind durch Gold 
allein mit 38,26 Proz. oder 2,16 Proz. oberhalb der 
durch die Statuten feslgesetzten Deckungen ge- 
deckt. Das Deckungsverhaltnis mit Gold und De- 
visen betrug 42,11 Proz. oder 2,11 Proz. oberhalb 
der durch die Statuten festgesetzten Deckung. Die 
Deckung des Banknotenumlaufs durch Gold allein 
betrug 44,23 Proz. Der Discontsatz der Bank Pol
ski blieb weiterhin auf 71/2 und der Lombardsatz 
auf 8V2 Prozent.

Die Bilanz der Bank Polski fiir die II. Julide- 
kade weist einen Goldvorrat von 479.431,000,— zL 
auf, d. s. 60.000,— zl. weniger, als in der vorher- 
gehenden Dekade. Deckungfahige Valuten und aus
landische Forderungen sind um 8.230.000,— zl. auf 
40.094.000,— zl. gesunken. Die nichtdeckungsfahi- 
gen Valuten und Auslandsforderungen sind gleich- 
falls gesunken und zwar um 2.793.000,— zl. auf 
106.510.000,— zl. Das Wechselportefeuille weist 
einen Ruckgang von 5.730.000.— zl. auf 658.217.000 
zl. auf. Lombardkredite sind um 2.606.000.— zl. 
auf 121.595.000,— zl. gesunken. Sonstige Aktiva be- 
trugen 148.600.000,— zl., d .s. 2.486.000,— zl. weni
ger, als in der vorhergehenden Dekade. In den 
Passiven ist die Position der sofort falligen Ver
pflichtungen Tim 22.516.OOO,— zt. auf 191.595.000 zl. 
gestiegehf Der Banknofenurhlauf 1st um 46.893.WÓ 
zl. auf 1.037.017.000 zl. gesunken. Das prozentuale 
Verhaltnis der Deckung des Banknotenumlaufs und 
der sofort falligen Verbindlichkeiten ausschliesslich 
mit Gold betrug 39,02 Proz. (9,2 Proz. oberhalb der 
durch die Statuten festgesetzten Deckung). Das 
Deckungsverhaltnis durch Gold und Devisen betrug 
42,29 Proz (2,29 Proz. oberhalb der durch die Sta
tuten festgesetzten Deckung). Die Deckung des 
Banknotenumlaufs mit Gold allein betrug 46,23 Proz. 
Discont und Lombardsatz unverandert.

Bedeutender Riickgang der Finanzeinnahmen 
im Juni.

Endsprechend der Aufstellung des statistischen 
Hauptamtes betrugen im Monat Juni die Einnah- 
men aus Abgaben und Monopolen insgesamt 124.7 
Mill. Qegenuber dem Monat Mai d. Js. sind die 
Einnahmen urn 22,7 Mill. zl. und gegenilber dem 
Monat Juni des verg. Jahres um 22,9 Mill, gesunken.

Die Einnahmen aus direkten Steuern sind im 
Vergleich zum Monat Mai 11m 11,9 Mill. zl. gesun
ken . Am schwachsten ging die Vermogenssteuer 
ein . Aus dieser Steuer gingen im Monat Juni d. Js. 
kaum 0,4 Mill. zl. eiń. Gesunken sind ebenfalls die 
direkten Steuern sowie die Einnahmen aus Zóllen. 
Aus Stcmpelabgaben gingen 10,8 Mill. zl. ein (9,4 
Mill, im Mai). Der Eingang aus dem 10%‘-igen Zu- 
schlag zur bffentlichen Abgabe betrug 5,5 Mill, ge- 
genuber 6,2 Mill. zl. im Mai d. Js. Die staatlichen 
Monopole zahlten in die Sfaatskasse 50,2 Mill, zl., 
d. s. 7,9 Mill. zl. weniger, als im Vormonat.

Einfuhr/Ausfuhr/Verkehr
Herabsetzung des Kohlenkontingents 

durch die Tschechoslovakei.
Die Devisenkommission in der Tschechoslo

vakei hat gestattet, im Monat Juli 30.000 to Kohle 
aus Polen einzufuhren. Die gleiche Menge soli fiir 
den Monat, August d. Js. festgesetzt werden. Das 
bisherige Einfuhrkontingent betrug 60.000 to monat- 
lich.

Ausfuhr von Stallvieh nach Russland.
Die polnischen und lettlandischen Handelskreise 

haben in den letzten Tagen mit Sowjet-Russland 
Handelsbeziehungen angeknupft und sind mit der 
sowjet-russischen Handelsvertretung in Riga betr. 
Liefcrung von 10.000 Stek. Schweinen, sowie einer 
grosseren Menge von Konservenfleisch in Ver- 
handlungen getreten. Diese Verhandlungen sollen 
ąngeblich zu emem giinstigen Erfolge gefuhrt haben.



Staatliche Gewerbesteuer
(Fortsetzung) 

Zu Art. 7. § 34.Per Gewerbe-Umsatzsteuersatz betragt:

Artikel

5, Abs. 1,
Pkt. 7

5, Abs. 1,
Pkt. 8

Art der Umsatze
Spezifizierung

II. Unternehmen, die keine Handelsbiicher fiih- 
ren, zahlen:
a) von Umsatzen aus dem Verkauf gewon

nener Rohstoffe oder produzierter Wa
ren an inlandische Industrieunternehmen 
(einschl. Bauunternehmen), gleichgiiltig 
ob diese die Gewerbesteuer zahlen Oder 
nicht, mit Ausnahme der Umsatze, die 
aus dem Verkauf von Artikeln, die zur 
Investition sowie Remontierung des er
werbenden Unternehmens bestimmt sind 
(§ 38 der vorl. Verordng.), erzielt wurden

b) von den iibrigen Umsatzen, darunter 
auch von den Umsatzen, die aus dem 
Verkauf von Artikeln, die zur Investition 
sowie Remontierung des erwerbenden 
Unternehmens bestimmt sind, erzielt 
wurden

B. Unternehmen. die Gewerbepatente der Ka
tegorie V—-VIII gelóst haben (Teil II Buchst. C des 
Tarifs zu Art. 23 des Gesetzes) zahlen:

a) von Umsdtzen aus dem Verkauf gewonnener 
Rohstoffe Oder produzierter Waren an inlan- 
dische Industrieunternehmen (einschl. Bau
unternehmen), gleichgiiltig ob diese die Ge
werbesteuer zahlen oder nicht, mit Aus
nahme der Umsatze, die aus dem Verkauf 
von Artikeln, die zur Investition sowie Re
montierung des erwerbenden Unternehmens 
bestimmt sind (§ 38 der vorl. Verordnung), 
erzielt wurden

b) von den iibrigen Umsatzen, darunter auch 
von den Umsatzen, die aus dem Verkauf von 
Artikeln, die zur Investition sowie Remontie
rung des erwerbenden Unternehmens be
stimmt sind, erzielt wurden, mit Ausnahme 
der Umsatze, die durch Bauunternehmen 
beim Bau von Wohnhausem, sowie durch 
Miihlen und Oelpressereien erzielt wurden, 
sofem diese Unternehmen Handelsbiicher 
fiihren

c) von Umsatzen, die durch Bauunternehmen, 
welche ordnungsmassige Handelsbiicher fiih- 
ren, beim Bau von Wohnhausem erzielt 
wurden

d) von Umsatzen, dte durch Miihlen sowie Oel- 
•••'. pressferejćh, die ordnungsmassige JHandefe-

biicher fiihren, erzielt wurden, mit Ausnahme 
der unter Pkt. a) genannten Umsatze

C. Werkstatten und handw’erksmdssige Be- 
rufe (T.eil II Buchst. C Abschn. XIX des Tarifs zu 
Art. 23 des Gesetzes) zahlen, wenn der Eigentii- 
mer der Werkstatt oder die einen handwerksmas- 
sigen Beruf ausiibende Person eine Handwerks- 
karte und auf dem Gebiet der Wojewodschaft 
Schlesien eine Bescheinigung der Gewerbebehórde 
I. Instanz besitzt:

a) von Umsatzen aus dem Verkauf gewonnener 
Rohstoffe oder produzierter Waren an inlan
dische Industrieunternehmen (einschl. Bau
unternehmen), gleichgiiltig, ob diese die Ge
werbesteuer zahlen Oder nicht, mit Aus
nahme der Umsatze, die aus dem Verkauf 
von Artikeln, die zur Investition sowie Re
montierung des erwerbenden Unternehmens 
bestimmt sind (§ 38 der vorl. Verordnung), 
erzielt wurden

b) von Umsatzen, die aus dem Klein- und De- 
tailverkauf von Konsumartikel des ersten 
Bedarfs erzielt wurden 

c) von iibrigen Umsatzen.................................
A. Industrieunternehmen (Teil II Buchst. C des 

Tarifs zu Art. 23 des Gesetzes) zahlen:
von samtlichen Umsatzen

B. Werkstatten und handwerksmassige Berufe — 
(Teil II Buchst. C Abschn. XIX des Tarifs zu 
Art. 23 des Gesetzes) zahlen, wenn der Eigen- 
tiimer der Werkstatt oder die einen handwerks- 
mSssigen Beruf ausiibende Person eine Hand- 
werkskarte und auf dem Gebiet der Wojewod
schaft Schlesien cine Bescheinigung der Ge
werbebehórde erster Instanz besitzt
von samtlichen Umsatzen

(Fortsetzung folgt.)

Steueraatz
im Jahre 1937 

o.died^ 
rauf fol- 
gendes 
Jahre 

o/a

1932
O/B |

1933
•/«

1934
%

1935
*/.

1936
•/«

1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2

)

2

1 1 0,875 0,75 0,625 0,50

2 2 1,75 1,50 1,25 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 0,875 0,75 0,625 0,50

1
1,5

} 1
1 1 1 1

2 2 2 2 2 2

1,5 1 1 1 1 1

Reisepasse. 
(Rundschreiben des Finanzmlnisteriums).

Es sollen Filie vorgekommen sein, dass Per- 
soten, die einen gebiihrenfreien oder ermassigten 
Rejsepass fiir genau bestimmte Faile erhielten, diese 
Reisepasse fiir vollig andere Zwecke benutzten und 
zwar solche, die eine Ablehnung der Ausstellung 
ernes Reisepasses bezw. die Ausstellung eines Reise- 
passes gegen Entrichtung der normalen und nicht 
der ermassigten Gebiihren nach sich gezogen hatten, 
wenn sie bei der Anforderung des Reisepasses be- 
kannt gewesen warem.

Im Zusammenhang damit hat das Innenministe- 
rium in einem Rundschreiben den Wojewoden 
empfohlen, die Reisepasse, die zur Ausreise ins Aus- 
land fiir solche konkrete Zwecke ausgestellt wer- 
den, beziiglich ihrer Dauer und Giiltigkeit auf einen 
Zeitraum zu beschranken, der zur Erreichung sol- 
cher Zwecke unumganglich ist. In der Regel soil die 
Giiltigkeitsdauer eines Reisepasses in diesen Fallen 
8—14 Tage nicht iiberschreiten und nach Ablauf 
dieser Zeit kann im Faile der Nichterreichung des 
beabsichtigten Zweckes eine VerlSngerung des 
Reisepasses im zustandigen, polnischen Konsulat 
erfolgen.

Die Behórden, die den Reisepass ausstellen, 
werden in diesem den Zweck der Ausreise des 
Reisepassinhabers vermerken, was dem polnischen 
Konsulat die Feststellung zweifellos ermoglichen 
wird, ob die Verlangerung der Giiltigkeitsdauer 
eines Reis 'asses wesentlich erforderlich ist.

Inld.Markteu.lndustrieen
Stand der Arbeitslosigkeit.

Die Zahl der Arbeitslosen in Polen betrug am 
16. Juli d. Js. 233.195 Personen. Im Laufe des Be- 
richtsmonats ist die Zahl der Arbeitslosen um 6.975 
gesunken. In Schlesien ist die Zahl der Arbeitslosen 
um 3.992 Personen gestiegen und betrug 87.526 Per
sonen, d. s. fiber ¥3 samtlicher Arbeitslosen in Polen.

Stenern zone verkchrstariie
Paraphierung vereinfachter Handelsbiicher fiir 

Zwecke der staatlichen Gewerbesteuer.
Gemass dem letzten Absatz des § 4 der Verord

nung des Finanzministers vom 13. April 1932 betr. 
Fiihrung, Priifung und Beurteilung von Handelsbii- 
chern fiir Zwecke der staatlichen Gewerbesteuer 
(Dz. U. R. P. Nr. 41, Pos. 24) unterliegt, sofern nach 
den Grundsatzen der vereinfachten Buchfiihrung ge- 
fiihrte Handelsbiicher gemass den Vorschriften des 
in dem betr. Gebiet geltenden Handelsgesetzbuches 
nicht -parphiert und bestatigt sind, das Buch,- das 
das Warenkonto (Warenzugang und Warenabgang) 
bezw. das Produktionskonto enthalt, der Besta
tigung.

Die Bestatigung von Biichern kann durch die 
Steuerbehórden I. ode H. Instanz (Finanzkammern, 
Finanzamter) sowie Organe der Selbstverwal- 
tung (Gewerbe- und . ...idelskammern, Handwerks- 
kammern) erfolgen.

Im Zusammenhange mit dieser Vorschrift hat 
das Finanzministerium verordnet, dass die betr. 
Behórden, falls ihnen durch die Steuerzahler ver- 
einfachte Handelsbiicher zur Paraphierung vorge- 
legt werden, die Bestatigung dieser Bucher in nach- 
stehender Weise durchfiihren sollen.

Auf die erste Seite 
des Buches 1st eine Bescheinigung folgenden Inhalts 
zu setzen:

Vorliegendes Buch soil fiir die Zwecke der §§ 3 
und 4 der Verordnung des Finanzministers vom 13. 
April 1932, die im Einvernehmen mit dem Minister 
fiir Industrie und Handel (Dz. U. R. P- Nt. 41, Pos. 
240) erlassen wurde, der Firma in...........................
fiir die Zeit vom • 193... bis zum 

193 .. . dienen. Das Buch enthSli. 
................. der Reihenfolge nach nurnmerierte

und mit einer Schnur geheftete Seiten. die auf der 
letzten Seite mittels eines Amtsstempels befe- 
Stigt ist.

 . ., den 193,,, 
Auf der letzten Seite des Buches 

sind die Enden der Schnur mit einem Lackstempel 
zu befestigen, neben den die Jnterschrift zu setzen 
1st.

Die Bestatigung der Bucher durch die Finanz- 
behorde unterliegt einer Stempelabgabe in Hóhe von 
5,— Zh und zwar gemass Art. 154 (1. Absatz) des 
Gesetzes liber die Stempelabgaben vom 1. Juli 1926.

Befrelung der Arbeitgeber von der Verpfllchtung 
zur Ausfiillung der Mlttellungen iiber die Hóhe der 

im Jahre 1931 ausgezahlten Vergutungen.
Unter Bezugnahme auf den Teil III des Rund- 

schreibens vom 11. Ill- 1932 L. D. V. 141312132 hat 
das Finanzministerium mit Rundschreiben von 21. 
VI. 1932 L. D. V. 23123/2/32 die Finanzamter er- 
machtigt, die Arbeitgeber von der Verpflichtung zur 
Ausfiillung der Mitteilungen liber die Hóhe der im 
Jahre 1931 ausgezahlten Vergutungen hinsichtlich 
derjenigen physischen Arbeiter zu befreien, die nicht 
wShrend des ganzen Jahres jedoch kiirzer. als 
7 Tage in. .ler Woche beschaftigt waren und bei

denen anzusehen ist, dass bei den herrschenden Ver- 
haltnissen auf dem Arbeitsmarkte des betr. Bezir- 
kes oder der betr. Ortschaft das gesamte Jahresein- 
kommen aus dem Teil II des Gesetzes iiber die 
staatliche Einkommensteuer den Betrag von 2.500 zt. 
nicht iibersteigt.

Bei der Beurteilung, ob die Bedingungen dpr 
oben genannten Befreiung vorliegen, soli die Durch- 
schnjttshóhe der Lóhne der bestimmten Kategorie 
von physischen Arbeitern, sowie der Arbeitslosen- 
stand in dem betr. Bezirk massgebend sein .

Die Arbeitgeber werden also unbedingt vor der 
.Verpflichjung zur Ausfiillung der Mitteilung beziig-

lich der physischen Arbeiter zu befreien sein, deren
Lóhne tSglich zl. 8.00, wóchentlich zl. 47.00, monat- 
lich zl. 208,00 nicht iiberschritten haben.

| Verbandsnachrichten
Personllches.

Der Vorsitzende der Wirtschaftlichen Vereini- 
gung fiir Poln.-Schles., Herr Dlrektor Klein, wurde 
vom Handelsminister zum Beirat der (kommissari- 
schen) Handelsfcamnier, Katowice, emannt



Vernunft wird Unsinn .I!
Zum Beginn der Gerichtsferien.

Was wiirde man wohl dazu sagen, wenn eines 
schónen Tages die Eisenbahndirektion beschliessen 
wollte, in den Sommermonaten der Ferien wegen 
nur noch Schnellziige und einige wenige Sonderziige 
laufen zu lassen, dagegen wahrend dieser Monate 
den normalen Verkehr ruhen zu lassen? Oder wenn 
die Post auf den Gedanken kame, von Juli bis Sep
tember nur eingeschriebene und Expressbriefe zu 
befbrdern, die Zustellung dagegen gewbhnlicher 
Postsachen jeweils erst nach den Sommerferien 
vorzunehmen? — Die Fragen klingen grotesk und 
doch besteht tatsachlich ein ahnlicher Zustand auf 
einem Gebiet, das fur viele von uns von nicht viel ge- 
ringerer Bedeutung ist, als Bahn und Post: auf dem 
Gebiete des Gerichtswesens namlich. Da gibt es, 
wie bekannt, tatsachlich Gerichtsferien vom 15. Juli 
bis 15. September, also voile zwei Monate lang, in 
denen von Zivilsachen nur bestimmte, besonders 
eilige erledigt werden, andere aber nur ausnahms- 
weise und auf besonderen Antrag, der nicht immer 
beriicksichtigt wird. Der weitaus grósste Teil also 
unserer Zivilsachen, insbesondere die heute so un- 
endlich zahlreichen Kaufpreisklagen usw. bleiben 
tatsachlich durch voile zwei Monate unb.earbeitet- 
Muss man angesichts der heute schon chronisch ge- 
wordenen Ueberlastung unserer Gerichte schon nor- 
malerweise reichlich lange auf Anberaumung der 
Termine warten, so bringen die Gerichtsferien je
weils eine nochmalige Verschleppung um durch- 
schnittlich drei oder auch noch mehr Monate mit 
sich, durch die sich die Zahl der riickstandigen Pro- 
zesse naturgemass vervielfacht. Dass dabei, wie er- 
wahnt, fur Eilsachen Ausnahmen gemacht werden, 
ist dabei kein Trost, denn fiir die Prozessparteien 
selbst, oder doch zum mindesten jeweils fur eine von 
ihnen ist nun einmal jede Sache eilig.

Als seinerzeit die Gerichtsferien eingefiihrt wur- 
den, geschah dies angeblich mit Riicksichi auf die 
Landwirtschaft, der man den mit der Prozessfiihrung 
verbundenen Zeitverlust wahrend der Erntezeit 
nicht zumuten wollte. Ob dies zutrifft und ob dieses 
Argument damals stichhaltig war oder nicht, vermb- 
gen wir nicht zu entscheiden. Sicher ist. dass es 
heute jedenfalls nicht mehr stichhaltig ist und dass 
die ganze Institution der Gerichtsferien einen unge- 
rechtfertigten Anachronismus, einen lacherlichen 
und lastigen, altcn Zopf darslelft, den man so schnell 
wie móglich beseitigen sollte. — Die Angriffe gegen 
die Einrichtung der Gerichtsferien sind nicht neu, 
schon vor dem Kriege haben fortschrittliche Juristen 
die Frage haufig diskutiert, stets mit dem Ergebnls, 
dass die Aufrechterhaltung der Gerichtsferien den 
Interessen alter Beteiligten widerspricht trad iiber- 
haupt durch nichts mehr begriindet ist. Es ware an 
der Zeit. aus dieser Feststellung nun endlrch die Kon- 
sequenzen zu ziehen. R- H.

Getetze/ Rechtwprechung |
Aenderung des Arbeitslosenversicherungsgesetzes.

Anschliessend an unsere Ausfiihrungen unter 
obigem Titel bringen wir weitere die Arbeitgeber 
angehenden Bestimmungen des Gesetzes vom 18. 
Juli 1924.

Entsprechend den Vorschriften des neuen Ge
setzes hat der Arbeitgeber nach Beginn der Ver
sicherungspflicht der in seinem Unternehmen be- 
schaftigten Arbeiter sich im zustandigen Zarząd Ob
wodowy Funduszu Bezrobocia registrieren zu las
sen u. zwar in einer Frist von 2 Wochen, wobei er 
die Bezeichnung des Untemehmens, seine Adresse 
und seinen Charakter, sowie die Gesamtzahl der 
beschaftigten Arbeiter anzugeben hat.

Hórt die Versicherungspflicht bei Einstellung 
der Arbeitsanstalt oder Ruckgang der Zahl der Be
schaftigten unter die Ziffer 5 auf, so hat der Arbeit
geber ebenfalls in einer Frist von 2 Wochen dariiber 
den Zarząd Obwodowy Funduszu Bezrobocia in 
Kenntnis zu setzen.

Ausserdem haben die Arbeitgeber dem zustan
digen Zarząd Obwodowy Funduszu Bezrobocia die 
der Versicherung unterliegenden Arbeiter in einer 
Frist von 2 Wochen nach Entstehung der Versiche
rungspflicht namentlich zu melden, sowie das Auf- 
hbren der Versicherungspflicht in einer Frist von 
7 Tagen nach der Auflósung des Arbeitsverhalt- 
nisses bekannt zu geben. Den Empfamg dieser Be- 
nachrichtigung wird der Zarząd Obwodowy auf Ver- 
langen der Arbeitsanstalt und nach Zusendung der 
nbtigen Briefmarken bestatigen.

Diejenigen Arbeitsanstalten, die am 11. Juli 
d. Js. zur Versicherung von Arbeitern verpflichtet 
waren, haben in einer Frist von 2 Wochen dem Za
rząd Obwodowy die Ausweise der Arbeiter zu iiber- 
senden, die an diesem Tage der Versicherungspflicht 
unterlagen. Ferner sind die Arbeitgeber verpflich
tet, bis zum 10. jeden Kalendermonats durch sie be- 

statigte Ausziige aus den Lohnbiichern fur den ver- 
flossenen Monat oder Abscfiriften der Namens- 
Zahlungsausweise, die den Lohnbetrag der dem Ar
beiter fur den betr. Zeitraum zu zahlen ist, die Zahl 
der Tage, fur die dieser Betrag entfallt, sowie den 
Betrag des dem Arbeiter abgezogenen Beitrages 
enthalt, zu iibersenden.

Die Nichtbeachtung der Gesetzesvorschriftcn 
zieht eine Verwaltungsstrafe in Hóhe von 100,— bis 
3.000,— zl. nach sich.

Wir bemerken, dass der Zarząd Obwodowy 
Funduszu Bezrobocia im Bedarfsfalle samtliche In- 
formationen in alien Angelegenheiten der Arbeits- 
losenversicherung erteilt.

Verkauf von Stempelmarken in Tabakwaren- 
geschaften.

Am 13. Juni d. Js. trat eine Verordnung des 
Finanzministers iiber die Begriindung eines staatli- 
chen Untemehmens, und zwar des staatlichen Ta- 
bakmonopols in Kraft. Auf Grund dieser Verordnung 
kann das Stempelsteueramt, sowie jedes Finanzamt 
jedes Tabak warengeschaft zum Verkauf von Stem
pelmarken und Wechselblanketts heranziehen. 
Kommt ein Tabakwarengeschaft dieser Verpflich- 
tung nicht nach, und bleibt eine Mahnung seitens 
des Steuerstempelamts ohne Erfolg, so kann die 
Konzession zum Verkauf von Tabakwaren entzogen 
werden.

m pasta do obuwia

AnKntijIniig von GcscbfilsvcrblndanUcn

Waren- und Vertretervermittlungs-Liste B. 7.
I. Import von Polen nach Deutschland.

101. Leipziger Firma ist an dem Bezug von 
Kiimmelsamen, der zur Destination von Kiim- 
mel Verwendung findet, interessiert und sucht 
deshalb Verbindung mit entsprechenden leistungs- 
fahigen und zuverlassigen Lieferfirmen.

102. Kólner Agenturhaus hat Interesse fur Gan- 
sekiele zur Herstellung von Zigarrenspitzen und er- 
bittet diesbeziigliche Angebote seitens leistungsfahi- 
ger Exporthauser.

103. Schlesische Firma hat Bedarf an gespal+e- 
nen Fasstaben (Fassdauben) aus Espenholz, 1 m lang, 
von 8 cm aufwarts breit, ca. 25 mm. stark und 
wiinscht Offerte von seiten massgebender Lieferfir
men bezw. Produzenten.

104. Hamburger Agent, der am Platze gut ein- 
gefiihrt ist, ubernimmt Vertretungen grbsserer pol- 
nischer Exportunternehmen in Artikeln, die sich 
speziell fiir den Uebersee-Export eignen.

105. Schlesische Firma ist an -dem Bezug von 
Kuhhaaren und Kuhmahnen interessiert und erbittet 
Angebote in diesen Artikeln; aus frachtlichen Griin- 
den werden Lieferanten aus der Gegend Posen, 
Śrem etc. bevorzugt-

II. Export von Deutschland nach Polen.
106. Firma in Kassel sucht mit riihrigen und an- 

gesehenen Vertreterfirmen in Verbindung zu kom- 
men, die Interesse an dem Vertrieb von Kranen, Be- 
kohlungs- und Besandungsanlagen, Gepackaufzii- 
gen, Schlachthofseinrichtungen und ahnlichen Ma- 
schinenbauerzeugnissen haben, und die nbtigen 
Fachkenntnisse sowie Beziehungen besitzen.

107. Chemnitzer Firma sucht Verbindung mit 
tiichtigen und branchekundigen Vertreterfirmen der 
Maschinenbranche, die an der Uebernahme einer 
Vertretung in Holzbearbeitungsmaschinen interes
siert und die einschlagige Kundschaft gut kennen.

108. Schlesische Firma sucht fiir den Vertrieb 
ihrer ,,Piasten“-Bronze-Tinktur auf Leimfarbengrund 
einen bei den Lack- und Farben-Grosshandlungen 
gut eingefiihrten Branchevertreter.

109. Firma in Wurttemberg sucht fur den Ver
trieb von diversen Essenzen, Back- und Gewiirze- 
extrakten, Genussmittelfarben etc. einen durchaus 
branchekundigen Vertreter, der in Posen. Graudenz 
oder Thorn seinen Sitz hat und mit Zuckerwaren- 
und Schokoladenfabriken, Backereien und Kondito- 
reien Fiihlung hat.

110. Leipziger Firma sucht Verbindung mit 
tiichtigen und vertrauenswiirdigen Vertretern fur 
den Vertrieb ihrer Spezialerzeugnisse wie. Filtrier- 
papiere in Bogen, Rund- und Faltenfilter fiir alls 
Pressensysteme, Tropfenfangerdeckchen etc.

Interessenten erteilt Auskunft unter Angabe des 
Chiffrezeichens und Beifiigung von Zloty 2,— in 
Postwertzeichen die

Hauptgeschaftsstelle der 
Deutsch-pohiischen Handelskammer E. V.. Breslau 1, 

Wallstrasse 2.

Pinili
dtr tiitllile Ipfelmdl! 
Haben Sie dieses edle 
und erfrischende alko- 
holfreie Getrank schon 
einmal versucht? Sie 
werden von seinem 
Wohlgeschmack ent- 
zuckt sein und es an 
warmen Tagen nicht 
mehr missen wollen. 
Pomanti ist erhaltlich 
in jedem besseren Lo
kal und bei Ihrem 
Kaufmann. Lassen Sie 
sich nichts anderes 
aufdrangen.
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Karussell deutscher Erzahler
Go. Begitanen wir iinsere Rundfahrt durch die neue, 

deutsche Prosa mit dem Schlussbamd der Tritogie: Die Schlaf- 
wandler von Hermann Broch, der den Naimen tragt: 1918 — 
Huguenau Oder Die Sachlichkeit (Rhein - Verlag, Mitachen). 
Gelegentlich der ersten beiden Romanę: 1888. Msenow oder 
Die Romantik und: 1903. Esch oder 'Die Anarchie, hatten wir 
auf das ungewohnliohe Ereignis, dais der neue Name Hermann 
Broch iiir die deutsohe Literatur bedeuteł, gebuhrend hinge- 
wiiesen. Die zwei ersten Stiiicke der Trias glichen im ihrer 
albsoluiten Dichtigkeit, meitaphysischen Tnainsiparenz dem Pihae- 
nomen Marcel Proust, nicht izuletzt im Hmblick auf die Tat- 
sacbe, dass hier ein scheinbarer outsider jn nicht eben jugend- 
liichem Alter ohne literarisch bekanntgewórdenen Vorgamg mit 
einem oeuvre debutiert das nur zu den voilkommensten Ęr- 
zeugmissen der Weitliteiratur dieses Jaihrhunderts Paralleten 
aufweist. Num korami also, innerhalb eines Jaihres seit Er- 
schei.nen des ersten Bandes. der Schluss (gechrieben wumde 
das Tniptychon 1928-31 in Wien, wie die letzte Zoile verrat), 
and es bleiibt, ohne dass ein Wort der Bewundenung tiber die 
beiden Einigangsbande zuruckzunehmen ware, angesichts deis 
dritten, ungediuldig erwanteten Romans, zu sag en, dass er 
komposiltarisch misslungen ist. Auoh ein auszugsweiise be- 
k-atmit gewordener Brief des Autars an seamen Verleger, der 
gleichsam eine Theorie seines Romans enthalt und eben die 
gewahilte Form cu reohtfenbiigen sucht, anderit nichts an die- 
ser — fast schmeraliichen — Erkenntnis. Huguenau oder die 
Sachlichkeit ist fast umfangreicher, als die beiden ersten Ro
manę zusammen. Auch in dem Schlussatz stehen unvergleich- 
iiche Pantieen. Aber gerade diiese Feststelilung bedeutet im 
Grunde kem Kritenium, vielmehr ein Argument gegen das Ge- 
lingen des Gesamtkunsitwerkes. Zu vid fet hier, trotz zuwei- 
len verbluffend gegiuckter Engfuhrung, hineiinikomponiiert, eine 
Ueberfulle von Themen uberiaigent einander. So soheint es 
uns zumindest problematisch, die „Gesohichte des Heils- 
armeemadchenis" ant dos Patssos'sChe Weise einzumontieren, 
bei allem Entzuoken iiiber das glcichzeitige Gelingen des daimit 
in Verbtadung steihenden Ostdudenmotm.

Wir sind durohaus empfanglloh fur den Rei'z der gebun- 
dien-en Form, ta der jenes Heifearmeemddchen teilweise von 
sich reden machft, vermbgen uns mit dem dialogisięrten 
„Symposlon oder Gespraah fiber die Erlósung" zu befreunden. 
Was uns aber durohaus ais Fromdkórtper ainmutet, das ist die 
an sich gnossantiige. gleiichfalls abschnittweise eingefiigite Spe- 
foulaition iiiber den „Zerfall der Werte“ to essayistischer Form. 
Diese fet nicht nach iromanitischem Vorgang erfolgt, etwa wie 
es Gide im den Falschmiunzem mit dem (parallel laiuferaden 
Tagebuch so giiltig gelang, sondern, gleich cimem metaiphy- 
sischen Kommentar zu dieser Zeirt, nicht einmal in Form eines 
ethischen Raisonnements, vielmehr, ais babę der Autor ab- 
schnittweise im dem letzten Teii seines Romanwerkeis setne 
phałosophische Doctor-Arbeiit (der mam das Praedlkat: summa 
cum laiude keineswegs wind vensagen ditrfen) eimgebaut. Hier 
klafft die Divengenz. Mam kominie nun nicht etwa mit dem 
Beiisipiel vom Exkiurs iiber den Zeitsinn im Zauberberg.

In Thomas Mann's beispielgebenden Romanwerk ist 
das aeiitbestiimmende Element homogen dem Gesamtwerk, 
die Problemaitik dichterisch voliikommen gebamdigt, imma
nent, wahremd Broch, der diesen Weg anschetinend bewusst 
vermeidet, ein Nebeneinanider schafft, das die formaie Syn- 
these venmissen lasst.

Von dem Schlussband eitoier weiiteren Triilogie ist ziu be- 
rtóhtien: Dem dritten Roman des Cyklus: Das Erbe am Rhein 
von Rend Schickele, betitelt: Der Wolf in der Hiirde (S. Fi
scher, Berlin). Damit ist also die grosse Elsass-Lothrtogen- 
Tniilogie des Dichters abgesohlossen. Es ist — naturgemass — 
das dewtsch-franizbsiisclie Problem, das den Kern dieses Ro
man-Trios bi’Idet. wemn man will, die Situation des ^zwischen 
den Rassen“ stehenden Grenzlandmenschen. Mit innlger An- 
teiilnahme sand war den Gesohicken und Wardtaigen der Het- 
den dieser Dichtung gefotgt, haben mitifuihilend den Wunsch- 
traum: Europa, der heute unendlich ferner, denn je soheint, 
getraumt. Schickele, mit dichterischer Intuition reach begna- 
det, sch'webt keineswegs weltfremd uber den Woiken. Fest 
in der Landschaft seiner Heimait verwurzelt, die er zaubenhaft 
®u barmen versteht, wie er ingleichen fasztoierend die Atmo- 
sphare der blauen Kuste auffangt, sieht klar die Probleme, 
stellt scharf die Zustande der elsassischen Heimatpolitik mit 
alt den Niedenungen der Venhaltnisse, in denen wlr leben, dar, 
umsbiel't eintaitokend liebevoli die deuttich zu erkenmende Ge
stalt Aristide Briand's in der unvengleichilichen Schilderung 
einer genfer Volkerbundstagung und kampft mutig fiir Men- 
schenrechte. Wie er die Trager der Handlung unvergesslich 
einipragsam auch in dem letzten Satz det Terzetts bildet, das 
ist der Zauber seiner Persdnlichikeit.

„Mein Hera ist zu gross fur aim Vaterland und zu klejn 
fur zwei“. Dieser Satz Rend Schickele's steiht ails Motto vor 
dem Roman: Ostwind von Angst Scholtis (S. Fischer, Berlin). 
Der Autor ist ein sehr junger Oberschlesier, in dem an die 
Tschecho-Slovakei abgetreten.en Hultsohinier Landchem gdbo- 
ren. dem Vemehmen naoh ehemaliiger Privat-Sekretar der 
Fiirstin Michthdild Lichnowsiky. Ostwind tragt den Untertitel: 
Roman der oberschlesischen Kata strophe. Mit ausserster 
Skeipisiis greift man ®u otesem Oiberschlesien-Roman nach all 
den triiben Erfahrungen mit obersohlesisohcn Heimatdiohtun- 
ge,n von oibersohlesischien und nidht-obersohlesischen Autoren. 
Es wird schwer halten, trotz wochenlanger Distanz seit der 
ersten Leiktiiire iiber den ttigeiheuren Eindruck dieses fast 
ausser-litenainischen Erlebnisses auszusagen. Scholtis gibt die 
Zustande Obersohlesiens von der Vorlkriiegszeit bis zuir Grenz- 
ziehung. Er geisselt den Unsegen des oberschlesischen Feudal- 
Resimes der Vortoriegszeit, der gottverlassenen Verwaltungs- 
Praxis, schwerinidustrieliler Politik, gelegentlicher, klerikaler 
Misstande, frechen Herreniiberimuts gegeoiiber dem anmen, 
getiretenien Volke, stellt diesen Faikten die ausserordenfilch 
wirksame Propaganda des nationalen Gegners gegenuber. die 
sohliiesslioh nach Kriegs- und Naclikriegswirren, den blutigen 
Kampfen auf oberschlesischem Boden, den heutigen Zustand 
henbeifiibrt. Zum ersten Mai begegnen wiir hier einer Darstel- 
lung, die nicht einseitig Stelilung nimmt, auf ptanpe Sohwanz- 
Weiss-Zeichnung sich besohrdnkt, sondenn der Pest des Chau- 
vinismus klaren Kampf amsagend, gleich dem Elsasser 
Schickele fiir die Unsichtbarmachung der Greuzen und die 
Mensohircaliite des Volkes kąmpft. Scholtis sieht die Schatten- 

seiten in beiden Lagenn und zeigt sie mit schonungsloser Auf- 
richtigkeit auf. Es ist das System, unter dem die Menschheit, 
in Oberschlesien, wile fast liberal! anderwarts, heute wie ge
stem leidet. Einzigartiig, wie Scholtis fern fed er Schilussel- 
romaniteohnik, dennoch oft genadezu repontagehaft, ohne indes 
je das Gesetz der Dichtung zu verletzen, Meuschen, Orte, 
Dinge kaum verandent namentlich nenint. Mit diesem Berioht 
mischt sich jedoch das reiiin dichteriisoh Enfundene. Da ist die 
Gestalt des Helden Kaczmarek, die vermuttich autobiiogra- 
iphiische Ziige aufweist: Ein Gebilde zwteeben Ulenspiegel unid 
Schwejk, Inkar.nation des oberschileisisohen Pierons. die Seele 
des Voilkes schlechthin. Obersohlesische Land-schaft wind 
iiiberwaltigend Vision, iihr Mythos begluckend gestaltet. Mit 
nachtwandl art scher Sichenheit ist in diesem Erstling Be r joint 
und Gesicht Einheit geworden, venbluffend, wie beides inein- 
andergreift. Scheiinbar langst Verschuttetes bricht auf beta 
Lesen dieses im Tiefsten glaubigen Buches, das Anitwartschaft 
hat, Welitliteratur zu warden, und man wird abwechselnd ge- 
schuttelt von Lachem und Weinen. Bei welchem Buch dar 
letzten Jahre ware es uns woihil ahnlich enganigen?!

Niederschlesfeche Vergangenheit prasentiert sich uns im 
Narrenspiegel von Alfred Neumann (Proipylaen-Verlag, Ber
lin). Es wird uns ergotzliche Kunde von den Fahrten und 
Abenteuenn des maohtig grossen und dicken Heinrich XI., 
Herzogs van Liegniitz umd seines unzertrennlichen Gefahrten, 
des lamgen und hageren Hofmannes, Rates und Marschalls 
Hams von Schwaiinichen. Wir sind Zeugen eines Zuges nach 
Krakau, in dem der stets in Schulden fast erstickende, ge- 
waltige Prasser die ipotaisohe Konigswiirde zu erlangen hofft 
umd uniter el iso komiiischen, wie blamablen Umstanden Wie
der abziehen muss, sehen ton in Prag, Ansbach, Augsburg, 
Frankfurt a. Maim, Kota zur Pestzeit, erleben seine Misser- 
folge, den rbmisohen Kaiser zu stiiraen, Deutschland zu revo- 
luti'onieren, Frankneiich zu erobern und Elisabeth von England 
«u ebelichen. Dieser Herzog Heinrich leitot Ziige van Ritter 
Fatetaff, auf den im Motto hingewiesen 1st, ebenso wie auf

Ungefahr ewaimzig Jahre nach Verbffentlidhung erscheint 
nun in Deutschland das first!ingsweink von Henri Barbusse: 
Die Schutzflehenden, mit dem Unitertitel: Der Roman einer 
Vorkniegsdugend. (Rasoher & Cie, Verlag, Zurich).

Wir durfen es nicht bedauerd. dass. dteseir Roman so spat 
erst zu uns fand; denn nun, da seiche Bucher so selten war
den in dieser Zeit, hcrchen wir auf umd neihmen damfcbar an, 
wenn man uns eines sohenkt. Nach den ersten zehn Selten 
bereits halten wir inne: so soil Barbusse eiinmai geschrieben 
haben, jener unerbittliohe Beebachter menschlfoher Begierde 
und Not, dieser furchtlose, qualend eihrliche Zeichmer irdischer 
Verwirrung, der duroh Hollen umd Feuersbriinste den Weg 
zur Klarheit sich bahnte? Dieses leise, liedhafte Pralodium 
hat derselibe Meister gesungen, detssen Sttrnme wir nur im 
aufnuhrveilen Forte kannten? Damn verstehen wir: nie hatte 
dieses Forte so aufruihrvoll gektaigen, nie ware aius dem 
stillen Duchter solch ein emiporter, hasswiilder Kampfer ge
worden, wenn iihn nicht ein morderischer Sohlag eine un- 
wagbare Enttduschung bis ins Biot verwtindet hatte: wenn 
in diese tiefe, sohwingungszarte Seele nicht der rohe Blitz 
des Krieges geschlagen ware. Sipater treffen wir damn im 
Nachwart den Satz: „Eine tiefe Emttanschung ist notig fiir 
eine grosse Entniistung, eńne verraitene Lebensliebe fiir eimen 
kamnferischen Hass.“

Bin Kind. Halbwaise vom dritten Jahre an, wachst auf 
in Paris, wind Knabe und Mann. Ein Kind, das friihizeitig ge- 
wahr wird, es sei „anders als die Andern“, das nicht heim- 
finden kann im schriWen Licht der Welt. Ein Malte Laurids 
Brigge, ein junger Rilke. (Und es liiesse sich auch eine Viel- 
zahi von Rilke'schen Versem und Bniefstiicken zum Vorspruch 
waihlen fiir dieses Buch). Ein Armer ist Maximilian, der 
nichts besitzt. als sein Herz. Bin abseitiger Traumer, der 
kaum erwaoht beta Feuerknall der Bombe, die von tom am 
die Schule gelegit, sich dont unwiirksam in die Luft sprengt.

Ein ruhiges, altes Haus, gibt seiner Kindheit den Rabmen 
Fast tamer list er allein, nur Lćomore, die miildgilaubige Wirt- 
schafterin, und der Vater sind am.fangs die Menschen in spinem 
Leben. Noch lange Jahre muss er eimisam seta, umd er ver- 
nimmt nichts, als die Stimme der Landschaft und das gebeime, 
schmerzhafte Wach stum seines Herzens.

Auch in der Schule bleibt er allein mit seiner wachen 
Sehnsucht. An einem leuch'tenden F.nulil>ingsabend jedoch, 
findet er dem Freunji; langsam erikennen sie einander. Er 
traf seinen Bruder: num ist er nicht meihr allein. Allmahlich 
erwaoht er, findet ins Leben einen Weg. „Denn jemand ha
ben heisst. nicht rnehr stenben". Und er war dem Tode nicht 
gar so weit. Wie denn iiberhaupt auf diesen Seiten, es mit 
einem Pfitznerisch-Mainnfechen Wort zu benennen, „Sympathie 
mil dem Tode“ henrscht. Der Vater sprłcbt nahe dem Ende 
den Satz: „Mein Leben schliesst nun bald und das ist nicht 
so trostlos, als wenn es noch einmal beganne“. Und er ver- 
Ibscht in dem Bewusstsein — und er sprichit es auch „glor- 
reich lachelmd" aus, — dass es Gott nicht gibt.

Wie soiHte solchem Kiitnde, welches das Leben nur in den 
wehen Schlagen seines Herzens kennt. aus einem Hanse, in 
dem weder Mutter noch Gotit wohntem, der Gedanike an den 
Tod erschreckliich sein?

Wenig spater nach dem Begiinn der Freundschaft hebt eine 
Liebesgeschichte am, jenes tranenreiche Lied vom der Einsam- 
keit der Herzen, dem ratselvollen Leid der Liebe und der 
schicksalhaften Unzulaniglichkeit mensohlichen Enken.nens. die
se vertraute, traurige Melodie von der ersten Liebe junger 
Menschen. Ich eritmere nicht, eine sohbnere Liebesweise zu 
keinnen, u nd nur einmal hat eta Schicks al im Roman mich 
ahnlich ergriffen: es war das Antoinette-Kapitel im Jean 
Christophe.

Ich mochite nicht der Erbstinde jeglicher Kritiik verfallen, 
das Buch hier seines Inihaltes zu entkleiden, selbst wenn es 
ooęh so getorflt geschajue, Und es geht w auch gairnichit so 

den Don Quixote des Cervantes, sodass dem Kritiiker die Pau 
ralilelen entwaffnend vorweggenommen sind. Der Narrensipie- 
gel scheimt auweilen aus dem gleichen Material, wie der Ulen- 
sipiegel des de Coster hengestellit, und man wird geiegentlidj 
an Balzac's tolldreiste Geschichten erinnert. Wie stets er- 
weist sich Alfred Neumann als eminenter Techniker. Das ist 
a lies bliitzsauber gefiigt, bei aibsofater Beherrisohuing des Hamd- 
werks. Der Nanren^sipiegel fangt ein kuiturhistorisches Bild 
meistenhaft auf. Zudem zeiigit sich Neumann erstmaiig von 
der Seiite des Humors. Wie stets ist auch hier eta mannli- 
ches Heldenpaair diioskurenhaft aneinamdergekettet. Aber der 
Humor, von dem wir eben sprachen, wirkt wenig lunmitteiibair 
und iibersteiigt kaum den Horiizont denber Komik. Das altes 
ist, wie bei Neumann stets, nicht ursprunglich gewachsen 
(im Gegensatz zu dem nioch garenden, zuiweilen iibersohaumenw 
den August Scholtis in seinem Ostwind) sandern im Grande 
aus dem tatellekt fiiitriert, wenn auch mit ausserst resipek- 
taiWen Mrtteln und aus teuteren Motiven. Alfred Neumann ist 
heute der Meister des deutschen Untenhalitungsramans ta 
besten Sinne, ahnlich, wie etwa Ferdinand Bruckner heute das 
beste deutsche Theater macht, ahne dairum ein Dramendichter 
zu sein.

Hochsten Grad der Vintuositat erreicht der beriihmte 
Dramatilker Georg Kaiser in seinem ersten Roman: Es 1st 
genug (Transmare-Verliag, Berlin). Es handelt sich urn eanen 
ausgesiprochenen Sanderfaii. Der Held hat sehr iruih seine 
Gattiin, die er iiber alles liiebte, verlorem Eine Tochiter ist 
ihm gebliieben. Er verlasst das Kind in zart estem Alter, weiss 
einen todtichen Unfail in den Bergen vomzutauschen und be- 
stimmt in einem fingierten Testament, dass das Madohen, die 
verimei'ntliche Doppelwaise, zu bestimmter Zeit, wenn sie 
eben erwachsen, ein benanntes Luxushotel an mondainiem 
Platz, in dem auch die Eltern auf der Hochzeitsreise weiliten, 
zu deren Gedaohtnis aufsuchen solle. Der in der ersten Per
son auftretende Held hofft, in der voffl enbliihten Tochter dem 
Bild der geliefrten Gattin zu begegnen. Das Venschwiinden

If.
sehr viel vor auf diesen Seiten. Wiohtig und wesentlich allein 
sind die Erlebnisse und Abpnteuer im Herzen. Dim zeitfrem- 
des. sentimentales Buch also? Allerdinigs, wenn derlei Ad- 
jektiva thnen keijne Einschrankung bedeuten., Denn welche, 
wirikliche Dichtung ware nicht „zeif-fern? Es 1st ein weis- 
heatsvollbs' Bucfh. und man 1st oft iwid stark versucht, all die
se sebonen, tiefen und einfachen Satee mit der Feder heraus- 
zuheben.

Vielerlel Verwirrung wartet noch auf Maximiilfan, denn 
der Reichtum und die Ausschliesslichikeit seines Herzens, das 
so gross ist. wie die Welt, gbnne.n tom den Frieden nicht. 
Vater, Freund, Geliebte, Liebende: an alien muss er Leid 
tragen, und die Wunde in seiner Brust darf sich nicht ver- 
sdhliessen. Doch nur so, uber das Leiden an Welt und Mensah 
fiihrt der Weg zur Wahrhert, duroh lange Inrwege des Blutes 
und des Geistes. Und wie sehr sein Herz auch litte, und wie 
weit seine Einsamikeit sich spanine: tamer tiefer wind seine 
Demuit vor der Natur und der miihsam erworbene Stolz sei
nes Herzens. Aber am Ende dieses Leidensweges zur Waibr- 
heit, als er nun alle Menschen fast wieder venloren hat, darf 
er erkennen, dass „die Unendliohkeit des Trostes in uns ist“. 
Und wir ahnen die Tragik seines Lebens, dieses lange®, 
schwierigen Weges, der sein Ziel soviel schneliler hatte er- 
reichen ditirfen, wenn es dem Menschen mbglich ware, ohne 
das Inferno des Leidenis die Wafarheiit eu begreifen. Wenn 
etwas zu beanstanden ist an diesem Buch, welches schliess- 
liich doch ein Erstlingsbuch war, so jener Umstand, dass 
seine Menschen nicht reden, sandem deklamieren, nicht aus- 
sagen, sondern aufsagen. Das Pathos ist eine Gefahr, die 
jedem romantischen Autor droht, und Barbusse wiirde ge- 
wiss ihr ausweichen gelernt haben, hatte seine Bahn in der 
Richtung der Schutzflehenden sich vollenden konnen. Heute 
reden seine Menschen notwendigerweise eine andere, eta. 
facherę Sprache.

Stefan Zweig hat den Roman iibersetzt und ihm ein paar 
Worte nachgeschickt. Seine Arbeit ist schlechtweg eta Gipfel 
der Uebertraguingskunst, und er hat in grbsstmoglichem Maase 
Aniteil an dem Erlebnis dieser Dichtung. Dass Stefan Zweig 
einer der gewalitigsten Magier des Wontes in Deutschland ist, 
hat er genugsam bewiesen. Schwer und voller Miusik flutet die 
Sprache dieses Buches. Die Worte, in denen sie lebt, sind 
gross und fast haben wir uns ihren Gewiichtes entwbhnt. Sie 
fangt die Bilder nicht nur ein: mitunter saiugt sie sie auf, 
dass wir fast enblinden umd uns nur bezaiubent ihrem grossed 
Rhythmus anveritraaien und ohne ihren Sinn noch zu erfassen, 
uns begluckt etafuhren lassen van der Verlockung und dem 
Wunder solcher Satee.

Im Bruno Cassirer Verlag. Berlin, erschien das Erstlings
buch Erik Graf Wickenburgs unter dem anspruchslos—sym- 
pathischen Titel: Farben zu einer Kinderlandschaft. Aus kleinen 
Farbtuipfen, etwa zehn seiten lang, — ,,Mosaiiiksteinc“ nennt 
sie in seiner Vonrede der Autor, obwohl er damit aus dem 
Tiitel fallt, — findet sich auf 200 Seiten eta Bild zusammen. 
In einer Sprache, die stets deckend und klangrcich ist, mit- 
lun.ter geistvoll und in amiisantem Vengleichem lebendig wird, 
versucht Wickenburg, dfie tawsend Statianen eines Ktadheits- 
jaihres einizufangen. Es gelingt ihm nicht tamer, vieles ist 
undeuitlioh, verschwimmend, manches iiiberaeichnet. Him und 
wieder tauchen Stetten auf, welche klar und schon sind und 
voller Versiprechen. Das Buch ist ohne Zweifel begabt, na- 
menitiich im Detail oft aiusgezeichmet gesehen und dem Psy- 
chologen gewiss eine Fundgrube. Jedoch zusammemfassend 
als Ganzes gewertet sahetaen mir diese Farben von einer 
etwas blasslichen und gar zu wenig laohtfreudigen Palette ab- 
genommen, doch offenbar mit Delicatesse auf die Letawamd 
getragen diurch einen Mater, der ziwar noch untfertig, aber 
talenitiert list, und unserer Hoffnung Raum genug lasst. um ihn 
henzlich zu begriissen.

, Gert Podbielski
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Zweimal 1918
Theodor Plivter: Der Kaiser Ring, die Generale blieben...

(Malik-VerJag. Berlin)
Eugen Fischer-Baling: Volksgericht

(Ernst Rowohlt-Vertag, Berlin).
Konn-te Plivier's Roman im einem akteelleren Augenblick 

erscheinen? Von seinem letzten Kapitel, in dem Ebert an 
Hta-denburg den Dank der neuen Regierung fur seine Mithilfe 
ausspricht, futorem die Paden diirekt zu der heutige-n Situation 
umd dieser Zusarnmenhang beweist die Richt’gkeit von Pli
vier's iDarsteiilung: Die „Fuhrer" der Revolution von 1918 
waran von Amfang an nicht Fuhrer, sonde.nn Bremser etaer 
Bewegiunig, die unibestreitbar ganz obite iłnr Zutun ent-standen 
war, und dereń Ergebnisse trotz ałlem Bremsen weit iiber das 
hi-n-ausgtagen. was diese trotz gelegentlicher grosser Pose be- 
scheidenen Parte-ifn-uktiiomdre im ihren kiihnsten Traumen je- 
mals zu hoffen gewagt h-atten. Die Form, dtie Plivier fur 
semen Roman gewahlt hat, entspri-cbt ausgezeichnet dessen 
Stoff, und Form wie Stoff meistert er hier ebenso, wie sohon 
im setaem ersten Buch (Des Kaisers Kulis). Die Darstellung, 
die sich ta ihrem emitschoidenden Ter! bis in. alle Einzelheiten 
aut dokumentarisch nachwelsbare Tatsach-en stiitzt, gewin-nt 
an Łebendigkeit ausseroirdentlich daduroh, dass diese histo- 
riscben Szemen, die vieMachen Varhandlungen der Regierung 
mit dem HaiuiP'tQuairtier, die Beratungen innerhalb der Regierung 
usw. in eine lebhaft bewegte Handling der amonymen. aber 
Jewess auch im einigen ibrer Vertretern eharafcłerisierten 
Masse htaeingestellt werden. Im Mittelpumikt dieser Hamdlung 
steibt zunadist wieder die Marine, alilmahlich erst verlegt sich 
fiw Sohrwergewiichrt mach Berlin. Hier — Plivier sohildert 
glaneemd den Aufmarsch der Arbeitersch-aft und die letzten 
Stunden der alien Regierung — fallt die Entscbeldung, eine 
Entscheidung, die, wie gesagt, die Absichten und Piane der 
berufenem Fuhrer weirt uberirolt, und der diese Fuhrer d-aher 
nicht entfemt gewachsen stad. Im Bewusstseim die ser, ibrer 
Schwa che kornmt e s zu der von Anfang am eig-emtliich praktisch 
bedinigungsl-osen Unter werfung unter die Heeresleitung: Die 
Generale bleiiben und helfen der meuen Regierung sofort tat- 
kraftig bei der Unschadlichmachung der ISstigen Nebenbuhler 
von Links, und so ward damals sohon der Grundsteta zu der 
Entwrcklung gelegt, die soeben mit der volligesn Ausschaltung 
der Sozialdemoknatie und sugar der biingerlichen M-itte aus 
der Regierung ihren (vorlaufigen) Absohluss gefun-den hat. 
Plivier's Buch ist etaer der wertvodlsten Beitrdge zur Ge- 
schiobte der November-Ereignisse.

Von etaer afflderen Setae gelht Fischer-Bailing an das Thema 
her am. Br gibt eine Psychologie der November-Revolution, 
eine Darstellung der innerem Wandlumg. die sl-ch im dem deuit- 
schen Arbeiiter, Biing-er und Soldate<n zwisohem 1914 und 1918 
volizogen hat. Er ohanafleterisdert schłechthin uniiibertrefflich 
die Mentalitat des deutschen Durchsabnittsbungers alter Stan- 
de vor 1914, die Gefiitole, die die Burgfmieden-spairole von 1914 
zunachst auslóste, und endlich die entsoheidende Aemdemung 
dieser Gefiihle wShrend der Dauer des Kmieges, als immer 
deutlicher zutage tnitt, dass mam wieder einmal g-etau-soht 
warden fist, getauscht iiber die Ursaohe, den Weg und das 
Ziel. Diese Enittauscbumg zusatnmen mit dem immer stdrker 
werdenden Bewusstsein der Hoffnungslosńgkeit des Kampfes 
lost damn die Stimmung aus. die aus ursprungłich nic-hts we- 
niger, als umstiirzlerisch gesmnten Menschen revolutionare 
Kampfer macht; keta Wunder, dass eine innerlii-ch so schwach 
vorbereitete Bewegung, zumal auch die ebenso schw-achen 
Fuhrer versagen, schon mach dem ersten, recht leicht ennunge- 
nen Scheinerfolgen ihren Schwung verliert und in Anfangen 
steckenblei'bt, die bereits den Keim des Wiederverlustes altes 
Er rung enem in sich trag em.

Mit aill'em, was der Verfasser iiber Vorkriegs- und Kriiegs- 
izeit saigt, kann man sich ohme weiteres idenitiifizieren; selten 
ist dies Alles mit soichem Soharfblick gesehen und so gluck- 
lich dargesteilt worden. Aber dieser Scharfblidk scheint den 
Autor zu verlassen, soweit es sich um die Novemiberereignisse 
von 1918 selbst handelt. Er betniiht sich bier, die tatsachliohe 
Entwicklung der Dtoge als naturnotwendig und nach den ge- 
gebenen Verhaltnissen aillefn mogiich himzustellen. Ebert und 
Genossen erscheinen ihm als die wahren Vollsbreoker des 
wahren Volkswillens, die mit festem Entschluss das frelge- 
wordene Staatssteuer ergreifen und gegen die Zugriffe von 
Recbts und Links verteidigen. Hier konmen wiir ihm durchaus 
micht folgen, atleta richtig erdnetot uns vielmebr die Darstel
lung, die Plivier von diesen Ereigniissen gegeben hat, und raur 
dieser Darstellung gibt auch die seitherige Entwicklung der 
Dtage recht. Angesicbts dieser Entwicklung und besonders 
der Richtung, die sie in den letzten Tagen angenommen hat, 
erscheint der von dem Vemfasser gewdhlte Titel „Volksge- 
nicht" gamz unbereohtigt und seta Sohlusskaipitel, die Apotlieose 
jener Verfassung vom 11. August 1919, van der heute, nach 
kaum 13 Jahrem, nur noch Artikel 48 gilt, als eine tragische 
Ironie. R. H.

■gelingt. Der elegante Weltmamm taucht in einem entlegenen. 
auslandischen kleinen Hafenont unter. Br wird geradezu 
enithusias'tisch und. vorbehaitlos von dem jungen, einfachen 
Eigentiimer eimes Magazins autgenommen, der den mlttel- 
losen Fremdliing mit Gumstbeweisem iiberhauft, ja ihm schliess- 
lich die eigene Schwester in die Hande spiel't und selbst aus 
sefaem Haus in etoen neuen Schuppen am Hafen zieht, um 
nach Jabren ernes eigenamtigen Zusammenlebens der drei wie- 
derzukebren, denen sich schiliesslich ei alter Kaipi'tam hiozuge- 
steMt, der die Vaterschaft des van dem Fremden empfangenen 
Kindes der Somalia anerkannit und in vollem Wissen der Ge- 
schehnisse dieser selbstlos seinen Namen gibt, aber erst fiir 
immer an Land bleiibt und seine angetraute Gattin heimfiihrt, 
als die Frist verstriohen und dem Fremde abaieht. Im gleichen 
Moment, da dieser geht uinid der Kapitan bei Sorella bleibt, 
ataht sich ihr Bruder Aldo das Leben, und wir erfahren in 
eigem Beicht-Schreiben am den Fremden, was wir 1 angst 
ahnten: Das diistere Gehelmnis der beiden Geschwister be- 
stand dam, dass sie einiander. versehrenid. begehrten,. ohne 
den Muit zu der in ihren Augen gotiesldsterliohen Siinde aiuif- 
zubringfen und von der Erwiderung der Liebe duroh den ge- 
scłrwiśterłichen Partner etwas geahmit zu haben. Wir begegnen 
hier also dem Problem des Imzests in dpppelter Form variiert. 
Im zweaten Teil des Romans namlich komrnt die testamen- 
tarisch festigetegte Begegniwng von Vater und Tochter zu- 
stamde, der Wiunschitraum des Helden hat sich strahlend er- 
fiillt, die nicbtsabnemde Tochter erwidert die gluhende Liebe 
des friemden Mannes, nach einem Idyll und mainnigfachen 
ausserem Winrsalen kornmt es dank failscher Papiere zur 
Trauung, aiber die letzite Vereiinigung unterbleibt schliesslich, 
da das schbne Madcthen Isa sprint, dass der Geliebte in ihr 
etae andere liebe, und es ihm mit einer lebendem Frau ver- 
bunden wahmt. Unser Held also entsagt gileich Aldo, aiber er 
wahlt nioht dessen Freitod, wenn er auch nicbt den Mut auf- 
bringt, gegen die gesdhriebene Norm zu hamdeln; er bnicht 
vielmehr eta zweltes Mai auf mitten im Leben.

Wir sag ten eingangs, wie virituos dies van Kaiser gebil- 
det sea. Zuweilen sieibt man sich versucht. angesdchis des 
blendenden Glamzes, der einer Gedgenpassage Puccini's zu 
gleichen sahetat, die Augen zu sahliessem. Aber wie bei den 
Dramen Kaisers bleibt -mam auch liter im Henzen vbllig kalt. 
Das alies ist ergnubelit, konstruiert. Das Problem — wofenn 
dies heute noch eta Problem — ist luichit einmal ermsflioh ge- 
steMt, sondern sipielerisch — gleichsam auf der G-Saite — ®e- 
streiit, Kaiser fehlt hier — im Gegensatz etwa zu Leonhard 
Frank in setaem, in almlichem Milieu spielendein Roman: Bru
der und Schwester — der Mut zur Konsequenz, er biegt zwei
mal aus und bleibt bei alter schetabaren Kiihmiheit konven- 
itionell. der Leser unbefmiediigt.

Nicht minder decadent — wobei decadent in unseren 
Augen ketaeswegs eine negative Wemtgebung bedeutet, son
dern (nach Eckart von Sydow's Werk) einen kulturellen Fak
tor darstellt — ist Herbert Schluter's kletaer Roman: Die 
Riickkehr der verlorenen Tochter (Tnansmare-Yerlag, Berlin). 
Der Titel scheint im Anklang an Andrd Gide's Dichtiung: Die 
Ruckkehr des verlorenen Sotaies, gewahlL Der eigentliche 
Inihalt lasst steli schwerlich erzahlen, derm das Wesentliche 
stehr zwisohen den Zeiten. Es begdbt sich auf einem etasamen 
Landgut, dessen verscliuldetcr Eigentiimer Arzt 1st. Mit ilwn 
lebt seine absonderliclie Mutter Leila, ein Aibtraum, wie aus 
der Gespenstersoinate. Maxim, gileich lialtlos, wte Mut
ter und verlorene Tochter, . erihalt den Besuch seines ein- 
®igen Ktades Irene und deren jungen, in der ersten Person 
auftretenden Freumdes, Irene hat Ernst hoffnungslos geliebt 
An der Riviera, wo die beiden mit Freuudem wedlten, wollte 
Irene sich eines Nacbts. vergiften. Ernst hat ihr das Gias 
aus der Hand gerissen und in einem Anfall von Verwirrung 
selbst den tbdfichen Tranik genossen. Diesem Verlust vermag 
Irene nicht zu verwinden. Sie scheint bei dem anderen Jungen 
geborgen. aber, als die beiden von dem Gut Abnheide gemein- 
schaftliich abzureisen sich anschóckem, nachdem es verwir- 
rendie Parallelen der Liebe zu einem jungen Nachbarsehe- 
paar gegeben hat. vemungluCkit Irene auf der rasenden Auto- 
fabnt ®um Bahinhof tbdlioh, Diese — zudem rudimentare — 
Inhaitsangabe besagt kaum etwas fiber den Roman, der etwa 
zwisohen Jean Cocteau und Klaus Maori liegt Der renktio- 
nare, wie der marxistische Spiesser wind ihn als versnobt 
eblehnien. Dies hindert uns nicht zu bekeataen, dass so viel 
Unwagbares von den Jrrtiiimern der Liebenden darinsteht, 
Zartheit des Herzens (die man gewiss kaum noch tragt, an- 
dennfalils dick verkitscht), dass wir die mela.ncholische Weise 
im itorer monbiden Anmut als Gewinn buchen.

W-eit .gesunder" mutert zwelfeUos die kleine Brzahlung: 
Moselfahrt aus Liebeskummer von Rudolf G. Binding (Rut-

ten & Loaning, Frankfurt a. M.) an. In dieser. iibrigens mat 
entziickenden Photos gezierten „Novelle in einer Landiscbalt" 
bagibt sich nicht mebr, denn dass eine Frau j-eweils ihren Lie
beskummer durch eitae Moselfahrt ftbertaubt. Unsere zweifel- 
los ungemeta lie bens wiir dig e Dame beg eg net in dem voriie- 
genden Fall einem sympathischen Henrn und trbstet sich in des
sen Gesellschaft am Zauber der Natur und des Moselwetas, 
neue Kompliikationen klug meidend. Dieses petit rien 1st eta 
sehr edles Gewaohs aus dem Bindiing'schem Treibhaus, fast 
so charmaot, wie die „Reitvorschrift fiir eine Geliebte".

Das dichterischste Buch des Jahnes — nachst Hermann 
Hesse's Morgentandfahrt — heisst: Der Arzt Glon von Hans 
Carossa (Insel-Verlag, Leipzig). Die Erzahlung bildet ein 
Wunder in dieser Zeit. Denn obwohl sie deutlich in die Zeit 
gestelit ist und klar zu ibr Stellung niimmt, mutet sie heute 
schon zeitlos an. Uinmbglich, auf den Inihalt einzugehen. La- 
cherlich, hier soziologische Masstabe anwenden und etwa mit 
der Darstellung des Arzibenufeis sioh auseinandersetzen zu 
wallen. Menseblichkeit in hbchster Form, auf ejurflokihaitenid- 
ste Art, wird hier Gestalt. Die Geschbpfe. Carossa's, die in 
iibertnagenem Sinn zugleidi die Gesch&pfe des, Arzte? Gion 
sind, schweben in einer magischen aura und stad dennoch 
iplastisch rund von der Hand des Bildners gefonmt, mit 
schapfetischem Odem beseelt. Der GJanz dieser vollendeten 
Prosa strahlt hell in das diistere Grau unserer Tage.

Der neue Leonhard Frank betitelt sich: Von drei Millio- 
nen Drei (S. Fischer, Berlin).. Es ist ein Arbeitslosenroman 
und handelt von Dreien, die auszogen, um Arbeit zu finden. 
Von Suddeutschland. Wurzburg, fuhrt der Weg, durch eine 
Laiune des Zufaliis mbgliich gemaicht, zu Schiff nach Sudame- 
riika,. Eine kleine Welle scheint es zu gehen, trotz der auch 
jenseits des Ozearns kaum mender grossen Not. Etaer von 
den Dreien stinbt druben, auch der zugelaufene, treue Hund, 
der dem Kleeblatt folgte, wird, zu der beiden Ueberlebenden 
Leidiwesen, dont gewaltsam zuniickgehalten, sie selbst, da sie 
— wiedemm mehr durch Zufall — in revotetiondre Wirren 
geraten, als Kornmunisten nach Europa abgeschoben. Ueber 
Marseille und die Schweiz gelangen sie nach Deutschland 
.zuriick, und enden in Wiirzburg, .naihe dem Verenden.

Diese Drei vemtreten, wie der Titel bereits besagt, das 
Heer der Arbeitislosen, nicht nur der inewischen auf 2X3 an- 
gewachsenen Millionen in Deutschland. Die Weltwirtscliafts- 
krise in all ihren, eurap5iischen und aussereurapaischen Aus- 
straWungen ist liier giiiW gestaitet, und der Eindmuck wird 
um so erschiittemder und nachhaltiger, als wir es nicht mit 
einer vulgar-sozioiogischen Reportage. Statistiken und Tabel- 
len, sondern mit dem Werk eines Dichters zu tun haben, der 
mit heissem Herzen aussagt von der Not unserer Zeit. Die 
Drei kommen von der Rauberbande und dem Ochsenfurt er 
Manner quant ett her, tireuen Gefalurten unserer Jug-end, und es 
liegt eta Hauck sdi-merzlicher Schonhei-t uber dieser DiChtung, 
der bei alter Trostlosigk-eit der Schiokung. den gottlichen 
Funken, die Hoffnumg, nioht unterigehen lasst. Mbglioh, dass 
nur venspielte Lente heute noch so zu deoiken wagen.

Claire Goll veroffentlicht nach langem Schweiger den 
Roman: Em Mensch ertrinkt (E. P. Tai & Co., Wien). Es ist 
die Gescluclite der Marie, eines pariser, aus der Provirtz 
■stammenden Dienstmadchens, Marie tut Dienst im Ha-use 
eines reichen, levanti-nischen Pertenihandilers. des M. Delos. 
Sic ist arm im Geiste, lasst sich van dem tierfiaft sohbnen Mu- 
latten Babyias, dem Chauffeur des Geliebten iihrer Herrin, 
betbren, wind von tarem Henrn gedankenlos tierisch geschwan- 
ger-t und zutn Lohn, als ilir Zustand offertbar, aus dem 
Dienst g-ejagt, k-ommt ried-er, verlient die altc, aibgbttisch ver- 
elurte Mutter, der Marie sich nicht zu offenbaren wagte, durch 
den Tod, da g-ute Freunde in einem anonymen Brief 
nach der Heima! von Maries Fehltritt Mitteilumg ma- 
chen. Das Kind, Marieens eimziger Halt, stinbt gleiclifalfe. 
Babyias, der das Madciien lediglich zum J-uw-elenraub a.nstif- 
ten wollte, inzwi-schen im Gefangnis. hat Marie JS-ngst auifg-e- 
geben und ver.mietet hennach seinen Korper an gutzahl-ende 
I-nteressemten, Das Opferlamm fimdet Ruihe in der Seine.

Claire Goll wtar es offenisichtlich danum -zu ton, eta Ein- 
zelschicksal zu gestalten, nicht den Roman der Marie, des 
Dienstmadchens, sondern das Lend der Kreatur im Roman 
eines Dienstmadchens wiederzuspiegeln, ahnlioh wie es etwa. 
Charles Louis-Philippe in seinen Ereahliungen gela-ng. Denn 
um die Situation einer Klasse in einem typischen Fall abz-u- 
wandeln, da.zu ist das Schicksal der Hełdiin zu tragisch, ver- 
hangniisumwittert. Erregend eoh-f, wie bei Claire Goll stets, 
die Atmospibare von Paris, die man fast, zu atmen und 
sohimecken meant.

Carl Zuckmayer wartet mit einer Novelle: Die Affenhoch- 
zeit auf, Der (Prbpl4ep.-)iV€'rilag 'hat das kleine Buch re-i-zend 

hergeriohtet und vom Emil Orlik ausstatten und iWustrtereB 
lassem. Die Geschichte ist von einem gewaltsamen Humor, 
aufdrii-ngilich ,g‘sund“ und es besagt eigentlich genug. wemm 
man bemerkt, dass sie sich an einem sogemannten Polteir- 
abend begibt. Ahgesehen da von, dass die Pointe feh.lt. 1st der 
dii-nne Eiiinfall viel zu br-eit ausgewalzt und allenfalls ails Fenii-1- 
teton-Novelle in der U-nt-eriialtunigsbeilage einer Sonnitagszei- 
tung geeignet.

Hermann Sinsheimer erzahlt in der Novelle Al Rondo 
(Paul Zsolinay. Wien) v-Oin der Begegnung zweier ta Hass- 
liebe aneinander geketteter. hennach fast eta Mensohenlebefl 
voneinamder getrennter, mathematisch hoch befiihiigter Ju- 
gendifreunde. von denen der erne Dr. Ernst Letakauf, Subdi- 
irektor einer Versichenungsgesellschaft. wa-hrend der andere, 
Fritz Kassiner, unter dem geheinn-niiisvollen Namen Al Rondo 
eta weltberiihmter Rechenikunstier, die grosse Vartete-Atitrak- 
tion, geworden ist. Die Beg-egniung wird zum Roman etaet 
Naohit, in der sich Schiicksale spukhaft ubersabneiden, schl-iess- 
lich emtwiinren. Man konne wahnen, die beiden Gegenspdeler 
se-ien, ahnlioh wie in alien Ramanen Alfred Neumann's. Ab- 
straktionen des gleichen Ich, die beiden Gegenipole, die stets 
ein In-dividiuium uimspanme-n, zumindest dessen extreme Mbg- 
lichkeiten. Wie dem immer sei, zustande kam eine ausserst 
fesselnde, psychologisch reiiche, erzhhlenisoh viel verheissende 
Arbeit.

Von starker Spammung ist Wilhelm Speyer's Roman einer 
Nacht (Ernst Rowohlt, Berlin). Es ist ein Krimtaal-Ronian 
und eugleich die Travestie auf dieses Genre, aber derart 
subJim, dass der naive Le-ser kaum etwas dawon merlct. Den 
origimellen Rahmen b’idet der Wachtraum des Schri-ft steli er s, 
der mit Familie >und Freundeskreiseaim Mii-teipunkt des Romans 
wird. Eigentlich ist das Phaenomen der Konzeption des Wer. 
kes ta etaer Nacht albtraumihaft prajizient, ahnlich. wie etwa 
der gleiche Vorgang — man ver zeta e den stilistisch nidit eta- 
wandfreien Vengteich — in Pfitzner's Palestrina. Dine iibera-us 
zu empfehlende Retselektiire.

Gleichzeitig erschien (ebenda) vom gl-etchem Autor: Som
mer in Italien, cine Liebesgeschichte unterbetitelt. Es ist ein 
reclit muder Eros, der hier im Erscheinung tritt, um schliess- 
lich nach langen, vergeblichen Versuchen wenig ttberzeugend 
seine Erfirllung im Siiden zu finden. Schon ist das Brlebnis der 
Lan-dschaft gebannt, der Gesamteindruck matt.

Eine eigenartige Begebenheit hat die Erzahlung: Die 
Treue von Ludwig Tiigel zum Gegenstand (Gustav Klepem- 
heuer, Berlin). Es handelt rich um den Fall eines Madchens, 
dessen Verlobter gleich zu Anfang des Krieges in Flandem 
fiel, -und das ihm, obwohl bei der Zurackgebliebemen keta 
Zweifel Uber den Tod dw Geliebten besteiht, die Treue bis 
uber den Tod hinans bewa-h-nt. Auch ate die Heldin sich large 
nach Kriegsende mit einem uberlebenden Kameraden des Ge- 
fal-lenen verlobt, weicht das Bild des im Felde Hingeschlachte- 
•ten nicht; der Bann nimrnt so eigenartige, ins Uebersta-nliche 
hi-ntiberspielende Fonrnen am, dass die sonst geis-tig vbllig 
klare. tatelleikt-uell Hoohstehende an die Ruckkehr des Ge- 
fallen en — wobligeimertot: Des Toten, ketaeswegs des niur tor 
vermisst Gehaltenen — glaubt, ihren neuen Gefahrten zwi.ngt, 
dem h-eimkehrenden Toten geme-tasam mit ihr entgegentzurei- 
sen und die Suggestion der Wiedierkehr des totem Soldafen 
sich auf den neuen Gefaihrtan unheimlich ube-rtrigt, bis zu 
der Armen Flucht ta die Finsternis.

Trote atemversetzender* Spannumg ist dlese Erzahlung 
ketaeswegs eta Reisser, sondern, abgesehen von der glanzem- 
den psycho - pathologisohen Stu-die, eine leidernscbaftliahe 
Aechtung des orgaofsiertem Mensch e.nmordes. thema-ttedi 
Georges Rodienbach‘ś Totem Brugge und Maurice Ro
stand's Drama: Der Mann, der sein Ge wissen tri eb, 
leicht verwamdt. und nicht zutetzt eine engreifende Interpre
tation des Begriffes Treue. Wir indes woiten es daran genu? 
seta lassem,, wenn die geliebten Totem wins im, T-rarum besu- 
che-n und die Lebenden mit deim Schnitzler-Wont tolerierenr 
„Die Treue ist die Wiederkelhr"!...

Musik in der Nacht von Joe Lederer (Universitas-Verlag. 
Berlin) kbnnte auch: Die Untreue heissem. Es geschieht ta

Lad is Kiepura debutiert
Wie seta in-zwischen weltbaruhmt gewordener Bruder und 

jiingster Kammer-sanger der Wiener Staatsoper Jan 
Kiepura einst im Mai 1926, debutierte auch Ladis K-iepura «ur 
Heufiebenblute im kattowiteer potaischen Theater und zwar 
ausser im Rigoletto — ebenfalls nach bekan-ntem Vorgang in 
Gounod's Margarethe. Man tate Ladis zweifellos unrecht, 
wollte man Bruder Jam als Masstab anlegen, obwohl, wie 
gesagt (sieh-e oben). Ladis hat in Mailand studieriL Von der 
Natur isit er, ausserMch hetractotet, minder gliicklich bemit- 
■telt, als Jan, denn er wi-rikt ziennlich Mem von Stater und eta 
wenig breit dazu. Dafiir hat das Schicksal auch Ladis ein 
henrlicbes Stirnm-Materiail im die Kehle geleg-t. Seta Tenor ist 
hell und off-en, dias Voluinen heute schon ungetnoin relch, die 
Hohe wind miuhelos emreicht und gehalten. Piano und Mitt-el- 
lagę lassem nocli zu wiimschen iibrig, d-esgieichen Einsatze. 
Aber die ainfangliche, spater leicht iiberwumdene Befangem- 
heit ist durchaus enklairlich, zurnal Dimiigenten und Partner 
es ziemlich an ailem fehlen Fiesen und statt einer Stiitze fiir 
den Debutanten, unertiragliclien Ballast bedeuteten. Das Ensem
ble ist, da die polnische Qper self Beg-imn der vergangenen 
Spielzeit aufgelost, ad hoc zusammengestellit, Gilda und 
Margarethe gar eine Dilettaintta. Lediglii-ch der bewabrte Ri- 
gotatito Adam K-opctaszewskis und der zuverlassige Mephisto 
des warschiauer Gaste-s weisen Format auf. Um num auf Jan's 
Bruderchen Ladis zur-uckzukommen: Die Belia-ndkmg der 
Stiinmc mutet auweilen natuiralistisoh an, geistige Durchdrta- 
guing der Pamtóe feliit ganiz. Der Faust wirkt ta Haltung und 
Maske, gar nach der Venjiingitng wie eta rundMch, rosig-blon- 
dcr, klciner Page, gewissermassen lacht man sich ins FSuSt- 
chen da-rob. Aber mam mtlsste schon v&lliig tauh sein. um 

■nicht zu hbren, dass hier herrliche Kiepurale Mbglichkeiten 
liegen, die brachildegen zu lassen, s-iin-dliaft ware.

Die polniiische Oiperette verabschied-ete sich mit etaer mu- 
sikaliisoh ungemein sorgfaltigen, von Boncz-a-Toma szewski be- 
treuten Aufflihrmig des Vogelhandlers. Man sollte dem alten 
Zeller die verdiente Ruhe gdnnen, das ist doch schon gar zu 
verstaubt. so varnehm spielopernhaft, stets vom provinzieiten 
Uebertreibungen sich fennhailtend die Regie Domoslawski's 
arbeitet. Mat Ers-chetaiungen wi^ der schbnen Maria Nocho- 
wicz und den elegantem Tendrem Edmund Kara-staski und J&- 
błoński auf der Buhme, wii-rkt jede noch so alte (oder neue) 
Operette vonnehm und ertraghch, was mam leider nicht von 
jedem Theater s-agen kann...

Eine arge Enttauschung bedeutete das fast einen M-omt 
wah-rende Gastspiel des warschauer Cabarets Morskie Oko 
mit der kleinen Revue: Uśmiech Katowic. Bis auf den gUn- 
izenden Prospekt einer Szene, der im Htatergrund den schb- 
■nen Aufriss des kattowiteer Stadttheaters brachte, hatte diese 
Revue mit Katowice im lokalem S-imne ubrigens michts zu ton. 
Davan abgesehen war das Gesamtniveau nach Inhalt, Aufma- 
chung, Orchester und Darstellung dunkelste Provinz. Be- 
dauerlich, dass man es — wendgstens im der Prf-miire — an- 
schetaend nioht fii-r nbtig faind, die Stars (die naahlier angeb- 
lich teilweise eingetroffen sein sollen) mit heriinterzubrtagen; 
jedenfalls war das Unternehmen in dieser Form indiskutabel.

Franco.



Die Angesteftten
Werner Tiirk: Konfektlon. (AgisWerlag. Berlin) 

Hans Fallada: KWner Matm — was nun?
(Ernst Rowohlt, Berlin).

Fast schaint es sinnlos, wo Minister stiiirzen, Tote tagiich 
in alien Teilen des deutechen Reiches fallen, Oipfer einer un- 
seligen Politik, Aufrichtang der Bnuitalitat mid des Sclireckens- 
regiments bewaff<neter Harden, fast scheint es nebensachlich 
und belanglos in einer Zetit, der ..Politik" allies und Kunst 
nichts bedeutet. ein Buch andens, als nach seiner parteilichen 
Zugehdrigkeit zu beurteiilen. Irgendwohin geih&rt jedes bel- 
letristiische Werk, in irgend en Lager, und gebardet es sioh 
unipoi’tlsdi, so kann es erst recht ipolitisch sein. Die Re.zenisio- 
nen der grossen Tageszeitungen sehen immer mehr naoh dem 
Parteiibuch des Autors, als nach s einem Kdnnen, immer kleiner 
wird die I us el der sachlichen und astheitischen Beiurteiluing: 
nichts machit unpopularer, als das Bekenntrts zu einer mogli
chen Aesthetiik und die noch vor ein paar Jaliren fur Hof
mannsthal einitraten, haben ihr Here nun Sinclair cder Brcn- 
nen verschrieben. Wer Bucher anstandiger Gesinnung von 
fciinstlerischer Bedeuitungslosigkeit nicht lobt, dieut der Re
action und gilt als Bourgeois, dem nicht zu helifen ist. Das 
Recht und die Mogli’ohkeit einer echtburtig-sachlichen Be- 
traclrtuing. die aiuf die Kunstwerke selbst losgeht und von 
daher Masstabe sucht wird geteugnet, die reohte Seite 
kiimment sich darum iiberhauipt nicht, und die lirnke ist tinker 
dem schutzenden Dach ewes ptarisdi'schen Marxismus so 
heimfsch gewiorden, dass sie es nicht zu veriassen wagit. Be- 
urtefler von feinster Empfindsamkeit zwangen sich so miihsam 
fn die Etiikette materiatistfscher Dogmen, die fiir hier gar nicht 
ausreichen und das Urtefl des Verstandes und Gefuhls zu nich- 
te machen. Es set denn, mam versteht es, sich fiir den Pri- 
vatgebrauch die Leiktriire der feinsten und kompfeiertesten 
Autoren zuzugestehen. in der dffentiliichen Kritik jedoch eine 
ultralinke Gesinnung herauszusteWen. die den Revolution ar 
comme il fant im h ©listen Lichite zeigt. Es ist sehr sehwer, 
dem Mut aufzubringen, losgelbst von der ipolitisohen Haltung 
eines Kunstwerkes die Stimmigikeit seiner kunstierischen Kon- 
struktion aufzusuchen und fired heraus zuizugeiben, dass ein 
gutes Herz sich mit kiiinstlerisoher Unizuilanglichkeit wohl ver- 
trftgt. Und ich glaube, es verrSt keinen Gesinnuinigsilosigkeit, 
wenn man erkenmt, dass Rilke unendiich hoch uber Gerrit 
Bngeike steht, mud dass Hughes' Starmwiind von Jaimaiika eine 
stairkere Gewalt hat, ails Sinclairs Benichte: eine Feststeliung, 
die so banal ist, dass man sich scheut. siie au&zusprechen. die 
thre Bedeutung aber erst darauis gewinnt, dass selbst Kritiker 
von hbohstem Rang und Binftoss Gesinnung eines Werkes 
uber seine kunstilerfsche Echtheit stellen. Vor allem erfahrt 
die sidgenannte Reportage, wenn sie nur irgend einen unbe- 
kanmteren Bezirk der Gesellschaft beschreibt, in ihm die Wi- 
dersprdche des kapitalistischen Systems rtóhtfg awfzeagt, eine 
uberaus wohlwollende BeuirteiJung, die weniiger genauer Ana
lyse verdankt wird, als der Freude, uber die Enthullung der 
Fassade. hinter deren geputetem Auesseren es gemeirn und 
ausbeuterisch hergeht. Der Wert derartiger Benichte soil 
nicht bestrfitten wer-den. sie geib&ren nur eigentlich weniger 
in die Romanform, als in die einer wissensahaiftliohen Unter- 
suchung, und ibre Richtigkeit liesse sich viel besser nach- 
priifen, als zwiischen den schemenhaften Persanen einer lebr- 
haften Handtung, die urn Mirer selbst willen keine Berechtigung 
besiitzt und etwas zeigt, wofiiir sie nichts. als Vorwamd ist.

Das Leben von Zusobnejdern, Heimarbeiterinnen, Konfek- 
tionarem. jildrisciien und christlichen Kaufleuten. die gleicher- 
massen ausbeuten, enthffllt Wenner Turk's Konifekticn in jener 
einfachen, reiportagehaften Manier, die nur aibbilden und durch- 
schauen will. Sein exetnplum ist deswegen besonders gut 
ausgesmCbC well er nicht, wie ubiich, dem Uutergang ćines 
Anstandigein itm Betrieb zeigt, komdern den Aufstieg eines 
Gewissenlosen. Besitzt dieser anch mehr die Ziige einer 
theoretisch ton strut emten Figur, derem Charakter aMzusehr 
auif den demonstrativen Zug him gearbeiitet ist. so ist dooh 
dafiir die Umwelt, die er bestegt. perspektivisch nichtig ge- 
zeichnet und der Mangel an Ausfuhrlichkeit, der die Haupt- 
f«gur schadiigt, koimmrt den Mebenipersomem so auigute. Ein 
etwas trockener Ton ver hind ert allerdings, dass die Komfek- 
tion mit allem Zwbeihbr so farbig und nah geniickit wird, wie 
das die grossen Naturalisten verstanden ihabein; von Germinal 
tnennt Turk unter anderem auch die geringere Greifbarkeit. 
Man rieaht es nicht. Die Konstnuktion im Einzelrien weist 
Lucken auf: was die Angesteiilten in iihirer Frei.zelt tun, wird 
nur hie und da erwahnt, das Eindrimgen moderner Verkaufs- 
methoden in bisher ruhig gefuhrte Unternehmungen hatte 
sioherlich dankbare Aufigaben geboten. Und dass eben Willi 
lediglich als Beweisfiigur konstruient ist fiir die These: nur 
mit Sohuftigikeit geht es, lasst ilim doch ein wenig zu ein- 
fach erscheinen, anich andert sich seine Gesannung wahrend 
des ganzen EreSihlungsablawfes gar inicht, in alien verandemten 
Realsituationein erscheiiot er ais der glefche: eine Technik, die 
zwar der Deutiichkeit des Beiweises fimderiich, aber der Rich- 
tigkeit des Abbildes hinderlich 1st. Die Figur wird zur blos- 
sem Maske elmcr Realfltat, die durch sie hindiurch etwas 
bedeutet und in dem Masse, in dem die inenschliichen Ziige 
vemschwinden. sohwindet auch die Schlagkrafi des Bewetses. 
Die Absicht drangt sich gewailtsam durch die Handlungen der 
Personem. die Mosses Anhaugsel der von ihmen vollbrachten 
Taten werden. Man miisste, >.m desto erdriickender zu iiber- 

zeugen, immer wieder Anlaufe zu efiner Aenderung der Hal- 
tumg bringen, vergebliche Anlaufe natungemass. und ebenso 
warden Ziige einer sentimentakischen Biedermamnigkeit die 
Volis'tand'igkeit des Typs erhdhen. Das gilt prómzpieU wohl 
fiir alle deranttgen Figurem, dass sie, umso iiberzeugender 
fiir das sprech-en, wofiir sie gebraucht werden, je mehr Ver- 
suche sie urternehmem gege.n die unenbittlichen U-mstande 
anzugehem und je mehr Ziige sie aofweisen, die sie indivliduali- 
sierem. Es giibt auch eine Konfektioni emung der GefttMe, die 
von dem etazetaen jedoch durchaus eiinizeln enlebt werden, die 
sich er den Angestellten der Korufektionsbranche ebenso eigen 
st. wie alien amideren; sie im speziellen darzustellen ware 
Wenner Turk diurchaus in der Lage, da seine Kenntnisse uitn- 
fai’greich. seine technische Fentigkeit ausgebildet, und sein 
Stil bissig genug ist. Keinen Augenbl'k langweilt man sich, 
durchaius betommt man ein Bild des Gewerbes. aber ob die 
lehrhafte Absicht, die doch Ttnpuls war. entscheidend ver- 
wiriklicht wnsrde, mbchte ich dooh bezweiifeln.

Vermisst man bei Tiiirk, trote der gegentelligen Behauip- 
tning des Ventages, oft den Humor, der gerade im dieser 
Branche gemiigend Objekte fande, so ist man verbltifft, wie der 
Roman Falladas daimit emfullt ist, ja so erfuilt ist. dass die ur- 
sprungliche Tendenz, die Ausweglosigkeit des entlassenen Am- 
gesteilliten in unserer Zeit zu schildem, von ihm iiberdeckt wird. 
Denn dieser vielseitige Autor lasst aut sein schweres, bredtes 
und bis in die Einzeilheiten aufifallend exakt naturwissenscliatt- 
lioh beobachtetes Bauern-Bonzen-Buch ein fast heiteres Cap- 
riccio vom kleinen Mann folgen. das sich«i'eóchter liest, ails 
es gemeinit ist und steMeniweise eine Grazie autweist, die man 
hier am weniigsten vermutet. Da ist Lammchen tapfer und 
gescheit u.nd allem Unsinn zugenecgt. von eohter Lawrie, ver- 
riickt zu sein mamclimal und Unsinn zu machen. riihrend be- 
miiht um iihrep kleinen Murkel, den sie vorbildtich erziebt 
Und Pinneberg, der Konfektionar, ein bisschen schuclitern. aber 
schrecklioh anstdndig aus KSstner'schem Fle'sch mit dem gu- 
ten Instinkt fiir ąmstandige und ekliige Menschen. der sich 
durch jurisrtische Formalien nicht triiben lasst. Hier nun be- 
s'tze.n alle Figuren die Vielseit.igkeit. die sie bei Tiirk nicht 
haben konnten, weil die Beweislast ihn immer bedriickte, hier 
werden sie im allem. auch im Pnivartesten, vorgefuhnt. Ab. 
gesehen davon. dass einfach die Schilderung Ealladas farbtger 
und dichter ist: das Bild, das er geben will, kcimrnt gerade 
deswegen so heraus. weil er seine Personen dauernd dagegen 
amkamnifen umd ganz amdere Dinge tun Idsst, als sie. dem r.a- 
turwissensctiafitlich gefiihrten Beweis nach, tun miissten. Der 
geistige Fneiraum ist gr&sser umd so muss er seine Personen 
nicht alle zu langweilfgen. beschrankten Spiessern machen, urn 
den Leerlauf der Gesellschaft vorzustellen.

Es gibt natiirlich die Mbglichkeit, daram denken jedoch 
sicker die Reportagenschreiber. auch die besten. nicht. ein un- 
heimliches und gesipenstisches Bild der gehetzten und nur von 
Suchten erfiillten .Menschen zu malen, ein nicht mehr natura- 
listfisches Bild, in dem die Figuren. getnieben von Mdchten. 
die sie nicht kemnen. bestinwnt von Verhaltn!issen, die sie nicht 
iibersehen, Funktionen enfullen, ohne es zu wissem — aber 
diese Mdglichkeit verlangt mehr. ale phatapraphische Flnig- 
keit, und es gibt Autoren, die weit fiber AteMerfertigkeiten 
venfiigeti umd ein Bild der entfiremdeten Gesellschaft liefern 
mit unnaturaMs’tisch entworfenen Figuren, die jedoch die Male 
der kaipitafetCschen Ord.mung siohtbar tragen. Bei Green fin. 
det sich das, und matnchmal bei den oberflachlicher Betrach- 
tung bloss romantisch scheinenden Figuren Bert Brechts. 
Fallada ist anderer Hertonift. Er hat Kastner's Fabian und 
Aufsatze von Tucholski' gelesen und stattet seine Figuren mit 
einer sympatlrisohen Leichtigkeit aus. die selbst diversen Un- 
glucksfillen standhilt. Beinahe . ist er in die Idylle geraten, 
ein bisschen zu nett geht es eu. aber der Sohluss zeigt die 
urspriingl'che Absicht wieder klar. Die Geschichte von dem 
Schaiuspieler, der auf der Lei'nwand alle Herzen riihnt, im All- 
tag aber grossschnauzig und gefiihlloS 1st, besitzt eine Vir- 
tuosiitat der DamsteUung. dass man daraus glatt eine geson- 
derte Novelle machen. kbnnte, in der dann allerd.ings Pinneberg 
eine aktivere Rolle zugeteift bekommen musste. Besonders 
boch ist es Fallada am.zunechnen. dass er auch die Chefs in 
ihrer Aengstlichkeit und Abhanigigkeit zeigt, sie nicht ate blós- 
se Ausbeuter schildent, die von Natur aus bose sind; seinen 
hbhergestellten Kollegen findet Pinneberg, der Held spates- 
tfefi renter sich wieder. Was dem kleinen Mann iibrig bleibt, 
erfahren wir nicht. Sieber da-sselbe, was alien iibrig bleibt. 
die herausgeworfen aus dem Arbeitsiprozess sind: Warten und 
das vergeblichd Hoffen auf eine neue Stelle. Vielleicht findet 
er unter der Diktatur eine Moglichkeit, sich zu betatigem... 
wenn er nur die n&tige Biegsamkeit der Gesinnung auf- 
bringt, die zum Enfolge ffihren muss. Leider schefnt er zu 
anstandig daizu, und man muss fwchten. dass die Woge der 
bewaiffmetem Reaktion ihn mit alien Anstandigen dem Katarakt 
der Venzw-eiflung entgegentreibt. Dann wird die Welt im 
strahlenden Glanz der Uniformen erstehen, und eine gere- 
gelte. Dienstpflicht wird alle Angestellten zu glucklicben Men
schen machen. Die es nicht begreifen wollen, sirnd aMendings 
hoffmniigslose Rassefremdilinge, und iihren unnationalen Zivil. 
geist auszutreiben, hat man ja Methoden ersonnen, vor deren 
Eindrimslichkeit das Wort verlischt. Ade kileiner und grosser 
Mann. Was nun wird, wind wohl so, dass man es dicht mehr 
wird schildern k&nnen. Richard Plaut.

Wien von naehmittaigs bis morgens. Die Heldfa so® am nSoh- 
sten Tag .ihrem Vertobten nach der Schweiz folgen, uim sich 
mit tan dort tnauen zu lassen. Wahrend des Abschiedisbe- 
suches bed der Freumdiin lernt sie einen jungen Architektem 
kennen. und der Blitz ziindet wechselseitig. Das MSdchen 
iiebt seit langem den Mann, dem sie in 2 Tagen fiir's Leben 
sich verbinden soil, wird von ihm gelicbt; der Architekt lebt 
in langerer, kind erg esegn eter Liebesehe. Aber beide sptiren 
den Herzstich. die sducksaMiafte Erschutterunig. In werwgen 
Stunden begibt sich nun edin elcmentarcr Zusammeniprall, wer- 
den Welten ersohuttert. gibt es Vereinigung. Tnermuinig, alle 
Wonnen umd Oualen der Licbe, Wi>edervereiniigu>ng mit dem 
Plan, allies im Stich zu lassen und in etnem anderem Land 
miteimander zu leben. bis das amgw&bnisahe Madahen eime-n 
van der Hand ihres Veriabten an die Freumdiin geridhteten 
und beii dieser entwendeten Brief — ,.aber so etwas tot mam 
doch nicht!“, mbchte man wie Ibsens Brack im Hedda Gabler 
spreohen --- endlich 6ff.net und damans erfahrt. dass es im we- 
nigen Momaiten wegem eines hoffnungsloscn Leidens dem Tode 
venfallen sei, um sich daraiuf aus dem Fenster zu sitonzen. 
Der Inhalt klingt leicht koiportagehaft, die Briierfgeschichte 
•will urns nicht recht gefallen. Aber die Erzahluing der jungen 
Autcrim ist ein Kabinettstiick am dramatischer Baltong, zar- 
ter Tbniumg und seelisah-atmospiharischer Polypihonie. Sdimitz- 
ler-Tiraditioin wird deutlich sipumbar, die Musik seiner Land- 
schaft, seins Sterbens, bei ailler Transipositiicin -in die Spihare 
unsereir Taige, unserer Generation. Lange nicht hat es solch 
eine bewegende Liebesgeschichte gegebeti, solch eime zamber- 
hafte Gestalt in der jiungem Literatur (die iibriiigens eine fabel- 
tafte Bengner-Fiilm-Rolle gdbe. gleioh der hier bereiits friiher 
im gleicbem Zusaimmenhamg empfohilenen Arnance von Peter 
Suipf).

Quartett zu drift, mit dem Umtertitel: ..Alles amdere als 
©in Roman", nenint sich der meueste Hans Reimann (Gustav 
Kieipcniheuer. Berlin). Dieses um 25% reduizierte Quamtett biil- 
den e'n berliner Schnifteteller, ein ebenda zustandiiger, tonger 
Mode-Portraitist umd ein ungairischer Pressenhctograiph, mit 
demem gleichzeiitig umd im gleichen Haus sich eine vanipfe- 
rouettiememde Tanzerim im Oberbayerm ein Rendez-vous gab, 
um sich unter gilattem Wontbrnuch von einem vienten Kava- 
iter nach St. Moritz entfiihren zu lassem, ohne Schloss Kette- 
dreh mi passtenen. Was num damans entsteht. muss man schon 
bei Reimann selbst nachlesen. Es ist ein Buch von htinrels- 
sender Komik, nichts weniiger, denm eim Walizer und eben 
darum zum Walzen, gleichsam eine Jazz-Komodie der Wonte, 
was >bei Reimanns hoher Musiikalitat platterdings tiiolit wun- 
der nimmt, irotterender Schwarz-Scheiben-Ananas. Reimann, 
hat, um ein Wont Mas Lieberm ann‘is zu variteren, ein Ver- 
haltmis mit der Sprache. Bezaubemd, wie aus dem Geist des 
Wortes eQuiiliibristisch unmittelbar der Humor auflblendet. Das 
heiterste Buch seit Jahren — doppeltes Wunder in dieser 
Zest! — von unfehlbarer Wirkung (trotz Papeo und seimem 
grenizenlos brechreizenden Anhang), das Scmmerbucih (wie 
im Vorjahr Kurt Tucholsky's unvergessenes Schloss Gri<ps- 
holm).

Aldous Huxley: Das Lacheln der Gioconda.
— Der klelne Archimedes,

(Insel-Verlag, Leipzig).
Als Insel - BSndcten ersohienen zum ersrten Mai in 

dleutscher Sprache (von Herberth E. HerMtsdika imustergultig 
ttbertragen) diese beiden 2 Novellen von Huxley. Es sei be
sonders darauf verwiesen, da jeder neue Huxley ein kiinstle- 
risdhes Ereignis bedeutet. Auch diese Novellen haben nicht 
mir den tatellektueMlen Charme des eingenartigen Englanders, 
sie sind von einer besonderen Melancholie und — vor allem 
die zweite — von einer riihrenden Zartheit.

Neu«s von Colette.
•Madame Colette hat niicht nur soeiben in Paris einen 

Schatuheitssnlon er6fifinet, sie sahreibt — eben um dies fort- 
setzen zu kdmien, wahlte sie diesen beruflich neuantigen Weg. 
keineswegs aus Laune — glucklicherweise welter. Auf 
Deutsch liegen 2 neue Bucher vor. Den 7 Tierdialogen folgte* 
der Band: Frlede bei den Tleren (Paul Zsotaay, Wien). Die 
Mode der Tietrbucher. die iibrigans einem reaktionanen (zeit- 
abgewanditen) Instinfct entsipringt, Hess uns einen zum geflii- 
gel'ten Wort gewondenen Buchtitel in: Tiere oden (um keinen 
drastischeren, mit k. begfnnenden Ausdruck zu gebranichen) 
Dich an, abwandeln. Die Tierstudien der Colette bilden na- 
itorlicfi eine Ausnahme und atmen den Zauber der grossen 
Dochterin, ilnrie anmutiige, hohe Kultur, wenn auch zuweiilen 
eher Treibhausluft, denn Wald- und Wieseibduft um entge- 
genstiromt.

Ob man der Dichterin und iihren Fretin den mat der iibri- 
gens ausserst massigen Uebersetzung des Friiiliwerkes: Re
nauds Welb (Verlaig Martin Maschler, Berlin) einen Dienst 
erwies. scheinit fraglich. Die Vairiatiomien fiber erotische San- 
derprableme genieten, ganz im Gegensatz zu der reifen Co
lette, recht oberflachlich, zuweiilen degoutant, wir flatten diese 
Uebertragung, schon gar jaihrzeihntetang nach der Orlginal- 
ausgabe, ohne weiteres mlssen m&gen.

Dr. Ernst Schertel: Der erotische Komplex. 
(Pergamon-Verlag. Leipzig).

Uns liegt die erste Liefenung eines grossen, lexikograpihi- 
schen Werkes mit dem Untentntel: Unteirsuchungen zum Pro
blem der parainomalen Erotik in Leben, Literatur und Bildńer 
rei vor. Mit allem, gebotenen Vorbelialt nimmt man die glan- 
zend ausgestattete, reich illustirierte, auf Kunstdruckpapier her. 
gestellte. etwa 100 Seton umifaissendie. erste Lieferung zur 
Hand. Meist verbi rgt sich hinter derartiigen Unternehmen ge- 
tarnte Pornogiraiphie fiir 1 listem e Kleinbiing-er, denen uberflus- 
siges Geld (soweit noch imgeiid vonhanden) enfolgreich aus 
der’ Tasohe gelockt werden soil. Bei dem genamnten Wenk 
hand el t es sich, nach den gemachten Stichproiben zu uirteilen, 
todes urn eon durohaus serioses Untemebmen. das den Rang|i 
etwa vom Hans Licht's ausgezeichnieter Sittengeschichte Grie- 
chenlands eu erreidhen verspricht Es basient streng wissen- 
schaftlioh, ohne trocken zu wirken, meidet jede sohwuilsttg'e 
Sohiliipfriigkeit beii absoluter Auifgeschlosseniheit und bekennt 
sich zur psyohoanalytischen Haltung. Dabei greift die Uniter- 
suchumg auf den unzeiitMcbem Menschen zurtick. Der Autor 
hemerkit im Vorwort. diese Methode bedeute earn Herausscha- 
len uribewussit gewordenen Tmiebgutes aus der Umiklamme- 
rung der Verdrangungskrafte umd leiste stammesgeschichtliah 
das namliiche, wie die Psychoanalyse auf dem Gebiet der Indii- 
vidiualgeschichte. Ein durohaus haltbarer Standiponkt, wi© wir 
meanen.

Angesichts des Mitteialters, das. enfclgt nicht nad'ikalsite 
Abwehr, auf alien Gebieten — nicht zutetzt des Geistes — 
fiber uns ibereinzubrechen droht. leistet dieses im besten Simie 
aufkterende Unitermelumiem einen grossen Dienst von wisse/n- 
sohaftHchem Wert. Man wind den weiteren Liefenumgen Auf- 
merksamikeiiit zuwemden nniissen.

Carl Steuermann: Der Mensch auf der Flucht
(S. Fischer, Berlin).

Die Welt 1st aus den Fugen umd da siich Niemand findet, 
śie einzurenken, sucht mzwischen jeder sich ein MauseJoch, 
in dem er den Weltumtergang zu uberstehem gedenkt. Steuer
mann. dessen wirtschaftsfpolitisches Buch „Weltlkrise — Welt- 
wende" wir seinerzeit ausfiihrlich besnrochen haben. 1st ein 
ausgezeiohneter Schiiderer dieses Zustandes, in dem selbst 
die Wenigen, dereii materiielle Lebensłfasis nodi &icht erschtife

tert 1st, zum mimdesten ibre gefestigte Weltanschauung, die 
geistigen Gnindfagen ihrer Existeinz, ihrem inneren Halt ver- 
loren haben, und sich ebenso Wiid erst and slos im Strudel trei- 
ben lassem, wie die schon gaiwlich auch wirtschaiftlich Ent- 
wurzelten. Mam iibenlasst sieli seimem Schick sal, ohne noch 
im entfemtesten zu ahnen. wohin es fiihrt umd iliichteit, vom 
alien gluten Geistern verlassen, ins Trrationale, Mystische. 
Steuermann denitet die weitere Entwickliwng am, zeiigit auf. was 
von dem Bestebenden vemschwinden umd was bestehe.n bleiben 
wird. und weist, nomen et omen, dem Weg aus dem Ghaos ®u 
neuen Zieleń, die freilioh nicht leicht werden erreicht werden 
konnen. R. H.

Essad Bey: Da* welsse Russland
(Uustav Kiepewheuer. Berlin).

Da* weisse Russland, das Ruisslamd der Emigrarrten. das 
Zehntausetid© in der ganzen Welt versitreuter Untertanen zahlt, 
da.s einen oder sogar mehrere flenrseber besitzt. eine Arme-e. 
Poliizeischule und allies Andere, was zum Begriff eines Staates 
gehbrt. ausser aiMendings dem el,gen.cn Territorfum, dieses 
Russland, von dem man nw seton m den Tageszeitungen 
etwas hdrt. und dann meist reoht phamtastische Nachrichten, 
hat in Essad Bey. dem Autor der bekainnten Stalin-Biograiphie. 
einen des Gegenstandes wiirdigen Schiiderer gefwnden. Mit 
Erstaunen stellt man bei der Lekitiire seines Buches fest, dass 
jene phantastischen Zeitimgsberichite hinter der Wirklichlkeit 
fast noch zurfickbleiben. Freiffich gilt das nur fiir die Vengan- 
genbeit des „weissen Russland", dessen Gegeniwairt schon iń 
etwas ruWigerem Fahrwasser zu vertaufen scheinf. Bemer- 
kenswert ist die Schlussfeststellung des Verfassers. dass die | 
jungę Emigraiiton-Generatian heute schon der jungen Genera- I 
tai .der Sowuet-Upion tiaher steht, als ihren eigenen Vatem. I

Diese Feststellung erdffnet immerihin die Perspektive auf eine 
nicht allzu feme Zuikunft, in der diese „Volk ohne Heimat" 
seine Heimat wiederfinden wind. R. ft

Ludwig Retro: Russlandfahrten
(Lasso-Verla.g, Berlin).

Ludwig Renn, durch seinen Kriegsroman bekanntgewor- 
den. hat sich in Russland langere Zeit aufeehalten und schil- 
dent hier seine Eindriicke aus der Persipektive des unvorein- 
genommenen Besuchers. der vor aMem bei ailedem. was er 
sieht, nicht vengisst, dass es auch .zu Haus nicht zum Besten 
geht. Es ist nihm weniiger um Zaihlenmaterial zu tun und um 
authenti'sche Feststellurigen fiber den Stand des Funfjahres- 
plans. als darum. die Stimmung der Bevblkerung keipnenzu- 
lemen, ibre Einstellung zum neuen System. Er hat mit Bauern 
und Arbeitern. Frauen und Kindern gesprochen und gla.ubt 
feststellen ®u durfen. dass die neue Ideologie allenitihalben. 
auch auf dem Lande rapide Fortschriitte macht und tatsach- 
licih schon heute bei vielen Hunderttausenden, vor allem aber 
ganz allgemein bei der jungeren Generation ganz fest fundiert 
ist. $oweit noch Gegensatze vorhanden sind, sind es offen- 
bar Nuancen, fiir den austandischen Betrachter kaum erkenn- 
bar. Fine Leistung, grosser noch, als die •wirtschaftltiche, 
scheint hier mit der Erzie.hung der eben noch dumpf dahin- 
lebenden Volksmassen vollbracht warden zu sein — voraus- 
gesetzt immer, dass Renn richtig beobachtet hat. R. H.

Martin Luis Guzman: Adler und Scblange.
(J. Engeihonn's Nachf., Stuttgart).

Giwman. der selbst Mitkampfer der mex'ikanischen Revo- 
littion gewesen ist, schildent in seinem Roman — Adler and 
Schlange sind die Waippęntiere Me^kos ciię Haiuptpiiat*



£iferaris<ńcs Xonigsberg
Man wind, demikt man am Konigsberg, jeweiils literarfech 

•ofort 2 Assozfattonen spiiren: Die Hantomg'sohe Zejtung und 
die Buchhaindtumg von Grafe umd Unzer. Das Brscheinen be- 
sanderer Puiblikationen der beiden Hauser fet wiililfcomtnenier 
Antass, urns mit beiden edm <wenig zu befatssen.

Die aiterwifirdiige, in demokrattechen Tradition en gross 
gewiordene Haintonig'sohe Zeitang, die bereits in Thomas 
Mann's Buddenbrocks gelesen, umd zittert wird, beschenkt 
tins miit einem nahezu 1000 Lexiikan-Seiiten umfassenden Sam- 
mel-Wenk: Kbnigsberger Hartung'sche Dramaturgie. 150 
Jahre Theaterfcultiur im Spiegel der Kritfsk. Herausgegeben 
von E. Kurt Fischer. (Wir erimnern urns gleichzeitig der 
neuen Sonntagsbeilage der Vossisohen Zeitong: 200 Jahre Kul
tur im Spiegel der Vossiiscihen Zeitumg). Dieses Wenk be- 
deuiteit waihrhaft eiine Fundgnuibe fur jeden theatervenbundenen 
Menschen. Denn wir haiben es keineswegs mit eimer wiill- 
kiinlichen Kcimpiilaitton zu ton. Die Quelle, aus der geschapft 
wurde, verbii-ngt ohnehin das Niveau, ebenso wie die Arbeit 
des Heramsgebers. die siohtemde and gruippienende Auswaihi, 
nicht ger tag zu varan schlagen 1st. Bin Stuck Kulturge- 
sclnchte wind auf diesen Seiten lebendig. Wir sfind Zeugen, 
•wie der Begrift Theateirfcritik an sich sich emtwiickelt, heraus- 
kristailfeiemt, sehen die freiiheitliche Puiblizistik seit je in schari- 
stem Kamipf mit der Zensmr umd den Machten der Finsferniis 
liegen. bahnibneohend wirken fiir neue Dichitang, linden kriti- 
sche Exkurse fiber Puiblikum. Th-eaiterbetrieb, Art and Technik 
des Dramas, Werk- umd Rallenanalysen, Charafcteristifcen gros
ser Sohamspieier und Schausipielenportrats, auswartige, ins- 
besondere berlfmer Theatenberichte, Operated'token (ein selite- 
nes Spezlifiikvim iitmemhalb eimer Dramatungie) vor allem aber 
Schauspielkritiikein.. Erstaunlich die reiche Palette der Kri- 
tiker: Von August v. Kotzebue, Rudolf von Gottschalk uber 
Ernst Wichert, Theodor Kciptpsteto bis zu (dem Pfitzner-Bio- 
graphen) Erwin Knoll und Ludwig Goldstein reichend, urn nur 
einige charaikteristische Namen herausaugrejfen. Ueber dieKri- 
tiken und Auifsaitze und Ludwig Goldstein (miit dem der Heraus- 
geber ubniigeus nicht verwamdt ist). óaihnzehntelainig Feuilleton- 
redaikteur umd heute noch Kótilker der Hartonig'sohen Zeitumg, 
muss doch ein besonderes Wont gesagit wenden. Sie gehoren 
zu dem Kliiigsten und Klamsten. was die deutsche Theaterkritk 
dieses Jahnhunderts hervoinbrachte. Erstaunlioh die Treff- 
sichenheit, die richtige Etosch Stating etwa Frank Wedekind's 
gleich ta seimen Anfaingen, pracfrtvoM die bei aller Ueberlegen- 
heiit stets wohl wioli end e BinsteWung zu den Jungen, umfas- 
send die Bildung und Kultur des Stils. Nachst den Kritikein 
Ludwig Goldsteins sitehen urns die in dem Sammelbamd ent- 
hailtenen Anbeitem des Herausigebers. abgesehen von deren 
aiktueliler Bedeutumig, am nachsten. Das ist ein waches Hirn, 
umd es freut uns doppelt, wenn seiche Kbpfe in der Provimz, 
dein stets zu Unirecht fiber die Aohselm angesehenen Ostem, 
eine krittech derart bliitiziblamke Klingę fiihren. Man verzeihe 
die Abschiweifiitog. der eigentliche Sinn dieser Dramaturgie 
liegt nattirlioh auf kultumhistorischer Bbene, umso begriisens-

dieser Revolution, die Jahre 1913 bis 1915, denen der heute 
noch unvergessene Rebeiltenifiihrer Vilila den Stempel seiner 
Personfcihikeit aiufdinficfcte. Bin erstaiuoliicihes Buch! Man kann 
es kaum glauben, dass diese Manner, Villa und seine kaium 
weuiger bemerkenswerten Gegenisipieler und Parteigamger 
noch eben gelebt haben. dass diese Ereigniisse sich vor knaipip 
20 Jaihren abgespielt haben; das sind Szenen wie man sie niur 
noch in Gobimeaiu's „Remiaiissaiuce*' fiindet, umsoviel packender 
aber. als diese. als sie uns eeitlioh naiher Megen. Wir haben 
inziwisclien selbsit Eftnóges an Revotaitionen erlebt und sehr 
Vieles daruber gehort umd gelesen, aber Guzman's Sohilde- 
rungen stehen fiber dem Alien, dem Mialt und der Form nach, 
die eiińen wahreń Meisder der Gestaditunig verrat. Seibst die 
bnuitatsite Szene wird in dieser Darsiteltog ertragliich. ohne 
dass sie daibei an Lebendigikeirt und Bindrackskraift eiirtibiisste, 
noch der rudeste der Rebelilen uns menschlich nahegebnacht. 
Eiinzelnes, wie eitwa die Schiildenung der nachtlichen Fahrt 
aiuf der halbzerstorten Baihnlimie oder die Erschdessunig der 
Gefangenen bleibt dem Leser unvengesslich. R. H.

Albert Jamet: Der unbekaimte Soldat spricht.
(E. Praiger Venlag, Wien).

Bingeleitet von Heinrich Mann.
Das Kriiegsbuch eines einfiacihen franzosiischien Soldaten, 

anspruahsloser, aber daram nicht wentger etodnucsksvoH, als 
die enitsiprechenden Bucher deiutischer Verfasser, vor allem 
duroh die Verimatitlunig der nicht neuen, doch; tamer wieder 
ersdiutternden Erkennitnis von der absoliuten, bisweilen 
geradezu grotesiken Gletóhantiigkeit des kriegerisehen Betrie- 
bes bei Freund und Fetod. Was dieser franizosisehe Sold&it 
an der Fronit, in der Etappe und auf semen Urlaiubsreisen 
in die Heimat erlebt und emipfunden hat, konnrte bis in atlile 
Einzelheiiten ebenso jeder deutsche Soldat erlebt und emipton- 
den haben. Wenn er, um ein kleiirves Beispiel zu nennen, beta 
Exerzieren dichit hint er der Front daran denikt, wie wohl der 
„Nachbar" daniiber łachem wiirde, so wiiird er inzwischen Wohl 
erfahren haben. dass der Nachbar genan ebenso exenziert umd 
sich dabei genau dasselbe gedaoht hat. und iiberhaiupt haben, 
wie man hier wdeder einmal sieht, die eiigemt.1 ichen Front- 
kampfer, Offiziere umd Soldaten, auf alien Seiiten vollkom- 
men uibeireinsttamemde umd sehr gesunde Ansiiohten liber das 
gehabt, was sie mitmachen mussten. Es ist erstaunlicli, in wie 
fcurzer Ze®t das kostbaro Gut dieser gemeinsamen Gesinmiung 
verschieiudemt wurde. (Anm. fiir dem Ueberseteer: Die wort- 
liche Uebersetzung des franzosischen „Mon lieutenant" er- 
weokt in dem deutschen Leser sehr zu Unrecht den Eimdruck 
einer gewissem Fairniliaritait zwischem Offizner und Mannschaft, 
der franizosisehe Ausdiruck entspricht in Wahrheit genau unse- 
rem „Henr Leutnanit"). R. H.

Schmid-Ehlert: Blut und Frieden.
(Joachim Goldstein Verlag, Berlin).

Eine guitgemeinite. aber in Gedankemiganigan, wie Darstel- 
hing schwache pazifiistische Propagandaschrifit uibnlgens aius 
der Feder eines Polnisch-Oberschlesiers. Die Vorschilage, die 
der Verfasser im Anschluss an eine ausftthrliche, indes etwas 
chaotische Schiilderunig des iheiutiigen Stamdes der Dtage macht, 
bringen das Problem leider nicht im mimdesten seiner wiin- 
schenswentem Losumig naher. Bei aller Anerkennung also fiir 
den guten Witten von Verfasser umd Verlaig, — so geht es 
nicht. R. H.

3 Streit'chriften vom Theater.
Amnahernd gleichzeitig erschemem 3 Streitschriften um 

den Komiplex: Theater. Sie erganzen einamder auf initeres- 
sante Weise, da; sie gleichsam von 3 verschiedenen Ebenen 
aus, nicht our artlich genommen, gesehen sind und doch inein- 
ander ubergreifen. Autor, Dramaturg und Kri tik er engreifen 
das Wort. Der talentierte Draimattiker Arthur Ernst Rutra 
■men.nt seine temperamentvolle, bittere Streitschrift: Spiel am 
Abgrund (Heinrich F. S. Bachmair, Mfinohen).

Heinrich Fischer, bekanmt ate etoemaliiger Dramatong Ernst 
Josef Aufricht's am Sohiffbauerdamm lasst seimen Vortrag: 
Lngeschminkt (Jahoda & Siegel, Wien) drucken und gibt elnen 
Qiuerschnitt diurch die Situation des Theaters, dem man glaiah- 
lalte in vielen Teilen zustimmen wird.

werter. wenn, abgesehen von der Erreichunig dieses Zwecks 
unser Interesse an der lebendigen Gegenwant des Wenkes so 
stark geweckt wind. Dem Verlag gebiihrt Dank und An- 
erkennunig tor diese geistiige, niur uniter materidlen Opfern 
mbgliche Tat.

Bei dieser Gelegenheit sei eine (ebenda) erschienene Un- 
tersuchung: Der Jude in der dramatischen Gestaltung von 
Kurt Sabatzky erwahnt. Es handelt sich um eine Studie im 
Rang einer miittleren Doktorarbeit, nicht ohne Flefcs, indes 
wenig Profil vemratend. Sachlich ware etwa einzuwenden, 
dass das Dramenverzeichnis Arnold Zweig's Sendung Semaels 
und Sergeant Gnischa enthalit, dagegen nicht die im diesem 
Zuisammenhamg unerlasslichen Dramen: Abigail und Nabal, 
sowie Der Abtrunmige. Georg Kaiser's beriihmtes Drama 
heisst nicht: Von morgen bis mittag, sondern: Von Mor
gens bis Mittemachts. Nennt man Hatevy's Qper Die Judin, 
damn darf auch Weiss' Oper: Der polnische Jude nicht fehlen. 
Und das Judenquintett aus Salome? Wenn sChon Operetten 
herangezogen werden, so scilten we.niigstens die Autaren stim- 
men; Herbstmanbver stammt namlich nicht vom Walter 
Kollo, somdern von Emmerich Kalman. Dies nebenbei.

Ungleioh erfrewlicher zu lesen ist die ate Broschiire er- 
sohienene Gedemikrede: Wer war Sudermann? von Ludwig 
Goldstein (Grate und Unzer, Konigsiberg Pr.) Hier wind kri- 
tischen Verstandes und warmen Herzens die Bedeutong des 
ostipreiussi'schen Dramatikers ins rechite Licht geriiakt, und, 
ohne die Schwachen zu beschbnigen, dem nach Welterfolgen 
viel gelasterten, schiiiesslich fast vergessenen grossen Theater- 
Hexenmetetar gegeiben, was ihm zukommt.

Die 210 Jahre, unter dem Naimen: Grafe und Unzer, 100 
Jahre bestehende, mit Recht Weltnuf geniessende kbnigsber
ger Buchhandlung gibt gelegentliich ihreis Jubilaums eine Fest
schrift: Grafe und Unzer. Zwei Jahrhunderte Kbnigsberger 
Buchhandel von Dr. Kurt Forstreuter heraus. Die ausserst ge- 
schmackvoll, mit zaihilreiohen Faksamiites und Abbildungen ver- 
seheine Publikation bringt uns getreu die Gesclwchite des Hau
ses, uniter dessen Leitern wir auch den Namen Gottlieb Lebe- 
recht Hartung 1766—1799, fimden. Wer dais einzigartige Haus, 
das mit dem Namen Kant umlbsliich verkniupft ist, in 2 Jahr- 
zehiniten immer wieder besucht hat, weiss, welch ein Unter- 
nehimem es reprasentiert. Nicht nur in Deutschland hat die 
Buchhandliung an geistigem Reichtum umd aestethisohem Reiz 
niicht ihresgleiahen. Es war wohl — Hanns Heinz Ewers 
(venzeihen Sie den hainten Ausdnuck!) der behauptete, auf 
der ganzen Welt gaibe es ausser der Universitatsbuchhaindilung 
in Upsala — die wir nicht von Augenscheiii her kennen — 
keine ®weite Buchhandlunig von gteicher Bedeutong. Wir 
saihen jedenfalte auch im Ausland keine ahnlioh schbne Buch- 
handliung, wie Grafe umd Unzer* in Kbnigsberg, die zugitetich 
den bedeutendsten ostpreusstechen (Heimat-) Verlag ein- 
schliesst. Nachtraglioh unseron GKickwunsch — und auf 
Wiederseh'n! Go.

Otto Pick, dor ausgeizeichnete Knitiiker der Prager Presse, 
bemiiht sich Im das Deutsche Theater in Prag (Dr. A. Wer
ner, Prag). Der spezielle Fall des praiger Deiutschen Thea
ters hat keinesfalls nur lokale Bedeutong. Abgesehen daivon, 
dass stets etwas Allg&meto-Verbiinidliiches entstebt, wenn ein 
kluger Kopf sich mit selbst soheinbar sekund aren Amgełege®- 
herten befasst, siind hier Prbbleme eines Theaters in 2-sipra- 
chigem Gebiet amgieschmiitten und sehr klar durchleuohtet, die 
besondens auch tor Oberschlesien diiesseits und jenseits der 
Grenze (der Fall: Oberscblesi sakes Lande sth eater — -was es 
ist, und was es sein solite!) fibemaius aktuell scheinen.

Dieser kurze Hinweis auf diie durohweg unigettieiin inte- 
ressauitan 3 Schniften muss leider gentogeji.

2 Festschriften.
Das Wirtschaftsajmt der Sitadt Frankfurt am Main gab 

in enlesen Schbner Hersteltag blockbuchairtiig geheftet eine 
iltostriierte Festschrift: Deutsche Dichter zum Frankfurter 
Goethejahr 1932, mit Beitragen von Binding, Doiblin, Edschmid, 
Bulenbeng, Ricarda Huch, Norbert Jacques, Emil Ludwig, 
Heinrich und Thomas Mann, Molo, Paquet, Wilhelm Schafer. 
Schmidtbonn Ummuih, Leopold Ziegler heraus, auf die wir emp- 
fehlend hiimveisen. Gleiclizeiitig erschilen gelegenitllch der Trie- 
rer Tagung des Bundes Rheintecher Dichter eiine Festschrift: 
Rheinische Dichter in Trier. Herausgegeben von A. Vogedes 
(Pauilinus-Driuakerei, Trier). Das typographisch etwas provin- 
e-ielil ausgefaililene Heft enthalt u. a. Beitrage von Jakob Kneijp, 
Paquet, Adolf v. Hatzfeld, Heinrich Lersch, Rend Schickete, 
Binding, Norbert Jacques, Otto Rombach.

Am 15. Mai ware Arthur Schnitzler 70 Jaihire alt gewor- 
den. Aus diesem ArJlass erschien — ausser den beireits to der 
vonigen Nummer registrierten Beitragen — im Berliner Tage- 
bilatt vom gleichen Taige (iPfiingsitniummer) eine etwa 40 Jahre 
alte Novelle aus dem Nachtas: Diie Komodiambin. — Die 
Pfingstbeiilage der Neuen Freien Presse, Wien, enthielt Para- 
beln aus dem Naohlass des Dichters. In der gleichen Bei- 
lage — neben eiiinem wenig spater ebenda ersahienenen, sehr 
schonen Feuiilleten: Wiener Freiunde (Schnitzler und Hof
mannsthal) von Paul Gdraldy — Die Ismaeliter (aius dem Jo
seph-Roman) von Thomas Mann. Gesprache fiber Amerika 
von Gerhart Hauptmann, Gediichite von Hermann Hesse, Mar
cel Proust, die Vorrede zur neuen franzosischen Glavigo- 
Uebersetzung von Audrć Franęois-Poncet, in der der berliner, 
franizosisehe Botschaifter sich als gediegener Goethe-Kenner 
erweist.

Goethe und der Beruf des Schriftstellers.
Unter diesem Titel hielt Thomas Mann ta Raihmen der 

Festagung des vom Volkerbund berufenen intematóionalen 
Comiitćs fiir geistige Zusammenarbeit zu Frankfurt a. M. ate 
(to diesem Kreise bekanntlich einzjger) Vertreter Deutsch- 
lands einen Vortrag, der, sowedt uns bekanmit, basher nicht 
einmal auszugsweise in Tageszedtungen im Drunk erschien. 
Die Emeika will — nach der vor Jaihren erfolgten stommen 
Verfiitaunig der Buddenbrocks — Thomas Mann's Roman: 
Kdnigliche Holmit, ate Tonfilm drehen.

Der beste Film des Jahres.
Die Goldene Denkmunize der Londoner Faculty of Arts 

fur den hervorragendisten Film des Jahnes 1931 ist dem 
deutschen Bengarbeiiterfilm: Kameradschaft zuerkannt warden.

Im varangegangenen Jahre erhielt diese Auszeiohnung 
bekannitlich 'der ameriikfanisohe Film nach Remarque: Im We
sten nichts Nenes.

Zu wahr, um gut zu sein,
Bernard Shaw's neueste Komodie stark pazifisttechen Bim- 
sohlages gelangte an Szyfman's Teatr Polski in Warszawa zur 
europai schen Unaiufffilming.

Ein neues Stiick von Erich Ebermayer.
Erich Ebermayer und Franz Cammerlohr haben eine Ko

modie, Bares Geld beendet, die Anfang September bei Ralph 
Artur Roberts to Berlin zur Urauffiihrumg gelangt. Das, Stuck 
wurde femer bereits fiir Danzig, Leipzig, Hannover und Bre
men erwonben,

Giulietta
ist der Titel des neuen Buhnenwierkes von Franz Lehfir. Wie
ner Blatter wollen wissen, dass die Hauiptpartten ftir die Je- 
ritza und Tauber gedaoht, und die Partitor Hires kompteier-

an der Wiener Staatsoper zur Uraufffihrung gelamgen werde. 
Wie uns der Komponfet soeben personliich mitteilt, arbeiitet 
er moch Tag und Nacht an sednem neuen opus und bezeichnet 
alle Nachinichtem daruber ate verfrfiht.

Eine Theater-Forschungsreise durch Polen und Russland. 
unternimmt Bnde August fiir 3 Wochen der soeben 50 Jahre 
alt gewordene, bekannte Wedektad-Biogiraipih und ausgezeich- 
nete miiinchener Universitatsiprofeissor Dr. Arthur Kutscher 
mit seinem Theatersemtoar.
Aktuelle Wirtschaftsbuchbesprechungen Hauptblatt, Seite 1.

EINGEGANGENE BUECHER
Joachim Maass: Der Widersaoher. S. Fischer, Berlin^ 
Jules Romains: Jemand sttobt. S. Fischer, Berlin.
Thomas Mann: Goethe als Reprasentant des bfingerlichen 

Zeltalters. S. Fischer, Benito.
Hans von Hiilsen: Gerhart Hauptmann. S. Fischer, Berlin. 
M. J. Bonn: Wahnungsprojekte — und warum? S. Fischer. 
Carl Steuermann: Der Mensch auf der Flucht. S. Fischer. 
Eugen Ftecher-Baling: Volksgerichit. Ernst Rowohlt, Berlin, 
Ernest Hemingway: In unserer Zeit. Ernst Rowohlt, Berlin. 
Hans Fallada: Kleiner Mann — was dann? Ernst Rowohlt. 
Anette Kolb: Beschwendebuch. Ernst Rowohlt, Berlin. 
Else Lasker-Schiiler: Konizert. Ernst Rowohlt, Berlin, 
Wilhelm Speyer: Sommer in Italien. Ernst Rowohlt. Berlin. 
Luis Trenker: Kameraden der Berge. Ernst Rowohlt. 
Dr. H. Nager: Die Finanizen der Sowijetunion. E. Rowohlt. 
Jean-Richard Bloch: Vom Sinn unseres Jahrhiunderts. Paul 

Zsolnay, Wien.
Heinrich Mann: Das bffentliche Leben. Paul Zsolnay. 
Hermann Sinsheimer: Al Rondo. Paul Zsolnay, Wien. 
Schalom Asch: Der Gefangene Cottes. Paul Zsolnay. 
A. J. Cronin: Der Tyirainn. Paul Zsolnay, Wien.
Emil Ludwig: Gesprache mit Mussolini. Paul Zsolnay.
Karl Marx: Das Kapital (Volksausgabe). Gustav Kiepen- 

heuer, Berlin.
Otto Weininger: Geschlecht und Charakter (Volksaus

gabe). Gustav Kiepeniheuer, Berlin.
Ludwig Tiigel: Die Treue. Gustav Kicpenheuer, Berlin. 
Essad-Bey: Das weisse Russland. Gustav Kiiepemheuer. 
Ernst Glaeser: Das Gut im Blsass. Gustav Kiepenheuer. 
Hans Reimann: Quartett zu dritt. Gustav Kiepenheuer. 
Michael Arlen: Zugvbgel. R. Piper & Co., Munchen. 
Andre Maurois: Im Kreis der Familie. R. Piper & Co. 
Hans Ostwald: Berlmerisch (Was nicht im Worterbucfi 

stehit). R. Piper & Co., Munchen.
Eduard Korrodi: Annemarie Schwarzbach und
Hans Rud. Schmid: Schweiz. Ost und Slid (Was nicht ta 

Baedeker steht). R. Piper & Co., Munchen.
Friedrich Michael: Die gut empfohlene Frau. Rifitten 

& Loening, Frankfurt a. M.
Rudolf G. Binding: Moselfahrt aius Li eb e stammer. Rut- 

ten & Loening, Frankfurt a. M.
Sigrid Undset: Kristin Lavranstochter (Volksausgabe). 

Rutten & Loening, Frankfurt a. M.
Otto Wolff: Die Geschiohte des Herm Ouvrard. R. & L. 
Fritz von Unruh: Z6ro: Societats-Verlag, Frankfurt a. M. 
Deutsche Dichter zum Frankfurter Goetheijaihr 1932. Wjnt- 

scliaftsamt, Frankfurt a. M.
O. A. Palitzsch: Die Marie. Propylaen-Verlag, Berlin, 
Helene Eliat: Susanne Ohristoiaiis. Ullstein, Berlin.
A. E. Johann: Amerika — Unitergang am Ueberfluss. Ull

stein, Berlin.
Walter Hasenclever: Kultesen. Arcadia-Verlag, Berlin.
Korfiz Holm: ich — kletoigeschrieben. Albert uangen, 
Georg Britting: Lebenslauf eines dicken Mannes, der Ham

let hiess. Albert Laingen, Munchen.
D. H. Lawrence: Die gefiederte Schlange. Insel-Verlag, 
Karl Scheffler: Der neue Mensah, tasel-Verlag, Leipzig. 
Denise Leblond-Zola: Zola. Malik-Verlag. Berlin.
Ilia Ehrenburg: Spanien heute. Malik-Vertag, Berlin. 
James Joyce: Vertbannte. Rascher & Cie., Zurich. 
Henri Barbusse: Die Schiutzflehenden. Rascher & Cie. 
Hermann Broch: 1918 — Huguenau Oder die Sachlachkeit 

(Die Sohlafwanidler III.). Riheto-Verlag, Munchen.
Dr. Otto Ernst: 12 Monairchen ta Exit. Phaidon-Veriag, 

Wien.
Albert Schweitzer: Goethe-Gedienikrede. C. H. Beak, Miini. 

ahen.
Herbert Schluter: Die Riickkehr der verlorenen Tochter. 

Transmare-Verlag, Berlin.
Louis Bromfield: Olivia Pentland. Erich Reiss, Berlin. 
Richard Lewinsohn (Motus): Die Welt aus den Fugen. 

Carl Reissner, Dresden.
Hans Niekrawitz: Strophen von heut. Der Obersohlesier, 

Oppeln.
Viktor Kauder: Das Deutsohtom in Połnisch-Schlesien. 

Gunther Woliif, Plauen.
Georg Widmer: Urkundliche Beitrage zur Geschiohte des 

Gottscheeriandchens. Gunther Wolff, Plauen.
Heinrich von Bazan: Jungen am Feuer. Gunther Wolff. 
Georg Kantor: Tristan Vermaindois. Fiba-Verlag, Wien. 
Robert H. Brigg: Liebe am Kreuz. Fiiba-Verlag, Wien. 
Dr. Ernst Schertel: Der erotteche Komptex. I. Pengaman- 

Veriag, Leipzig.
Walter Schroder: Der Niirnberger Trichter. Der Wille, 

Wien.
Heinrich Schapfer: Dunkle Strophen. Richard Lanyl, Wien. 
Heinrich Fischer: Ungesohminkt. Jahoda & Siegel, Wien.
E. Kurt Fischer: Koraigsberger Hairtungsohe Dnamaitorgie. 

Hartomgische Zeitumg. Kbmigsberg.
Werner Turk: Konfektian. Agis-Veriag, Berlin.
Ludwig Renn: Russlandfahrten. Lasso-Verlag, Berlin. 
Walther Victor: General und die Frauen. Buchergilde Gu

tenberg, Berlin.
Manfred Georg: Der Fall Ivar Kreuger. Brucken-Vertag, 

Berlin.
Otto Bernhard Wendler: 3 Figuren aus einer Schiessbiude. 

E. Prager, Wien.
Andreas Zsilagyi: Demeter, der Schweinehirt. E. Prager, 
Albert Jamet: Der unibekannte Soldat sipricht E. Prager. 
Hugo Bieber: Goethe im XX. Jahrhundert. Voiksvenbamd 

der Bucherfreuinde, Benito.
Martin Buber: Konigtom Gottes. Sahoaken-Verlag. Benita. 
Dr. Alfred Bonne: Palastina. Land u. Wirtschaft. Deutsche 

Wissenischiaftl. Buohhnidlg., Leipzig.
R W. Trune: Catullus un>d Clodia. Moritz Perles, Wien. 
Michael Arlen: So liebt man to Amerika. Verlag der Zeit- 

romane, Berlin.
Robert Saudek: Pubertatsijahne im englisohen Internat. 

Pan-Verlag, Berlin.
Schmidt-Ehlert: Blut oder Friedien. J. Goldstein, Berlin. 
Heinz Grothe: Das Frontentebniis. J. Goldstein, Berlin. 
A. Vogedes: Rheinische Dichter in Trier. Paulinus-Dr.uck- 

kerei, Trier.
Werner Bitter: Die deutsche komisohe Oper der Gegeu- 

wart. Kastner & Siegel, Leipzig.

ten Qhiaraktere wegen wahrschetoJich —• als eister Lelidr — 

Otto Kibat: Diun Ping Meh II. Engelihard-Reyher, Gotha.
Der grosse Herder: Band III. Herder & Co., Freiburg.
Johann Strauss — Erich Wolfgang Korngold: Das Lied 

der Liebe (Klavierauszug). Crescendo-Verlag, Berlin.
Polnische Verlagstatigkeit. In Polen sind 1931 insgesamt 

11313 Biiched und Broschfiiren erschienen, da von 8949 in pol- 
ffijsehej Sprache und @ur 1239 beUetristtsche,


