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zur KrisenbekampfungGedanken
“Dieses Aussenhandelsprojekt wirkt durch seine 

relative Einfachheit und Logik bestechend und wiir- 
de im Falle des Gelingens begreifłicli machen, dass 
der Schópfer des Gedankens einen ahnlichen Auto- 
matismus a uch in der nationalen Wirtschaft aiuszuló- 
sen trachtet. — Die Aufgabe stellt sich parallel sei- 
nem zeitlich allerdings spateren inteniationalen 
Projekt so, dass er ais Anhanger des privatkapita- 
iistischen Systems einen Automatlsmus ausiósen 
muss, der die Production in Gang brinigt und gleich- 
zeitig eine zusatzlichc Nachfrage erzwingt, die die 
neu erzcugten Giiter aufnehmcn kann. Der Godań- 
<rre«ig:aing ist der: wie im iirternationalen Projekt der 
Import aus dem Auslande im Gegensatz zur bisheri- 
gen Gepflogenheit forcie rt wind und eben dieser 
Vorgang durch das Medium eines kurzlebigen Zah- 
lungsmittels einen verstarkten Export in das Aus
land, den Besitzer der Scheme, erzwingt; ganz so 
soil im Inland eine Zusatzproduktion, also ein Ange- 
bot an Ware und gleichzeitig Nachfrage nach Ar
beit, im Gegensatz zur jetzigen Restriktion herbei- 
gefiihrt und durch das Medium eines gleichen kurz
lebigen Zahlunigsmitteks ein Zwang :zur verstarkten 
Warennachfrage seiteins der Inhaber dieser Zah- 
lungsmittel erzeugt werden. Das heisst: wie dort Im
port mit Export, so soil liier Produktion mit Nach
frage gekoppelt werden. Beide Male nicht durch 
tzusatzliches Geld, das nur Inflation bedcuten wiir- 
de und wegen der Moglichkeit der Hontung nicht 
gezwungen ware, Nachfrage nach Gutem auszuuben. 
Vieimehr geht Milhaud von der Tatsache aus, dass 
jede Produktion nicht nur ein Warenangebot in be- 
stimmter Grosse schafft, sondern durch Vergiitung 
der geleisteten Diensite an Arbeit, Kapital. Boden 
usw. in diesen Empfangern eine Schicht von Nach- 
fragenden gleicher Wertgrosse erzeugt. Worauf es 
ankommit, ist, diese Nachfrage in ihrem ganzen Aus- 
masse wirksam werden zu lassen, well bei Fort- 
setzung des Erzeugungsprozesses dann im natiirli- 
chen Ausgleich der wirtschaftlichen Krafte da's neue 
Angebot und die neue Nachfrage sich decken mus- 
sen. Die in den Produktionsprozess eingeschalteten 
Arbeitslosen uben in ihrer Gesamtheit selbst eine 
wirksame Nachfrage aus, die die neu erzeugte Pro
duktion decken muss. — Wenn sie zur restlosen 
Ausubung der Nachfrage gezwungen werden!

Diesen Zwang sichert die Einfiihrung eines kurz- 
fristigen Zirkulationsmittels: Gutscheine, von einer 
zentralen Emissionsstelle mit einer Laufzeit von 
1—3 Monaten ausgegeben, mit Verfall ihres Wertes 
nach diesem Termin. Wenn z. B. ein Unternehmer, 
sich zu einer zusatzlichen Produktion im Werte von 
100.000 schw. Frs. entschliesst, so reprasentiert sein 
Produkt, bis cs durch den Handel zum Konsumen- 
ten gelarigt, beispielsweise einen Wert von 130.000 
schw. Frs. Fiir diesen, dem Warenmarkt zugesetz- 
ten Wertbetrag gibt der Staat auf dem genannten 
Wege einen aquivalenten Kredit von 130.000 schw. 
Frs. in Gutscheinen aus, damit aus ihm alle in der 
Produktion geleisteten Dienste der Arbeit, des Kapi- 
tals, des Bodens, der Unternehmertatigkeit, des Risi- 
kos, des Handels usw. ihre Vergiitung finden kónnen. 
Der Staat bevorschusst sozusagen dem Unterneh
mer die betreffende Erzeuigung wie auch den zuge- 
hbrigen Handel, indem er ihm zur Honorierung alter 
hiermit zusammenhangenden Leistungen und Dien-

Von Dr. Philipp Alexander Koller (Cesky Tesin)). 
(Schluss.)

ste Qutscheine iibergibt. Es wird also ein Zahlungs- 
mittel in Hóhe des Konsumentenpreises in Umlauf 
gebracht, das genau dem Warenwerte entspricht. 
Dieses schliesst fiir den Unternehmer den Produk- 
tions- und Beschaftigungszwang von Angestellten 
ein. Ausserdem ist der Handler gezwungen, seine 
Einkaufe mit diesen Gutscheinen zu bezahlen und 
ainderseits bei seinem Verkauf Gutscheine zum vol- 
len Werte in Zahlung zu nehmen.

Diejenigen Verkaufsstellcn, die die Gutscheine 
in Zahlung nehmen, werden kenntlich gemacht. Alle 
Empfanger von Vergiitungen fiir Dienste und Lei
stungen in dieser Zusatzproduktion sind durch die 
kurze Umlaufszeit gezwunigen, die gesamte Hohe 
der empfangenen Vergiitung, selbst fiber die Deckung 
des noitwendigen Lebensbedarfes hinaus, zur Aus
ubung von Nachfrage zu verwenden. Naturlich kann 
diese Nachfrage sich auf Giiter der mannifaltigsten 
Art richten, weil bei gentigend breiter Anlage der 
erteilten Kredite nach Milhaud sehr bald eine hin- 
reichend grosse und mannigfaltige Zusatzproduktion 
bestehen wird. Zunachst allerdings denkt Milhaud 
daran, die Gesamtausdehnuing der Zusatzproduktion 
planmassig nicht grosser zu gestalten als etwa bis zu 
einer 10-proz. Wiedereinschaltung von Arbeitslosen. 
—- Es soil auch keineswegs etwa der Spartrieb ein- 
gedammt werden, weil ja ohne iweiteres die Moglich- 
keit besteht, die Gutscheine zum Ankauf von Ren- 
tenpapieren, zur Eróffnung von Sparguthaben bei 
Banken und Sparkassen usw. zu verwenden. 
Schliessiich aber wird sich neben den einbezogenen 
Handlem auch die normale Produktion und insbe- 
sondere die Landwirtschaft sehr bald entschliessen, 
ihre Produkte gegen Gutscheine abzugeben, ehe sie 
evil, bei einer andauernden Depression auf die Mo
glichkeit eines Mehrabsatzes uberhaupt verzichtet. 
Dies umsomehr, als selbstvcrstandlich die Scheme 
jederzeit zur Zahlung offentlicher Abgaben usw. wie 
auch fur alle bank- und borsenmassigen Transaktio- 
nen voilwertig zu verwenden sind, bis zu ihrer un- 
gekiirzten Ruckleitung an das Ausgabeinstitut. Wich- 
tig ist, dass die Scheme auch als Grundlage fiir die 
Vergebung offentlicher Arbeiten zur Anwendung ge- 
langen kónnen. Die Kredite selbst kónnen zur Be- 
schleunigung der Ruckzahlung mit einer kleinen 
Verzinsung ausgestattet werden.

Es ist also hier nicht die Schaffung eines iso- 
lierten Produktions- and Verteilungsapparates nebeii 
dem normalen beabsichtigt, sondern ein zusatzlicher 
Guterum'lauf, der je larger je mehr mit dem norma
len verschmilzt, um nach erfolgter Belebung der 
Gesamtwirtschaft durch vblligcs Verschwinden 
seiner vorubergehenden Charakter zu erweisen. — 
Milhaud bemuht sich, dieses zusatzlicfye Zahlungs- 
mittel fur sein Notsystem in die normale Wirtschaft 
so eiiizubauen, dass deren bisheriger Ablauf in kei- 
nem Faile eine Stórung, vieimehr nur eine Belebung 
erfahrt. Zu zeigen, wellche Sicheruflgen er im Ein- 
zelnen hierfiir vorschlagt, iibersteigt die hier ge- 
setzte Aufgabe, es ware aber notwendig, einige Ge- 
sichtspunkte klarzustellen, an denen Milhaud selbst 
sehr viel gelegen ist.

Milhaud, der, wie gezeigt, kein Inflationist ist, 
wendet sich scharf gegen alle Absichten, der Krise 
durch weitere Deflation, d. h. Einschrankung des 
Geldumlaufes und damit der Kredite, Herr werden 
zu wollen. Diese Politik einer gewaltsamen Reini-

gung der Volkswirtschaften tfuhrt zu einer Schrump- 
fun.g, die nicht mehr reguliert werden kann und die 
Menschheit auf einen primitiven Zustand zuriick- 
werfen miisste. der der einmall erreichten Bevolke- 
rungsdichte und der technischen Stufe unserer Wirt
schaft nicht mehr entspricht.

Die gleiche Argumentation muss von Milhauds 
Standpunkt gegen Arbeitszeitverkurzungen oder dgl. 
eingewendet werden, weil das alles ja nur eine Neu- 
verteilung eines gleichbleibenden Volkseinkommens 
bedeutet und die Lohnquote als Ganzes unverandert 
bleibt, So dass nur scheinbar neue Lohnempfanger 
entstehen.

Ganz ebenso abzulehnen bleibt eine neue Infla
tion, die absolut ungerecht ist, weil sie ja die schwa- 
chen Schichten am soharfsten trifft. Sie zeigt auch 
den weiteren Nachteil, dass die mit ihr verbundene 
Ankurbelung der Produktion gerade auch und viel- 
leicht in erster Linie die Erzeugung von Konsum- 
gutern noch weiter aufblaht, wahrend ein durch- 
dachtes Aufbauprogramm vor alien Dingen auf die 
Belebung der Kapitalgiiter-, d. i. Produktionsmittel- 
erzeugung gerichtet sein wiirde. Schliessiich aber 
ist eine Inflation uberhaupt selten regulierbar und 
bedeutet fiir Schuldnerstaaten wie Deutschland, 
Oesterreich usw. den Ruin.

Ernst dagegen ist wohl ein Einwand zu nehmen, 
der fur die Gutscheine mit der Moglichkeit eines 
Disagios, einer Kursentwertung gegeniiber der Nor- 
malwahrung, dem bisherigen Gelde, rechnet, getreu 
dem alten Satze, dass schlechtes Geld immer das 
bessere verdrangt. Milhaud verteidigt sich demge- 
geniiber durch den Hinweis darauf, dass von einer 

' solchen, auf 10—15%' des gesamten Geldumlaufes 
beschrankten Menge nicht der gauze Umlauf ver- 
sohluckt werden konne. Gegen das Greshamsche 
Gesetz von der Verdrangung des guten Geldes 
durch das schlechte wendet Milhaud aber auch noch 
ein, dass die Qutscheine zwar durch ihre kurze Lauf
zeit in die Zirkulation gezwungen, durch die gleiche 
Eigenschaft aber auch rasch wieder aus ihr entfennt 
werden. Das gute Geld, soweit es verdrangt war, 
miisste also sehr bald wieder seinen Platz einneh- 
men. Trotzdem bleibt es zweifellos eine gewisse 
Qefahr, dass solche Giiter, die in der Normalproduk- 
tion erzeugt wurden, oder besonders-Produkte der 
konservativen und immer misstrauischen Bauernbe- 
volkerung gegen Gutscheine nur mit einem Auf- 
schlage abgegeben werden. Dies besnnders in den 
Fallen, wo sich den Erzeugern irgendeine Moglich
keit des Verkaufes gegen Normalgeld bietet, welche 
Gefahr allerdings erst bei einem WirtschaftsauD 
schwung, also bei einer Abschwachung der Krise, 
grosser werden diirfte.

Freilich ist ein gewisses Disagio auch als eine 
Form der von der Wirtschaft gewiinschten Lohn- 
reduktion zu betrachten, mit der sich die Arbeiter 
und insbesondere ihre Organisationen wohl leichter 
abfinden wurden^ als etwa mit Reduktionen, wie sie 
das deutsche Papen-Programm vorsieht. — Eine 
vollige Sicherheit gegen ein solches Disagio scheint 
aber erst dann gegeben zu sein, wenn die Ankurbe
lung resp. Kreditschópfung von Anfang an in einem 
so weitgehenden Masse alle erdenklichen Zweige 
der industriellen und der landwirtschaftlichen Pro
duktion umfasst, dass der gesamten voraussichtlich 
entstehenden neuen Nachfrage ein ausreichendes



Angebot soldier Gilter entgegensteht, die durch die I 
Krediterteilumg an ihre Erzeuger ohue Kursabschlag 
gegen Gutscheine verkauft werden miissen. Es 
miisste allso mindestens die prinzipielle Móglichkeit 
eines ges-chlosseuen Kreisiaufes fur die gesamten 
neuen Zirkulationsmittel und den mit Hirer Hilfe in 
Gang gebrachten Tgil des volkswirtschaftlichein Er- 
zeugungs- mid Verteilungsapparates gegeben sein, 
obwohl in der Praxis die Kommunikation der nor- 
malen mit der zusatziichen Produktioinss-phare ge- 
wiinscht wird.

Milhaud tragt dieser Tatsache in seinen weite- 
ren Bearbeitungen Rechnung, indem er e-ine Art von 
Kreditplan vorsieht; dieser soli vom Emissionsinsti- 
tut von Woche zu Woche aufgestellt und daniach 
uberpruft werden, ob dieses Gleichgewicht einiger- 
massen eingehailten wird; was sich dann natiirlich 
neben diesem Verhaltnis von zusatzlicher Nachfrage 
zu zusatzlicher Erzeugung auch auf das Verhaltnis 
der neuen Produktion zur alten zu beziehen hatte. — 
-Neben dieser zweifellosen Ko-nzession an planmas- 
sige Gedanken betont aber Milhaud sehr energisch 
die Rolle, die der Handel als Regulator auch dieser 
Zusatzproduktion durch Erteilung entsprechender 
Auftrage zh spielen hat. — Diese Gedanken fiihren 
zum wichtigsten Punkte, dem Verhaltnis des Mil- 
haudschen Pro-jektes zur Planwirtschaft.

Milhaud legt Wert auf die freiw-illi-ge Beteili- 
gung der Wirtschaft und der einzelnen Unter-nehmer 
an Stelle eines obrigkeitlichen Zwanges, well er die 
im kapitalistischen System enthaltenen Triebfedern' 
der privaten Initiative fur den Aufschwung verwen- 
den will. Privatwirtschaft kann eine gewisse Plan- 
massigkeit sehr wohll vertragen, wie uns die hodh- 
kapitalistische Epoche der letzten Jah-re zeigte, die 
trotz aller Eingriffe des Staates die private Initia
tive nicht zu untepbinden vermochte. Darum kann 
das obige Projekt eine gewisse Planmassigkeit bei 
der Auswahl der k-reditsuchenden Produzenten 
(nach Gesichtspunkten der volksw.irtschaftliChen 
Wiinschbarkeit), der Kredithbhe, des Umfanges im 
ganzen, des Prozentsatzes der einzuschaltenden Ar
beitslosen, des Verha'ltnisses der Kreditverteilung 
an Industrie und Landwirtschaft usw. w-ohl in Kauf 
nehmen; ein grosser Teil derartiger Gesichtspunkte 
wird offenbar vom Autor selbst bei der weiteren 
Ausarbeitung seines Projektes bereits beriicksichtigt.

In diesem Punkte giauben wir allerdings, dass 
schon de rar tige Aufgaben eine Tatigkeit der óffent- 
iichen Instanzen resp. der Sellbstverwaltungskorper 
-oder insbesondere der Berufs- und Wirtschaftsorga- 
nisationen fordem und ihnen Entscheidungen zu- 
schieben, die imstande sind, die Struktur der Wirt
schaft weitgehend zu beeinflussen. Es kann z. B. 
trotz der Finanzierung der Lagerhaltung, die ja Mil
haud e-inbezogen hatte, nicht eine unverhaltnismas- 
si-g starkę I-ngangsetzung einer einzelnen Produk
tion wie Schuhe, Textilien oder andere zugelassen 
werden; es kann aber auch nicht eine unproportio
nale Ankurbelung der Grossindustrie vor den Kloin- 
betrieben geduldet werden, trotzdem gerade diese 

. wegen ihrer Aufnahm-sfahigkeit von Arbeitslosen 
besonders in Frage zu kommen scheint. Es entsteht 
sons! evtl. eine soziale Verschiebung, die den ur- 
spriinglichen Projekt ganz abtragliche und fernlie- 
gende Wirkungen zeitigt. Es 1st auch darauf zu 
achten, dass z. B. arbeitsintensive Produktion eher 
jin Gang kommt als kapi-talsintensive; denn in der 
letzteren da-uert der Eingang des zusatziichen Kre- 

' elites, des neuen Kapitals in den Produktwert langer, 
und es bedarf eines langeren Zeitraumes, bis die 
Waretimenge in gleicher Weise vermehrt ist, wie 
der Geldumlauf. Da wir gesehen haben, dass die 
Aufrechterhaltung dieses Verhaltnisses fiir die Frage 
einer Inflation entscheidend ist, so wiirde sich bei 
Bevorzugung einer sehr kapitalsintensiven Produk
tion zumindest fiir eine Zwischenzeit die Gefahr 
einer Inflation unbedingt verstarken. Eine solche 
besteht allerdings auch gegeniiber solchen neu er- 
zeugten Giitern, die uberhaupt nicht auf den Markt 
gelangen, also nicht Ware werden. Schliesslich ist 
aber besonders wichtig das Verhaltnis, in dem eine 
Kreditschbpfung fur die Landwirfschaft sich zu einer 
solchen fiir die Industrie verhalt. Wir wissen ja, 
dass die Steilungnahme zu diesem heute in den Vor- 
dergrund geschobenen Problem der Reagrarisierung 
in vielen Staat-en, besonders Mitteleuropas, nicht nur 
fiir diese selbst, sondern fur die gauze Weltwirt- 
schaft uniibersehbarc Wichtigkeit gewonnen hat. 
Vor alien Dingen aber wird dadur-ch in vielen Staa- 
ten, je nach ihrer weltwirtschaftlichen Verflo-chten- 
heit, ihre Stellung zu dem Gedanken der Autarkic 
ibestimmt. Wenn auch die Ueberzeugung an Bahn 
gewinnt, dass Planwirtschaft absolut nicht Autarkic 
im Gefolge haben muss (vgl. z. B. E. Lederers Rede 
auf der Weltwirtschaftskonferenz, Berlin, Juni 1932), 
so ist fiir alle staatlichen Instanzen die Versuchung 
ungeheuer, die S'chwierigkeiten der eigenstaatlichen 
Wirtschafitsbeeinflussuing dadurch meister-n zu woi- 
len, dass man den Gesichtsipunk-t der Sel'bstgeniig- 
samkeit der nationalen Wirtschaft als o-berstes Ziel 
akzeptiert. So ist wirklich zu fiirchten, dass en-tge- 
gen der Absicht des Autors die regulierenden Funk- 
tionen der Kreditzentrale im Projekt Milhauds, so- 
weit wir sOlche als no-twendig ansehen miissen, von 
selbst in eine Planwirtschaft geraten, die man als 
,,planlose“ bezeichnen muss, weil sie regelios aus 
-sich heraus, evtl. aus dunklen Ein-fliissen entstanden 
ist. — Dass diese Gefahr fiir Milhauds Projekt zu

mindest nicht ganz von der Hand zu weisen ist, er- 
scheint uns nicht zufallig. Jeder kiinstliche Eingriff 
in -die Wirtschaft tragt derartige Ke-ime notwendig 
in sich. Ihre Entfaltung ist ehtscheidend. — Dass 
das in anderen Projekten, die Krise zu -bekam-pffen, 
deutli-ch beriicksichtigt wird, zeigt neben vielen Ver- 
suchen, z. B. auch E. Lederers, sehr kla-r ein Projekt 
des Amerikancrs Frank D. Graham, der von vorn- 
herein den Plancharakter auf eine-n umgrenzten Sek
tor -der Wirtschaft einschrankt, wie kurz gezeigt 
werden soil.

In seiner Studie „The Abolition of Unemploy
ment" geht F rank D. Graham davon aus, dass 
die Arbei'tslosigkeit als das Hauptsymptom der Krise 
bekampft werden muss, weil ihre Auswirkungen 
eine ganz besondere Gefahr fii-r das kapitalistische 
System darstellen, und schlagt vor, neben der nor- 
malen Produktion eine in sich ziemlich geschlossene 
Notorganisation der Erzeugung und Verteilung zu 
schaffen,, in welcher durch Arbeitslose und fiir Ar- 
beitslose produziert wird. Diese Organisation ent- 
steht als ein eigentlic-h selbsta-ndiges Gebilde, wenn 
auch unter der Kontrolle der Regierung, und wird 
den normalen Markt nicht einengen, weil in ihr Er
zeugung und Absatz systematisch und planmassig 
aufeinaiider abgestimmt sind und das Erzeugnis fast 
ausschliesslic-h gegen die Ko-nsumscheine abgesetzt 
wird, welche den Arbeitern und anderen Beschaf- 
tigten als Entgelt von der Organisation gezahlt wer
den. Dieser Konsumschein stellt einen Anteil an dem 
in der Produktion verfiigbaren Lohnfond dar und 
erhalt seinen realen Wert durch die Hohe des Ge- 
samtertragnisses in seiner Verteilung auf die Be- 
rechtigten. Es ist nach Graham zu erwa-rten, dass 
in der normalen Produktion, soweit sie si-ch dieser 
Notorganisation mit einer zusatziichen Erzeugung 
durch Einstellung von Arbeitslosen anschliesst, eine 
Senkung der Generalunkosten und somit der Preise 
fiir das Normalprodukt eintritt, was die Móglichkeit 
einer Absatzsteigerung in sich schliess-t. Denn Gra
ham geht von dem Grundsatz aus, dass jede Pro
duktion soviel Kaufkraft schaffe, wie umgekehrt 
Kaufkraft Produktion auslóst. Dieser in sich selbst 
ziemlich geschlossene und autarke Sektor innerhalb 
der Wirtschaft basiert auf einem Zirkulationsmittel, 
dessen Umlaufszeit zeitlioh begrenzt ist und dadurch 
zur raschen Verwandlung in Waren zwingt, ver- 
star-kt noch dadurch. dass der Konsumschein jede 
Woche 1% seines Ausgabewentes einbiisst, bis er 
im Kaufakt erlischt. Diese Eigenschaft verringert 
die Gefahr der Hortung so sehr, dass auch diejeni- 
gen Outer leichter einen Kaufer finden durften, die 
normalerweise schwerer absetzbar sind, weil ja ihr 
Ankauf einem Wertschwunde des Konsumscheines 
vorzuziehe-n sei. Graham erwartet als Amerikaner 
nur von der privaten Initiative das Wiederaufbluhen 
der Wirtschaft. Trotzdem aber glaubt er, dass in 
einem gewissen Masse die Wiederkehr von Krisen 
der kapitalistischen Wirtschaft unvermeidlich sei. 
Hiervon jedo-ch miisse die Notwendigkeit der Ar- 
beitslosigkeit getren-nt werden, weil diese nur auf 
einem Organisationsfehler der Wirtschaft iberuhe. 
Diese Organisation konne planmassig ohne Beein- 
trachtigung des privaten Wirtschaf-tssystems ge- 
schaffen werden und ware in einem ganz reduzier- 
ten Ausmasse auch dann beizubehalten, wenn dur-ch 
Wirtschaftsaufschwung die Notorganisation iiber- 
flussig geworden sei. Denn bei Wiederkehr einer 
Krise bilde sie den Aufnahmsap-parat fiir die Arbeits
losen. Das erschwerende Moment der Arbeitslosig- 
keit liege namlich darin, dass in jeder Depression, 
d. h. bei fallenden Preisen die Arbeiter an der Er- 
haltung des Preises ihrer Ware, der Arbeit in so 
hohem Masse interessiert sind.

Es ist sehr einleuchtend, in welchem Grade 
dieses Grahamsche Projekt fiir die Notorganisation 
einen gut durchdach-ten Wirtschafts-plan voraus- 
setzt, wenn dieser auch keineswegs Selbstzweck, 
sondern nur ein Heilmittel fiir die Gesundung der 
kapitalistischen Wirtschaft und der freien Initiative 
des Unternehmers sein soil.

Aus Raumgriinden muss hier auf die weitere 
Verfolgung dieser Gedankengange verzichtet wer
den, wie auch auf Analogien etwa des deutschen 
Paipen-Programmes, dessen Steue-rgutscheine als 
eine Kreditschopfung, aber im Gegensatz zu Milhaud 
ohne Besohaftigungszwang, ganz charakteristische 
Folgen zeiitigen.

Wenn hier fruchtbare Anregungen zur -Debatte 
der Krisenbekam-pfung gegeben sein sollten und der 
Frage nach der Notwendigkeit irgendwelcher Ein
griffe in den versagenden Automatismus gedient 
wurde, ware die Aufgabe dieses Versuches gerecht- 
fertigt.

(iCoipyrigtrt iby: Ar-dhiv fiir Sozialwissemsohaft -nuid S-o-zia-1- 
ipolitik, Tubingen).

| Geldweien und Borse
Warlthauer Bdrsennotierungen.

Devise n.
10. 7. Belgien 124,80 — 1-25,11 — 124,49; Hol

land 360,50 — 361,40 — 359,60; London 29,72 — 
29,87 ■— 29,57; New York 6,09 — 6,13 — 6,05; Paris 
35,03 — 35,00 — 35,09 — 34,91; Prag 26,53 — 26,59 
— 26,47; Schweiz 173,25 — 173,68 — 172,82; Stock
holm 153,80 — 154,5'5 — 153,05; Italien 47,55 — 
47,78 — 47,32.

1. 7. Belgien 124,85 — 125,16 — 124,54; Hol

land 360,80 — 360,85 — 361,75 — 359,95; London 
29,62 — 29,77 — 29,47; New York 6,20 — 6,24 — 
6,16; Paris 35,04 — 35,00 — 35,09 — 34,91; Schweiz 
173,10 — 173,53 — 172,67: Italien 47,55 — 47,78 — 
47,32.

12. 7. Belgien 124,80 — 125,11 — 124,49; Hol
land 361,00 — 361,90 — 361,10; London 29,71 — 
29,72 — 29,87 — 29,57; New York 6,35 — 6,39 — 
6,31: Oslo — 149,85 — 150,5-5 — 149,15; Paris 35,02
— 35,11 — 34,93: -Prag 26,54 — 26.60 — 26,48; 
Schweiz 173,15 — 173,58 — 172,72.

13. 7. Belgien 124,75 — 125,06 — 124,44; Hol
land 360,90 — 361,80 — 360,00; London 29,80 — 
29,95 — 29,65; New York 6,20 — 6,24 — 6,16; Paris 
35,01 — 35,10 — 34,92; Prag 26,53 — 26,59 — 26,47; 
Schweiz 173,25 — 173,68 — 172,82; Stockholm
153.85 — 154,60 — 153,10; Italien 47,55 — 47,78
— 47,32.

14. 7. Belgien 124,80 — 125,11 — 124,49; Hol
land 361,15 — 362,05 — 360,25; London 29,83 —>
29.85 — 29,99 — 29,69; New York 6,20 — 6,24 — 
6,16; Paris 35,03 — 35,12 — 34,94; Prag 26,54 — 
26,60 — 26,48; Schweiz 173,05 — 173,48 — 172,62; 
Italien 47,50 — 47,73 — 47,27.

17. 7. Belgien 124,85 — 125,16 — 124,54; Hol
land 361,35 — 361,20 — 362,20 — 360,40; London
29.86 — 30,01 — 29,71; New York 6,23 - 6,27 — 
6,19; Paris 35,04 — 35,13 — 34,95; Prag 26,54 — 
26,60 — 26,48; Schweiz 173,05 — 173,48 — 172,62; 
Stockholm 154,35 — 155,10 — 153,60; Italien 47,45
— 47,68 — 47,22.

Wertpapiere.
3-proz. Bauanleihe 38,50; 7-proz. Stabilisations- 

anleihe 49,50 — 50,38 — 49,88 ; 4-proz. Investitions- 
anleihe 102,50; 4-proz. staatl. Dollarpramienanleih-o 
47,00 ; 5-proz. Konversionsanleihe 44,00 ; 6-proz. 
Dollar,pramiena.nlei'he 61,50 — 62,25; 8-proz. Pfand- 
briefe der Bank Gospodarstwa Krajowego 94,00; 
8-proz. Pfandbriefę der Bank Rolny 94,00: 8-proz. 
Obligationen der Bark Gospodarstwa Kraj-owegć, 
94.000.

Bilaiu der Bank Polski.
Die Bi-lanz der Bank Polski fiir die 1. Julidgkade 

zeigt ein Anwachsen des Goldvorrates urn 819.000 
zL auf 472.700.000 zl. Der Vorrat der auslandischen 
Valuten und Devisen ist infolge des grosseren Ange- 
bots um 5,7 Mill. zl. gestiegen und betragt jetzt 
86,1 Mill. zl. Das Wechseiportefeuille ist um 18,2 
Mill. zl. auf 615,9 Mill. zl. gefallen. Die Pfalidan- 
leihen haben sich ebenfalls um 8,8 Mill. zl. auf 98,9 
Mill, vermindert. Der Stand der diskontierten Fi- 
nanzbons ist um 11,7 Mill. zl. auf 47,5 Mill. zl. ge
stiegen. Der Vorrat an polnischen Silber- und Bil- 
■lonmunzen ist um 0,6 Mill. zl. gestiegen und betragt 
jetzt 50,5 Mill. zf. Die Position *»Andere:Alktiva.“ 
um 29,3 Mill. zl. auf 164,6 Mill. zl. und die Position 
„Andere Passiya“ um 1,7 Mill. zl. auf 310,7 Mill. zl. 
gestiegen. Die sofort falligen Verbindlichkeiten sind 
um 1,3 Mill. zl. auf 152,9 Mill. zl. gestiegen. Der 
Banknotenumlauf hat sich um 17,6 Mill. zl. vermehrt 
und betragt jetzt 1.021,4 Mill. zl. Die statutarische 
Deckung ist infolge des gestiegenen Banknotenum- 
laufs und des Standes der sofort falligen Verbind- 
lichkeiten etwas niedrig'er und betragt 44 Proz. Sie 
uberschreitet daher die statutarische Norm um 
14 Proz. Der Discont- und Lombardsatz unver- 
andert.

Einfuhr/Ausfuhr/Verkehr
9 Mill. zl. Ueberschuss in der Handelsbilanz.

Die Aussenhandelsbilanz Polens und der Freien 
Stadt Danzig stellt sich nach den bisherigen Berech- 
nungen des statistischen Hauiptamtes im Juni wie 
folgt dar:

Einfuhr: 177.681 to im Werte 68.551.000 zl. 
Ausfuh-r: 956.053 to im Werte von 77.700.000 zl. Das 
Saldo betragt 9.149.000 zh Im Verglei-ch zum Mai’ 
hat sich die Ausfuhr um 3.825.000 zl., die Einfuhr um 
4.476.000 zl. erhóht.

Gestiegen ist die Ausfuhr folgender Artikel: Ba
cons um 1,6 Mill, zl., Roggen 1,4 Mill, zl., Butter 0J 
Mill, zh, Rohhaute 0,6 Mill, zl., Wurst und Schmken 
0,5 Mill. zl„ Kleidung und Konfektion 0,5 Mill, zl., 
Weizen 0,4 Mill. zl„ Hafer 0,4 Mill, zl., Borstenvieh 
0,4 Mill, zl., Baumwolle 0,4 Mill, zl., Zucker 0,5 
Mill, zl., Eisenbahinschwellen 0,4 Mill. zl. Verringert 
hat sich die Ausfuhr folgender Artikel:

Schienen, Eisen- und Stahl um 1,3 Mill, zl., Zuk- 
kerrubensamen 0,6 Mill, zh, Wollgarn 0,5 Mill. zl.. 
Rohren 0,4 Mill. zl.

Schiedsspruch in der Export-Kohlenkonvention.
Am 8. Juni hat der Departementsdirektor Peche 

seinen Schiedsspruch in der Frage der Aenderung’ 
der Ausfuhrkpnvention gefallt. Der Schiedsr-ichter1 
hat den bisherigen Ausfuhrschlussel aufrech-t erhal- 
ten und nur den fiir den franzosi-schen Markt zu 
Gunsten von Skarboferm und Robur geandert. Wei- 
ter hat er entschieden, dass die Richtpreise mit ge- 
W'Ohnlicher Stimmenmehrheit und die geltenden 
Preise mit einer Mehrhcit von 60 Proz. festgesetzt 
werden sollen.

TodlX. lepsze 
Ł pasta do obuuiia



| Ini. Markte u. Industrieen |
Neue Plane fiir die Preisfestsetzung.

Das Innenministerium hat bereits einen Gesetz- 
entwurf uber die Festsetzung der Preise fur Gegen- 
stande des ailgemeinen Gebrauchs vorbereitet. Be- 
merkenswert ist dabei bei dem Entwurf, dass die 
Bezeichiiung „Artikel des ersten Bedarfs" ersetzt 
wird durch den Ausdruck „Artikel des ailgemeinen 
Gebrauchs". wodurch die Zahl der vom Gesetz er- 
fassten Artikel bedeutend erweitert wird, umso- 
mehr, als dieser Ausdruck nach dem Gesetzentwurf 
jeden Artikel des mittelbaren Oder unmittelbaren 
Verbrauchs bezeichnet. Der Entwurf hat unter der 
Kaufmannschaft grosse Beunruhigung hervorge- 
rufen.

Kurz - Nachrichten
In der nachsten Zeit soil zwischen Polen und 

der Tschechoslowakei ein Kontingentvertrag ge- 
schlossen werden.

Vom 11. bis zum 13. Juli fand in Gdynia ehie 
Konferenz zwischen Vertretern des polnischen und 
tchechosiowakischen Verkehrsministeriums uber 
Transportfragen statt, an der auch Vertreter der 
Wirtschaftskreise beider Lander teilnahmen. Es 
warden Fragen des neuen polnisch-tschechischen 
Verbandstarifes besprochen, der wahrscheinlich im 
August in Kraft tritt.

Als Ergebnis des Besuches der danziger Regie- 
rungsvertreter in Polen werden schon in allernach- 
ster Zeit Wirtschaftsverhandlungen zwischen Polen 
and Danzig stattfinden, bei denen vor allem auch 
die Ausnutzung des danziger fiafens durch Polen 
eine Rolle spielen wird.

Die Unterkommission fiir die Angleichung der 
Produktion and Organisation der Markte auf der 
Weltwirtschaftskonferenz in London beschaftigte 
sich vom 3. bis 9. Juli mit Fragen des Holzhandels. 
Es wurde ein Beschluss gefasst. wonach die Bera- 
tungen der Kommission im Oktober wieder aufge-/ 
nommen werden sollen, urn den einzelnen Landerm 
die Priifung der Moglichkeiten fiir die Vorbereitung 
and den evtl. Abschluss von internationalen Verein- 
barungen sowie zur Zusammenstellung statistischer 
Materialien zu geben. Bemerkenswert war eine Er- 
klarung der franzbsischen Delegation, nach der die 
franzósische Regierung denjenigen Staaten Prafe- 
renzen gewahren wiirde, die sich am ein moglichst 
baldiges Inkrafttreten der internationalen Holzver- 
trage bepiuhen.

Die sowjet-russischen Handelsbehbrden beab-/ 
siohiiffen, in Polen 20().(XM) kg. gesalzenen Speck 
einzukaufen, der besonders in der Ukraine fur die 
Ernte’zeit zur Ernahrung der Bauern gebraucht wird. 
Weiterhin ist bereits von Russland eine grosse Men
ge von Garn, Wollwaren, Striimpfen, Mutzen fiir 
ungefahr 2 Mill. zl. gekauft worden. |

Am 10. Juli wurde in London der neue polnisoh- 
bsterreichische liaiidelsvertrag paraphiert. Es ist 
zu einer Einigung in fast alien Streitfragen gekom- 
men, lediglich in der Frage der Einfuhr landwirt- 
.schaftlicher Artikel, namentlich von Eiern, sowie des 
polnischen Aequivalents fiir den Export von polnij 
schem Vieh konnte eine Einigung noch nicht erzielt 
werden. Die Unterzeichnung des Vertrages wird 
nach Bereinigung dieser Streitpunkte erfolgen.

Zum ersten Mai wurde von Russland in Polen 
auf dem Gebiete der elektrotechnischen Produktion 
eine Bestellung gemacht, und zwar zur Liefenung 
von 10 grossen Elektromotoren.

Am 24. Juli soil in Basel eine neue Konferenz 
der Vertreter der Goldwahrungslander stattfinden. 
Wie der President der Bank von Holland erklart, 
besitz&n die sogenannten Goldblockstaaten ungefahr 
42 Proz. der gesamten Weltgoldvorrate. Diese 
Menge geniige, um alle Angriffe auf die Wahrung 
dieser Lander abzuwehren.

Auf einer Sitzung der Ausfuhrunterkommission 
im staatlichen Exportinstitut erfolgte die Verteilung 
der Kontingente fur Pferdc, Schaffleisch und leben- 
de Schafe nach Frankreich, sowie die Verteilung 
der Zusatzkontingente von Borstenvieh nach Wien, 
und zwar fiir die Mengen, die von den Exporteuren 
von den vorherigen Kontingent nicht iibernommen 
worden waren.

| SIciicrn/Zolic/VcrKeiirstarlic
Ann a h me der 4-proz. Pfandbriefe der Staatlichen 
Landwirtschaftsbank zur Bezahlung von Steuer- 

riickstanden.
In einem Rundschreiben des Finanzministeriums 

vom 10. Juni 1933 L. D. V. 22.617/1/33 (Dziennik 
Urz. Min. Sk. Nr. 19, Pos. 174) werden folgende Be- 
stimrnungen getroffen:

Nach Art. 5 Abs. 1 des Qesetzes vom 12. Marz 
1932 fiber die Erleichterung der Zahlung druckender 
Verbindlichkeiten, die die iandwirtschaftlichen Be- 
triebe belasten, hinterlegen Erwerber von Grundy 
stiicken aus einer Parzeilierung bei der staatlichert 
Landwirtschaftsbank alle Bargebuhren fiir die erd 
worlbenen Grundstucke.

Art. 5 Abs. 2 des Gesetzes ibestimmt, dass von 
dieseni hinterlegten Betragen die Betrage zur Dek-

AusserordentUche Vermddcnsabgabe 1933
Wann ist sie zu entrichten?

Ga. In Nr. 13/14 haben wir in langeren Aus- 
fiilirungen das Gesetz iiber die ausseroidentliche 
Vermogensabgabe behandelt. Die nunmehr 
erschienene Verordnung des Finanzministe- 
riums vom 13. Juli 1933 (Dziennik Ustaw R. P. Nr. 
53, Pos. 402) regelt die Berecbnung und Erhebung 
der ausserordentlichen Vermogensabgabe vom Jah- 
re 1935. Danach ist die Vermogensabgabe in den 
einzelnen Kontingentsgruppen wie folgt zahlbar:

a) in der ersten Kontingentsgruppe — die Halite 
bis zum 50. September 1933 einscldiesslicli. — 
die zweite Halite bis zum 15. November 1933 
einschliesslich:

b) in der H. Kontingentsgruppe — die gesamte 
Vermogensabgabe bis zum 51. August 1935 ein
schliesslich :

c) in der III. Kontingentsgruppe — die gesamte 
Vermogensabgabe bis zum 30. November 1935 
einschliesslich.
Die Entrichtung der Vermogensabgabe im Jah- 

re 1935 erfolgt auf Grund von Zahlungsbelehlen, 
die den Steuerzahlern in folgenden Fristen zu- 
gehen:

a) den Steuerzahlern der I. Kontingentsgruppe — 
bis zum 15. September 1955 einschliesslich:

b) den Steuerzahlern der II. Kontingentsgruppe
— bis zum 16. August 1935 einschliesslich:

c) den Steuerzahlern der III. Kontingentsgruppe
— bis zum 15. November 1933 einschliesslich.

Falls die Zahlungsbefehle den' Steuerzahlern 
nach Ablauf der vorgenannten Fristen zugehen, so 
ist die Vermogensabgabe innerhalb von 14 Tagen 
nach Erhalt des Zahlungsbefehls zu entrichten.

Wird die Vermogensabgabe zu den festgesetz- 
ten Fristen nicht entrichtet, so erfolgt zwangsweisę 
Einziehung.

Gegcn die Zahlungsbefehle iiber die Vermo
gensabgabe steht den Steuerzahlern das Beruiungs- 
recht nicht zu. Dagegen ziehen selbstverstandlich 
Aenderungen in der Hbhe der staatlichen Grund- 
steuer, in der Hbhe des Umsatzes, sowie in der 
Hbhe des Mietszinses sowie -wertes auf Grund 
von Entscheidungen im normalen Instanzenwege 
von amtswegen die entsprechende Aenderung def 
Vermogensabgabe nach sich.

In der Wojewodschaft Schlesien bewirkt die 
Berichtigung des J ah res - Mietszinses bezw. des 
Mietswertes. die fiir die Berechnung der Vermm 
gensabgabe in der HI. Kontingentsgruppe fur das 
J ahr 1933 festgesetzt sind, im Berufungsverlahren 
die Berichtigung der Berechnung der Vermogensab- 
gabe fiir das Jahr 1933.

Ueber die so erfolgten Abtinderungen in der 
Hbhe der Vermogensabgabe benachrichtigen die 
Finanzbehorden die Steuerzahler von amtswegen.

Rechenfehler bei der Berechnung der Vermo
gensabgabe berichtigen die Finanzbehorden von 
amtswegen oder auf Antrag des Steuerzahlers.

kuffig von Steuerverlbindlichkeiten der p arzellierten 
Grundstuckseigentumer abgezogen werden, soferrJ 
der Finanzminister nichts anderes bestimmt.

Weil die iiberrnassige Inanspruchnahme der him) 
terlegten Barbetrage durch die Abziehung aller 
ruckstandigen Steuern den Nutzen abschwachen 
wurde, der fur die Eigentiimer aus der Parzelii’erung 
sich ergibt und hemmend auf die Entschuldungsak- 
tion einwirken konnte, wird angeordnet, dass in die
sen Fallen der Entschuldungsparzellierung, in denen 
den Grunderwerbern Anleihen in 4-proz. Pfandbrie- 
fen der Staatlichen Landwirtschaftsbank gewahrt 
werden, die Finanzamter von der staatlichen Land
wirtschaftsbank nicht die Einzahlung der hinterleg
ten Betrage verlangen sollen zur Deckung von Steu- 
erruckstanden, sondern diese Riickstande auf An
trag der Beteiligten vollkommen mit den oben ge- 
nannten Briefen decken so'llen; diese Briefe sind je- 
doch nur zur Halfte der Verbindlichkeiten anzuneh- 
men, wahrend die andere Halfte gleichzei- 
tig von dem hinterlegten Barbetrag abgezogen wird, 
sofern nicht der Eigentiimer des parzellierten 
Grundstucks sie in bar entrichtet.

Auerkennung der Giiltigkeit der Handwerkerkarte 
des verstorbenen Eigentiimers einer Arbeitsstatte.

Fahrgebiihren auf den tschechoslowakischen 
Staatsbahnen fiir Personen- und Schnellzuge.

Ausland: Bulgarien 25 Proc. — Danemark 30 
Proc, fiir Gesellschaftsfahrten — Deutschland 25 
Proc. — Griechenland 50 Proc. — Italien 50 Proc. 
— Lettland 25 — 50 Proc, fiir Gruppenreisen — Li
ta uen 50 Proc. — Oesterreich 25 Proc. — Polen 55 
Proc. — Schweiz 25 Proc.—Ungarn Klasse fiir Klas- 
se _ Estland, Litauen. J ugoslavien und Rumanien 
50 proc, fiir die Riickfahrt, sowie Ermassigungen 
auf verschiedenen Schiffahrtslinien bis zu 50 Proc.

An Frachtbegiinstigungen wurden bewilligt: 
Frachtfreie Riickbeforderung der Messegiiter auf 
den csl. Bahnen, in Griechenland, Jugoslavien, 
Schweiz, Ungarn, Polen, 50 Proc-. Ermassigung fiir 
die Riickfracht in Oesterreich und Rumanien.

Die Einreise ohne Passvisum, gegen Vorweis 
der von einer csl. Vertretungsbehorde bestatigfen 
Messelegitimation und gegen Ausweis mit Reise- 
pass wurde genehmigt aus alien Landern, mit de
nen der Visumzwang noch besteht, wie: Albanien, 
Bulgarien, Griechenland. Polen, Rumanien. Russ
land, Tiirkei und Ungarn.

Nahere Informationen erteilt das Messeamt. 
Reichenberg, CSR.

In einem Rundschreiben vom 12. Juni 1933 L. 
D. V. 25.868/4/33 (Dziennik Urzędowy Min. Sk. Nr. 
19, Pos. 177) sagt das Finanzministerium, dass Ar- 
beitsstatten (Betrieb) einęs Handworkers, die nach 
dem Tode des Eigentiimers fiir Rechnung der Wit- 
we wahrend ihrer Witw'enzeit oder fiir Rechnung 
der minderjahrigen Abkommlinge fiir die Zeit ihrer 
Minderjahrigkeit auf Grund der Handwerkerkarte 
des verstorbenen Eigentiimers gefiihrt wird, bei 
der Festsetzung der staatlichen Gewerbesteuer’ 
ebenso zu behandeln sind wie die Betriebe, dereni 
Eigentiimer Handwerkerkarten besitzen, sofern die 
nach Art. 40 letzter Absatz des Gewerberechts (Dz. 
U. R. P. Nr. 53 von 1927, Pos. 468) zur Fortfiihrung 
des Handwerksbetriebes berufenen Personen (tech-1 
nische Leiter), solche Handwerkerkarten besitzen.

Ermassigung der Exporttarife fiir Holz.
In den nachsten Tagen tritt eine Ermassigung 

der Eisenbahntarife in Kraft, der auch fiir Papier- 
Holz gilt, das iiber po-lnische Hiifen ausgefuhrt wer
den soil. Bei dem Export iiber polnische Hafen be- 
tragt die Ermassigung der Eisenbahntarife 20 Proz. 
der bisher geltenden Tarifposition. Beim Export 
iiber die Greuze auf dem Landwege betragt die Er
massigung nur 10 Proz., von den Positionen der Ge- 
buhrenspalte B). Ausserdem wird eine Ermassigung 
des Eisenbahntarifs fur Dikten und Furniere, sowie 
fiir Tischler- und Bauprodukte, gebogene Mbbel u. 
dergl. eingefuhrt werden.

Messen u. Ausstellungen
Begiinstigungen zum Besuche der XIV. Reichen- 

berger Messe. (12.—18. Aug. 1933).
Der Reichenberger Messe, als Forderer der 

Produktion und des Absatzes wurden in Anerken- 
nung ihrer massgebenden Funktion zur Unterstiit- 
zung unseres Handels, durch die Regierungsbehor- 
den wiederum verschiedene Begiinstigungen ge
wahrt.

An Fahrpreisermassigungeji stehen den Aus- 
stellern und Besuchern zur Verfiigung:

Inland: 33 Proc. Ermassigung der normalen

Reichenberg, CSR.

I
 J Mit der Bezeichmmg „Honig" wird viel | 
1 Missbrauch getrieben. Welcher Honig- j 
1 freund ware"nicht schon hereingefallen! g 
g Wenn Sie Garantie haben wollen, einen g 
1 echten, hellen, aromatischen

I reined BiaicHhonlś I g zu erhalten, also weder amenkanischen, g 1 noch den sogenannten wilden, der so g H unangenehm riecht. dann fordem Sie in g 
g den einschlagigen Geschaften die Marke = 
( „Concordia mit den drei BienenV g

Henkeli
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HERAUSGEBER: FRANZ GOLDSTEIN.

Bucher-
Go. Zur iZ-ei-t, da Europa Heu er-ntet, (dessert Dulft nioht 

eben Jedem wohligefallig in die Nase steigt), urn dem Titel 
etaes Bu-cfhes vom Kaden-BandrowSki zu zitieren, -pflegten Ikarom 
ije neue- Biicher zu ersciheinen. iWeim in diesem Jahre bereits 
weit eher, demu, son-st, der QueUl der Produktwn vers-ieg-te, so 
eriibrigt sich bezuglich der Hint.eng1run.d-0 ijeder Kornmentar. 
Dennoch oder -geirade dar-uim set es enla-uibt noch ein wenig 
Naohtese zu halitem, -und einen Streifzug durch die Literatur 
dels l-eteten Buchia-hires zu uinitenneihlmen.

iBiliickiem wir .genau ein Jaihr — uniter den olbwalte-nden 
Umstaniden also eine Ewigkeit — zuriick. Da veroffen-tlichte 
Ernst Gilaeser eta ais Roman auisgewieseneis, eher einer Er- 
zahiluinig darstelłendes schimachitiges Buch: Das Gut im Eteass 
(Gustav Kie-pe.nha-uer, Berlin). Der jungę Autor ibeigibit sich 
damit aut den angestammten Boden der Rend Schickele und 
Otto Flake. Wiederum wird das nie a>n brennender Aktualrtat 
einibusseinde deutsch-fra-nizosische Problem zur Disku-s-sion ge- 
stelłt. Mit ikilarem Blidk sieht Glaeser die deutschen Zustamde, 
uimreisst er die reizvolle Mi-schung des Elsass-Lotihringisichen, 
die jeden, Grem.zlandmeniSchen doppelt bewegt. H-ineinve-r-wo- 
iben wird eine zarte Li-elbeshaindlung. Ais iGestalter ibleibt 
Glaeser ein‘wenig anaemisch, seine Figuren venmag er kaum 
durch schopferischen Odem zu beleben. die Frau 1st kaum da. 
Aber es bleilbt ein s-auberes, a-nstandiges Buch.

Von Hermann Kesten gibt es einein neuein, umfaingreichen, 
doch im belsten Stanę kurzweiligen Roman: Der S charlatan 
(ebenda). Audi dieses.1 vor dem grossen Umbruc-h veroffent- 
lichte Stiick Prosa ist ein Zeitbuch und begreift den Sektor 
Deutschland. Es gilbt die heillose Verza'hnung des irttemati-o- 
naletn Monolpolkapitals. seine verheere'nden Auswirkuingen auf 
die m-en'schl-iche Ges disc haft, iln wirtschaftli-chen, ipolitischen, 
kiulltarellen Breahungen. Gege-nsipiel’er stad 2 liunige Menschen 
u-mse-rer Tage, ahnlioh, wie in Joachim Maas* Widersacher, 
nur ungleich gegeimsta.idilicher. Ein itollier Farlbem-tonf-ilm wur- 
de hier gekurbett, mit glanz'enden Ueberiblendungen, soharf-en 
Schmitten. Kesten, der von Roman zu Roman wachst, enwei-st 
sich imlmer deutlrcher als glucklichste iMischunig Heinrich umd 
Thomas Matmach er El em ante, ohne darum eiigemer Faribuing 
zu entraten. Hat er von jenem, die Unlbelkuimtoertheit des Fa- 
bulieren-s, das zuweiien Ueberwirtkiich-e des Bl-icklfeldes, so 
bleibt dieser Vonbiild in der Ironie des Stils. lOKestens Scharla- 
■tan und dessen Voriaufer, Gluckliche Menschen, so-ll-en 
iibrigens Ibereits imi Herbst auf Polnisch vorliegen.

Ein Zeitbuch in all seiner Roiman.tik bedeutet auch Hein
rich Hauser's Noch nicht, mit dem lUmitertitel: Aufzeichnungen 
des Christian Hetarich Skeel (!S. Fischer, Berlin). Es imUitcit aim 
wie eta vertraumfieis Tagebuch. getegciirtlich wie ein G-eidicht 
in IProsa, in den .zainten Farlben Hermann Hesse's. Konlkretes 
liber dieses Buch au-sziusaigetn, 'kame schiwer au. Ganz dich- 
terisch, zirweflen begliidk-end in seiner tra-nsparenten Dichtig- 
keit, seihr naturveiibunden ohne fatalen Erdigeruch, frei von 
iBlut- und BodenOrgiasmus, ist es gespeist aus dem' Herzen 
ernes lelbendiigen Meimschen.

Max Rene Hesse, der Autor dies aulsgezeichneten Romans 
Partenau, leigt nach nahezu 4-ijahrigem Schweigen einen mehr 
als 600 enigibeidruclkte Seiten enthaltenden Roman: iMorath 
schlagt sich durch (Bruno Cassirer Verlag, Berlin) vor. Ver- 
Mtiffte der „aindere" Hesse in seinem enstaunlichen Erstling 
durch die intime Kenntnis von Reichswehr-Zustanden, sodass 
man ursprunglich geneigt war , ihir fur einen neu-d'eutsichen 
Berufsoffi'zier zu halten, so gibt er in seinem neuen Werlk ein 
derart detaftliertes Bild von iKrankenhaus- (Chirurgie-) Zu- 
standen in einer deutschen Kolonie Siidamerikas, dass man 
ihn wiederulm fiir etnen „Mieidizin-iMann" halten konnte. 
Wahrend der langetn Lektur© atmet man gteichsam Jodofonm- 
Geruch. so inten'siv 1st das Milieu fixiert. Wiederum haben 
wir es mit eiinem hochst eigenartigen Zeitbuch zu tun. Nicht 
nur, dass eine ganze Berufskategorie mit ali ihren Schatten- 
seiten und 'Misisfandeini ipackend verlebendiigt wiirde; die 
iProbleme der jungsten Gegenwart bilden die bereits deuttich 
hórbaren Unterstimmen. Dieser ausserst sachlich gehaltene 
Roman entlbehrt darum nicht des schiilernden Retees von 
Laudschaft und iMenschen. die ihim immanent sind. Und es 
ist da vor allem eine exotische Fraiuewgestalt, Haidee, fas- 
zinierendes Gefcclhopf, in all seinen Faęetten lange ii'ber die 
aussere Beschaftigung mit diesem Buch hinaius unseren Weg 
begleitend, das eine hochst bedeutsame Taientiprobe darstellt 
nicht zuletzf in seiner sprachlichen Sauberkeit, wemn es auch 
k-om'positorisch die Oekcciomie des Partenau vermissen last 
und — (eider— fast um die Halite, zumiindest urn ein Drittel, 
gekiirzt werden miiisste, zumal es neben ermiidenden Breiten 
stofflich standige Wiederholungen Ibringt. die dem Ganzen 
mitunter fast den Charakter .privater Aufzeichnungen ver- 
leihen.

Ernst von Salomon, der bereits in seinen Geachteten eine 
der ibedeutsamsten Chroniken aus der deutschen, rechtsradi- 
kalen Bewegung schuf. gibt mit seiinem neuen Buch: Die 
Stadt (Ernst Rowohlt, Berlin) eine mittelbare Fortśetzung. 
Jiingste Veirgangenheit wird hier bannend aufgefangen, Land- 
volkibewegunig. Schwarze Front. Salomon 1st ausserster, 
rechter Fliigelmann, der ihn, praktisch, wie Jdeologisch. was 
bereits gelegentfch seines ersten Buches hier bemerkt wurde, 
zwamgslanfig mit dem Kommunismus eng in Beruhrunig ibringt. 
Salomon list es bitterernst um seine Sacha, er leibt und ge- 
stalitet aus hejssem Herzen. Auch wenn man dem Streben 
Salomons •politisch diametral entgegen gerichtet ist, 
wird man ihim Ernst und Lauiterikeit der Gesinnung nicht ab- 
sprechen 'konuen, die leidenischaftliche Be.mubung sipiiren, 

.wie andenseits der Autor selbst inneirilich mit dem 'polita'schen 
Wiidersacther ehrlich ringt, ihm gerecht zu werden versucht. 
Dazu Verfilgf Salomon, wife weniige seines Lagers, ii’ber eine 
Meiisterschaft der Darstellung, eine Beherrschung der 
deutschen Sprache, die das Lesen seiner Bucher, die man ver- 
schlingt zu einem nicht aililltagfchen Erlebnis werden lassen.

Amolt Bronnen, der glei'dh dem lihm weltanschaul ch 
mahestehend'en Salomon lange schwieg, gibt .seinem jungsten 
Buch den zeitabgewandten Titel': Erinnerung an eine Liebe 
(ebenda). Er kcntiraipunktiert hier mit bemerkenswertem Ge- 
schidk die hefliigelnde Begegnung mit einem iberitaer Madchen 
in den iDoHomiten mit seinem eiigenen Emleben alls osterreichi- 
soher Offizier wahrend des 'Weitkrieges auf dem. gleichen 
Schauiplatz. Das geschiieht aiusserst. anschiauilich und lebendig
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ibei aller Verhalitenheit. Umd es ware ein Buch, zu dem man, 
aibgesehen von bereits bekaranten, stilfetiischeu Bronnen- 
matzohen, eta rumdes Ja sagen konnte, ware vom Autor nicht 
ganz oberflachlich und lunortgainisch kaum als .eohit empfunde- 
nes Ressentiment gege-n /benlitaer „Asphalt" - Bourgoisie abige- 
laden. Der Angriff ihatte weit rasanter, atzender ausfallen 
diirfen, dann hatte sich vieill leichter to auch dazu sagen 
lassen. Aber so stefifcragendproletairienhaft, mit deutlich spiir- 
barer Absicht, nicht anzuedken, das ist denni d'och etwas zu 
diinn.

Von dem sehr jumigen Walther Seidel liegtein Roman: 
Romeo im Fegefeuer vor (Enich Reiss, Berlin). Nach dem 
Erstliimg: Auastaise und das Untier Richard Wagner, ein be- 
achitlicher Fortsohritt. Es ist eta JGeinstadt-Pubertatsiroman 
aus der osterreichischein. Oder ridhtiiger wohl deutsch-tsche- 
chischen Provinz. Von Wirtschaftsikiriise wird hier wenig 
spiirbar, wire ibezeichneinderweise .in fast alien Buchenn dieser 
Provenienz, die darum auch eher um die Jahrhunderwende 
eintstanden anmutem. Aber e's stad doch mit igewi'ssein An
sa tzen von Humor em Weiltbild umd erne Generationsschicht 
hier aibgetastert, echtes Emlpfindem Gestalt geworden, soda-ss 
dieses Buch entschieden mehr, al's ein guiter Unterteltungs- 
roman werden Hess.

Resitlosem Gelingen begegneri wir in dem Roman: Un- 
bequeme Liebe von Walter Cisek (Gelbr. Enoch, Hamburg). 
Der (jumge iDeutsch-Rumane erregte 'seiner Zeit berechtigtes 
Aufsehen miit se.taem ersten Novell'en-Buch: Die Tartarin. Was 
er in seinem .zwteitem opus herausstelllt, das hat meisterllichc 
Ziige. Es ist rumaraiisch-śiidisches iProvinzmitteu', von einer 
prallen Geladenheit, vitalen Rundheit, die fast uimwirft durch 
ibre satirische Farlbung und Bandigung des Wortes. Diese 
ironii'sche Note verrat unverkeinnbar die Schulunig dutch Tho
mas Manin. Ein Buch, an delm man sich delektiert in seiner 
geniaien Verschilamlptheit, Synohroniisierung des adaequaten 
Stoffes. *

Beste Schniitzler-Tradiition weist wiederum die falschiich 
ate Romain, firmierte Novelle: Ein Staatsmann strauchelt von 
Heinrich Eduard Jacob (Paul Zsofaay, Wien). Es ist eta Noctuir- 
no, ahnlich Leutnant Gustl. Dfese merkwiirdiiige Begebenheit ei
ner Nlacht, die zugleich eine Sellbstbegegnun®, Biianz etaes Le- 
hens, bedeutet, ist eine fein-ikomiturierte Charakterstudie mit 
sicher gesetzten ScMaglichtenn zeitigenossischer, politischer 
Zustainde in Oestenreich, mlit Slpannunig geladem, dutch ver- 
sohinlichen Ausklang sehr unzeitgamass .en.tsipanne.nd.

iWahrhaft emtzuckend der neue, kleine Roman: Jo und 
der Herr zu Pferde von Alexander Lernet-Hojenia (Gustav 
Kieipe.nheuer, Berlin), Nach der ‘Genii' ’ge®luokteii, allżli- :hbden- 
kenlo's hinigeworfenen Drzahlunig Ljulbas Zobel, gibt es hier 
ein Kabinettstucik, dass dem Abenteuer eines u’uinigen Herrn in 
Polen zumindest ebenbiirtrg geriet. Kein Wort liber die glan- 
zende Fabel. Das ust wieder derart virtuos, von cihevalresikem 
Oharme, einer solchem Grande'zza und Laulslhubenhaftigkeit zu
gleich, dass man fiir diese Lernet-Klasse etae b esonde re Vitri- 
ne in seiner Bibliiothek (gilt dieser Beg riff uberhaupt noch?) 
anlegen mochte.

Die jungę Sdhweizerta Aninemairie Schwarzenbach be- 
titelt :ihr 'jiingstes Kind; schldcht: Lyrische Novelle. Jack von 
Repipert-Bismarcik hat dafiir iibrigens (bei Ernst Rowohlt, 
Berlin) einen zaulberhaft schwerelosen Einband gezeichnet. 
Wir tufn hier Einblicik in das Tagebuch eines sehr jumigen, 
haltlosen Mensohen, der einer Disease ads iMiarlenens Ge- 
schlecht -rettuingsilos verfailen scheint. Das 1st allies ganz zart 
gesetzt, von einer tiefein. Melancholie, in aMer Blasse, d;ie dem 
dairgestelilten Figuren entisipricht, von bewegeind'er Wirkumg. Ein 
deii't'li'cher Fortischri.tt nach: Freunde um. Bernhard.

Und nun wenden wir urns dem ausgesprochenen Sommer- 
Buch zu, eineitn Tyip, den Kurt TuichoHsiky durch seta unver- 
gessenens Vorkiriegs-Rlheiinsber'g geschaffen, und d'|r se.it 
Schloss Grips'hoilm Mode geworden ist.

Auf schweizer Boden ibegeiben wir unis, wie der Titel be- 
sagt, mit: 9 in Ascona von Ursula v. Wiese und Werner Jo
hannes Guggenheim (Orel! Fiisslii, Zurich). Es ist eine deutsche 
Tanizgruipipe von 7 Madchen, ihrer iMeisterta und dem dazu- 
gehorigen, mimteren Knaben Rico, die in Ascona, dem tessiner 
Hiddeuisoe, the Unwesen treib.t, und wo nach Gefiiblsverwir- 
rungen jeder das Seine ftadet. Dazwiischen wird mit Albers 
gefillmt und manch Schaberinalk getriebein und auch Schmidt- 
.bonm, sowie der Dr. Max Pulliver, alias Sallipeter, sind dalbei. 
Ein ansipruchsloses, heiteres Buch, auf das hier gern hinge- 
wiese’ii. wird.

In der Schweiz finden sich fenner Felix und Felicia, die 
juin'gen Heldein. der gleichnamiigein Sommergeschicihte von Karl 
Bottner (innerhallb der neuen, woMferlen, S. Fisc'her-Bucherei, 
dcren erste 6 Bande neb en Novitaten eine Neiuaiuflage von 
Thomas Mann's Tomio Kroger mit den schonen Dlustrationen 
vom E. M. Simon brachten). Ein reizendes, ebenso an- 
sprechendes, wie 'ansipruchsloses Biichlein, dessen umerreich- 
tes Vorbild, eben Kurt Tuicholsky, indes gar- zu deutlich hin- 
durchsichiliert.

Einfach zum IKlissen sind dagegen die Andorranischen 
Abenteuer der ingolstadtischen Marieluise Fleisser (Gustav 
Kiepenhaiuer, Berlin), die die Autorin mit ihrem. Freunde 
Draws (genau. la-ut Zueiignung: Hellmut Draws-Tychsen) auf 
miannigfachein Fahrten durch Schwedem, Sjpanien, Aridorra, 
Penpignan erlebte. (Ach, wer das doch — wieder — konnte, 
nur ein eimziiges...) Wie uiibamdig 1 eben shun grig, naturlich ist 
dies gebildet, wie anmutig, voller Grazie und Esiprit, Marie- 
luise! Dass es so etwas noch gab, wieder gabe...

Von der gH-eichen Art ist das, jiingste Somimerbudh, Wolf 
Zucker's Empfindsame WoChenendreise. Erschienen -— Juni 
1'933. (S. Fischer, Berlin). Man1 traut seinen Augn kaum... 
Glei'dh dem lange vorausgegamgenen Un-Baedeker: London. 
Liebe ®u ein.er Stadt, spielt diese sommerliche weekeindparty 
■in England, nachst London. Das Unwagbare .dieses zucker- 
siissen Buchleins liegt in dem Unau'siges.prochene.n. Denn das 
S'chon’ste an der Gescihichte, dass sich eigentlich so ignit, wie 
igarnich.ts darim begibt, sie keine .Pointe hat. Aber wie ist das 
erzahlt, wie ibehutsam, in Pastel!tonein1. wie iromantisch, — 
ironisch; igleich Luftiballoms erheben sich daraus die kieinen 
Erzahtangen der Ausfliugspartner, dass das Herz im Leite im 
gleichen. Rhythmas imiithliipft.

.Auf die sen Bummel durch das schreibende Deutschland

folge, da wir schpn auf Samimersipritztouren begriffen stad, 
ein ikleiner Abstecher in das weitere, darum uns ketaeswegs 
ferner liegecide Ausland (ein ikleiner Vorschuss auf die Seelig- 
kei't!)

Das iheute kaum' -noch ins Deutsche iibersetzte Frankreich 
steuert dazu den letz'ten Julien Green: Treibgut, bei (Gustav 
Kiepenheuer, Berlin).

Es ist der erste uniter 4 brsher von diesem jungen, in 
Amerilka geiborenen, doch seat friihester Kindheit in Frank
reich lebenden SchriftsteiMer vorl'iegenden Romanen, der 
-nicht in der Provinz, sondern in der Metropole, Paris, sipielt 
u. alle'in darum micht diese hoffnungSlos verzweifelte Atmosipha- 
re -ausstromt. Die Kulissen stad banter, welter. -2 Schwesterin, 
.unlbeimitteit, deren alterer es igelang, die vom. ihr behirtete jtin- 
gere, an einen sehr reiohen, dummen, michts, als einen Beau 
bedeutenden Mann zu verheiraten, und die nun zu Drift un-teir 
einem Da-dhe leben. Wahrend die ju-nge Gatti-n, ohne von 
i-hrem Mann ausser-finanziellen Debranch zu miachen, einen 
armen Freund .hat, ver.zehrt sich die altere in hotffnungsloser. 
uneingestandener, in Ja-hren nicht endender Leidenschaft zu 
tarem Schwaiger. Dies der ganze Tatbestand. Nahezu ver- 
gleichll-os, -wie diese albgek'larteste, ubrige-n-s vom Friederich 
-Biuirschell ausgezeichnet iiibertragene Arbeit Greens ge- 
wach'seri 1st. Man hat den Eindruck, einem ganz zeitlosen 
Kunstwerk gegeniiber zu stehen, wie es seit Flaubert kaum 
dagewesen ist. Im jumigen F-rangreich hat es lediglich 
Francois Mauriac-s Einoide der Liebe zum Gegem-stuc'k.

Nachtflug firmlert ein Buch des von Hans Rersiger au-s- 
igezeichnet erstmalig ins Deutsche ubertragenen. jumgen Fra:i- 
zosem Ahtoine de Saint-Exupery (S. Fischer, Berlin). Dieses 
■m.it dem. Prix Femina geikronte Werk erschetat unter dem 
Protektorat des seltsamerweise einleitendein Andre Gide. 
(Ueber desseni Steliung zum. neuen Russland .berichtete kiirz- 
■I'icih Klaus Mann — Paris in der Neuen iWeltibiihne, Prag). 
Es ist die (Selbst-) Heroisierung des Postfliegers. Die 
Darsteliumig des -sudamerikanischen Ozeanfluges der 3 
Piloten ist von malkeiloser Reinheit, der traigischen Grosse 
nicht entbetaend, ideologisch .j-edoch derart „tecihinokratisch”, 
uinhuiman. und danumi fast lunfranzosisch, eher faszistisch, 
-dass sich uiniser gauzes Gefiihl -dagegen aufbaum-t. — Erich 
Ebermayer 'hat dieses We-r'k iibrigens soebem deutsch drama- 
tisiert.

Aus U. S. A. liegt u. a. ein -Roman: 24 S'tunden von Louis 
Broimfield (Erich Reiss, Berlin) vor. Nach der iiiberaus kiul- 
ti-vierten Olivia Pentland bedeutet dieses Werk desAutors erne 
leichte Enttauschunig. Handwerklich ko'mmt es unverkenn- 
bar von John Dos iPassos her, in seiner Ueberblendungstech- 
ni.k — um deretwil'lein es in erster Linie wold auch bereits 
in Hollywood unseres Wt-ssens verfilmt wurde — nicht zu- 
letzt , in .se-ta-er -Mauiqr, in Form gebundej-tp-r Schicksale eta 
Stiidk New York, lupiper ten: gainigs’ters,'auiflkiinwen „„ ia5;,cri. 
Nur ist Bromfields Fuhrung ungleich pirimitiver, deu-tPch ans 
zweiter Hand, daher auch die wiederum fast schnitzlerische 
Zusammeinb-a’llung auf den knaipipem Zeitra.um von 24 Stunden, 
hauip'tsachlich einer iNaCht, ziemlicih gewailtsam. Doch als 
spamnender Uniterhailtungsr-oiman kriminellen Einsch-1 ages ge- 
wertet, hat das Buch unbedingt uberdu-rchschnittlicJi-e Quali- 
taten.

Umtenh-altende, leichte Kost b-ikiet schliesslich Geoffrey 
Moss' Riviera-Romain: Ar-mer, kleiner Bosco (Ullstein, Ber
lin), g'leichsam ein Gegenstuck zu G. B. Stern's Allzu nettem 
-Madchen, worauf der Bosco-Autor ubriigens ikoketterweise in 
seinem. Ro,man sebs-t amzuslpielen scheint. Darum ikonnte sein 
Roman auch: Ein aililzu netteis boycie, annon.cieren, am eine 
Pragunig Mechthild Lichnows-kys zu gebrauchen. Es ist die 
heiter-ruh-remde story eines armen Oxford-Studenten, der 
unter fatsohen. Vorspiegel-umgen von einem SChwindeUKon- 
sortiulm- an die Cote d'Azur gelockt wird, um da einen zu- 
nachst kaum in -Rud-imenten vorha-ndenen Go-lfplatz zu be- 
treuen. Schnell sinkt der wenig gefestigte Junge auf das 
Niveau eines Gigolos herab. Aber mehr sei von dieser wett- 
ibewegendein. Handlung nicht verratein. Es gibt jedenfalls einen 
somimierlich leicht gemixten dri-n'k. — Auf WiederUesen...

Jah-rbuch deutscher Biblloiphilen und Liiteraiturfreunde.
Als Jah.rgang XV1II/X1X (193.2/33), mit 19 Bildwiederga- 

ben, herausgegeben von Hans Feigl. erschetat, muinmehr in 
den Verlag Pauli .Zsolnay, Wie*, ubergeigangen, dieses Hand- 
buch fiir 'jeden Biiobernarrein. CAnachronismus?). Neben Fach- 
beitragen von u. a. Kari W-olfskehl -und Erich Lichtenstein, 
ostcrreich-ischer Lyrik (Max Mell. Jakob Haringer. Erika 
Mitterer) enthalt der stanke Band eine anmahernd 100 Seiten 
eng ibedriuiclkte Biicherschaiu. von der vor allem- der klluge Bei- 
tr-aig Otto Ziarek-s uber Roman-e 1932 fesseilt. Das Schons-te be
deutet ijedoch Schnitzlers unveroffentlichte Nadhlass-Phanta- 
sie: Frii-hlings-iNacht im Seziersaal (1880), den wichtigsten 
und dankenswertesten Beitraig die fast 30 Seiten umfassende, 
systematische Bibliographic der Werke Arthur Schnitzlers. 
zusammengesiteMt vo-n Otto P. Schta-nerer New York-, die iibri- 
gens auch auf eine unveroffentliche Studie: The Reception of 
Arthur Schnitzler i-n the United States vo-n Beatrice Schriimm 
(Colomlbia Umiversitat New York, 1931) verweist.

Als Au'sldang der Feler von Gerhart Hauptmann's 70. 
Geburtstag -hatte Thomas Maron bei der Hauiptmann-Ehrung 
im Miinchner National-Theater eine An-Siprache -gehałten, die 
ilm lUnterhal-tungsiblatt der Vossischen Zeitang vom — 15.12. 32 
a-bigcdruckt war. Liegt dieses Datum auch reichlich zuriick, so 
■scheint irons die Anspra-che kos-tbar gen-ug. um -heute. da sie 
uihs sehr verspatet vor Augen kaim, hier zitiert zu werden.

Shakespeare's Sonette, i-n deutscher Nachdichtung von 
Karl Kraus, erschienen komiplett ails Buch im Verlag Die 
Fackel. Wien.

Die 7 Todsunden, ein neiuies Tanzsipiiel von Bert Brecht 
undKuirt Weill unter -Leitumg von M. d'Abravanel mit Tilly 
Losch un-d Lotte Lenja hatte bei' der Urauffiihirung in Paris und1 
-anschliesisend1 in Londbn stiirmaschem Erfotlig.

Canossa, Legende und Leben Heinrich IV. von Erich 
Ebermayer und Milan Fii-st, wurde vom Leiipziger Schausipiel- 
haus zur reic-hsdeutschen Urauffti'hrung erwonben, die gl-eich- 
zeitiig am Deutschen Volikstheater, Wien, stattfinden wird.

Andreas Strug erh.ielt den von der Stadt Lodz gestifteten 
Romiampre-is b.t Hohe von 10.000 Z’l. fiir seinen Kriegsroman: 
Gelbkreuz.


