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Polens Aussenhandel im April
Von Dr. Hermann Steinert.

Der Riickgang des Gesamtumsatzes.
Auch fur den April 1930 kann man dank der leb- 

haften Getreideausfuhr mit der polnischen Handels- 
bilanz noch zufrieden sein, wenn auch festgestellt wer- 
den muss, dass sich der Gesamtumsatz des Aussenhan- 
dels ganz erheblich vermindert hat, eine Folgę der all- 
gemeinen ungunstigen Wirtschaftshge. Die Ein-fuhr des 
April ist mit 179.4 Mill. Zt. schon urn 15^ Mili, kleiner 
ais im Vormonat, aber nicht viel mehr ais halb so 
gross ais im April des Vorjahres, wo die 
Einfuhr 321 Mill, betrug. Trotzdem im Vorjahr durch 
die Vereisung der Ostsee der Handelsumsatz schon 
besonders klein war, ist die Einfuhr der ersten 4 Mo- 
nate von 1930 um beinahe 50% kleiner ais 1929, ein 
erschreckendes Bild der verminderten Kaufkraft. Ge- 
gęniiber. dieser Tatsache ist die Besserung der llau- 
delsbilanz natiirlich ganz belanglos. Die Ausfuhr des 
April stellt sich diesmal auf 208,9 Mili. ZE, ist dami-t 
um 12 Mili, kleiner ais im Marz und auch um 5'A Mili. 
ZL kleiner ais im April des Vorjahresu Fiir die ersten 
4 Monate erreicht die Gesamtausfuhr diesmal 866,7 
Mill., fiber 100 Mill, mehr ais i. V.. was aber fast aus
schliesslich die Folgę der vorjahrigen Eissperre ist, die 
damals fiir einige Wlochen die Ausfuhr von Holz, Koh- 
len und Getreide auf dem Seeweg unterband. Diesmal 
gab es keine Eissperre und deshalb ist die Ausfuhr 
etwas grosser.

Von dem Einfuhrrfickgang werden jetzt alimahlich 
auch fast alle Nahrungs- und Genussmittel betroffen. 
Die Gesamteinfuhr dieser Gruppe betragt im April nur
29.6 Mili, gegen 47 Mili, im April 1929, wobei nicht nur 
die Einfuhr von Getreide und Mehl, sondern auch die 
von Kaffee. Tee, Kakao* Pruchten, Heringen 
Speisefetten, Tabak und Wein betroffen ist.

Die Heringseinfuhr war nur etwa halb so gross 
wie i. V., die Speisefetteinfuhr ist sogar auf ein Drittel 
gesunken, die Weineinfuhr hat um 40 Proz. abgenom- 
men, die Kaffee- usw. -Einfuhr ebenfalls um 40 Proz. 
Verhaltnismassig wenig abgenommen hat mit 17,9 Mili. 
Zl. die Einfuhr von Hauten, Leder und Erzeugnissen 
daraus. Die Einfuhr von Pflanzen und Samereien war 
nur halb so gross wie im Vorjahre. die Einfuhr von 
Baustoffen ist ebenfalls auf die Halfte gesunken, die 
Einfuhr von Erzen ist mit 6,2 Mill. Zl. nicht viel mehr 
ais halb so gross ais 1929, die Kautschukeinfuhr hat 
sich mit 2,9 Mill, stark vermindert. die Einfuhr von 
unorganischen Chemikalien (Dfingemitteln) erreicht mit 
8 Mill. Zf. noch nicht einmal ein Drittel der vorjahri
gen, die Einfuhr von organischen Chemikalien (techni- 
schen Oden) ist mit 10.6 Mill, um .30 Proz. kleiner usw. 
Ganz besonders scharf tritt die Konjunkturverschlech- 
teru-ng darin zutage. dass die Einfuhr von' Metallen und 
Metallwaren von 27,4 Mill, im April 1929 auf 13.7 Mill, 
im April 1930 gesunken ist, wobei sich besonders die 
Einfuhr von Schrott und von Kupferwaren verminderte. 
Erschreckend ist der Einfuhrrfickgang 
bei Maschinen und Apparaten, die ja haupt- 
sachkch Produktionsmittel sind; diese Einfuhr sank 
von 30,3 Mill, im vorigen April auf diesmal nur 10,8 
Mill. ZL. wobei sich der Riickgang hauptsachlich auf 
Motoren und Maschinen fiir die Metali-, Textilindustric 
und landwirtschaftliche Maschinen erstreckt. Auch die 
Einfuhr von elektrotechnischen Waren ist von 8,6 auf
6.6 Mill. Zl. gesunken, die von Fahrzeugen erreichte 
mit 6,2 Mill. ZL nur die Halfte des vorigen April. Auch 
die Einfuhr von Papier und Papierwaren ist auf die 
Halfte zuruckgegangen. In der Textilgruppe sank die 
Gesamteinfuhr von 79.3 Mill. ZL im April 1929 auf 39,5 
im April 1930. wobei sich die Einfuhr von Rohmate- 
rial von 53.7 auf 21.1 Mill., die von Garnen von 11,3 
auf 6,6 Mill, verminderte, wahrend die von Fertigv. a

ren mit 11,8 Mill, nur um 20 Proz. zurfickging. Diese 
Verhaltnisse kennzeichnen deutlich die verminderte 
Produktion der Te x ti 1 i nd u strie.

Auch bei der Ausfuhr zeigen sich hier und da 
empfindliche Riickgange, die nur durch die grosse 
landwirtschaftliche Ausfuhr ausgeglichen werden. Die 
Ausfuhr von Getreide erreichte mit 85.200 t. fiir 19,7 
Mill. ZL einen Hohepunkt. Auch die von Hiilsenfriich- 
ten war ziemlich lebhaft. Bedeutende Fontschritte hat 
die Zuckerausfuhr aufzuweisen. die in den ersten 4 Mo- 
naten von 1930 mit 65 Mill. ZL doppelt so gross ist 
wie 1929, wahrend die Ausfuhr des April mit 13,3 Mill. 
ZL sich wertmassig beinahe, mengenmassig sogar reich- 
lich verdoppelt hat. Auch die Fleischaitsfu.hr ist mit 
11,3 Mill. ZL fast doppelt so gross wie im Vorjahre, 
■: nch die Ausfuhr von Molkereierzeugnissen 1st mit 17,8 
Mill, noch um 10 Proz. gestiegen. Die Ausfuhr von le- 
benden Tieren hat sich allerdings mit 11,2 Mill, be- 
deutend vermindert. Die Holzausfuhr entwiokelt sich 
weiter selir ungiinstig. Sie erreichte im April nur 26.8 
Mill. Zl, gegen 36,1 irn Vorjahre! Auch die Ausfuhr, 
von Pflanzen und Samereien bleibt mit 7 Mill. ZL hin- 
ter dem April zurfick. Die gleiche Erscheinung sehen 
wir bei Kohlen mit 23,8 Mill, gegen 29,2 Mill, im April 
1929, bei Erdoelerzeugnissen mit 4,1 Mill, gegen 5,3 
i V., wahrend sich die Ausfuhr von Gummiwaren und 
die von kunstlichen Dfingemitteln vergrbssert haben. 
Die Ausfuhr von Metallen und Metallwaren, die in den 
ersten Monaten von 1929 zunahrn. zeigt im April mit 
27,7 Mill. ZL einen Ruckgang sowohl gegen den Marz 
wie gegen den April 1930; hauptsachlich entfallt der 
Ruckgang auf Zink. Die Ausfuhr von Textilien hat sich 
mit 16,4 Mill, gut behauptet, indem sie den Umfang 
des Marz erreichte und nur wenig kleiner war als im 
April des Vorjahres. Dabei ist die Ausfuhr von Garnen 
gestiegen, die von Fertigwaren nur wenig zuruckge
gangen. Recht gunstig entwickelt hat sich die Aus
fuhr von Seidengeweben.

Das Gesamtbild des polnischen Atissenhandels ist 
also wenig erfreulich. Die Einfuhr zeigt fast fiir samt- 
liche Waren, und zwar sowohl fiir Produktionsmittel 
wie fiir Rohstoffe und Verbrauchswaren einen empfind- 
lichen Riickgang, auch die Ausfuhr ist auf vielen Ge- 
bieten zuriickgegnngen und zeigt nur in landwirtschaft- 
Erzeugnissen und in Textilien eine Besserung. Im gan- 
zen aber ist das Bild sowohl gegen die ersten Monate 
von 1930 wie gegen den April 1929 schlechter gewor- 
den.

Schwache pofaische Holzausfuhr im April.
Nach einer kleinen Belebung im Februar und Marz 

ist die polnische Holzausfuhr im April wieder zuruck
gegangen. Sie ist um ungefahr 30 Proz. kleiner als im 
April des Vorjahres, wobei sich gegen das Vorjahr be
sonders die Ausfuhr von Papjerholz und Rundholz ver
mindert hat. wahrend die Schnittholzausfuhr etwas we- 
niger zuruckgegangen ist. Die Gesamtausfuhr des April 
1930 betragt nur 205.100 t im Wert von 26.8 Mill. ZL, 
wahrend sie im Marz 236.900 t fiir 29.2 Mill, und im 
April des Vorjahres 274.700 t fiir 36,1 Mill. ZL erreichte. 
War im ersten Vierteljahr 1930 die Gesamtausfuhr so
gar etwas grosser als im Vorjahre (was nur eine Folge 
der vorjahrigen Eissperre ist). so ist fiir die ersten 4 
Monate schon wieder ein Riickgang festzustellen. Der 
tatsachliche Absatz ist wieder erheb
lich ger in ger als im Vorjahre, nurdass 
damals infolge der Eissperre im Marz fast nichts auf 
dem Seeweg ausgefiihrt werden konnte. Die Papier- 
holzausfuhr des April kam diesmal nur auf-39.600 t, eine 
so geringe Menge, wie seit einer Reihe von Jahren 
nicht mehr; im Marz wurden noch 57.300 t rusgafuhrt. 
im April des Vorjahres 53.000. Die Ausfuhr von Qru- 

benholz ist diesmal mit 19.552 t gegen 23.600 im Marz 
sehr schwach. An Rundholz und Klbtzen wurden nur 
35.300 t im Wert von 3,58 Mill. ZL ausgefiihrt gegen 
39.900 im Marz und 62.400 t fiir 6,3 Mill, im April 1929. 
Wahrend fiir die ersten 4 Monate 1930 die Ausfuhr von 
unbearbeitetem Holz mit 516.000 t um 115.000 t kleiner 
ist als in der gleichen Zeit von 1929, ergibtk sich bei 
halbbearbeitetem Holz (Schnittholz, Telegrafenstangen. 
Schwellen) mit insgesamt 360.300 t eine Zunahme von 
78.000 t gegen das Vorjahr, eine Folge der schon er- 
wahnten Eissperre, nicht aber eines besse- 
ren Absatzes. Die Schnittholzausfuhr stellte sich 
im April auf 67.600 t gegen 68.000 t im Miirz und 84.900 
im April 1929. Zugenommen hat die Ausfuhr von Telc- 
prafenstangen mit 6.000 t gegen nur 1.600 im April 
1929, und die Ausfuhr von Schwellen mit 16.000 t gegen 
18.400 im Miirz und 8.500 im vorigen April. Ungiinstig 
entwickelt hat sich die Ausfuhr von Holzfabrikaten, und 
zwar befindet sich neuerdings die Ausfuhr von Sperr- 
holz in einer gewissen Stagnation. Sie betrug im Ap.il 
diesr. 1 nur 2.384 t gegen 3.051 im Marz und 2.594 t 
im April des Vorjahres. An Fassmaterial wurden dies
mal ,nur 2.000 t ausgefiihrt gegen 3.143 im April 1929. 
Die Mbbelausfuhr hielt sich mit 567 t in den iiblicheu 
Grenzen.

Riickgang der polnischen Ausfuhr nach Deutschland.
Nach der soeben verbffentlichten amtlichen Stati- 

stik fiber den Anteil der einzelnen Lander am polnischen 
Aussćnhandel im I. Vierteljahr 1930 ist ' die Ausfuhr 
nach Deutschland in diesem Jahre verhaltnismassig klei
ner als in der gleichen Zeit des Vorjahres, wahrend der 
Anteil Deutschlands an der Einfuhr sich nicht verandert 
hat. Im Zusammenhang mit der allgemeinen Ausfuhr- 
steigerung infolge der guten Ernte ist allerdings der 
Ausfuhrwert nach Deutschland trotzdem gestiegen, und 
zwar fiir das I. Vierteljahr von 157,9 Mill. ZL in 1929 
auf 173,5 in 1930. Der Anteil an der Gesamtausfuhr 
ging von 29 auf 26.4 Proz. zurfick. Dies ist haupt
sachlich eine Folge der noch weiter sinkenden Holzaus- 
fuhr. Die vesamte polnische Ausfuhr stieg im I. Vier
teljahr von 544,8 Mill. ZL in 1929 auf 657,9 in 1930. Er
heblich zugenommen hat der Anteil Englands, der wert- 
massig um etwa 50 Proz, stieg und dessen Anteil sich 
von 8,9 auf 10,8 Proz. erhbhte. Dagegen ging der An
teil Oesterreichs von 14,1 auf 8 und der der Tschecho- 
Slowakei von 11,8 auf 10 Proz. zurfick. Auffallend ge
stiegen ist auch der Anteil der Niederlande, namlich 
von 2.2 auf 5.1 Proz., und der Russlands infolge gros
ser Einkaufe \ on 2,5 auf 5,7 Proz. Der Anteil von Un
garo und Italien hat sich ebenfalls stark vermindert, der 
Anteil Frankreichs stieg von 1,9 auf 2,6 Proz.

Die polnische Gesamteinfuhr ging im I. Vierteljahr 
von 792,2 Mill. ZL in 1929 auf 593,3 Mill, in 1930 zu
rfick. Deutschlands Anteil blieb dabei unverandert atf 
26,8 Proz., der Wert der Einfuhr von Deutschland aber 
sank entsprechend von 212,4 auf 159,2 Mill. ZL Ge
stiegen ist der Anteil von England von 8.4 auf 9,3 Proz.. 
der der Schweiz von 3 auf 3,6 Proz., der Italiens von
2,6 auf 3,2 Proz., der Schwedens von 1,3 auf 1,9 Proz. 
u. s. w., wahrend der Anteil Frankreichs sich von 7 auf 
6,3 verminderte. Die Tschecho-Slowakei blieb unver
andert mit 7,1 Proz. beteiligt, Oesterreich mit 5.8 Proz. 
Der Anteil der Vereinigten Staaten ging infolge des 
Fehlens der Getreideeinfuhr von dort von 13,5 auf 12 
Proz. zurfick. __

Vcrbandsnachrichten
Offenhaliiing der Geschafte.

„Der Verein selbstiindiger Kaufletite e. V. Katowi
ce". gibt semen Mitgliedern zur Kenntnis, dass die Ge- 
schi’fte am Sonnabend den 8. ds. Mts. bis 8 Uhr abends 
often gehalten werden durfen, desgleichen am Sonntag, 
Jen 1. Juni cr. in der Zeit von 2—7 Uhr,



Neuorganisation des Forstdepartements
Im „Monitor Polski11 Nr. 93 ist das neue Organisa- 

rionsstatut des Landwirtschaftsministeriums erschienen. 
Im § 8 werden die Richtlinien fiir die Organisation des 
Forstdepartement gegeben. Demnach setzt sich das 
Forstdepartement aus 7 Abteilungen zusammen und 
zwar: 1. Waldpolitik, 2. Waldschutz und Jagd, 3. Orga
nisation der Staatsforstverwaltung, 4. Einrichtungen von 
.Staatsforsten, 5. Bewirtschaftung der Staatsforsten
6. Bau- und Verkehrswesen :n den Staatsforsten. 7. Fi- 
nanzabteilung der Staatsforstverwaltung. die Haupt 
inspektion der Staatsforsten sowie die Rechtsabteilung.

1. Abteilung Waldpolitik nimmt Anted an der Fest- 
legung der Grundlinien der Wirtschaftspolitik der 
Staatsforsten des Ministeriums, fórdert alle die Fragen, 
welche auf die Hebung der Waldproduktion gerichtet 
sind, bearbeitet die allgemeine Waldstatistik, fbrdert die 
fachwissenschaftliche Bildung sowie das Waldversuchs- 
wesen und bearbeitet alle Fragen, die mit fachwissen- 
schaftlichen Publikationen zusammenhangen.

2. Abteilung fiir Waldschutz und Jagd uberwacht 
die Bewirtschaftung der Privatwalder, die Organisation, 
die Leitung und Beaufsichtigung des staatlichen Wald- 
schutzes und bearbeitet alle Fragen, die sich aus dem 
Jagdrecht ergeben sowie Fbrderung des Jagdwesens.

3. Abteilung fiir Organisation der Verwaltung der 
Staatsforsten obliegt Ausbildung von Bediensteten fiir 
die Staatsforstverwaltung, Fachschulen fur Kandidaten, 
fiir den Dienst bei den Staatsforsten, das Versuchs- 
wesen der Staatsforstverwaltung, Berichte und Publika
tionen fiber die Bewirtschaftung der Staatsforsten, die 
Mitwirkung mit der Personalabteilung des Departe
ments fiir allgemeine Angelegenheiten in Personalfra- 
gen, der Staatsforstbediensteten, die* Bearbeitung von 
Gesetzentwiirfen, Verordnungen, Instruktionen und an- 
dere Vorschriften betr. die Tatigkeit der Staatsforst
verwaltung.

4. Abteilung fiir die Einrichtung von Waldem re
gelt die sich aus dem Besitz von staatlichem Waldbo-

Sektion Platzholzhandel.
Am 26. ds. Mts. fand eine Sitzung des Verbandes 

der HolzhandJer, Sektion Platzholzhandel statt. Von der 
Festsetzung von Richtpreisen wurde zirnachst Abstain! 
genommen, ebensowenig wurde ein Beschluss fiber 
Punkt 2 der Tagesordnung, der sich gegen die Firmen 
des Zwischenhandels richtet, die sowohl die Platzholz- 
handler als auch die Konsumenten beliefern, gefasst. 
Dagegen wurde eine Kommission, bestehend aus den 
Herren B. Freund, Deckel u. Baida gewahlt, die in den 
nach sten Tagen samtliche Platzholzhandler der Woje- 
wodschaft Schlesien personlich aufsuchen soli. Die 
nachste Sitzung, in der die Richtpreise nunmehr end- 
giiltig festgesetzt werden, soil sofort nach den Pfingst- 
feiertagen, stattfirxlen.

Kaufinannischer Verein Nowa Wieś.
Am 27. ds. Mts. fand in Nowa Wieś eine Sitzung 

des dortigen kaufmannischen Vereins statt, an der als 
Vertreter der Wiirtschaftlichen Vereinigung Herr- Dr. 
Schaefer teilnahm, der fiber verschiedene Steuerfragen 
und zwar vor allem fiber die ausserordentlich hohe Ein- 
schatzung zur Umsatzsteuer in diesem. Jahre und die 
von der Kaufmannsćhaft einzuschlagenden Wege, die 
eine gleiehe Ueberschatzung im nachsten jahre vermei- 
den sollen, sowie fiber die Schritte, die zur Vermeidung 
der argsten Schaden geeignet sind, ’ referierte. 
Weiterhin sprach Herr Dr. Schaefer uber verschiedene 
Urteile des Obersten Verwaltungsgerichts. In einer 
lebhaften Diskussion wurden anschliessend an das Re
ferat eine ganze Reihe Zweifelsfragen, die das steuer- 
liche Gebiet betrafen, behandelt.

Verein selbst. Kaufleute. Siemianowice.
Am 20. Mai cr. fand in Siemianowice eine Sitzung 

des Vereins selbst. Kaufleute statt. bei der die Wirt- 
schaftliche Vereinigung durch Herm Dr. Gawlik ver- 
treten war. In langeren Ausfiihrungen berichtete der 
Referent fiber organisatorische, steuerliche. Tarif- und 
Zollfragćn. An diesen Vor+rag schloss sich eine rege 
Diskussion. die zur Klarung verschiedener Fragen bei- 
■trug. Von Seiten der Versammiung wurde der Wunsch 
laiit, demnachst eine neue Sitzung einzuberpfen, die 
sich' ausschliesslich mit Steuerfragen beschilftigen soil, 
zu der gleichfalls die Wirtschaftliche Vereinigung einen 
■Vertreter entsenden wird.

Geldwesen und Borse |
Warschauer Borsennotierungen.

D e v i s e n.
23. V- Belgien 124.51 — 124.82 — 124.20, Holland 

358.69 — 359.59 — 357.79. London 43.35 — 43.46 —
43.24. New York 8.908 — 8.928 — 8.888. Paris 34.98%
— 35.07 — 34.90, Prag 26.45Y2 — 26.52 — 26.39, 
Schweiz 172.58 — 173.01 — 172.15. Wien 125.80 — 
125.11 — 125.49, Italien 46.77 — 46.89 — 45.65.

24. V. Holland 358.70 — 359.60 — 357.80, London 
43.34% — 43.45 — 43.24. New York 8.909 — 8.929 — 
8.889 Paris 34.97% — 35.06 — 34.89. Prag 26.45% — 
25.52 — 26.38%, Schweiz 172.54 — 172.97 — 172.11, 
Wien 125.80 — 126.11 — 125.49, Italien 46.75 — 46.87
— 46.63.

26. V. Budapest 155.85 — 156.25 — 155.45, Holland 
358.73 — 359.63 — 357.83, London 43 34% — 43.45 — 
43.23%, New York 8.91 — 8.93 - 8.89, Paris 34.97%
— 35.06 — 34.89. Prag 26.45% — 26.52 — 26.38%, 
Schweiz 172.55 — 172.98 — 172.12, Stockholm 239.30 — 
239.90 — 238.70, Wien 125.80 — 126.11 — 125.49 Italien 
46.75 _ 46.87 — 46.63. Riga 171.70 — 172.13 — 171.27.

27. V Danzig 173.39 — 173.82 — 172.96. Holland 
358.86 — 359.76 — 357.96, London 43.34% — 43.45 — 

den ergebenden Fragen. die Vermessung u. Abgrenzung 
dieses Bodens sowie Einrichtung von Waldwirtschaften 
und Meliorationen.

5. Abteilung fiir die Bewirtschaftung der Walder 
leitet die Bewirtschaftung der Walder, bearbeitet die 
Grundsatze und Richtlinien fiir die Staatsforstpolitik 
hinsichtlich der Verwertung der Produktion, der Absatz- 
organisation und der Nebenprodukte sowie des Betrie- 
bes von industriellen Unternehmungen, erledigt dieje- 
nigen Angelegenheiten der Bewirtschaftung der Staats- 
forsten, die den dem Ministerium unterstellten Organen 
nicht fiberwiesen werden oder zu ihrer Kompetenz nicht 
gehbren; nimmt Anteil an der Ausarbeitung von Richt
linien fiir die Wirtschaftspolitik des Ministeriums im 
Zusammenhang mit den fiir die Bewirtschaftung der 
Staatsforsten gesteckten Zieleń.

6. Abteilung fiir das Bau- und Verkehrswesen in den 
Staatsforsten erledigt solche Fragen, die den Bau und 
die Unterhaltung von Land- und Wasserwegen sowie 
mechanische Einrichtungen, den Betrieb von Verkehrs- 
einrichtungen, das Bauen auf Grund und Boden, die Un
terhaltung und Benutzung von Wohn-, Wirtschafts- und 
Industrieraumen betreffen.

7. Finanzabteilung der Staatsforsten setzt die Grund
satze fiir die Finanzwirtschaft der Staatsforstverwal
tung fest, erledigt Haushalts-, Geld- und Rechnungs- 
fragen der Staatsforstverwaltung; bearbeitet die Siati- 
stik der Staatsforstverwaltung, fibt die Kontrolle fiber 
das Kassen- und Rechnungswesen sowie fiber die stati- 
stischen Arbeiten der Organe der Staatsforstverwal
tung aus.

Die Hauptinspektion der Staatsforsten fibt eine stan- 
dige Aufsicht und Kontrolle der gesamten Tatigkeit 
after Forstiimter, Organe und Betriebe der Staats
forsten.

Der Rechtsbeirat achtet darauf, dass die Angele
genheiten der Staatsforstverwaltung in rechtlicher Hin- 
sicht einwandfrei sind.

43.23%. New York 8.909 — 8.929 — 8.889. Paris 34.97% 
— 35.06 — 34.89, Prag 26.45% — 26.52 — 26.39%, 
Schweiz 172.62 — 173.05 — 172.19, Stockholm 239.40 — 
240.000 — 238.80, Wien 125.80 — 126.11 — 125.49, Italien 
46.74 — 46.86 — 46.62.

28. V. Holland 358.85 — 359.75 — 357.95, London 
43.34% — 43.35 — 43.24. New York 8.908 — 8.928 — 
8.888, Paris .34.97% — 35.06 — 34.89, Prag 26.45% — 
25.52 — 26.39%, Schweiz 172.60 — 173.03 — 172.17, Ita
lien 46.73 — 46.85 — 46.61.

Wertpapiere.
8-proz. Pfandbriefe der Bank Gospodarstwa Krajo

wego 94.00, 8-pro-z. Pfandbriefe der Bank Rolny 94.00. 
7-proz. Pfandbriefe der Bank Gospodarstwa Krajowego
83.25, 8-proz. Obligationen der Bank Gospodarstwa 
Krajowego 94.00, 7-proz. Obligationen der Bapk Go
spodarstwa Krajowego 83.25.

A k t i e n.
Bank Dyskontowy 116.00, Bank Polski 170.00. Bank 

Przemysłowców 90.00 .Bank Zachodni 73.00. Bank Zw. 
Sp. Zarobkowych 72.50, Siła j Światło 85.00. Cukier 
35.00, Norblin 60.00, Haberbusch 110.00, Spirytus 23.50.

Bilanz der Bank Polski.
Die Bilanz der Bank Polski fiir die zweite Mai- 

dekade weist einen Goldvorrat in Hóhe von 702.290.000 
Zl.- was im Vergleich zur vorhergehenden Deikade ei
nen Zuwachs um 56.000 Zł. bedeutet. Die Geld- und 
deck ungsf ahi gen auslandischen Verpflichtungen verrin- 
gerten sich um 17.770.000 auf 280.054.000 Zł., auch d:e 
nichtdeckungsfahigen, auslandischen Verpflichtungen 
verringerten sich um 6.868.000 Zł. auf 111.374.000 Zl. 
Das Wechseiportefeuille fiel um 9.938.000 Zl. und be- 
tragt gegenwartig 583.197.000 Zł. Pfandan’eihen ver- 
ringerten sich urn .308.000 Zł. auf 70.436.000 Zf. Andere 
Akiiva betragen 124.524.000 Zł., somit eine Verrin- 
gerung um 3.654.000 Zł. In den Passiven stieg die Po
sition der sbfort falligen Verpflichtungen um 23.677.000 
Z|. (378.053.000 Zł.) Der Bankbilletumlauf verringerte 
sich um 55.251.000 Zf. (1.200.608.000 Zł.) Das prozen- 
tuale Verhaltnis der Deckung des Bankbilletumlaufs 
und der sofort fa-Higen Verpflichtungen der Bank aus
schliesslich in Gold betragt 43.61% (13.61% fiber die 
statutarische Deckung).

\
Vor einer Ermasslgiing des Diskontsatzes der 

Bank Polski.
Im Zusammenhang mit der Ermassigung der Di- 

skontsatze durch die west-europ. Diskontbanken wurde 
das Projekt einer Ermassigung des Diskontsatzes von 
7 Praz. auf 6% der Bank Polski vorgelegt. Am 11. Juni 
wird eine Sitzung des Bankrates der Bank Polski statt- 
finden, in der die Angelegenheit der Diskontermassigung 
erledigt werden soil.

5 Zloty-Scheine ab 30. Juni d. Js. ungiiltig.
Gemass der Verordnung des Finanzministeriums 

vom 10. Marz ds. Js. verlieren alle 5 Zloty-Scheine. die 
das Emissionsdatum vom 25. 10. 1926 tragen, mit dem 
30. Junj d. Js. ihren Charakter als rechtsgfiltiges Zah- 
lungsmittel. Vom 1. Juli ds. Js. bis zum 30. Juni 1933 
werden cjiese Scheine durch die staatliche Zentralkasse, 
die Finąnzkassen und alle Filialen der Bank Polski um- 
gewechselt. Nach dem .30. Juni 19.33 werden die 5 Zło- 
ty-Scheine zum Umtausch nicht mehr angenommen.'

| Einfuhr/Ausfuhr/Verkehr (
Ratifizierung des polnisch - deutschen Handelsvertrages 

durch Deutschland.
Der Reichstag hat in der am 28. ds. Mts. stattge- 

fundenen Naęhmittagssitzung das Projekt des Gesetzes 

betreffend Ratifizierung des polnisch - deutschen Han
delsvertrages mit 40 Stimmen gegen 25 Stimmen an
genommen.

Deutsch - po'uischer Jle’nungsaustausch betreffend die 
Aufhebung der Ein- und Ausfuhrverbote.

Die polnische Delegation fiir die Verhandlungen 
betreffend die Aufhebung der Ein- und Ausfuhrverbote 
ist aus Berlin bereits zurfickgekehrt. Sie hat von den 
Verhandlungen', die im gewissen Masse zur Klarung der 
Situation beigetragen haben, der Regierung einen aus- 
ffihrlichen Bericht erstattet. Beide Delegationen, die 
polnische und deutsche. sollen jetzt mit ihren Regierun- 
gen bezfiglich Unternahme weiterer Schritte verhan- 
deln. Zu einer restlosen Verstandigung ist es bisher, 
u. ą. auch wegen der Yeterinaryorschriften, nicht ge- 
kommen. Von massgebenden Kreise wird die gegen
wartig in dieser A.nge!egc^>?ift pestehende Situation 
ziemlich pessimistisch eingeschatzt.

Bericht des Finanzberaters Ch. Dewey fiber das 
I. Quartal.

Der Bericht des amerikanischen Finanzberaters Ch. 
Dewey fiir das I. Quartal d. Js. erschien bereits und 
setzt sich aus 3 Teilen zusammen. Im ersten Teil be
arbeitet Ch. Dewey die Ausfuhrumg des Stabiilisations- 
planes, wobej er bemerkt, dass die Realisierung dieses 
Planes vorzugilich durchgefiihrt wurde. Trotz der allge- 
meinen Wirtschaftsdepression waren die Steuereinnah- 
men recht gfinstig. Weiterhin behandelt Ch. Dewey das 
Budget pro 1930/31, wobei er den Zuwachs, bezw. die 
Verringerung der einzelnen Positionen analysiert.

Der zweite Teil des Berichtes ist dem polnischen 
Banken gewidmet. Der Analyse der gegenwartigen Si
tuation im polnischen Bankwesen geht eine historische 
Einleitung voran, in der Ch. Dewey, feststellt. dass die 
Aktienbanken in Polen um das Jahr 1880 entstanden. 
Eine besonders gfinstige Entwicklung des polnischen 
Bankwesens ist nach AnsiCht des Finanzberaters in den 
Jahren 1924—1929 zu verzeichnen. Diese Entwicklung 
wird durch den Autor in zahlreichen Statistiken illu- 
striert. Nun fibergeht Ch. Dewey zu einer ausfuhrlichen 
Analyse des polnischen Bankgesetzes vom Jahre 1928, 
wobei er der Ansicht ist. dass eine spezielle Kommission 
gegriindet werden mfisste, die sich mit der Prfifung des 
Bankgesetzwesens befassen und Projekte bezfiglich des- 
sen Aenderung bearbeiten sollte.

Im dritten Teil befasst sich der Berichterstatter mit 
der gegenwartigen wirtschaftlichen Situat’on Po’ens '"h 
Dewey schatzt die Lage ziemlich pessimistisch ein. Sei
ner Ansicht nach ist eine gewisse Besserung nur in der 
Landwirtschaft und in verschiedenen Abteilungen der 
metalilurgischen Industrie festzusteHen. In einem grósse- 
rem Absatz behandelt Ch. Dewey die Eisenhiittenindu- 
strie, wobei er auf die ausserst schwere Situation dieses 
wesentlichen Industriezweiges hinweist. Was die gegen- 
wartige Krisis anbelangt, so stellt Ch. Dewey fest, dass 
der Kulminationspunkt moglicherwelse bereits fiber- 
standen sei.

Exportpramien fiir Mehf.
Die zwischenministerielle Kommission hat gejren- 

wiirtig Vorschussweise Priimien fiir den Mehlexport 
(9 Zl. pro 100 klg.) auf das Kontingent von 3.000 to. 
Mehl zugewiesen. Grundsatzlich ist das Finauzministe- 
rium mit der Pramienzuweisung auf das Kontingent 
von 10.000 to. bis zum 31. Juli d. Js. einverstanden. 
Diese Angelegenheit soli in kurzer Zeit endgfiltig erle
digt werden. Der Pramienexport von Mehl entwickelt 
sich sehr gut und wird unzweifelhaft auf einen ver- 
grosserten Getreidebedarf von Seiten der Mfihlen Ein- 
fluss nehmen. Auf diese Weise wird die Situation auf 
dem Getreidemarkt verbessert.

Exportmoglichkeiten polnischer Oelfabriken nach 
Holland.

Das hollandische Exportinstitut „Bureau voor Han- 
de1sinlichtungen“ Amsterdam, Quedebrugsteeg 16 bittet 
um Angabe polnischer Oelfabriken, die an einem Export 
nach Holland interessiert sind. Allen Interessenten wird 
hiermit die Adresse zwecks unmittelbarer Anknfipfung 
von Verhandlungen bekannt gegeben.

Polnisch-rumanische Handelsvertragsverliandlungen.
Zur Zeit priifen die beiden Handelsvertrags-Dele- 

gationen die einzelnen Punkte der gegenseitigen Pro- 
positionen. Es ist zu hoffen. dass eine Einigung hin
sichtlich der wichtigsten Punkte noch Ende d. Mts. zu- 
stande kommen wird, sodass nach dem 10. Juni d. Js. 
die polnische Delegation zwecks Beendigung der Ver
handlungen nach Bukarest reisen kann.

|in!d.MarkteM.lndystrieen |
Vom Trikotage-Strumpfwarenmarkt.

Tn dieser Branche ist auch weiterhin ein bedeuten- 
der Warenmangel, der durch den langanhaltenden Streik 
in der łodzer Trikotageindustrie verursacht wurde zu 
bernerken. Der Streik endete zwar vor einigen Wo- 
chen, jedoch konnten die Fabriken alien Bestellungen 
bisher nicht nachkomen, und die alten Vorrate wurden 
bereits ganzlich erschbpft. Es bildete sich eine derar- 
tige Situation, dass SchwieHgkeiten sogar beim Kauf 
gegen bar bestehen. Die Kaufleute zahlen die Surnmen 
den Fabriken schon im voraus und konnen den Eingang 
der Ware kaum erwarten.

Belebung des Kiinstseideexportes.
Auf den inlandischen Kunstseidemarkt ist eine ge

wisse Saisonbelebung zu verzeici.nen. Gróssere Um- 
satze wurden gleichfalls in Exporttransaktionen getatigt. 
Wahrend im April des yergaagenen Jahres fur 1.061 OttO 
Zł. Kunstseide, wurde im Anri: ds. Js. fiir 1.615.000 Zf. 
Kunstseide nusgefiihrt Die Knnstseideindustrie beweist 
eine Starke Aktivitat in der Eroberung ausliindischer 
Markte. Es hesteht gegeuwiirtig die Hoffnung, auch
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Friedrich Wolters' Stefan George-BuchInferno
Julien Green.

Go. .Julien Green, 1900 von nordamerikanischen 
Eltern in Paris geboren- hat fast seine ganze Jugend in 
Frankreich verbracht. Nur 2 Jahre studierte er an der 
Universitat in Virginia und hielt sich wahrend der Fe- 
rien im Siiden Washingtons auf“. Dieser Satz ist wdrt- 
lich einem Verlagsprospekt entnommen, weil er uns gut 
diinkt, den Autor vorzustellen. Man wird Green also, 
zumindest ausserlich, als Franzosen betrachten durfen 
und zwar als einen der jungsten ScJireibenden. Was 
wir namlich unter dem Begriff: Junges Frankreich ver- 
stehen, das sind alles Menschen fiber 30. meist um die 
40, also etwa die Martin du Gard, Maurois, Romains, 
Mawriao Giraudoux, Montherlant, Bedel, Carco, Cocteau, 
um mit den wesentlichsten zu beginnen, weiterhin die 
Jaloux, Souipauilt. Durtain, Duhamel, ganz zum Schluss 
Morand. Keineswegs zu vergessen des Elsassers, d. h. 
Deutsch-Franzosen Iwan Goll, der gleichfalls in diese 
Reihe gehort. zumal er seine Bucher meist auf fran- 
zosisch und deutsch zugleich schreibt.

Dagegen ist es in Frankreich nicht fiblich. dass 
Dutzende von unter 30 jahrigen und womoglioh gar un
ter 20 jahrigen, zu sogenannten Generationen geballt- 
als jfingste Dichter uns mit Buchpublikationen be- 
gluoken. Faile, wie die des friih verstonbenen, hochbe- 
gabten Radiguet, einer Entdeckung Cocteaus — ebenso 
wie der ganz junge Desbordes — und Crevel Widen 
Ausnahmeerscheinungen, von denen zu reden allerdings 
lohnt.

Alle diese Dichter wurden zumindest mit samtlichen 
direr ins Deutsche iibertragenen Werken, an dieser Stelle 
betrachtet, ebenso wie die altere Generation, die durch 
Rolland und die glanzende Trias Proust, Gide, Valery 
gekennzeichnet wird. Green allein blieb bisher hier 
ausser Betracht. Er gehort in Frankreich zu den Jung
sten. Bisher schrieb er 3 Romanę, die alle bereits ins 
Deutsche ubertragen wurden. Seit 2 Jahren liegen 
Mont-Cinere und Adrienne Mesurat (beide F. G. Spei- 
del'sche Verlagsbuchhandlung, Wien), seit kurzem auch 
das letzte Buch, der mit dem Harperpreis 1929 ausge- 
zeichnete Leviathan (Gustav Kiepenheuer Verlag, Ber
lin) vor. Green's Bucher spielen jeweils in der Pro
ving. Alls ob der junge Autor sich gleichsam unter- 
bewusst oder durch Erzahlungen inspiriert nach seinen 
Urspriingen zuriicktasten wollte, veriegt er den Schau- 
platz seines ersten Buches nach Nord-Amerika in die 
Zeit der 80er Jahre des vergangenen Jahrhunderts. 
Mont-Cinere ist ein kleiner Gutshof, bewohnt von 3 
Frauen, Grossmutter, Mutter und Tochter. In diesem 
Buch geschieht fast nichts, als dass die eine auf den 
Tod der anderen zu lauern scheint- eine die andere 
furchtet, sich von ihr verfolgt wahnt. Der Begriff Fa
milie gleicht hier Strindberg' schem Inferno. 
Aber das Wesentliche in diesem Buch ist die Gestal- 
tung von Geiz und Habgier. Greens Gestalten sind 
keine Menschen, bei aller Plastizitat der Gestaitung. 
Sie sind personifizierte Abstracta. Eine Figur wie 
Mrs. Fletcher ist der Geiz selbst, weniger der Mensch ge- 
wordene Geiz, als der vom Geiz zerfressene Mensch. 
Sein Widerspiel. im Grunde eine Variation des gleichen 
Themas, bedeutet Emily, die als Tochter derpathologisch 
geizigen, reichen Mrs. Fletcher Fanatikerin der Hab
gier, des Besitzes, der sich ihr in dem Gut Mont-Cinere 
darsteilt, werden muss. Emily heiratet fast -noch als 
Kind gegen den Willen der bósen Alten einen ehemali- 
gen Gartner ihres Vaters, um sich von der Macht der 
Mutter zu befreien. Von dem Wahn des Alleinbesitzes 
befallen, ziindet sie jedoch Mont - Cinere an, als sie 
merkt, dass ihr Gatte durch die Ehe gleichfalls Eigen- 
tumsrechte an dem Gut erlangt hat.

In Adrienne Mesurat lernen wir franzosische Pro- 
vinz unter ahnlichem Aspekt kennen. Auch hier ist Fa
milie gleich Strafe. Ein pensionierter Lehrer in guten 
Verhaltnissen. Besitzer eines kleinen Hauses, der Hage- 
buchen-Villa, in einer bescheidenen, franzbsischen Som- 
merfrische, mit seinen beiden Tochtern, der alt-jungfer- 
lich dahinsiechenden Germaine, und der jungen Adrien
ne. Das Leben Adriennes wird vergiftet von der Lei- 
densohaft zu dem Arzt des Badeortes. dem verwitweten 
Doktor Maurecourt. Diese Leidenscliaft wird bis gegen 
Schluss des Gescheliens nie offen bekannt. Adrienne 
wiinsoht ihrer Schwester den Tod und verhilft Ger
maine zur Flucht, ledi'glich um sich in den Besitz von 
deren Zimmer zu setzen, dass Aussicht auf die Vida 
des Arztes bietet. Sie lasst sich in ihrem Wahn dazu 
hinreissen, in der Nacht nach der Flucht der Schwester 
den tyrannischen Vater die Treppe hinunterzustossen 
und auf diese Weise zu tóten, unternimmt Reisen- stets 
auf der Flucht vor dem Ich, doch sie findet nicht den 
Mut, nicht den Weg, ihre Liebe zu bekennen.

Auch Leviathan ist franzbsische Provinz. Hmr 
spielt der Begriff Familie bereits die geringste Rode. 
Aber es ist dennoch wiederum ein Haus, die Villa Mon 
Idee, die den zum Entsetzen, zur fixen Idee, gewordenen 
Begriff Familie verkorpert. Nur das Thema Provinz 
wird hier noch straffer herausgearbeitet, die Darstellung 
dieses Zustandes. Menschen und Schioksale erinnern 
hier weniger an Gestalten von Strindberg, als an oen 
psychologisch bohrenden Hermann Ungar., Es sind ades 
Abstraktionen von Leidenschaften, deren Trager infoige 
ihrer ihnen versagten Erfullung zu Verbrechern im bur
gerlichen Sinn werden. Sie brennen in verzehrenden 
Gluten. Da jede menschliche Regung in ihnen gestor- 
ben, sie selbst indes welter existieren, werden sie zu 
Mordem, Totschlagern, Wahnsinnigen. Ungeheuer zwin- 
gend in alien Biichern Greens der immer wiederkehren- 
de Moment, da die Helden, die im Grunde Opfer ihres

Go. Es ereignet sich naturgemass wiederholt, dass 
ein Lebender fiber einen Toten schreibt, handle es sich 
um einen verstorbenen Zeitgenossen, oder eine seit lan- 
gem dahingegangene, historische Persdnlichkeit. Tra- 
gisch mutet es an. wenn der Biograph unmittelbar nach 
der Beendung seines Werkes stirbt. sodass der Re
ferent sich vor die Aufgabe gestellt sieht, fiber eine 
Lebensgeschichte zu berichten, deren Held zwar zu un- 
serem Gltick noch unter uns weilt, deren Autor dage
gen bereits von unis gegangen ist, bevor man von sei- 
nem letzten, noch zu Lebzeiten beendeten Werk zu 
kiinden vermochte. So war es, als Hugo Ball seine, 
Hermann Hesse-Biographie schrieb, um gleich darauf 
zu sterben, so ging es Hermann Drahn, dessen George- 
Buch erst nach des Verfassers Tode erschien. So iiegt 
der Fall bei Friedrich Wolters angesichts seines Stan- 
dard-Werkes: Stefan George und die Blatter fiir die 
Kunst. Deutsche Geistesgeschichte seit 1890 (Veriag 
Georg Bondi, Berlin). Das Buch tragt als Erscheinungs- 
jahr die Zahl 1930. Friedrich Wolters indes starb im 
April d. Js. und hinterliess uns dieses Werk als sein 
Vermachtnis, das man bereits zu lesen begann, als Wol
ters von seinem nahe bevorstehenden Ende wohl selbst 
noch nichts ahnte.

Um keine,n Dichter ist zu dessen Lebzeiten mehr 
geschrieben worden, als um Stefan George. Der 60. 
Qeburtstag des Meisters vor nahezu 2 Jahren ist von 
der deutsch schreibenden Welt bis zu den letzten Pro- 
vinzblattern wie ein Nationalfeiertag, aber auch 
im Ausland, insbesondere in Frankreich. gebiihrend 
begangen worden. Das Werk des Dichters zahlt 
bisher 8 Bande Gedichte, 1. Prosaband und 5 Ban
dę Nachdichtungen aus fremden Sprachen, insgesamt 
also 14 Bande. Die Zahl der Bucher und Broschuren 
fiber Stefan George hat die Zahl 14 bereits erreicht, 
wenn nicht iiberschritten. Ausser einigen Dichter- 
Essays waren uns bisher aus der grossen Anzahl kriti- 
scher Auseinandersetzungen mit dem Werk George's 
2 Bucher wesentlich, die man allerdings richtiger als 
Auslegungen ' bezeichnen wird, nicht nur, weil diese 
Werke keine Kritik fiben. sondern weil Stefan George 
kein Uebungsgegenstand fur Kritiker ist, vielmehr jen- 
seits aller Kritik steht. Die beiden Werke, die hier ge- 
meint sind, heissen: Georgika — die Verfasserin, die 
erst ungenannt blieb, tragt den Namen Edith Landmann, 
wie wir nun durch Wolters erfahren —und: George von 
Friedrich Gimdolf. Dieses Werk bildete bisher die tief- 
ste Schau in Werk und Wesenheit Stefan Georges, 
ohne dass es jemals vom Dichter unmittelbar spricht. wie 
uberhaupt in die breitere OeffentlichkeiT Authentisches 
fiber das Leben Stefan Georges bisher niemals gelangte. 
Eines der friihesten Bucher um George trug den Titel 
Herrschaft und Dienst und stammte' gleichfalls von 
Friedrich Wolters.

Nun haben wir in dem vorliegenden Werk auf na
hezu 600 Lexikon - Seiten die Geschichte — Wolters 
selbst nennt eigenartigerweise dieses sein Werk 
zuweilen eine Erkahlung — von Stefan George 
und seinem Kreis, den man wohl im wesentli
che,n den Mitarbeitern seiner Blatter fiir die 
Kunst gleicihsetzen darf. Friedrich Wolters ge’nt 
in seinem George - Buch von Herkunft, Kmd- 
heit un‘d Knabehalter des Helden aus; denn hier kann 
wahrhaft von einem Helden-Leben die Rede sein, nicht 
nur im Sinne des Helden-Verehrers, sondern in jedes 
Menschen Sinne der um Heldisches weiss. Welter er- 
ziihlt Friedrich Wolters von den Reisen ins Ausland, 
den menschl'idien Begegnungen, unter denen in Paris 
der junge Pole Wacław Rolicz- Lieder eine soiche 
Rolle spielt. dass George um dieses Einzigartigen 
willen, den man in seiner Heimat kaum dem Namen 
nach kennt, polnisch lernt und Rolicz' Gedichte ins 
Deutsche ubertragt, die in dieser Form durch die Auf- 
nahme in den II. Band der Zeitgenóssischen Dichter 
unverganglich bleiiben werden. Wir erfahren von der 

unerldsten Ich sind, zur Aktion sich aufraffen. Das ist 
jedesmal wieder unvergleichlich erfasst. Wie der Ent- 
schluss des: jetzt oder nie gleich einem Blitz ziindet — 
der Brief, der augenblicklich geschrieben, befbrdert 
werden muss, keine Minute spater. obwohl ein gauzes 
Leben verstrich, ohne dass dieser Brief geschrieben 
wurde — die Flucht aus dem Hause, die morgen friih 
erfolgen muss, keinen Tag spater, als ginge es auf Le
ben und T»od, obwohl man ein ganzes Leben lang an Ort 
und Stelle aushielt — das nachtliche Eindringen bei der 
Geliebten, unter Gefahr des tbdlichen Absturzes vom 
Fenster, obwohl man am Tage, ausserlich betrachtet, 
bequem hatte zu ihr gelangen kdnnen. Diese und ahn- 
liche dramatische Momente Monomaner wiederholen 
sich immer wieder bei Green, sind vielleicht am mei- 
sten chara,kteristisch fiir seine Eigenart.

Es geschieht nicht ohne Gefahr. sich der. Zone 
Greens zu nahern, weil wir es hier nicht mit Biichern 
im herkommllichen Sinn, sondern mit einem Damon zu 
tun haben, von dem wir nicht wissen, ob wir aus die
sem Kamipf als Sieger hervorgehen werden. Das Tita- 
nische Greens lasst sich in diesem Bericht kaum andeu- 
ten. Man ist in einer anderen Welt, solange man die 
Priifung seiner Gesiohte auf sich nimmt. immer in dem 
Glauben, das Buch unter den dreien, das man jeweils 
vor Augen hat, sei das starkste. Fest steht sov.el, dass 
Green die bedeutendste Erscheinung des jungen Frank
reich, die augenblicklich unter der jungen Generation 
Europas nur mit dem Deutschen Hans Henny Jahnn 
an Genie vergleidhbar ist.

Griindung der Blatter fiir die Kunst, dem ersten Wider- 
hall in Heimat und Ausland, Kapitel fiir Kapitel ist bis 
zur Gegenwart das ganze Leben und Wirken Georges, 
das heute bereits wie ein Mythos anmutet, auf diesen 
Seiten als ein Dienst am Werk aufuezeichnet. Kein 
Steinchen fehlt daran: Jede Dichtung, jede zunachst fiir 
den geschlossenen Kreis privat erfolgte, hernach óffent- 
liche Ausgabe. jede Folge der Blatter fiir die Kunst, 
jedes Werk und jedes Leben aus dem Kreis, jede we
sentliche Aeusserung fiir und wider George innerha-lb 
von 40 Jahren, jedes Bildnis des Meisters wird betrach
tet, lediglich — wohl aus gutem Grund — nicht die wie- 
derholte, musikaliscihe Vertonung seiner Gedichte. Das 
Zentralerlebnis, die Begegnung zwischen Stefan George 
und Maximin, wird auch fiir den Aussenstehenden klar 
durch dieses Buch.

Selbstverstandlich bringt das Werk, seinem Unter- 
titel gemass eine Auseinandersetzung mit dem Zeitgeist 
der letzten 40 Jahre. vorziiglich in Deutschland, darii- 
ber hinaus jedoch auch in Europa, in der ganzen Welt. 
Nicht. als ob Stefan George nótig hatte, sich miittel- 
bar, ausserhalb seines Seins in personlicher und dich- 
terischer Form, mit Zeitgenossen auseinanderzusetzen. 
Lediglich die Zeit hat sich mit Stefan George ausein
anderzusetzen, soweit eine Auseinandersetzung zwi
schen dem Meister und der Welt mbglich erscheint das 
heisst. inwieweit diese Zeit und der Geist der sie regiert, 
vor George bestehen kann. Zweifellos wird man Ein- 
wendungen begegnen. das Buch von Wolters Stelle eine 
bienenfleissige Materialsammlung dar, dem die hohere 
Sicht und Sichtung fehle. Zu welch seherischer Grosse 
schwingt sich indes das Bild des Dichters auf. das Wol
ters auf den letzten 50 Seiten seines Epos bannt! Man- 
cher w’ird dem intultiven Werk von Gundolf gegen- 
fiber der Darstellung von Wolters den Vorzug geben. 
Das Grosse an Wolters' Arbeit bedeutet jedoch das 
vollkommene Zuriicktreten der eigenen Person, das 
deutlich spiirbare Bestreben, keine persbnliche Deutung 
geben, sich nicht im Bild des Meisters widerspiegeln 
zu wollen. sondern dem Gott zu dienen, an den er 
glaubt. Man wird nicht jede abfallige Aeusserung fiber 
ausserhalb des Kreises Stehende und Stehendes, etwa 
fiber Gerhart Hauptmann's Weber, billigen konnen- 
schon ihrer Form wegen nicht, die zuweilen nicht frei 
von Ressentiment klingt, und darum des Gegenstandes 
nicht wiirdig ist. Was bleibt von Zeitgenossischem ne- 
ben Stefan George, ausser dem Gliick und der Begna- 
dung des Bekenners, in einer Zeit gelebt zu haben. da 
Stefan George unter den Menschen wandelte? Man 
kann sich zu der aristokratischen Haltung Friedrichs 
Wolters' schrahkenlos bekennen, ohne darum der 
deutsch-vblkiscihen Ideologie, und was zuweilen pein- 
lich erwinkt. ihrem Sprachgebrauch, als da lautet: »,in- 
nerer Feind" und dergleichen mehr zu verfallen. Es wird 
nicht einleuchten, dass Heldentum in Georges Sinne 
Waffenmord bedeute. Geist des Friedens und der Ver- 
sbhnung Verfall gleichkomme. Es will eher schei- 
nen, als ob von der deutsch-vblkischen Reaktion das 
Wort George gelte: „die art wie ihr bewahrt ist ganz 
verfall", und von den Helden die fiir den Frieden unter 
den Menschen. dafiin dass die Masse Mensch werde 
kampfen- das Wort:

und so ihr euch verzehrt
seid ihr vol! lichts,
und ihr kennt die mitgeburteih 
an der Augen wahrer glut.

Was George uns bedeutet, dies zu sagen ist in die
sen Blattern wiederholt versucht worden. Hier war le
diglich fiber ein Buch zu berichten. das selbst wiederum 
Stefan George zum Mittelpunkt hat. Jeder Versuch 
einer Deutung Stefan Georges wird an der Unzulang- 
lichkeit der menschlichen Natur scheitern. Denn der 
Deuter miisste von Qeorges Rang sein. Und Stefan 
George verkorpert das Góttliche in dieser Zeit.

Thornton Wilder.
Thornton Wilder ist Amerikaner. Dieser Umstand 

scheint angesichts seiner beiden bisher bekannt gewor
denen Romanę Die Cabala und Die Briicke von San 
Luis Rey (deutsch im E. P. Tai & Co. Verlag- Wien) 
unfasslich. Was wir von den amerikanischen Roman- 
ciers dieser Generation kennen, ist alles sachlich-gegen^ 
standlich, biirgerlich-traditionell oder revolutionar-ten- 
denzibs, fiir den jungen Europaer indes stets kiinstle- 
risch ungeniessbar durch die fiir unset Empfinden 
grauenhafte Ueberholtheit und Primitivitat, ausgenom- 
men lediglich der Fall von John dos Passes.

In Thornton Wilder begegnen wir einer Erschei
nung, die das differenzierteste, subtiste formal virtuose- 
ste ist, das man sich vorstellen kann. Ueber das Leben 
Thornton Wilders ist nichts bekannt, dass er Europa* 
nicht nur das der Gegenwart, sondern seine Gesamt- 
kultur bis ins Letzte, wettest Zurfickliegende in sich auf- 
genommen hat, ergeben seine Biicher.

Die Cabala hat nichts mit judischer Geheimlehre zu 
tun. Geheimnis umwittert sie indes, sie bedeutet einen 
Kreis von Menschen. Italienern, grossenteils Amerika- 
nern. Englandern, die sich auf einem Landsitz 
nachst Rom treffen. Die aussere Situation ist 
also ahnlich wie in Huxley‘‘s Paralellen der Lie
be. Es gibt jedoch nur diese einzige. rein ausserliche 
Aehnlichkeit zwischen den beiden Biichern, die eine 
Welt von einander trennt. Die Cabala Widen eine 
Oruppe von Intellektuellen, Kiinstlem, Aristokraten, ho- 
hen Geistlichen, wie Juden. die einem Raunen zufolge



Rene Crevel: Der scfiwierige Tod
(S. Fischer Verlag, Berlin).

Dieses Buch, auf dessen deurtsche Uebersetzung man un- 
feduldig gewartet hatte, oft ermutigt und ebenso oft wieder 
enttauscht durch die triigerische-n Ankfindigungen des Ver- 
lages, beginnt man zu lesen mit einer se-ltsamen Mischung 
von ganz -pe-rson-licher Neugier und sachlich - philologi- 
sobem I-nteresse: welt und ohne Scheu offnet sich unsere 
gauze Empfangsbereitschaft. urn sich beriihre-n zu lasse-n von. 
Ton und Gesinnung, Gedankenkomplexen und Erlebniskreisen 
der Jiingsten von jenseits des Rheins, deren literarisches 
Schaffen dem deutschen Publikom leid-er nur sehr sparlich 
erschlośsen wird (seif der Uebersetzung von Raymond 
Radiguets Romanen sind i-mmerbin schon 5 Jahre ver- 
strichen); anderseits stellt man sich kiih.1 und rein am For- 
malen interessiert diesem Buch gegenfiber, von dem man 
Bestatigung and Erfullu-ng der Kunstmaxime des Pariśer 
Su-rrćalistenkreises erwartet, aus dem man Rene 
Crevel komm-en weiss.

Bald aiber lost sich dies Mteraturbistorische Geliist, an 
diesem Roman eine „Richtung" zu exemplifizieren; die 
Mahnung, klaren Verstandes seines kritischen Amtes zu wai
ter, versinkt vor der tiefen Scheu, der qualen-d-en Erschiitte- 
ruing. zu der uns dieses Buch, das riihrend ehrliche Bekcnnt-- 
nis eines selbstzerstorerischen. irrenden Herzens, zwingt. 
Diese Geschichte des jungen Pierre Dumont 1st die Qeschich- 
te einer verlor-enen Jugend, die in einer zerstorten Welt kei- 
nen Platz, kei-nen Weg fiir sich findet. Das, was ihr die 
vo-rige Generation als Erbgut hinterliess. ist der Wahnsinn, 
der klagiich-e Ausweg, der einem Geschlecht von Offizieren 
und Obersten blieb, als ihre Hoffnung, ihr Glaube zerbrach, 
ist der ipathologische Hoohm-u-t eines eitlen Biirgertums, das 
herrschen wollte am jeden Preis, ohne zu verstehen, ohne 
gehorchen zu konnen. Nachdem durch blinden Hass der Sinn 
des Lebens zerstbrt ward, muss durch die Liebe zur Kreatur, 
zur naturiichem Reinheit, zur kcuschen Ungebrochenheit ein 
metier Sinn gefunden werden. Und dies, der harte Kampf um 
einen wirkliohem Inhalt, um eine Liebe. die fiber einen 
schwierigen, leidvollen Tod zur wahre-n Freiheit fiihrt, ist

fiber ungeheure Macht und Einflusse verfiigen. In 
Wirklichkeit sind es vo-llkommen Entwurzelte- deren 
Herz nach Bindungen schreit, ohne jema-ls den Weg fin- 
den zu konnen. Es ist eine erlesene Gesellschaft, die der 
Aussenstehende fiir beneidenswert halten mag. bis sich 
ihm die Erkenntnis enthiillt, dass es arme Unglucklicbe, 
vom Geist Gezeichnete sind, deren Fluch das Marty- 
rium des Ich bedeutet.

Ein formales Wunderwerk ist Thornton Wilder's 
zweites Buch: Die Briicke von San Luis Rey. Sie stellt 
einen Novellenkranz dar, der um das Ereignis eines 
Bruckeneinsturzes zu Beginn des 18. Jahrhunderts in Pe
ru geflochten ist. 5 Menschen kamen dabei urns Lebm, 
und der Chronist, tells auf Quellen- tells auf Intuition 
gestiitzt, bemiiht sich, die Schioksale dieser 5 der Nach- 
welt zu uberliefern. Esz ist eine Arbeit, wie mit dem 
Diamanten in Kristall geritzt. Hinreissend die musika- 
lische Fiihrung, in der die an sich abgeschlossenen 
Stucke kontrapunktisch mit einander verkniipft sind. wie 
einzelne Themen wieder anklingen, Hauptgestalten des 
einen als Episoden in den anderen Stucken wieder auf- 
tauchen, die Figur einer herrlich bluthaften Schausoie- 
lerin den ganzen Totentanz du-rchzieht. Alle Menschen- 
die die Briicke von San Luis Rey betraten, leiden am 
Leben, sie lieben stets unglucklich, d- h. sie leiden an 
sich selbst. Es sind die merkwiirdigsten Erscheinungs- 
formen, der Sehnsucht nach dem Du, stets vergeistigt, 
niemals in korperliche Begierde ausartend. Hier ist es 
eine Mutter, die bis zum Wahnsinn ihre in Spanien im 
Glanz lebende Tochter unerwidert liebt- einen Kult des 
Briefeschreibens treibt; dort sind es zwei Bruder, die 
schicksalhaft aneinander gebunden sind derart, dass 
selbst der Tod des einen den iiberlebenden, der schliess- 
lich die Briicke von San Luis Rey betritt. nicht von sei
ner Besessenheit befreit: dann wieder ist es ein armer 
Alter, der seine Pflegetochten die aus der Hefe des Volkes 
stammende zum Ruhm emporgestiegene Schauspielerin 
verzehrend liebt. Es sieht, ahnlich wie bej Julien Green, 

•der Weg. das Schicksal des jungen Pierre Dumont. Er nimmt 
es auf sich, obwohl er die una-uflbsbare Verstrickun.g erkeunt, 
er gibt sich bedenikenlos jener gefahrlichen Sehnsucht nach 
dem tierhaft Ursprunglichen. dem unberiih.rt Zukunftigen bin, 
ohne sich jedoch von dem gutigen Geschenk einer Bindung, 
der tr6stc:ide-n Mahnung. sich zu bewahreu. beireien zu 
konnen. befreien zu diirfen. Erst im To-de lost sich der 
Dualismus von Hingabe und Hrnnehmen, von voirwartsstiir- 
mender Gelbstheit und rCckwartsgewandter Fesselun-g, erst 
der sterbende Pierre sieht, dass das Auge des erstrebten Ge- 
liebten. des verfiihrerisch Lockend.en und das der beschei- 
denen Licbenden. der hiitenden Warnerin, ineinanderfliessen, 
zur Einheit werden.

Der Zeibraum der Geschehnisse, in denem das Geschick 
eines jungen Menschen auf der Wende .zwischen Gestem und 
Morgen Ausdruck findet. besciirankt sich auf einen Spat- 
nachmittag und eine Nacht. die Stunden also, in denen. der 
Tag in die Vergangemheit flieht. aus denen die Zukunft, der 
kommende Tag. geboren wind. Und in dem Moment, da 
Verflossenes und Kommendes sich vermahlen, um Mitter- 
nach't, begibt sich auch die Vereinigung von Ruhe und Be- 
wegung, von Lebensscheu trad Lebenssehnsucht eines jungen 
Menschen, der schwierige Tod.

Dieses Buch ist so vol! von Schwermut, dass man darii- 
ber wein-t wie beim Gcdenken am eigene. durchlebte Leiden. 
Die traurig-schbne Stómmwmg der Abschied nehmenden Sonne, 
die mit den letzten leuchtenden Fanben die Erde griisst. be- 
vor sie der Nacht Platz macht, ist ausgebreitet uber dieses 
zauberha.fte Werk.

Hans Feist, dem meisterhaften Uebersetzer, mussen wir 
dan-ken fiir die Miihe und Liebe. durch die e-r uns dieses 
Buch -nahegebracht. Er hat mehr getan, als ein grosses 
Kunstwerk erscblossen. Er hat uns einem Menschen zuge- 
fiihrt, der — in fremde.m Lande, fremde-n Kreise. — -inser 
Leben lebt und gcstaltet. Und was gii.be es wohl, was uns 
-untrennbarer brtiderlicher verbuidet, als das Wissc-n inn gc- 
meinsames Leid und Gliic-k? Koplowitz.

angesichts der Lekture Thornton Wilders aus, als ob 
die Welt ohne Liebe- die Menschen ohne Herz waren. 
Merkwiirdigerweise wird dies immer wieder nur von 
den anderen geglawbt. Die Tragodie des Einzel-Men- 
schen: Sich allein mit Herz begabt zu ffihlen. sich als 
Zentrum der Welt zu betrachten. Aus diesem unertrag- 
liahen Leiden bleibt allerdings als einziger Ausweg das 
Betreten der Briicke von San Luis Rey.

Oder sollte dieses qu-alvolle Egozentrum nicht der 
Fluch der kapi-talistischpn Weltordmmg sein, die Geissel 
des besitz-gestraften Emzel-nen. der zuviel Zei-t hat, sich 
mit sich selbst zu beschaftigen?

Es scheint hides nicht, dass der • Kollektivismus 
(siehe die imgliicklichen Jessenin und Majakowski) 
diese Problematik beseitigt.

Ein Dichter entdeckt Afrlka.
M?t zwamzi-g Jahren tiraumt-e eim junger Mensch in Paris 

vom Schwarzem Brdteńl. von trotpiischen Urwal-dern mrit Or- 
chidiecn, Paviamherdien umd selitsaimen, henrlichen Sch melter- 
lingeii Sechsunddreissig Jah-re sipater fahrt e.r auf dem D amp
ler Asie der Erfullung seines Wunsches entgegen. Andrd 
Gi-de las-s-t urns a-uf sednem Tageibuchblattenn Kongo und Tschad, 
(Deutsche Verlagsanstalt, Stuttgart), an seinem iiberwalfigen- 
den Eirlebnts Afrtka tedlnebmen- und es feit uns wohl sette-n 
e'm so leben-diges und leuchtenidcs Billid des Schwarzem Erd- 
feiils gegeben wbrden wie h’er. Die Berichte ailler Forschtmgs- 
retiseinden ve-nblass-en vor der Emdrhrgliichikeit des Biikles, das 
uns dieir Debt er enitwiirft. Mat einem Auge begabt, des die 
Natur in alien ihren Erschetotwen miit Liebe und tefstem 
Verstandnis erfasst. vermag der Dichter sein-e-n Tagebuchblat- 
tern erne Fritsche und Ans-ohaiułi-ohikeiit zu veirleihen. dass wiir 
unwfderstetolach in dem Batm der Abmos-piiare dieses Landes 
gezogen werden Gide bereisite dii-e Gege-nd vom Kongo und 
Tschadisee (ungefah-r das Gebie-t deir friiheren deuitschem Ko
lonie Kamerun) und Itaitte Gelegenhe-it). eimen tiefen Emblick 
in d:e franzosische Kotoniialvenwalit-ung zu tom. Er si.ełut mit 
dem Auge des Unpartei-iscben. dass da .-mainches faiui im Staa- 
te Danamark" isti, er zogent kerien- Augenblidc, diie Fodgentm- 

itunden

gem aus dem Geschaiu-en zu zóeh-en, obglei-ch er wefcs, dias-s 
hm dies die blttere Feó-idischaft vi-eler Kolonialbeamteji eiin- 
tragen wind, er zaehit manchen Skandal van Ne^rm's-standi-im- 
gen und Bet-riigerei-cin ams TagcsE-cht wid belegt seine Aiikla- 
gen mft Beweisen. Charalkteri.sitlis-ch fiir rhn und Zeugn-is fiir 
s-eiine -reme Mcns-ohi-icihkeit ist seiin Ausriuf: ..Was fiir eime 
teuflósche Kunsitfertigikeft und Ausdaiuer im Unversitandn:s. 
weóch-e Hassipcilimilk und welch-e Boswirlftgkc.it muss ss ge- 
bra-uchit habeo, bós geniigemd Grand vorhamdiem war, um d-e 
Brutafttatem Uebergrtffe und Miiss-handihu-ngen zu rechtfcrti- 
gen!“ Ein dllchte-rscbes Dokomemti. ein Buch, das wertyoile 
AufiSicli'lusse iiber das tropische Afrika von heute gibt.

Kurt Miino.

Helen Zenna Smith: Mrs. Blest pfeift,
Frauen an der Front. 

(S. Fischer Verlag. Berlin).
Die Kommandantón der Sanitatskolonne, Mrs. Brest, pfeift 

und eine Schar verwohnter, im Luxus gross geworden-er en-g- 
lischer Madclien ej-lt an die Autos der Westfront, die Ver- 
wund-exn aus dem FeMfazareitten einzuheflen. Graue-n, Fuircht, 
Ekel. die gauze Hoile des Kritg-es und ihre gewalttatige For
de-rung an Heka tombem bi nge-schlaclutet er Jugend Engtards 
bricht in i-h-n-en auf, wird zum Alb dr tick in schlaflosen Nachten, 
formt sich zum Ge-isterzug vor ihmen Staniem. Frei-wilEg zum 
Vatortemidsdien-st Venpfl'ichtete sand diese Madchem. freier Wri- 
le bat sie getrieben, ihre -physischen Kraft-e bis zmn aussersten 
etazuse-tz-en, dienn — auch dii-e .-b-o-ys are going" Und Winter 
ihnen steheri Englands Miitteir und Vater, vom Vatorla.nd'S-ge- 
fiihl Besessene, Treiibende. Glucklich-e, ihre Sohne und Tochter 
da-hitageben zu kóiumem. Si-e sittzen beha-gl'cih um den abend'h- 
chen Tisch, sitriiekein Dutzende warm cinder Schalisi. werben 
weilbilich-e Rekiruten, ohne einen Begriff von dem Infermo der 
Schmeirzen umd -dies Jammers zu h-aiben, dais Enig!amdis Jugend 
dwchtebein musis. Sie spinechen eine Spraahe, dte keiine der 
Fronitfrauen mehr verstehen kann, in varkriagsih-aftan Kcnven. 
tionen befan-gon, wind ili-nen an-ch das seftene A-ufschSiumon 
verdirangter Jugendtast unverstandifeh. Sich seibst- Hirer 
eigenen Kraft anns-gel-iefert. wachst dias Weilbtu-m einiger dieser 
Madchen zu seiner hbchsitem M:ssian, der. z-u Itndcim. zu hel- 
ten. zu troston mit weicher Hand.

Aber die Siiimme i-m Inneren. leidenschaftliiich nach Ruhe, 
Frieden, Gluck verlangend, verstummt immer mehr. d:e Trau- 
tne zukihiftigen Lebens venM-assem. Als ein Fliegeranigriff eiii- 
setzt, die jungen MHd>ohenikdrpe.r zerfetM ist d'e Seele derje- 
nigen. die dieses Tagebuc-h schrreb. lanige schon zenrissen. 
S'tenbend lieigt siie unter einem strahlerden S lb-ermr.in-d n-ebe-n 
dem bl-intbesiprj'tizten Graiben. nebe.n verstiimmeliten, sterbenden 
Kam-eradiininen. Auf tarem Gesfclrt liegt Ergebung. ate hfttte 
sie aiufgehdrt zu boffeni. dass diais Ende jemals k-omm-en wiirde.

Doch was gilit es denen daheiim? Engl-atnids Mfitter und 
Vater halben iihren Stolz, ihre Sohne und Tochter geopfeirt z-u 
haberr. privater Kinmm-er tri-tt znirtiok. da die Pfiicht rief.

Dieses Buch ist die tragisebe Leidensbcke des Kriegs- 
erlcbnisscs.

Massimo Bontempelli: Der Sohn zweier Mutter 
(Verlag Philipp Reclam jun., Leipzig).

Bonternpelli, der Italiener. streift die Greuze entlang, 
die das wi-rkliehe I.eben vom Metan-hysischen trennt. Tn 
beginnt das selfsame Geschehen. Ein Knabe, Mario, in seinem 
siebenjahrigen Dasein von zartlicher Mutterliebe umhegt, ver- 
liert plbtzlich das Bewusstse-i.n seines bisherigen Lebens. 
Taucht zuriick in sein frtiheres Leben als Sohn einer phan- 
tastischen Mutter und eines Vaters, den die peinigende Uebe 
der Geliebten zum Selbstmord, zum Sturz von etaem Felsen 
treibt. Mario verlangt leidenschaftlich nach dieser ersten 
Mutter. Erinncruuig gibt ihm ihren Aufenthaltsort ein, und 
sie fin-den sich in ihrer alten einstigen Liebe, die ihnen die 
Gew-issheit. die Sicherheit ihrer Zusammengehorigke-it gi-bt. 
Aber der Kampf der zweiten licbenden Mutter um ihr Kind 
setzt ein, beginnt mit Aerzten, Juristen und der Autoritiit 
des Vaters, bis es ihr gelingt, die Rivalin in einer Irrenan- 
stalt unschiidlich zu machen. Doch das sybillinische Wort 
des toten Vaters in seinem Abscliiedsbrief. ..um das weitere 
k-iimmere dich nicht, ich werde dafiir sorgen", erfiill-t sich.

Saison-Ausverkauf
Shaw, Brecht. Weill — und der Spielplan.

Zum Schtoss der Spiiefeeit des Oberi-aindestheaters, wie 
wir aius Zweckmassigkeiitsgrundem den Namen dos Oberschle- 
sitschen Landestheaters abkiinzen mbchit-en, gab es noch eine 
in iedem Betrach-t erfreuliiche Tait Das einiiz-ige Werk von 
GeisK das in dieser Spielze-it fiber Europas Bretter giing. dem 
hier bereits gelegentlich der berlitaer A-uffiibrun.g gewiirdi-gten 
Kaiser vom Am-eriika von Bernard Shaw. Selten bot eta Werk 
sett lanigem so viel Moglichkeiten fiir Kritfiker, siicfj bis auf 
die Knochen zu blamieren, was amiisantenweise auch 
-prompt weit urd breit, von verschwi-ndeude-n Ausnahmen ab- 
gesehen, geschehen. Am tautesten diirfte G. B. S. iiber sovi-el 
ko-nzentrierte Unwissenhe't gelacht iiaben. Wer -r-icht total 
verran-nt ist, konnte sich auch in der kattowitzen Auffiih-rung 
gestrod lac hen. Die Wiedergabe bestamd — ohne Uebertrei- 
bung — neben der berWner Auffiihron®. Der Regisse-ur muss 
iiMoht a tout prix origimelt seta wolilen. Aber es ist erfreuldch 
zu sehen, wenn ein Spielleiter vor allem in der Proving, iiber- 
haupt dcti'kC. wenn seine Leistun.g ein kuristlerisches Profit 
h-ait. und wenn er ein Vorbild nacht sklavisch kopiert, sondiern-, 
wie etwa im voirliegen-dem FaiH. eine eigene Auffassung ver- 
triitt. Die Inszeoi-enung des Kaisers von Amerika durcii Burg 
bewies Mut, denn sie war bewusst le-icht kariikaburi'sitisch 
obwohl mam ja so etwas heute n-'cht mehr tragt Burg fest 
die Ma-rionetrten, d. h. die Minister des utopiseben Kdn-lgs von 
Brigla.nd. als recht-e Holiz-puippen aufmascht-e-ren,, w:e sie es in 
den Hand-en iihres Drabteiehers. des Kóniigs, tatsachfch sind- 
Sie tra-gen leicht outrierte Kostiime. etwa Ziipfelw-esten. Wa- 
rum sc-Hen die Herren hides zu Etude des zwiainziigsten Jahr- 
bu-n-derts kei-ne Zpfelwesten tragen, da es Zipfelklei-der fiir 
Damen bere-its anno 28 gab? Menschen, die so grotesik sind, 
wie die Ges-chbpfe vom Shaw, die sich derart entztickend exzen- 
trtech gebarden. wie etwa Orimthia. mussen in Spraiche, Ge- 
s-tus und Kostum entsprechen. Diesen Sti’l traf gliickliich die 
Inszemierung Burg's der selbst die Titelrolle verkor-perte un-d 
wtaklich e-in Konlg Magnus war. Er blteb eta Kflniig no ch ta 
Uniterhosem. wie das Orinthia-lntermezizo erwtes. stets frei 
v„>n falscher Wiirde. mens-chlich umso uberle-gener. in geisti- 
xer Beheir-tLung der Stauaitiom. Ein saftrges Wiiderspiel Her
bert Schiedels Boanerges. Póbel von Format. „Von Kopf bis 
Fuss auf Liebe ertageste-H-t". Doris Hansens Orim-thia. e»n rta- 
gelnatzlges Turngedicht in dem ihr eigenen. erot'schen Flui- 
dium Ausgezeidhnet Ltale hie-lt Margarete Baro-wska's Kbn-i- 
gin Jemima Sehr echt ta tarem Faiaatismus. ein Mensch unter 

Stroh,-puppen und Lemurem.- Anne Marions Lysistra- 
ra, Zu primitiv um-iiriteUekitiueil in ih-rem h-erzlichen Lache-n 
Use Hirt's Ama-nda, dieckend Kart Friedrich Lassens ameri- 
kan-ischer Botschaftcr. fast diirohweg gut die Minister und 
Sekretaro, atuisgerrommen Felix Sichermanrs N-ieoibar der peiiii- 
lich jiidelte. wo er aMenfaMs naseto soM. Hervorragend ge- 
schmackvoil'lie Buhnemar-chitektur Hermamm Ha-indl's.

Es miutet vo-lliikommen -uinveirstandi'r-ch an. weshalb die 
Deutsche Theatergemetaide fiir Polmsch-Schtesien im der kur
zem Spielzeit, die uns dies Jafar beschieden wan nicht das 
Beste. das fiir das bisfa-er ste-tis erfreriillch ansipruchsvolt ge- 
weseme kattio-w-itzer Pubii'.lkum gcirade gut genus ist. a-us dem 
Bewtheraer Sp'eliplan herausgegriffen hat. Start der Salome 
vom Strauss, d:-e mam hieronts n-och nie gehort hat. sab man 
eine immogl-ich-e Parsiifalinszen.ierung und hbnte zum Schluss 
Zar und Zimmermann. Mogl-ich dass man dieses Werk hier 
fiir ein Zeirstiick halt, hondelt es doch bekan-n-tl-ich von einem 
Kaiser, der nach Holland geht und dor-t mit Vorli-ebe Holz 
spaltet. — in seii.nem Neben-beruif als Zimmermann. Wenn das 
Oberschlesis-ch-e Landestheat-er 3 Gas-te auf Etagagement _ sin- 
gen lasst, ka>nn dies sehr wohl in Beuthen geschehen, keimes- 
wegs da-gege-n in Katowice aus-gerechnet in Zar und Zimmer
mann un-ter ganzen 4 Qperniabenden! Siatt etwa Curt Gbtz* 
entziicke-ndisit-es Lustisipiel Ingeborg zu uberii.chme-n,. s-pielt man 
Vater sein dagegen sehr... Oder gleich 2X Weekend ’tn Gar
ten Eden, bezw Panadies — ach neiin, eine kleiine Verwechs- 
lung main spelt Weekend im Paradi-es umd bleibt gleich im 
Garten Eden — Statt mit Frank Wedekinds herrliicfaem Hidnlla, 
den Burg orig’nel-lerweise mmerhalb einer von Wedekind so 
sehr ge-liebtein Cirkusmanege spielen liess- halt man's m:t 
Zuckmaycr-s Katharina Kmfe, und die Nachspletae-it wird vol- 
lends zu ei-n-er Nachs^tilzeit da man gegen die Dreiigroschen- 
Oper, aber fiir ein-en Dreck. wie die Tolle Lola optiert. Diese 
Schwanke und Possen mit Musik konnen no-ch so un-appet'-tlich 
etadieutiig a-usfallen. Woltanterhos-enkomik mft atifgepfia-nizl 
s-ehwiegermuite-rlichem R&genschirmwftz bengen wemn sie 
nur 50 Jahre h'nter dem Ze:tgeist zuriickkegen. damn ist allies 
gut. iHigeliiftete stpiessburgerliche Ruhe und Ordinur-g gewShr- 
leiistet. Die braven Teger'nseer kon-nem ungezahlte Male prall- 
s-ten Gcschlechtsiui'k trefben. Ha.uptsache bleibt. dass reaktio- 
nhre Belamge nicht ve-rletzt werden

Nach andarthaiib Jahre wahrendem Kampf wird en-dJ-ich 
mit Un-terstutz-u-ng der Fr-e-'en Volksbuhne. Beu-then, als Na-ch- 
spielze’t des Ensembles unter e:gener Regie, -nicht et-wa als 
Versta-ltniin-g des Oberschle-sischen I.andes-theaters die Dre-i- 
yosche’1 Oner d-tirchc*setzt- Was in Benthen ta Htadi---,'nrg 
ja selbs-t in Gi-eiw-it-z, moglich ist, das soil in dem stets for-t- 

sch-ri-Wichen Katowice nicht meltr moglich seta. Ein gefstig 
vid fre-lheititcher gesinntes uwd hdherstehendes piublikum wird 
miit dem grossten Schund abgespe-ist: das geniafcte Werk der 
lebzten Jaihre, zu dem eine ganze J-ugend sich bekennt. die 
Drei®rioschew-O.per ist fiir Katowice taibu. Gegen diese Drei- 
groschen-Oper w-tad Sturm gela-ufeni. \vle gegen den Lelbhaf- 
tigen personiich. Man soil angesich-ts dieses h-nt-erwaldle- 
rischen, M-uokertums n.cht pathetisch werd-en son-dern in dem 
raulien, abet henzlichen Ion von Bent Brecht und Kurt Weill 
vergniigt in den Song e-instimmen:

..Man schlage -Ibnen i-hre Fressen 
Mit sebweren Eitsenhamm-ern eta 
Im iibniigen will ich ver-gess-en 
und bi.cte sic, rn-i-r zu verzeih'n".

Von der Dreigroschen-Oper wiurd-e gde-gantltah der ber. 
Itaer Urauffiilming begeist-ert gekiindigt. heute sind d e Songs 
in W-ort und Ton Aligemeingut ge-worden. vot-kstiiml-ich, w'-e 
kein Zweites geistig tendierendes Stiick dieses Jahrhunderts, 
mgleichen geschatzt und geliehen, vom. entzuokten Kenner; 
unnoti.g, noch ein Wort daruber zu verlieren. Wir wollen bei 
der unter unendlichen, ausseren und inneren Schwieri-gkeiten 
zusta.nd-e gekommenen A-uffuhruugen den guten Willen fiir die 
Tat nehmen. Denn die Auff-uhru-ng des Werkes, das einen 
neue.n Biihiie-nstil schtif und revoluzion-iercnd auf Drama und 
O-p-er -einwirkte, war. die objektiv und bei aller Sympathie fiir 
das Un-ternehmen festzustellen bleibt. nicht restlos gegliickt. 
Vor allem versagte der musikalische Teil. Die Wiedergabe 
war wohl infolge nicht geniigen-der Verfiigun-g st-ehender Pro- 
ben, die ange-bl-ich nach-ts erfclgen mussten, miferti-g ohne dem 
zwingenden Rhytftmus, der dieses Stiick diurchpulsen mu»s. 
Die Darsteller zeigte-n scch mat dem ne-uen Still leid-er k-awn 
vert-raut. Einen aibsototen Ver sag er bedeutete die Polly 
der Eva Kiihne, die d-i-e Seer du ber jenny etwa vortrug, wie das 
Gebet eine Jungfrau und den Barabasong, wie eine Li-mo- 
nade. Die Darstellerin verf-iigt uber eine gewisse Anmut der 
Linie, haftet aber sonst noch vollkommen im Anfangerhaften 
und Idsst nicht eben viel erho-ffen. Eine runde Leistung stellte 
Burg's Peachum dar. der indes unter einer Indisposition zu 
leiden schien. Zu subaltern geriet Fritz Hartwigs Polizei- 
chef. Sehr gutc Momente zeigt Herbert Albes* Mackie Mes
ser. Erstaunlich Echtes in ei-netn ihr fern liegenden Gebiet 
hot Anne Marion als Lucie gates Else Flirt als Speliinken- 
jenny. das beste, geradezu Fabelhafte Maragarethe Barowska 
als Frau Peachum Die Banditen gerieten leidlich. Am mei- 
sten Schw-ing hatte entschieden der Kannnensong. Gldrtzend 
wl^kte das ^zen-ische. voll Witz und Geist reich in «;iner 
Kargheit. Das Publiku-in zeigte sich restlos begeislert.



Karyatiden des burgerlichen HeldenlebensVon der Qua! des Streites zermfirbt. stirbt die zweite Mutter. 
Der Weg zpm Sohne wird frei. angesichts jenes Todesfelsans, 
der durch Dynamit in der Luft zerspringt, lost sich ihr das 
Ratsel. Der Tote griff ein. Dem Kinde, das ein Zigeuner 
inzw-ischen entfiihrt hat. dessen Schiffe auf der grauen Fla
chę des Metres sćhaukeln, wird sie foligen, um nie mehr 
von ihm getrennt zu sein.

Botitem-nelJis Augen sehen kiihl uber diese Seltsamkeit 
hmweg. Sie haftet sich nicht fest an ihm, er gestaltet sie 
nicht zu einem a 'fwuhlenden -inneren Erlebnis. Wir_ spiiren 
die Sensation. s >auern abcr nicht vor jenen unerforschli- 
chen Gebietcn, „wo unser Schicksal wachst". Hilde Jellen.

Die juflge Reihe
Der Verlag Wolfgang Jess in Dresden gibt eine Buch- 

reihe heraus, die in biiligen Banden (Rtrtk.: 1.50 — 3.50) 
Veroffentliichiungen von jungen und noch selten genannten 
Dichtern bringt. Es ist kein© der vielfach heute beobachteten 
Spekulationen auf die literarische Neugierde nach jungen, 
ganz jungen und noch jungeren Talentcn — die vorliegenden 
Biicher ze-igen vielmehr, dass hier ein kritischer Geist in 
dankenswerter Weise bemfiht ist, das Wertvolle. Echte aus- 
zuwahlen und einigen jungen Schaffenden die A-ufmerksam- 
keit erobern zu heifen, die ihnen vielleicht nbtig ist. um welter 
fortfabren zu kbnnen, die ihrem Wollen jedenfalls vollauf 
gebiihrt.

Fritz Diettrich ist bisher aus einigen Anthologien und aus 
literarischcn Zeitschriften bekannt geworden. Er erschemt 
in den Gedichten als Bluterbe der -deutschen Romantik, Erbe 
der Glaubigkeit und Frische ihres Gelstes, der weichen Klang- 
full© ihrer Form. Ghristeritum und Natur zu vereinen, wie 
es einmal dem Werk Eichendorffs gelang, ist der Drang, der 
heimiiche Wille seines Blutes. aus dem Fritz Diettrich dich- 
tet. Solch wunderbare Venschmeteung unverbo-genen Natur- 
f-ii.hlcns und chriistlicher Glauibigke.it igelin-gt ihm, wie sie 
hiiiausklingt aus den Versen des Gedichtes Vogellied:

Glucklich stillhaltender Stein zu sein, 
Gehorsam den Spriinigen der Quelle!

Dicttrichs Vers verfugt uber schone Melodiositat und 
gross© plastteche Klarheit. Die Liebe dieses Romantikers zu 
antiken M-otiven darf nicht iibe.rsehen werden. Zu vollkomme- 
ner sinnl.ich.er Wirklichkeit wird die Vision des Wcibes in 
einem Gedicht Pandoras Erschaffung dutch die Knappheit 
dieser einzlgen Verszedle

Ich schlug die Au-g.cn auf. Ich hob den Fuss.
Aber auch. wo eine F-iille der Gleichnisse, der Bild er. in 

flbersprudelnd-em Nebenei-nander zum Ausdruck drang-t, be- 
wahrt sich Fritz Diettrich stets die Klarheit, die saubere 
Sachlichke-it der deutschen S-prache, die fiir uns den schonsten 
Reiz der frirhromanitisch-en Dichter ausmacht.

Ein neuer Name ist Gunther Eich. Und eine neue Hoff- 
nung. Seine Gedichte sind Z^ugnis einhc.itliic.her und starker 
LcbcJiauschauiung. Deer Maim im Monde sagt

Ich wol-lte, dass meine Hand© 
Ebenen wiirein und Land 
Und dass meine Stirn versohwande 
Un-ter Gebir-gen von Sand.

Eingehen des Gedankens in das kosmische, in das be- 
■wusstlos-organiische Leben der Natur ist Inhalt der um letzte 
Einfachhe.it bestrebten Gedichte Eichs. Diese Weltanschau
ung ist nicht reflexiv gcr-uhsam, sie ist aktiv, ja im hochsten 
Sinne aktiv, denn sie ist nicht bloss Anschauung, sondern 
zugleich Weg — ein Weg zum Naiven. Abkehr vom Intellekt, 
Einkehr in die Natur, die jedoch auch den Intellekt umfasst, 
das unibestandi'ge, veranderlichc, schwirrende, das bewegen- 
de Element. Dienen ist die Rolle des Intcllekts. Er ist den 
noch unvollendeten Wesen gegeben. Denn: „kann man noch 
mehr sein als Stein**? Ein andermal: dein Gesidht ist ..ewig 
und aus Stein". Bewusstsein unlosbarer Zusammengehbrig- 
keit des Ails, danin es nichts Totes gibt, durchdringt Giinther 
Eich. Wir selbst sind Formen der Wirklichkeit, nicht ihr 
Ziel. nicht Anfang: „vergessene Wege munden in uns ein" 
— nichts Totes ist, alles lebt, wird, wirkt; der Tad ist darum 
nicht grausam, sondern vollendend und neu schopferisch: ,,du 
bdst beruhigt. tot zu sein". ,

Mit Gunther Eichs Gedankengangen beruhrt sich vielfach 
Martin Raschke in den Prosastiicken Hinnnclfahrt zur Erde. 
Er lobpreist die irdisch.e Vollemdung d>es Daseins. Aiphoris- 
men von kiihnem Tiefblicik und glan-zcndcr Pragung enthalt 
der Nachtrag zu dem Biichlein. Da steht: „Gott war Heide; 
er machte sichtbar". Da steht der Grundsatz: „Jedes Denkcn 
sei augenbestim.int“. Die neue Kindlichkeit dieser Nach- 
kriegsgeneration, ihre jeder Resignation entfernte Dasetnsbe- 
jahun.g und Korperfreudigkeit formt diesen Satz, in dem uns 
horbar eine schuchterne und doch selbstsichere Hoffnting 
mitschwingt: „Es ist schwer, bevor man lernt, mit seinem 
Kbnper zu leben". So stark 1st das Korperbewusstsein des

Obwohl die Auffiihrung als Veranstaltung der Freien 
Volksbiihnc und als cigenes Unternehmen der Sohauspieler, 
wie bereits bemerkt, in Szene ging, hatte man iiberangstli- 
chcrweise die Zuhalterballade, diesen luuneissenden Tango- 
Song ebenso gestrichen, wie die ganze, iibrigens stumme Fi
gur des Geistlichen. Aiber selbst diese .gereinigte" Form 
schien dem Vorstand der Deutschen Theate.rgemei.nde fiir 
Polnisch-Schlesien noch untragbar fiir kattowitzer Gemiiter. 
Es erfordert, angemerkt zu werdeu, dass man hier an- 
scheincnd glaubt neuzeitig und freiheitlich gcrichteten Thea- 
terbesuchern uberhauipt keine Konzessionen mehr macheti 
zu miissen, sondern ganz u.nd gar un.k.iinstlerisch — gute, alte 
Zeit traumen zu diirfen. Achtung! Dera.rtige Spielplahlosig- 
keit ist eines deutschen Kulturtlieaters imwiirdig und kann 
nicht dine Foigen bleiben.

Konzertausklang
Dem Andenken des veirstorbenen Ehrenvorstzenden 

Max Ehrenfried war das letzte, grosse Konizent des Meister - 
schen Gesangvereins in dieser Spiielzeiit gewśdmet. Man fiihrte 
Ein deutsches Requiem von Johannes Brahms auf, vorauf 
gitng das Sia.bat Mater von Verdi. (Klaviera.us.zug G. Rlcordi, 
Leipzig)- Dieses seraiphii&ch schimmannde Werk fiir Chor und 
grosses Orchesifer biildet eiinen Satz aus den 4 Pezzi Sacri. 
des 85-jahrigem Verdi Testament Es scheint bedenklfch, die
sen einen. zauiberhaften Satz aus der organischen Gesamtiheit 
herausloscn zu wollen. Selbst bei vollkommener Darstellung 
kann nur ein fragmertarisober Emdiruck emstehen. Zu diem 
erfordert Brahms* Deutsches Requ em kein Zusatzprogramm, 
selbst wen® es im herkbmmlichem Sinn nicht abendifiililend ist. 
Wollte man etwa den ganzen Verdi und Brahms’ Requiem an 
einem Abend auffiihren. so wiirde ein Wenk das andere er- 
schla.gen. Gibt es wiedermm nur einen Satz Vend*, damn »st 
man psychologlsch . jrher bereits gan-z auf Brahms eingesnellt. 
Und wenni man gegen Schliuss des Stabat Mater innerlich ge- 
rade bei Verdi a.ngelangt ist. muss man sich bereits wieder 
auf Brahms n^steiten Das 1st bei derairtiig grossen Werken 
fiir den Berufshbrer. der ein wahreir Mus'kaut M we>t 
schwieriger. als fiir den Laien der sich niemails wnzusteHen 
brauctet.’"d?. St M'Jt Kunst iinnerlfch fast nie das mindest.e zu 
tun hat. Ueber das Wunder, das Brahms* Deutsches Requiem 
bedeutet. braucht wohl kaum ein Wort verloren zu werden. Es 
1st nur e n Jammer, dass Brahms in den letizren Jahren in kei- 
nerlei Gestalt hierorts hflrbar wurde. Wen® man sich 
nicht im eigenen Haase etwa Si.reichquar'tette. Klaviertrlos, 
Kfavierquditeft vorsnielen lasst Oder gelcgemWich in den Par-

Friedrich Torberg: Der Schuler Gerber bat absolviert. 
(Paul Zsolnay Verlag, Wien).

Arnold Ulitz: Worbs.
(Propylaen Verlag, Berlin).

Schulromane, Schiilerromane, Jugendromane ohne Ernie. 
Ein neuer Name, Friedrich Torberg. Sein Erstling: Der 
Schuler Gerber hat absolviert. Man ‘wird gut tun, den Na- 
men Torberg zu behalten, man wird seinen Namen nicht ver- 
gessen ikonmen, wenn man seinen Roman kennt. Der Schiller 
Gerber 1st nur Oipfer, der elgentliche Held heisst Kup.fer, 
Gymnasialiprofessor. oder, wie man in Deutschland sagt, Stu- 
dienrat seines Zetchens, Hauptmann der Reserve, am Isonzo 
nach seiner eigenen Aus-sage heldisch bewahrt. also ar.- 
scheipend Oesterreicher, wie die Wendung absolviert auch 
verrat. Der Ort der Handling bleibt ungenannt. Es 
1st woihl Prag, das tscheschische Prag unser-er Tage. Die 
gauze Atmosphere deutet uinverkennbar daraufhin. u-n.d lasst 
die Erinnerung an die Schiiler-Romane von Musil, Werfel, 
Winder, Ungar wach werden.

Kuipfer, von den Schillera Gott Kuipfer genan.n-t. wie aus 
Rat bei Heinrich Mann, durch Schiilermund verdammt, Un
rat wurde. Kupfer ist der Schulty.rann alten Schlages, fo-rsch, 
schneidig, gnadenlos, dessen Gottahnlichke.it ausserhalb der 
Schulmauern zu Ende ist. Aber intra muros ist er ein Gott 
der Radie. Mathematik ist sein Fach. Der Schuler Gerber 
.passt ihm ganz und gar nicht. Gerber entspricht nicht dem 
Bild, das in Kuipf-ers Auge unverriickbar fest ein Schuler vor- 
zustellen hat. Gerber ist hochbefahigt, von den meisten 
Lehrenn geliebt. ein glanzender Schiller, dem alles zufliegt, 
kein Streber. Man merkt dem Jungen an. dass er einst 
den Durchschnitt weit iiberragen soli. Und eben dieses 
ganz Unscihabtlonenimass-ige, die ganze Richtun.g. passt 
Gott Kupfer nicht, der es fiir seine vaterlandische 
Pflicht erachtet, brave und genormte Untertanen heranzubil- 
den. Darum bewirbt er sich mit glucklichem Gelingen um 
das Amt des Klassenvorstandes der Oberiprima (oder der 
achtem Klasse, wie es da wohl richtig.er heisst), denn der Schu
ler Gerber muss kleingekrietgt werden, der Herr Hauptmann 
d. R. wird ihm schon die Hammelbeine grade ziehen. Sa
dist Kupfer stiirzt sich mit wahrer WoMust auf sein Opfer, 
und er bringt es in zehn Monaten schwierigsten Stellungs- 
krieges und gelegentlicher Frontalangriffe — denn es 1st nicht 
leicht, mit. Gerber fertig zu werden — zur Strecke. Als das 
Prufungsergebinis: Der Sohiiler Gerber hat absolviert, ver- 
kiindet wird, da hat sich wenige Sekunden zuvor Kurt Ger
ber in Verwirrung und Ver.zwe.iflu.ng. ungewiss des Ergeh- 
niisses der Rei.feipriifu.ng, deren negativer A-usgang den Tod 
des schwer kranken Vaters zur Folgę haben kann, aus dem 
Korridorfenster des drittan Stockwerkes der Schule auf die 
Strasse gestiiirzt. Vernichtet, gerettet.

Es ist die Beichte eines jungen Me-nschen, die wir lesen. 
An Aufbau und Stil merkt man. dass es sich um einen ganz 
Jungen handelt. nicht minder indes an der blutwarmen Un- 
mitteibarkeit. Dieser Roman bedeutet mehr, als Dokument 
und Versprechen auf die Zuikunft. Eine geknechtete Jugend 
schrie all ihr Laid anklagend uns entgagen. Hier handelt es 
sich nicht um krasse Tendenz. Es gibt bei Torberg - Gerber 
auch g-ute Lehrertyp.en. fast alle anderen sind gut. und das 
Leid der J-uigend bestcht nicht nur von Selten der Schule, 
aber das grbsste Ungliick kommt von der fluchwiirdigen 
Mentali.tat eines tmtermenschlichen Padagogentiims. Diese 
Post muss ansgerottet warden. Allen, die allzu rasch ver- 
gessen, sei dieses erschiitternde Bekenntnisbuch eines jungen, 
berufenen Dichters warnendes Beispiel.

Von Arnold Ulitz der das Ideal eines Padagogen dar- 
stellt, zu dem man selbst liebend gern in eine sonst ver
dammen swerte Schule gegangen ware, lasen wir im Mai- 
heft der Neuen Rundschau gleichfalls einc Schiilernovelle. 
Hier werden 2tustan.de, wie die jiiogsten berliner Kommimal- 
Korruptions-Skandale Ausgang fiir die trag-ischen Schicksale 

Dichters Raschke, prali- und energiegeladen, dass es nicht 
selten iiberspriogt, sich mit dem g-ewaltigen Leib der Erde 
s elb er indentifiziert.

Jedes der drei Bucher 1st ein entsohiedenes Versprechen; 
dem Verlag gebiihrt Dank fiir seine Wahl. Paul Winter

Walther von Hollander. Friihling in Duderstadt.
(Verlag Internationale Bibliothek, Berlin).

Ein kleines Dorf in Mecklenburg mit einem Herrenliaus, 
der Bau einer Landstrasse, das Erscheinen des Dampfwalzen- 
fiihrers Mallon in dem engen Lebenskreis des Dorfes mid 
seiner Bewohner, — das sind die Requisites mit denen Wal-
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tituren lies-t. wird man in Katowice das einst eine Musikstadt 
hiiesa, Brahms nicht mehr horen. Die demteche Musik hat 
Edleres kaum auŁzuweisem. als dias Wenk Johannes Brahms*. 
Damn sail aiuf die Auffiihrung seiner Werk-e in wejberem 
Massie uind hMister Qualitat Bediacht gonommen wendlen. 
Womit keiinesiwegs gesagt sei, dass wlir nicht eine Wieder- 
holung von Verdi's Requiem und ein© Gesamitauffuhnung dleir 
4 Peazi Sacra besondiens gem hortien.

Die Wiiediergaibe des Stabat Mater klang delikat, viel- 
leichrt jedoch eine Spur zu maitit, wennigleiich es sich na-tiirlich 
nijchit um den Openn-Eifotto-Vendi handieilit. Aber es bleibt, wie 
gesagt, eine missliche und unidiainkbare Aufgabe um die Auf- 
fiihrnng eines einzeiinen Satzes»zu Beginn des Abends. Ueber 
die Reprodiuiktion dies Verdi-Requiems ist mamches Gute zu 
sagen. So bestacheu vor aliliem die Sciprane, recht glucklich 
gelang die grosse Fugei, am schonsten wohl der zweite Satz: 
Denn alles Fleisich, es ist wie Gras. Dass die Tenore die 
schwachste Position d'es Chores sind. dies fesnzustel-len ent- 
behnt bereits des Reilzes der Oriiginalitat. Das Qrchester des 
OberscH-esfeichen Landestheaiteirs bewahrte sich uniter der 
Leiitun.g Fritz Lubrichs zufriieideiniscelliend. Chutes Material und 
Begaburig verrat die Sofetin Elsa Paetizold (Sopran). Man 
vermisst vorerst noch ge-istlges Emdiringen- Das Aeussere 
ihres Auftreitens wirkt leicht vorstadlr-sioubret'tenhaft. ein 
Schonhieiitisfeihter, der umbedingt aibzusiteMen ist. An siich hat 
die aus dem Me?ster-Chor hervorgeganngene SolistLn enf.schie- 
den Mdglichke-iitem. Das stdrksite, musikalische und kiinsitile- 
•riische Profil dieses Abends zeigte der Bariton Fred Drissen 
(Berlin). Bine henrllche St'imme, tlefes seeTsches M-rtschwto- 
g-en. So denken wir uns Brahms* Deutsches Requiem.

Fiir d;ie nachste Saison -kundiiigt der Mefster'sche Ge^aug- 
verean die Auffiihrung foligender grosser Werke am: Karol von 
Szymanowski's Stabat Mater zusammem mit dem Psalmus 
Huiragarlcus von Kodaly (Bravo!), diie wiederholt verspnochene 
Judith von Honegger (Bravi-ssimo — aber bestimmt Wort 
haitein!), eim Haendel-Oratorium. Wir sind nicht haendeils-iich- 
t*g und ii-b er lessen es gern alteren und urerfaihreneren Leuten. 
die Belange dieser Musik wahrziunehmen, obwohl Haendel 
trotz verlangerter Rocke und Voltechlankbeh anscheiiinend 
irnmer noch als totehic gilt eine Mode, die uns stets Verirnumg 
schien Dagegen waren wir mi it Feuer und Flaimme etwa fiir 
Brecht-Weiilte Lindbergh-Plug!

Den kleinen Chor des Meisterschen Gesangvereins be
kam man noch einmal gelegentlich eines Kirchen - Konzerts 
zu horen. In a capella - Werken von J. S. Bach, A. Ho- 
miliim Albert Becker, Grieg, Reger tot dieser kleiine Chor —

zweier Sohne, deren einer aus volkische.m Hause aus 
Selimach liber das Unrecht des Vaters freiwillig aus dem Le
ben scheidet, wahrend der andere, ein judischer Junge, sich 
im letzten Augenblick eines anderen besinnt und durch seinen 
L-ehrer an dem gleichan Vorhaben gehindert ward, um darauf 
das Haus des schuldigen Vaters fiir immer zu verlassen und 
seinen Weg zu gehen. Diese Novelle traigt den Titel: Boykott. 
Denn es handelt sich um den Boykott der Klasse gegen den 
.judisabem Mltschiiler als ein Skandalblat-t die Affaire des Va
ters enthullt. Ulitz hat hier ein packend.es Zeitbild auf weni- 
gen Selten entroillt, mit der besonderen Liebe und Kennt- 
nis der Seele junger Mensclien, die den berufenen Erzieher 
und Fiiihrer der Jugend auszeichnet. Es ist herrlich, wie ,er- 
bliiffend echt Ulitz den deutsch-volkischen und den jiidischen 
Jungen zeichnet, wie er ihre inneren Konflikte miterlebend 
giestaltet.

Von Arnold Ulitz liegt ferner ein neuer Roman mit dem 
eigenartigen Titel: Worbs vor. Ulitz nennt sein .15. Buch 
einen komischen Roman. Wir miissen immer wieder dre 
schien unerschoipfliche Produktivitat dieses Dichters bewun- 
dern. Worbs ist staditischer Sparkassenvorsteher. Er wird 
uns am 1. August 1914 vorgestellt, da er. von fanatischem 
Weiiberhass erfiillt, angesichts des Anbruchs der „grossen 
Zeit" verzweifelt in den Schrei ausbricht, nun sei die Zeit 
der Weiber gekommen. Dieser scheinbar paradox klingende 
Entsetzensruf erhiilt insofern seine Bestatigung, als Worbs 
die Ablbsiung der Manner, die in den Krieg miissen, durch die 
Frauen in der Heimat in ihrer ganzen Tragweite 
richtig vorausgeahnt hat. Worbs wird trotz seines vorge- 
riickten Alters nach kurzer Zeit Soldat, kommt aber, da er 
einst im Mai glucklich das Ein.jahri-ge erworben, bereits als 
Leuitnant "nach dem Osten. Er liegt erst in einem ruhigen 
Frontabschnitt und verbringt spater den Rest des Krieges 
ordensgeschmiickt in der Etappe zu Wilna. Sein gauzes 
Herz gehbrt der Bekampfung alles Weibliohen, da ihm Wol- 
lust und Sinnlichkeit, die sich ihm im Weib grauenerregend 
verkbrpern, schlechthin das Bose bedeuten. Sein Kampf 
richtet sich in erster Linie gegen kurzeń Rock und Sei-den- 
strumpf in Krieg und Frieden. Er ist der Untertan. markig, 
schiirfend, voll und ganz, von altem Sobrot und Korn, der 
helles Bier -und Skat hebt, vblkisch bis auf die Knochen, dem 
Flottenverein angehbrt, Manner, die keinen Bart tragen, 
verachtet ebenso, wie den Osten,’ Juden und Katholiken. S. 
M., der Vorgesetzte, nach umten Fusstritte austeilend, nach 
oben mit scheuem Hundeblick kriecherisch a-ufblickend. 
Ulitz hat dieses Soheusal mit infe.rnalischem Humor gezeiclu- 
net, in einer wahren. Hass-Liiebe den verhemmten Spiesser 
an den Pranger gcstellt. Es -ist kein Zufall. dass auf dem Ein
band Worbs, durch George Grosz iportratiert. uns entgegen- 
leuchtet. Ulitz hat. hier gleich dem kongenialen Zeichner, 
geanbeitet. atzend scharf. Handgranate gegen staatserhal- 
tende Mmckerbelange — Sternheim. Heinrich Mann, T-ucIiol- 
sky verwandt. Ulitz ohrfeiigt in seinem Worbs jegliche fin- 
stere Reaktion derart schallend, dass das Echo jedem frei- 
heitlichen Menschcn wie Musik klingt. Das 1st Farbe, Saft 
und Leben eines Vollblatkerls. keine Literatentinte. Esschwelt 
abgrundtiefen Hass in diesem Buch. Aber Ulitz* gauzes, grosses 
Her.z schlagt tins entgegen in seiner Liebe fiir den Osten, 
fiir Russland. Wie .ist dieses Wilna gebannt. wie spiiren wir 
die Liebe fiir seine Frauen, und wie ergreifend lasst Ulitz 
ostjildisches Elend mitfiihlen. Arnold Ulitz hat Stange ge- 
halten, ist stets weltenfern Konijunktur und Betrieb geblieben, 
als andere, einst sich sehr revolutionar gebardende Literaten 
bessere Herren wurden, Napolon eingreifen Hessen oder zu 
Manner quartette n. Bruder und Schwester abwanderten. Ulitz 
ist, frei von jeder Starrheit und Doktrin. der geblieben, der 
er war, der wahrlich ve-rwegene Beamte. der Freihcits- 
kampfer, der Ungebardige, Widerborstige, Unbequeme. Da
rum wollen wir stets uns zu ihm be.kennen, darum lieben 
wir ihn. Go.

ther von .Hollander eine innerlich bewegte, seltsam erregende 
Novelle aufbaut. Der Friihling, der durch die muffige Klein- 
stadtatmosphare aufwiihlend zieht, die Bindungen, die die 
Mensclien der Novelle zu einander finden, die Einheit, die 
zwischen dem Tun der Menschen und dem Ueberwaltigenden 
erster Friihlingstage besteht, das alles ist uberzeugend dar- 
gestellt. Es ist die Kunst Hollanders — wir wissen es schon 
von friiher — Unsagbarem selbstverstandlichen Ausdruck zu 
geiben, Worte zu finden fiir das. was hinter dem Greifbaren 
der Erscheinung steht. Seine Menschen gehen in einem gla- 
sernen Gciangnis; es gibt keinen Weg von einem zum ande
ren, sie verstehen einander zwar, doch fiber allem liegt ein

die glucklfche Ncu-Scho-pfumg des Meister‘schen Gesan-gver- 
eiris — einen nafiezu imgetrubten Geniuss. Der Dhmgenti, Prof. 
Uiubiriah, bestatigte seiinen Ruf ate Organkst diurch den Vortra-g 
vom Bach's Praludiium umd Fuge in A-diur, besonders von Jo
sef Rh-einberigers winkungs-sicherer Orgefcomate -im b-molł- de
reń Roimiamzenthema wie eilri wortliches Pucoini-Toisca-Ziitat 
(Nur der Schbnheiit weiht* ich mem Leben) klin-at -uind Geomg 
Schumann's satzgerechtem op. 29: Passacaglia und Finale fiber 
Bach.

Als heiterer Epiil-o.g der beendeten Salsom sei noch ein 
Konzert erwahmn, das eigentli'ch ga-micht statiigefimden hat. 
Uniter grosson, aber ainscheiarerd nicht wirksamer Propaganda 
war ein Lieder- und Arienabend vom Vittorio Weinberg (Je
rusalem). Miitgliied der Mailamder Scala. angekiindi.g.t -worden, 
mit Fritiz Lubrich am Fliigel. Der Vorvenkaiuf soil rtach zu- 
veirlas-siger Airssage ganze 150 ZI. ergeben haben. Als das Kom- 
zerit um 8 Uhr abends im der Reichshalle beginnen sollte umd 
fast kefrne Hbrer ©fschienen warem, trommeite main atiscbei- 
nend durch Schiepper ein imimerhin noch zaihlreicheis Publiiikum 
zu um 50% ermassigtem Eimtrittsprete bei. Um %10 Uhr war 
der Saal fast halb voll. Um Miittertiachit, wenm mam die Prerse 
um we it ere 25% ermassjgt hatte. ware e>r viielieichit amsver- 
kauft gewesen. Um 1410 Uhr erschlenen dann end'lich auch die 
Kiinisitlen, wenige Mniuten darauf wurde jedoch durch den 
Impresario mit grosst-er . Nonchalance ohne ein Wort der Be- 
grundiung oder gar Enfschiuldiigung bekannt gegeben:. das Kon- 
zert fande nóch-t start. Der Kritiiker konmłe sich durch Augen- 
scheto uberzeuigemi, dass auf dem Podium ein Piano stand, 
dessen jede zweite Taste aiuf AnscMag sruim.m blieb. Diese 
Veransitailtuinig schien eher auf den Balkan, als auf Katowice 
hiniziudeiuten. Aber es gab schliiessliiich noch eine reiizetide 
Improvisat.tan obwohl wir noch nicht im Jimi halten. Die 
Kiinstler folgten einer spontanen Elnladiung zum Deutschen 
Geneiralkonsul Auisse.r den Argehorigem des Haiusherra, Ba
ron von Griinau, war der einizńge Zuihorer dieses Kcmzerits — 
der Kritker. Ueber private VerairiS'talitiunigen pflegt mam nicht 
zu berichten. Darum nur soviel fiber das Nachłt-Konizerti dass 
der Bariton diem Namen Vittorio nicht zu unrecht tragt und, 
soweit man einen. Sanger nach jlem bliossen Horen im Zimmer 
beuirteilen kann, echtem bei canto auf kultiivier’est© Art er- 
klimgen Hess. Bei Rotwein unterhielt man sich riiesig netit, 
Wetoberg eriinnemte sich seines Zusamimensetns miiit Pucciini 
1923, also 1 Jahr vor des Maestro Tode, in Viareggio. und 
der anfangs begreiflicherweise nicht eben glanzend gelauntfe 
Kfinstler verwandelte sich im Verlauf des Abends s-.hl:ess!fch 
in einen frohlichen Weinberg Frango.

' I



Transatlantic
Arthur Holitscher: Wiedersehen mit Amerika.

' (8. Fischer Verlag, Berlin).
Lester Cohen: Die Pardways. 

(Deutsche Verlagsanstalt, Stuttgart).
. Glenway Wescott: Die Towers.

(Speidelsche Verlagsbuchhandtog, Wien).
Das liteirairische Bild der U. S. A., des hundertproz>enti- 

gen Amerikaners, mit der Jagd nach dem Dollar, dem Bibel- 
wettlese®, den sonntaiglichein Kirchgangen, die Zeichnunig des 
in allem normalisierten Babbitts 1st soho® geigeben: Sinclair 
■Lewis* Romanę berichtem alles fiber das Durohschnittsleben 
des Duirchschnittsamerikaners, in einer eisigen Deutlichkeit, 
milt einer utibarmherzigeri Rulie. die weiss, dass sae nichts 
xu dem Stoff hinzutun muss, urn die totende Damonie der 
Gleichformiigkeiit aur Erscheinumig zu bringen. And ere Teile 
des Amerikabildes liefertc Upton Sinclair, das Sozialkritische, 
die verschiedenen Spharen, das Milieu, Schlachthauser, Pe- 
troleumunternehmungen, Filmateliers sind mit Zolascher Akri- 
bie in der Manier des „Roman expdnimentale** beschrieben, 
die Konnuiption dieses so unparteiisch geleiteten, die Pluto- 
fcratie dieses so demokratisch reigierten Staates. Arthur Ho- 
litschers neues Buch erganzt demnach in wesentlichen 
Zfiige®. In seiner sehr sicheren Art untersucht er die geistes- 
gesdhichtlichen Hintergrunde, die zur „prosperity" geffihrt 
haben, zur „prohibition" und zum „service", den drei Haupt- 
schlagworten und Dogmen Amerikas, die, hervorgerufen 
durch wirtschaftliche Bediingtheiten, in der offiziellen Litera
tur die Rolle von Ideologie® spiel en, und als Ideologien wie- 
der nur auf ihre geistesgesohichtlichem Urspriinge untersucht 
■werden konnen. Das sind hier hochstwahrscheinlich die Cal- 
vinischen und puritan is chen Gotteslehren. Ihre ungeheure 
Macht. ihr Hineinwinkeri in das tagliche Leben jedes Ameri
ka ners von heute, in Reiklame und Psyche, wird bei Ho
litscher genau beschrieben. Die wlchtigen Hinweise auf Max 
Weber und Troeltsch fehlen nicht. Und das hundertmal 
gezeiohnete Bild des New-Yorkers ersteht so unmittelbar, dass 
man es liest, als hatte man es noch tnie gelesen. Der revo- 
lutionare Furor Kischs ist da und die beobachtende Distanz 
des Unparteiischen. (Vorziiglich die Strukturanalyse der ame- 
rikanischen Jude®. die eigenartige Rolle des Zionismus). Mit 
ebenso grossem journalistischen Elan wie exakter Wissen- 
schaftlichkeiit zeichnet Holitscher in einer farbigen, plastischen 
und zielsicheren Sipraphe das bedroihliche Angesicht des Lan
des- der unbegrenzten Moglfchkeitein**.

Lester Cohens Pardways wollen den Aufstieg zweier 
Bruder geben, in einen Zeitraum von fiber hundert Jahren 
ist das Schicksal ibrer gamzen Familie, von den ersten An- 
fangen der Orossvater bis zu dem letzten Enkelkind _ ein- 
gespanmit, ein wenig uimstandlich und ausfuhrlich. Im Mittel- 
punkt die beiden Bruder, d. h. eigentlich Daniel, der Eroberer, 
Herr des Riesenwarenhauses, ein alter Pirat und Rauber, 
daneiben Tha, der „grosse Bar" verbissener Weizenspefculant, 
Spieler, Makler von romantischem Format. Daniels Kinder 

zeiigen kein Interesse fur das Warenhaus, sie verstehen nicht, 
dass der Vater daran hangt. Der Kampf des Vaters, seine 
Sohne zur Uebernahme des Geschaftes zu brtogein, eindet mit 
der Niederlage des alten Pardway. Nicht weil er schiwacher 
ist, sondern weil er gegen die Schwache seiner Kinder kein 
Mittel hat. Fast ware daraus die Tragodie der „Enben" ge- 
worden, der Kinder der Reichen. fur die alles so selbstver- 
standilich ist, dass sie sich um nichts bemiihen miissen, und 
fur die es keinen 'Aufstieg gibt, weil sie schon oben sind. 
Es ist fur sie nichts zu beginnen, sie konnen nur stiirzen 
und absinken, sie haben ihre grosse Zukunft fainter sich. 
Leider hat Lester Cohen das nicht zum Thema gewahlt, so 
hat e:r sein Ziel zu hoch gesteckt. fur den grossen Ban einer 
ganzen Familiengeschiichte, fur die kunstvolle Verknupfung 
der einzelnen Geschehnisse, die Motivierung der menschli- 
chen Taten und Triebe reicht sein Atem nicht. Nie andern 
die Figuren seines Buches ihren Charakter unter irgend einem 
Erleibnis, unter der Einwirkiung irgend ernes ausseren Vor- 
ganges, sie bleiben statisch, eingleisig und unwahrscheinlich. 
Mauches einpragsam, alles sauber gearbeitet, aber traditio- 
nell, ohne zundenden Funken. Und wo auch noch die mensch- 
liche Nahe feihlt, die etwa in den stoffverwandten Budden- 
broaks so unerhort bezwingt, das Psycholoigische und Lyri- 
sche. da bleibt schliessltch nur Kalte, sicher unbedingte An- 
erfcennung eiines ausgesprochen episcben Talentes, vielleicht 
staunende Bewunderiuing der grossen Arbeit, aber sonst uwr 
artistisches Interesse. kiihles Danebenstehen.

Die andere Familie ng es ch lechte gibt Glenway Wescott in 
den Towers. Noch pr.iimitiver erzahlt, als die der Pard
ways, aber orlgineller in der Technik und Aufmachung. Ab- 
wechselnd brinigt er irgend einen Abschnitt aus der Geschich- 
te seines Helden Alwyn, und den chronikalischen Bericht 
fiber das Leben irgend eines seiner Verwandten. Es ent- 
steht cine ganz eigenartige Form, die einer Familienhistorie 
durchaus angemessen scheint. Aber auch hier fehlt interes- 
santerweise die plastische Zeichnung der Charaktere, das 
Psychologische. Dafur 1st eins da: Die Atmosphiire. Diese 
Kindheit des Alwyij Tower wird unmittelbar erlebt, wie ihn 
die Vergangenhe.it packt, aus alien Ecken und Gesprachen 
anfasst, nicht loslasst, dass der Abkommling eines' kraftigen 
Eroberergeschlechtes unter-ihr leidet, wie nur irgend eine Fi
gur Strindbergs. — das ist alles sehr sauber und eindri.ug- 
Ik.h erzahlt. Die absonderlichen und puritanischen Ansiedler, 
die zum Rohen ebenso neigen wie zum Frommen und Gro
teskę®, tauchen auf, die harten und die armseligen Frauen, 
ein Stuck Fruh-Amerika. Doch gilt fur grosse Teile des Bu
ches dasselbe wie fiir die Pardways. Es ergreift nicht, 
sondern es interessiiert, geschichtlioh, soziologisch, artistisch. 
Und dass dieses Buch den Harper-Preis 1928 bekommcn hat. 
scheint unverstandilich. Denn derartige Bucher werden bei 
uns taglich geschrieben. anstandig und ublich. Vielleicht be- 
weist die Pramierung dieses Romans weniger seine Qualitat, 
als die mangelnde Qualitat der fibrigetn Romanc, die in Ame- 
rike geschrieben werden. Richard Plant.

rniides Lacheta der Resignation: das Leben geht weiter, auch 
ohne uns. Leise klingt das Tragische dutch, das in der Tat- 
sache „Mensch sein" liegt. In der kleinen Novelle gibt -uns 
Hollander erneut den Beweis, dass er uns etwas zu sagen hat.

Kurt Miino.

Lehariana
Ernst Decsey: Franz Lehar.

• (Drei Masiken Verlag. Miinchen.)
Das erste und einzige im Druck vorliegende Buch fiber 

Franz Lehar stammt von Ernst Decsey. dem Biographen von 
Hugo Wolf und Johann Strauss. Die erste Auflage dieses Bu
ches erschien beirerts 1924. Zum 60. Geburtstag des Kompo- 
nisten gelangte die zweite Auflage zur Ausgabe. Aus dem 
auf schlechtem Papier gedruokten Halbleinenband 1st ein ty- 
pographisch vorzuglich heirgestellter, biegsamer roter Leinen- 
band mit geschimackvollem Gold-Aufdruck geworden, der nur 
den Namen Framz Lehar enthalt. Selbstverstandlich ffihrt das 
reich illustrieinte. Fafksimiile von Haindschrift und Pairtiitur, so
wie ein gewi'ssenhaftes Verzeichnis der Kompositionen enthal- 
tende Buch von den Wiener Frauen, genau genommen von 
Rodrigo und Tatjana fiber Rastelbinder (Wenn zwei sich 
lieben) Gbttergatten (Was ich langst ertraumte), Lustige 
Witwe, Man mit den drei Frauen (Rote Rosen), Graf von 
Luxemburg (Bist Du’s, lachendes Gluck...), Zigeunerliebe 
Nur die Liebe macht uns jung), Eva (War es auch nichts 
als ein Tramm vom Gliick), Endlich allein (Schon ist die Welt), 
Wo die Lerche singt, (Fern, wie aus yergang’nen Tagfen....) 
Friihling (Bei seinem ersten Steildicheiini) Cloclo (Kinder, es 
ist ikeine Siinde), bis zum Zenith, namlich: Ich darf nur Eine 
lieben — Hab* ein blaues Himmelbett — Gern bab* ich die 
Fraub gekiisst — Willst Du? — O Madchen, mein Madchen 
— Dein ist mein ganzes Herz! —, will sagen: Blaue Mazur, 
Frasquita. Paganini, Zarewitsch, Friederike, L. d. L. (Land 
des Lachelns). Es 1st sozusagen: Franz Lehar. Die Geschich- 
te seines Ruhmes. Weniger tiefgrundig, als liebenswurdig 
geschrieben, von Lorbeerblattenn einen Kranz... aber staiub- 
frei. Es duftet nach Trefle iincairnat... Schliesslich wird der 
Titel des neuesten Lehar hier verraten, der Umarbeitung von 
Endlich allein: Schon ist die Welt!...

k Anton Freiherr von Lehar: Unsere Mutter.
’ (Wiener Boheme Verlag, Wien).

Noch ein zweites Buch erscheint zum Lehar-Jubilaum. 
Der Bruder des Komponisten, der auch politi'sch stark her- 
vorgetretene. ungarische General Baron Lehar, veroffentlicht 
mit einem begleitenden und illustrierten Text Briefe der 
Mutter, die von 1892 bis zu deren Todesjahr 1906 reichen. 
Wir erfahren aus den Bemerkungen des Herausgebers Auf- 
schtesreiches uber die Herkunft der Familie, und es inter- 
essiert besonders, dass Franz Lehar blirtmassig nicht nur 
Erbe mannigfacher Nationalitaten der ehemals osterreich- 
ungairischen Monarchie ist und von der Mutter her auch 
deutsche Substanz biirgt, sondern einen franzosischen Ur- 
Grossvater hatte. (Die Rasse-Reinheit ist der Giiter hochstes 
nicht!) Der Aufstieg des Komponisten aus klemsten Anfangen, 
durch zahlreiche Veroffentlichungen bekannt scheint nach die
sen retrospektiven Aulzeichnungen marchenhaft. Schimmern- 
den Gtanz fiber das Leben breiitet jedoch erst die Mutter. 
Und das Selbstiportrat, das uns aus den Briefen an den Sohn 
entgegenstrahlt ist voll des Wunders selbstloser Gute, auf- 
opferndeir Liebe. Ein schoneres Miteinander zwischen Eltern 
und Kindern gibt es selten. Es tut wohl zu lese-n, dass die 
Mutter den Aufstieg ihres altesten Sohnes Franz noch bis 
zu den grossen Erfolgen von Rastelbinder und Lustige Witwe 
erlebte und den Blick ins gelobte Land tun durfte. Denn was 
iist Erfolg, Ruhm, dessen Anfange die Mutter nicht mchr 
schaiute?

Erich Carow: Karriere eines Berliner Volkskomikers. 
Herausgegeben von Manfred Georg und Peter Schaeffers. 

(Eden Verlag, Berlin).
Das 1st knorke. Wissen Sie, was knorke ist? ..Knorke 

is zweemal so schnaffte wie duffte."* Das ist also ein 
famoses, kleines Buch fiber Erich Carow. das ietzte 
Geschrei von Berlin. Das Herz blutet, da man Caro noch 

nicht erlebt hat. Alle Zeitungen waxen voll davon. Jeder, 
der Carow keinmal in Berlin gesehen, hat von ihm gehort. 
Carow Erich beschreibt uns einganigs selbst selnen Aufstieg 
von unten: Sohn einer Waschfrau, mit 10 Jahren vor Schul- 
betginn am friihen Morgen Milch und frische Semmeln ausge- 
tragen, lernt Musiike bei der Stadtpfeafe von Zahna, spielt 
auf Bauiernhochzeiten, kratzt aus, wird Mitglied einer Clown- 
kapelle mit Auifbau- und Plakate-Klebeverpfllchtunig, bis er 
schliesslich im eigenen Etablissement am Weinbergsweg tan
det nach jahrelanger Begliickung seines Volkes von Berlin 
durch die hohe Kritik entdeckt und eine Beruihmtheit wird, 
die Di rektor Jules Marx zu einer phantastischen Gage enga- 
giert (Und abends in die Scala), ohne dass Carow darum 
seiner und seiner zahllosen Anhanger geliebte.n Keller-Lach- 
buhne Weinbergsweg 19 untreu geworden ware. Das steht 
auf diesen Seiten von Carow eigenhandig, Heinrich Mann, 
Manfred Georg, Peter Panter, Kurt Pinthus gleich herrlich zu 
lesen mit Widmungem prominentester Kollegen Carows und 
kostlichen Zeichnunigen von Dolbin, Orlik u. s. w. Miisst ihr 
euch alle kaufen. Kost* ne Mark. Go.

Die polnische Kunstausstellung in Berlin cndgiiltig eriedigt?
Es muss auf das ausserste befremden, dass man auf den 

Protest, den der berliner Pen-Club geigein die infolge nicht 
vorauszusehender Taiktfehler erfolgte A.bsage der polnischeu 
Kunstaustelhmg in Berlin mit Recht erhob, von einer Antwort 
der veramtworlichen Stellen bisher nichts gehort hat.

Dem Protest des Pen-Club schlossen sich inzwischen an: 
Reichsverband des deutschen Schrifttums, Deutscher Werk- 
bund. Verband deutscher Kunstkritiker. Auf die praktische 
Folge — Nichtteilnahme Polens an deutschen Messen und 
Aussteilungen — wiesen wir bereits kurzlich im Hauptblatt 
hin.

...und sie bewegt sich doch!
In letzter Minute wird bekannt, dass gelegentllch der 

Beratung des Etats des A. A. im Haushaltausschuss des 
Reichstages Aussenminister Dr. Curtius unter Betonung, 
dass unbeschadet der politischen Beziehungen ein kiinst- 
lerischer Austausch wiinschenswert sei, erklarte, er habe 
die teste Hoffnung, dass in nicht ierner Zeit eine pol
nische Kunstausstellung unter seinem Protektorat durch- 
gefiihrt werde.

Thomas Manns Selbstbiographie 
wird unter dem Titel Lebemsabriss im Verlag S. Fischer, 
Berlin, erscheiinen.

Ein neuer Schnitzler.
Nachdtem das Theater in der Stresemainnstiraissei Berlin 

eine Neiueinistudierung von Anihiuir Schnitzlers Professor Bern
hards mit Kontner monateliainig milt grossitem Erfolg gespielit hat, 
bereiitet die Vollkislbiihine, Berlin, eine DraimaitiSiierunig der Nio- 
vellle: Spiel im Morgemgraiuen vor.

Und wan® steht man in Deutschland das bisher nur i® 
Wien und Pnaig gespiieillte,, jungsite Werk Schnitzlers: Im Spiel 
der Sommerlufte?...

Eine Million Remarque — in deutscher Sprache.
Der Propylaen - Verlag giebt soeben bekannt. dass die 

deutsche Auflage des vielumstrlttenen Kriegsbuches von Erich 
Maria Remarque: Im Westen nichts Neues die erste Million 
iiberschritten hat. Diese Absatzziffer, die in 15 Monaten er- 
zielt wurde, stellt einen Bucherfolig dar. der in der Literatur 
aller Lander sicherlioh Ohne Beispiel ist. Auch die Zahl der 
Uebersetzungen bedeutet einen Rekord. In 29 Sprachen 1'egt 
das Buch bereits vor, die Gesamtauflage nahert sich der 
dritten Million. Im einzelnen betrage® die Auflagen: Deutsch
1 000 000, Franzosisch 440 000, Nordamerikanisch 325 000. Eng- 
Usch 310 000, Tschechisch 81 000, Spanisch 75 000, Danisch- 
Norwegisch 70 000, Hollaindisch 70 000, Schwedisch 67 000, Ja- 
panisch 50 000, Lettisch 23 000, Finnisch 22 000. Ungarisch 
21 000. Polnisch 20 000, Jiddisch 6 700, Bulgarisch 6 500. Ru- 
manisch 6 000, Qriechisch 3 000, Esperanto 2 400, Russisch
2 000. Von den katalanischen, kroatischen, hebraischen und 
slowakischen Ausgaben sind die Auflageziffer® noch nicht 
gemeldet, die esthndschen, portugiesischen. ukrainischen und 
siidafriikanischen (Kap-Dialekt) Ausgaben sind in Vorbereituug. 
Die italienische Ausgabe wurde verboten. Von den Kriegs- 
buchern, folgen auflagemassig Renns Krieg und Arnold 
Zweigs Grischa. Die nachste Millio® durfte in Kiirze die 
Volksausgabe von Thomas Manns Buddenbrooks erreichen.

Kritik.
„Ein Henr Żarek halt mir seinen Roman zu lesen gege- 

ben“, sagte Schnitzler. Darauf Wassermann: „Er hatt* ihn 
besser zum schreiiben geben sollen." (Prager Presse.)

Erichs Ebermayers neues Schauspiel 
Verhetzte Jugend.

das den politischen Mord zum Thema hat, eine Neufassung 
des Erstliragsdramas: Bruder auf dem Umweg uber das Sen- 
despiel Der Minister ist ermordet, wurde ziur Urauffuhrung 
ain den stadtiischen Bifihnen in Leipzig fiir Anfang nachster 
Spielzeit erworben. Ebermayer hat soeben ein weiteres 
Stuck Primanertragbdie beendet, das von dem Fall Hus smarm 
ausgeht.

Ein neuer Lampet.
Die Urauffuhrung eines neuen Biihnenwerkes von Peter 

Martin Laimpel: Gaunerkomodie findet voraussichtlich am 
Alten Theater in Leipzig statt.

Opernurauffuhrung in Frankfurt am Main.
Die Oper Transatlantic der jungen amerikanischen Kom- 

poniisten polnischer Herkunft, George Antheiil kam am Frank
furter Oipernhaus unter Leitung von Generalmusiikdirektor H. 
W. Stei-nberig. Regie Dr. Herbert Graf zur Urauffiihrung. — 
Diese erste Oper des jungen Aitnerikaners, der sich selbst 
seine® Text geschrieben hat, spielt wahrend einer amerika
nischen Prasidentenwahl und stellt den ipolitiscfae® Machen- 
schaften und dem Trubel amerikanischier Zivilisation eine Lie- 
besg e schi ch t e geg e niiiber.

Mahagonny.
die umsitrttterae Oper von Bent Brecht und Kurt Weill wiird 
im Herbst an einer Reihe von Biihnen aufgefiihrt. Die ersten 
Auffiihrungen fiindien in Frankfurt am Main, (geme-insamc Auf- 
fiihriumg des Opemhaiuises und des Schauspróelihaniises) Prag, 
(Deutsches Landestheater). Opernhaus Essen, Stadttheater 
Dortmund, tmd Lande sth eater Oldenburg statt. In Berlin wird 
dais Werk am Berliner Theater uirater Regie von Max Rein- 
hamdit in Szeine gehen.

Eine neue Oper von Manfred Gurlitt.
Der beikannte Berliner Komponist, von dem es — nebe® 

der Alban Bergs — eine Wozzek — Oper gibt, hat das Stfick- 
Soildaiten von Reinhold. Lenz vertonlt Die Oper kommt im 
Okitolber an eimieir grosse® dieuitscihe® Bfihme zur Urauffiihrung 
und erscheint in der Uiweinsali-Edition Wie®.

EINGEGANGENE BUECHER
Otto Flake: Marquis de Sade. S. Fischer Verlag, Berlin. 
Frank Harris: Jahre der Reife. S. Fischer Verlag, Berlin. 
Arthur Holitscher: Wiedersehn mit Amerika. S. Fischer 

Verlag, Berlin.
Alfred Kerr: Spanische Rede vom deutschen Drama ode.r 

das Theater der .Hoffnung. S. Fischer Verlag, Berlin.
Hermann Hesse: Diesseits. S. Fischer Verlag, Berlin. 
Oskar Loerke: Atem der Erde. S. Fischer Verlag. Berlin. 
Thomas Mann: Mario und der Zauberer. S. Fischer 

Ver lag, Berlin.
Rene Crevel: Der schwiertge Tod. S. Fischer Verlag, 

Berlin.
Mechtilde Lichnowsky: An der Leine. S. Fischer Ver

lag, Berlin.
Helen Zenna Smith: Mrs. Blest pfeift. S. Fischer Ver

lag. Berlin.
C. A. Reinhardt: Napoleon und Eugenie. S. Fischer Ver

lag, Berlin
Loris: Die Prosa des jungen Hugo von Hofmannsthal. 

S. Fischer Verlag. Berlin.
Aldona Huxley: Kontrapunkt des Lebens. Insel Verlag, 

Leipzig.
Egon Caesar Conte Corti: Die trockene Trunkenheit. 

Insel Verlag, Leipzig.
Bela Balzizs: Unmogliche Menschen. Rfitten & Loening 

Verlaig. Frankfurt a Main.
Heinz Liepmann: Die Hilfloseh, Riitten & Loaning Ver

lag, Frankfurt' a Main.
Klabund: Romanę der Sehnsucht. Phaidon Verlag. Wien.
Klabund: Erzalilungen und Grotesken. Pliaidon Verlag, 

Wien.
Rudolf Kayser: Dichterkopfe. Phaidon Verlaig, Wien.
J. Ramsay Mac Donald: Ein Politiker unterwegs. Mon

tana Ve-rlag A. G„ Stuttgart.
James B. Wharton: U. S. A. an der Front. Montana 

Verlag A. G„ Stuttgart.
Roger Martin du Gard: Jean Barois. Paul Zsolnay Ver

lag, Wien.
Martin Maurice: Nacht und Tag. Paul Zsolnay Verlag, 

Wien,
Friedrich Torberg: Der Schuler Gerber hat absolviert. 

Paul Zsolnay Verlag, Wien.
Frank Thiess: Die Verdamtnten. Gustav Kiepenheuer 

Verlag, Berlin.
Arnold Zweig: Die Novelle® um Claudia. Gustav Kiepen- 

hauer Vorlag, Berlin.
Paul Cohen-Portheim: Paris. Klinkhardt & Bierman®, 

Verlag, Berlin.
Paul Busson: Vitus Venloo. F. G. Sipeidel'sche Verlags- 

buchhandking, Wien.
Ivan Naschiwin: Unersattliche Seeleii. C. Weller & Co. 

Verlag, Leipzig.
Curt Gotz: Der Lfigner und die Nonne. Carl Hinstorffs 

Verlag. Rostock.
Anton Frh. von Lehar: Unset® Mutter. Wiener Bolie.me 

Verlag, Wien.
Ernst Decsey: Franz Lehar: Drei Masken Verlag, Berlin. 
Manfred Georg: Erich Carow. Eden Verlag, Berlin.
Sp. Wukadinowic: Jan Kochanowski — Die Abfertigung 

des griechischen Gesandte®. Concordia Verlag. Poznań.
Massimo Botempelli: Der Sohn zweier Miitter: Philipp 

Recla-m jun Verlag, Leipzig.
Ferdinand Ossendowski: Lenin. Sieben Stabe Verlag, 

Berlin.
Andre Gide: Kongo und Tschad. Deutsche Veriagsan- 

sta.lt, Stuttgart.
Arnold Ulitz: Worbs. Propylaen Verlag, Berlin.
Ilia Ehrenburg: Das Leben der Autos. Malik Verlag, 

Berlin.
Gaston Riou: Europa, mein Vaterland. Heitz & Cie Ver

lag. Strasbourg.
Hans Licht: Kulturkuriosa aus Alt-Griehenland. Grethhein 

& Co Verlag. Leipzig.
Rainer Maria Rilke: Verse und Prosa aus dem Nachlass. 

Gesellschaft der Freunde der Deutschen Bucherei, Leipzig.
Heinz Zucker: Poet von Heute. Waldemar Hofmann Ver

lag. Berlin.
Der Mfinchener Kritikerprozcss Knorr & 

Hirth Verlag. Miinchen.
Masaryk; Staatsmann und Denker. Orbis Verlag. Prag. 
Siegfried von Kardorff: Im Kampf um Bismarck. Ernst 

Rowohlt Verlag, Berlin.
Ernst Gieser: Ein kleines Kinderbuch. Editeufra, Berlin.
G. Verdi: Stabat Mater (Klavierauszuig). G. Ricordi Ver

lag, Leipzig.
Max Schillings: Mona Lisa (Klavlerauszug und Textbuch). 

Universal-Edition, Wien
Alban Berg: Wozzeck. (Klavierauszug und Textbuch). 

Universal-Edition, Wien.
Kurt Weil: Der Lindberghflug (Klavierauszug). Univer

sal-Edition, Wien.
Bert Brecht: Die Dreigroschen-Oper (Textbuch). Uni

versal-Edition. Wien,



tlen italienischen Markt fflr Export polnischer Kunst- 
seide zu erobera.

Starker Riickgang der Arbeitslosigkeit.
In der Zeit v.o.m 17. bis 24. ds. Mts. 1st ein weiterer 

Starz der Arbeitslosigkeit zu verzeichnen. Die Zahl der 
Arbeitslosen verringerte sich um 12.463 Personen und 
betrfigt gegenwartig 240.000.

IitCEcrn/zaile / Verkehrs-Taiw |
Steuererleichterungen fiir den Metałlhandel.

Das Finanzministerium hat eine Verordnung erlas- 
sen. wonach gewisse Erleichterungen in der Gewerbe- 
steuer vo.m Umsatz fiir den Handel von- Halbedelmetall- 
Abfallen, wie Zimk, Zinn, Blei, Aluminium u. s. w. zu- 
gewiesen wurden. Diese Metalle warden ais fiir die 
inlandische Industrie unbedir-gt notwendig anerkannt. 
Der Handel mit diesen Artikeln wird lediglich mit einem 
M-proz. Steuersatz belastet und zwar bei berufsmąssi- 
gem Aufkauf. Engros-Verkauf und in Bezug auf selb- 
standige Lieferungsfirmeu.

Gesetze/ Rechtwprechung |
Urlaubsentschadigungen.

Der Angestellte verliert das Recht auf Urlaubsent- 
•dhadigimg nur im dem Palle, wenn festgestellt wurde, 
dass er wahrend der Urlaubszeit in einem anderenUnter- 
nehmen ais Angestellter tatig war. (Urteil des Obersten 
Verwaltungsgerichts in Sachen N. I. C. 1587/28).

Weltwirtschaft
1st eine Wendung in der Weltwirtschafts-Kris’s zu 

erwarten?
Der bekannte National-Oekonom Franęeis Mar- 

sal stellte in einem Artikel unter dem Titel: „Wendung 
in der Weltwirtschafts-Krisis" in der Zeitschrift „Agen- 
ce et Finansiere" vom 22. Mai d. Js. fest, dass seit 14 
Tagen in der Gestaltung der Warenpreise eine Tendenz 
zur Stabilisierung und teilweise sogar zur Preissteige- 
rung zu verzeichnen sei. Eine gro-sse Bedeutung hat die 
Getreidepreiserhóhung. die sich besonders in den er- 
sten- Tagen des Mai in Chicago bemerkbar machte. 
Auch die Preise fiir Kaffeo. Wolle, Kupfer.uud Blei wei- 
sen eine Pr.eissteigerungstendenz auf. Es ist zweifelhaft, 
ob die Preiserhóhung den Ausdruck der Anpassung der 
Produktion zur Konsumption oder aber auch dasErgeb- 
nis der Aktion der Produzen-tensyndikate ist. Man kann 
jedoch annehmen, dass diese Preiserhóhung hauptsdch- 
lich dutch die Erschópfung der bisherigen Vorrate ver- 
ursacht wurde. Es wurde z. B. vor ca. 2 Monaten aus 
New - York signalisiert, dass die Rohmaterialien- und 
Getreidevorrate nkht nielir gross seie». .

Handelsgcrichtllcitc ElnlraSnnSen

Sąd Grodzki, Katowice.
H. B. 7474. Zjednoczone Fabryki Pie

ców i Maszyn Piekarskich ,>Si 1 esia", Sp. 
z ogr. odp. Katowice. Dutch Beschluss der General- 
versammlung vom 22. November 1929 wurden die §§ 2 
und 4 des Statuts geandert. Die Gesellschaft wird yon 
nun an dutch 2 Leiter vertreten. Zum zweiten Leiter 
wurde Michal Skorei, Industieller aus Warszawa, er- 
nannt. Gegenstand des Unternehmens sind Bau von 
Baokerofen und Maschinen, Metallgiesserei, Herstel'lung 
von Schutzfarben und Holzhandel. Datum deer Ein
tragung: 25. Februar 1930.

H. A. 2548. Polskie Przedsiębiorstwo 
Te chniczno-B udowi an e, Katowice. Inhaber 
dieser Firma ist Ing. Stefan Roman aus Katowice. Da
tum der Eintragung: 15. Februar 1930.

H. B. 350. B a n q u e Franco-Polonaise 
S. A. Paris, Filiale in Katowice. Die Vor- 
standsmitgliedeT Gabriel Le Rox Ladurie und Etienne 
Roll et, wie auch der Vertreter eines Vorstandsinitglie- 
des- Nestor Gerber, wurden abberufen. Datum der Ein
tragung: 17. Marz 1930.

H. A. 2553. „P a r“, Polska Agencja Re
klamy in Poznań, Filiale Katowice. Fiir die katto- 
witzer Filiale wurde Prokura an Josef Hellstein erteilt. 
Datum der Eintragung: 25. Februar 1930.

H. B. 817. Związek Koksowni. Sp. z ogr. 
odp. Katowice. Dutch Beschluss des Aufsichtsrates 
vom 18. Juni 1929 ist der Leiter Ing. Jerzy Wojnar aus 
Katowice zur selbstandigen Vertretung der Gesell
schaft gemass § 8 des Statuts vom 17. November 1928 
berechtigtt. Datum der Eintragung: 25. Februar 1930.

H. B. 801. Syndykat Polskich Hut Że
laznych, Sp. z ogr. odp. Katowice. Dutch Beschluss 
des Aufsichtsrates vom 25. Janur 1930 wurde zum 
Leiter der Gesellschaft der ehemalige Minister, Bole
sław Grodzieoki aus Katowice, ernannt. Datum der 
Eintragung: 17. Marz 1930.

H. A. 553. Paul Nixdorf. Katowice. Die 
Witwe Geruda Feitl ais Erbin des vorherigen Gesell- 
schafters Franz Feitl ist aus der Gesellschaft ausge- 
schieden. Der bisherige Gesellschafter. Juliusz Hein- 
drich. ist alleiniger Inhaber des Unternehmens. Datum 
der Eintragung: 24. Februar 1930.

H. A. 2355. Górnośląska Fabryka Wy
robów Aluminiowych. Konrad Niedź- 
wiecki i S k a. Katowice. Die Firma ist erloschen. 
Datum der Eintragung: 13. Marz 1930.

H. A. 91. Ernest Gerlich, Katowice. Frau Felicitas 
Gerlich, geborene Nowack. erhielt Prokura. Datum der 
Eintragung: 24. Februar 1930.

H B. 1052. Książnica Katolicka, Sp. z ogr. odp. 
Katowice. Gegenstand des Untoniehmens ist der Buch- 

Steuerkalender fur Juni 1930
Einkommensteuer

Gewerbesteuer Umsatzsteuer
v. fund. Einkommen von Dienstbezugen
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«
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handel. Das Grundungskapital betragt 20.000 Zl. Zur 
Vertretung der Gesellschaft ist der Leiter selbstandig 
berechtigt. Zum Leiter der Firma wurde Marjan Ka- 
palczyński, Kaufmann aus Katowice, ernannt. Datum 
der Eintragung: 24. Februar 1930.

H. B. 976. Dom Mebli Nogliński, Sp. z ogr. odp., 
Katowice. Auf Grund des Urteils des Apellationsgerich- 
tes in Katowice wurde die Bestellung* des Sequesters 
Maxymiljan Goldstein ungultig erklart. Durch Be
schluss der Gesellschafterversammlung vom 1. Februar 
1930 wurde § 8 des Gesellschaftsvertrages in der Weise 
geandert. dass zur Vertretung der Gesellschaft der Lei
ter berechtigt ist. Zum Leiter wurde Kaufmann Fran
ciszek Slischka aus Katowice bestimmt. Durch Be
schluss der Generalversammhing vom 11. Februar 1930 
wurde der Firmenname geandert, der gegenwartig lau- 
tet: Dom Mebli K. Slischka, Sp. z ogr. odp., Katowice. 
Datum der Eintragung: 28. Februar 1930.

H. B. 1053. Towarzystwo Filmowe Metro - Gold- 
wyn - Mayer, Sp. z ogr. odp., Warszawa, Filiale Kato
wice. Gegenstand des Unternehmens ist die Fiihrun-g 
alter Interessen. die mit der Filmproduktion-. Herstel- 
lung und Verleihung verbunden sind. Das Grundungs- 
kapital betragt 50.000 Zl. Die Gesellschaft stiitzt sich 
auf den Vertrag vom 3. VI. 1929. Der Vorstand setzt 
sich aus 2 Mitgliedern zusammen und zwar Henry Fritz 
Gunderloch aus Paris, Leopold Schanźer aus Warsza
wa. Datum der Eintragung: 25. Februar 1930.

H. B. 923. M. Kaczorowska i Ska Fabryka Karto- 
naży, Sp. z ogr. odp., Katowice. Durch Beschluss der 
Gesellschafterversammlung vom 31. Dezember 1929 
wurde das Griindungskąpital auf 200.000 ZL erhóht und 
in Zusammenhang damit § 6 des Gesellschaftsvertrages 
geandert. Prokura wurde Herrn Bruno Behnke aus 
Łódź erteilt. Durch Beschluss der Gesellschafterver
sammlung vom 13. Januar 1930 wurden die bisherigen 
Prokuristen, Włodzimierz Toepfer. Rudolf Prusse, zu 
Leiter der Gesellschaft ernannt. Der bisherige Leiter 
der Gesellschaft. Wincenty Mildner. ist gestorben. Die 
Prokura der Herren Włodzimierz Toepfer und Rudolf 
Prusse wurde abberufen. Datum der Eintragung: 
24. Februar 1930.

H. B. 306. Miihle Ermes, Sp. z ogr. odp.. Zawodzie. 
Gemass Antrag des Industrie- und Handelsministeriums 
vom 19. November 1929 wurde die Liquidation auf 
Grund der Verordnung vom 25. Juni 1924 beschlossen, 
(Dz. Ust. R. P. Nr. 55. Pos. 542). Zum Liquidator 
wurde Hermann Bernikier aus Katowice bestellt. Da
tum der Eintragung: 24. Februar 1930.

H. B. 1043. Carossa, Śląska Fabryka Karoserii. 
Sp. z ogr. odp., Katowice. Der bisherige Leiter Josef 
Przybyła wurde von seinem Posten abberufen und an 
seine Stelle Wilhelm Dyrbusch aus Katowice berufen. 
Datum der Eintragung: 24. Februar 1930.

H. B. 484. Katowicka Spółka Kawiarniana. Sp. 
z ogr. odp., Katowice. Durch Beschluss der Gesell
schafterversammlung vom 21. Februar 1930 wurde die 
Gesellschaft aufgelost. Zum Liquidator wurde Max 
Goldstein, Biicherrevisor aus Katowice, bestellt. Datum 
der Eintragung: 25. Marz 1930.

FL A. 2491 a. Polski Instytut Wydawniczy, Kato
wice. Dr. Kurt Klinger aus Katowice wurde Prokura 
erteilt. Datum der Eintragung: 26. Februar 1930.

H. A. 2560. Hermann Heilborn, Siemianowice. In
haber Hermann Heilborn, Kaufmann aus Siemianowice. 
Datum der Eintragung: 20. Marz 1930.

H. A. 2557. „Zenit", Biuro Techniczno - Handlowe, 
Katowice. Inhaber dieser Firma ist der Kaufmann 
Oskar Wachstock aus Katowice. Datum der Eintragung: 
18. Marz 1930.

H. A. 2559. Skup i Sprzedaż. Ziemiopłodów, Kato
wice. Inhaber Maurycy Jakubowicz. Kaufmann aus Ka
towice. Datum der Eintragung: 20. Marz 1930.

H. B. 713. Balcke i Ska, Budowa kondensacji i chło
dnic kominowych, Sp. z ogr. odp., Katowice. Durch Be
schluss der Gesellschafterversammlung vom 3. Januar 
1930 wurde das Griindungskąpital aqf 20.000 Zł. erhóht 

und i Zusammenhang damit § 7 des Statuts geandert. 
Datum der Eintragung: 14. Marz 1930.

H. R. 1057. „Invests", Reprezentacja Firm Krajo
wych i Zagranicznych, Sp. z ogr. odp., Katowice. Ge
genstand des Unternehmens ist die Uebernahme von 
Vertretungen. Das Griindungskąpital betragt 20.000 Zł. 
Die Gesellschaft stiitzt sich auf den Vertrag vom 30. 
12. 1929. Ais Leiter wurden ernannt: Abraham Mon
tag und Oser Kurz, beide aus Katowice. Sie vertreten 
die Gesellschaft selbstandig. Veroffentlichungsorgan 
Monitor Polski. Datum der Eintragung: 17. Marz 19.30.

H. B. 1059. Josef Wielgus i Ska. Sp. z ogr. odp., 
Katowice. Gegenstand des Unternehmens sind An- und 
Verkauf vo.n Holz. Das Griindungskąpital betragt 
20.000 Zł. Der Gesellschaftsvertrag wurde am 13. Ja
nuar 1930 abgeschlossen. Leiter der Gesellschaft sind: 
1) Josef Wielgus, Kaufmann aus Mikuszowice Śl., 2) Ar
thur Maus. Kaufmann aus Król. Huta. Datum der Ein
tragung: 20. Marz 1930.

H. A. 2566. „Gałązka i Rybka Astorja Kawiarnia**, 
Katowice. Persónlich haftende Gesellschafter sind: Re
gina Gałązka und Walenty Rybka, beide aus Katowice. 
Die Gesellschaft begann ihre Tatigkeit am 1. Januar 
1930. Zur Vertretung der Gesellschaft ist Walenty 
Rybka berechtigt. Datum der Eintragung: 5. April 1930.

H. B. 852. Stefan. Frólich & Kliipfel, Sp. Akc. dla 
budowy maszyn i urządzeń górniczych, Katowice. In- 
folge Verlegung der Direktion nach Piotrowice, ist die 
Firma in Katowice erloschen. Datum der Eintragung: 
12. Marz 1930.

H. A. 2411. „Imperatorja", Sprzedaż artykułów hy- 
gjenicznych, Katowice. Inhaber Durczok Teodor und 
Józsefi Melanja aus Katowice. Der Firmenname wur
de auf „Imperatorja" Sprzedaż artykułów hygjenicz- 
nych Durczok i Ska umgeandert. Die Gesellschafterin 
Melanja Józsefi heisst jetzt Melanja Durczokowa. Da
tum der Eintragung: 29. Marz 1930.

H. B. 1040. Suchedniowska Fabryka Odlewów 
i Huta Ludwika, Sp. Akc. Das Griindungskąpital wur
de um 2.625.000 Zł. auf 5.250.000 ZL erhóht. Die Erhó- 
hung wurde auf diese Weise durchgefuhrt. dass neue 
Aktien zu je 1.000 Zl. ausgegeben wurden. Die Aus- 
gabe erfolgte zum Kursę von 103 Proz. Im Zusammen
hang mit der Kapitalserhóhung wurde § 4 des Statuts 
geandert. Datum der Eintragung: 6. Februar 1930.

H. B. 66. Górnośląskie Towarzystwo Telefonów', 
Sp. z ogr. odp., Katowóce. Durch Beschluss der Gesell
schafterversammlung vom 29. V. 1929 wmrde der Fir
menname auf „Górnośląskie Towarzystwo Telefonów" 
Oberschlesische Telefongesellschaft, Sp. z ogr. odp., 
Katowice geandert. Im Zusammenhang damit wurde 
§ 1 des Statuts geandert. Datum der Eintratung: 12. 
Marz 1930.

H. A. 2558. „Tanie Źródło", Brucha Nade!, Kato
wice. Inhaber dieser Firma ist Frau Brucha Nadel aus 
Łódź. Prokura wurde an Michał Najmark erteilt. Da
tum der Eintragung: 20. Marz 1930.

H. A. 2088. Bazar Mód, Inh. Dora Nebel, Kato
wice. Die Firma ist erloschen. Datum der Eintragung: 
22. Marz 1930.

H. B. 611. Rozkoszny i Ska. Hurtownia Drzewa, 
Sp. z ogr. odp., Katowice. Die Liquidation ist beendet 
und die Firma somit erloschen. Datum der Eintragung: 
14. Marz 1930.

H. B. 582. Edwin Weiss & Arndt, Ingenjeurbiiro, 
Sp. z ogr. odp., Katowice. Die Liquidation ist beendet 
und die Firma somit erloschen. Datum der Eintragung: 
14. Marz 1930.

H. A. 2552. Materjafy Budowlane Kaffka 
i S k a> Katowice. Persónlich haftende Gesellschafter 
sind Karol Kaffka aus Katowice und Wiktor Skutnik nas 
Katowice 11. Die Gesellschaft begann ihre Tatigkeit mit 
dem 17. I. 1930. Zur Vertretung der Gesellschaft sind 
die beiden Gesellschafter kollektiv oder ein Gesellschaf
ter gemeinschaftlich mit einem Prokuristen berechtigt. 
Datum der Eintragung; 24. Februar 1930,V . - | . . .



Sąd Grodzki Królewska Huta.
H. A. 959. Zakład Fotograficzny „Muza**, Sender 

Goldfarb, Królewska Huta. Inhaber dieser Firma ist 
der Kaufmann Sender Goldfarb aus Kielce. Datum der 
Eintragung: 14. April 1930.

H. B. 193. „Silesiana", Górnośląskie Towarzystwo 
dla Handlu zamiennego, Sp. Akc., Królewska Huta. 
Durch die Generalversammlung vom 21. August 1926 
wurde die Liquidation der Gesellschaft beschlossen. 
Zum Liquidator wurde Boleslaw Nowakowski, Kauf
mann aus Królewska Huta bestellt Datum der Ein- 
tragung: 24. Februar 1930.

H. B. 178. ,,C u k i e r n- i a i Restauracja pod 
Ratuszem, Sp. z ogr. por. Josef Fluder, der bis- 
hefige Leiter der Gesellschaft, wurde abberufen auf 
Grund des Beschlusses der Generalversammlung vom 
£8. April 1930. Zum Leiter wurde Leonard Kuśmierski 
aus Król. Huta bestimmt. Datum der Eintragung: 30. 
April 1930.

Sąd Grodzki Mysłowice.
H. A. 474. Śląskie Zakłady Stolarskie, Słupna. In

haber dieser Firma ist der Kaufmann Emil Zaenger aus 
Mysłowice. Datum der Eintragung: 12. April 1930.

H. A. 473. P. Strahl & Co., Szopienice. Inhaber 
dieser Firma ist die Witwe Klara Leschik. Prokura 
wurde an Gerhard Leschik erteilt. Datum der Eintra
gung: 14. April 1930.

Genossenschaftsregister 54. „Polski Bank Ludowy". 
Spółdzielnia z odp. nieograniczoną, Mysłowice. Die §§
4, 23, 11 und 50 des Statuts warden geandert. Alle Ver- 
óffentlichungen haben im „Poradnik Spółdzielni** zu 
erfolgen. Datum der Eintragung: 14. April 1930.

Genossenschaftsregister 59. Bank Spółdzielczy, 
Spółdzielnia z ogr. odp. An Stelle des ausscheidenden 
Vorstandsmitgliedes Stanisław Wrona wurde Hildygar- 
da Szopówna eingesetzt. Datum der Eintragung: 14. 
April 1930.

Genossenschaftsregister 51. „Spółdzielnia Spożyw
ców Robotnik**, Mała Dąbrówka. An Stelle des ausge- 
schiedenen Vorstandsmitgliedes Bogusław Nowack 
wurde Teodor Rajwa gewahlt. Datum der Eintragung: 
14. April 1930.

H. B. 74. „Bos**, komisowa sprzedaż bydła i nieroga
cizny, Sp. z o. o. Mysłowice. Gegenstand des Unterneh- 
mens sind Kommissionsverkauf und Vermittlung von 
Viehverkauf Das Griindungskapital betragt 27.000 Zł. Lei
ter der Gesellschaft sind: Aron Fruchthandler und Abra
ham Weiser, deren Vertreter Henryk Bass und Wil
helm Perlmutter, alle aus Kraków. Die Gesellschaft 
stiitzt sich auf den Vertrag vom 1. Januar 1930. Zur 
Vertretung der Gesellschaft sind entweder beide Leiter 
gemeinschaftlich oder ein Leiter mit einem Vertreter 
gemeinschaftlich berechtigt. Datum der Eintragung:
5. Marz 1930.

Sąd Powiatowy Rybnik.
H. B. 76. Josef Kaiser i Śka. Sp. z ogr. odp., Ryb

nik. Der Gesellschaftsvertrag wurde am 18. Marz 1930 
abgeschlossen. Gegenstand des Unternehmens ist der 
Manufakturwarenhandel. Das Griindungskapital betragt

20.000 Zf. Der Leiter Josef Kaiser aus Rybnik 1st zur 
selbstandigen Vertretung der Firma berechtigt. Datum 
der Eintragung: 25. Marz 1930.

Genossenschaftsregister 37. Spółdzielnia Mieszka
niowa, Sp. z ogr. odp., Rybnik. Durch Beschluss der 
Generalversammlung vom 7. Marz 1930 wurde das Vor- 
standsmitglied Anton Morawina abberufen und an seine 
Stelle Wiiktor Węgrzyk gewahlt. Datum der Eintra
gung: 4. April 1930.

H. A. 250. Fabryka Bielizny, Skład Manufaktury 
i towarów krótkich, Knurów. Inhaber dieser Firma ist 
der Kaufmann Tomasz Kocur aus Knurów. Datum der 
Eintragung: 26. April 1930.

H. A. 218. Henryk Piszczek, Górnośląskie .Przed
siębiorstwo Budowlane „Budak**, Rybnik. Die Firma 
ist erloschen. Datum der Eintragung: 24. Marz 1930.

H. A. 223. Solorz i Kretek. Tartak Paro
wy i H e b 1 a r n i a. Rybnik. Maxymiljan Sollorz ist 
aus der Gesellschaft ausgetreteu, sodass die Gesell
schaft aufgelóst ist. Der Gesellschafter Karol Kretek 
fiilirt die Firma allein und ist dereń alleimger Inhaber. 
Die Firma lautet gegenwartig: Karol Kretek, Tartak Pa
rowy i Heblarnia Rybnik. Datum der Eintragung: 28. 
Marz 1930.

Sąd Powiatowy Ruda.
H. A. 73. Drogerja pod Orłem. Ruda. Inhaber der 

Firma ist der Apotheker Dawid Walder aus Ruda. Da
tum der Eintragung: 18. Marz 1930.

Ausschreibungen
Ausschreibungen.

Die Direktion des staatlichen Spiritusmonopols ver- 
óffentlicht eine Ausschreibung auf Lieferung von:

7.772 Stuck Handschuhe aus Zeltstoff (Muster Nr. 1)
2.605 Paar Handschue aus Flanellstoff (Muster Nr. 2) 
1.912 Paar Handschuhe aus Wollstoff (Muster Nr. 3) 
1.355 Paar Handschuhe aus Zeltstoff (Muster Nr. 4) 

100 Paar Handschuhe aus Zeltstoff (Muster Nr. 5).
Offerten mflssen bis zum 16. Jimi ds. .Is. dem „Dział 

Zakupów. Wydział V Dyrekcji Monopolu Spirytusowe- 
ge“ in Warszawa, ul. Leszno Nr. 1 eingereicht werden.

Messen u, Ausstellungen |
Radio und Reichenberger Messe.

(16.—-22. August 1930).
Das Radio ist heute bereits zum Volksgut in alien 

Staaten der Welt geworden. Die junge, so viel ver- 
sprechende Radio-Industrie hat sich den Anforderungen 
des Alltags angepasst. Die statistischen Da ten fiber die 
Entwicklung des Radio geben den schlagendsten Be- 
wei'S, fiir die standige Zimahme der Rundfunktei’neli- 
mer und damit auch die Gewahr der stetig weiteren 
Entwicklung der Radio-Industrie.

Die Zeiten, da es noch aTs Luxus gait, einen Radio- 
Apparat zu besitzen, sind voriiber, denn die Radio-In
dustrie tragt heute bereits alien Gesellschafisschichten 
Rechnung, um auch den weniger Bennttelten durch An- 
schaffung eines billigen und guteii Empfiingers die 
Móglichkeit zu geben, die wichtigsten Ereignisse der 
Welt dem Apparat' abzulauschen.

Noch gibt es deren viele, welche sich zum Ankauf 
eines Apparates zu entschliessen haben; es gibt jedocli 
auch eine reichliche Anzahl von Rundfunkteilnehmern, 
denen ihr alter Apparat nicht mehr entspricht, den sie 
gegen einen neuen, alien Anforderungen entsprechen- 
den, umtauschen wollen.

Die Schwierigkeiten, welche durch die Verkaufs- 
methoden innerhalb der Radio-Industrie insofem gege- 
ben sind, ais jeder Kaufer seiuen zumeist hóren und 
sehen will, wachsen noch mit der Grosse des Anbots. 
Um zum Kauf zu iiberzeugen, muss auch der Apparat 
vorgefiihrt werden.

Diese Vorteile einer Vorfiihrung vor einem stets 
wechselnden Interessentenpublikum bildet nur die Messe 
als Zentrum der Nachfrage. Die Messe stellt auch die 
beste Werbestatte fiir Apparate jeder Preislage in den 
versqhiedensten Bevolkerungskreisen dar. Der Radio- 
besitzer und der Radio-Interessent haben sich schon 
daran gewóhnt, die Radiomesse zu besuchen und Um- 
schau zu halten, was es Neues auf dem Radiomaxkte 
gibt. —

Der Unterhaltungstrieb des Menschen, gepaart mit 
Neugierde und Bildungsdrang, bilden die nie versagen- 
den Quellen des Interesses am Radio. Dieses Interesse 
in der Masse festzuhalten, zu erhbhen und zum Kaufe 
anzuregen, ist mit Zweck der Messe. Daher die Be- 
schickung der Radiomesse dem Aussteller nur Vorteile 
bringen wird.

Anmeldungen zur XXI. Prager Herbstmesse.
Da bereits ein grosser Teil der Aussteller sich fiir 

die XXI. Prager-Herbstmesse (7. bis 14. September 
1930) die bisher innegehabten Standflachen gesichert 
hat, so steht nur eine verhaltnismassig geringe Zahl 
von Standen fiir Neuanmeldungen zur Verfiigung. Es 
ist also sehr angezeigt, sich rechtzeitig einen guten 
Stand zu sichern. zumal der Anmeldimgsschluss mit 1. 
Juli 1930 festgesetzt worden ist. Da auch anlasslich der 
diesjahrigen Frfihjahrsmesse eine grossere Anzahl von 
AussteJIem tnfolge verspiiteter Anmeldung aus Stande- 
mangel nicht beriicksichtigt werden konnte, so liegen 
rechtzeitige Vereinbarungen im beiderseitigen Interesse.

Dio U. d. S. S. R. auf der 18. Deutschen Ostmesse.
Wie das amtliche Organ der Handelsvertretung der 

Handelsvertretung der U. d. S. S. R. in Deutschland 
mitteilt, wird Sowjetrussland auf der 18. Deutschen Ost
messe mit einem besonderen Pavilion vertreten sein. 
In Verbindung mit dem 10-jahrigen Bestehen der 
Deutschen Ostmesse soil in einer besonderen Abtei- 
lung die Entwicklung der Handelsbeziehungen mit Ost* 
preussen gezeigt werden.
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