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Eine moraiische Macht
Von George M IRO N ESC U , Vizeprasidenten des rumanischen M inisteriates

V6Ikerbund
und Kleine Entente

Von Professor Dr. J. K R C m AŃ.

Es steht mir noch in guter Erinnerung, 
wie Herr Arthur Henderson, derzeit Vorsit- 
zender der Abriistungskonferenz, im Jahre 
1924 ais einer der Mitschdpfer des Genfer 
Protokolles, die die ententes regionales be- 
trafen, welche im Protokolłe vorkommen, mit 
scheelen Blicken angesehen hat, ohne jedoch 
gegen dieselben aufzukommen, indem seine 
mehr nebenhin hingeworfenen Bemerkungen 
mit dem Hinweise entkraftet werden konn- 
ten, daB die ententes regionales in der 
Y o l k e r b u n d s a t z u n g  s e l b s t  i h r e  
G r u n d l a g e  haben und dort gebilligt wer
den. Nachdem der am 16. Feber signierte 
neue Pakt der Kleinen Entente zweifellos 
eine entente regionale begriindet, beziehungs- 
weise befestigt hat, so diirfte es sich viel- 
leicht verlohnen, das rechtliche Verhaltnis 
dieses Paktes zur Yolkerbundsatzung ins 
Auge zu fassen.

T e r r i t o r i a l b i i n d e  sind in der 
Satzung zweimal, explicite und implicite, er- 
wahnt, und zwar in den Artikeln 21 und 22. 
GernaB Artikel 21 erkennen die Mitglieder des 
Volkerbundes an, daB die Satzung alłe zwei- 
und mehrgliedrigen Verpflichtungen und 
Biindnisse, welche mit ihren Bestimmungen 
unvertraglich waren, aufhebe, und sie ver- 
pflichten sich feierlich, keine solchen Ver- 
pflichtungen und Biindnisse in der Zukun 
einzugehen. Wenn ein Mitglied vor seinem Ein- 
tritt in denVolkerbund solche mit der Satzung 
unvertragliche Verpflichtungen eingegangen 
ware, so hat es unverziiglich MaBnahmen zu 
dereń Auflosung zu treffen. GernaB dem Ar
tikel 21 jedoch werden yolkerrechtliche Ver- 
bindliclikeiten, ais Schiedsvertrage und Re- 
gionalbiinde, wie die Monroe-Doktrin, welche 
den Frieden sichern, ais mit keiner Bestim- 
mung der Satzung fur unvertraglich gehalten.

Endlich ware hinsichtlich der Territorial- 
biinde aus der yolkerbundsatzung noch ein 
SchluB im Wege eines argumentum a silentio 
zu schopfen. Nachdem Artikel 80 des F r i e -  
d e n s v e r  t  r a g e s von V e r s a i l l e s  
und Artikel 88 des F r i e d e n s v e r t r a -  
g e s  v o n  St .  G e r m a i n  besondere 
Bestimmungen iiber die Erhaltung der Selb- 
standigkeit O e s t e r r e i c h s  aufzuneh- 
men fur notig erachtet haben, so ist aus dem 
Schweigen der Satzung in diesen Hinsichten 
zu schlieBen, daB Fusionen von Staaten der 
Volkerbundsatzung nicht zuwider sind.

Welcher ist der wahre Sinn der bezogenen 
Bestimmungen und stehen insbesondere die 
beiden Artikel 20 und 21 nicht im Widerspru- 
che? Und ist es moglich, jene Yertrage und 
Biindnisse, die Artikel 20 im Sinne hat, klar 
zu sondern von denjenigen, die Artikel 21 be- 
handelt? Im Hinblicke auf den geringen Um- 
fang der Satzung und darauf, daB die beiden 
Artikel knapp aufeinanderfolgen, ist die erste 
Frage zweifellos zu verneinen. Hinsichtlich 
der zweiten Frage ware zu bemerken, daB 
eine noch so eingehende Klassifizierung der 
Yertrage und Biindnisse nach Typen kaum 
eine geniigende Grundlage zur reinlichen 
Scheidung der verbotenenVertrage und Biind- 
nisse von den unverfanglichen darbieten 
wurde. Es kommt alles darauf an, ob der der 
Priifung unterzogene Akt seinem Inhalte und 
seinem Geiste nach ais Friedensinstrument, 
ais Akt, der den Frieden sichert, angesehen 
werden kann.

Betrachtet man von diesem Standpunkte 
den F e b r u a r-P a k t  d e r  K l e i n e n  
E n t e n t e ,  so kommen, nachdem die Artikel 
2, 3, 4, 7, 8, 9 rein formale Bestimmungen 
enthalten nur die Einleitung sowie die Artikel 
1, 5, 6 und 10 in Betracht. Man lese nun: 
„ . . .  von dem Wunsche beseelt, den Frieden 
zu erhalten und organisieren . . „den Frie
den unter allen Umstanden aufrecht zu er
halten . . . “ (Einleitung); „ . .  der gemeinsa- 
me politische standige Rat" (das im Art. 1 
konstituierte Hauptorgan der Kleinen Enten
te) wird sich nach den allgemeinen Prinzipien 
richten, die in allen groBen internationalen 
Akten der Nachkriegspolitik enthalten 
sind, wie es die Yolkerbundsatzung, der 
Briand-Kellogg-Pakt, die eventuellen Yer
trage iiber die Abriistung und die Locarno- 
Vertrage sind. Nichts kann librigens in die
sem Pakt den Prinzipien und Bestimmungen 
der Yolkerbundsatzung widersprechen (Art. 
10).

Den Kern des Paktes bildet jedenfalls Art. 
6, Absatz 1: „Jeder wie immer geartete poli
tische Yertrag jedes einzelnen der Staaten

Die Kleine Entente hat in der letzten 
Zeit eine Neuorganisierimg erfahren, die 
ihre Aktionskraft im Bereiche der inter
nationalen Politik steigert.

Einige Ifolgen dieser Machtsteigerung 
konnten bereits festgestellt werden.

Was jedoch dem tschechoslovakisch- 
jugoslavisch-rumanischen Biindnis seine 
bedeutungsvolle Rolle und eine allgemein 
beachtete Stimme verleiht, ist die mora- 
lische Macht dieser Freundschaft.

Die moraiische Macht dieses Biindnis- 
ses ist vor allem anderen eine Folgę der 
Tatsache, daB diese zutiefst friedliebenden 
und aufrichtig demokratischen Vólker 
Hand in Hand ihren Weg gehen, und zwar 
nicht um irgendeine Hegemonie aufrecht- 
zu erhalten oder Eroberungen zu erleich- 
tera, sondern einzig und allein, um ihr 
Dasein und ihre Zukunft zu schiitzen, 
den Frieden Europas und der Welt mit 
Sicherheit zu ermoglichen.

Die moraiische Macht dieses dreiteili- 
gen Biindnisses ergibt sich zweitens aus 
dem Umstande, daB dieses Zusammen- 
wirken dazu berufen ist, ein Werk der 
Gerechtigkeit, ein Werk, das durch die 
sich in Kr aft befindenden Friedens Yer
trage geheiligt wurde, aufrecht zu erhal
ten. : Nach so vielen Jahrhunderten des 
Leidens und Erduldens haben die unter- 
driickten Volker endlich die Freiheit 
durch ihre und ihrer Verbundeten unge- 
heuren Opfer wieder erlangt. Die Riick- 
kehr zur alten Knechtung, die dauernde 
Ursache von Triibungen und Kriegen

derKleinen Entente, jeder wie immer geartete 
einseitige Akt, der die gegenwartige politi
sche Stellung eines von den Staaten der Klei
nen Entente gegeniiber einem dritten Staate 
andert, sowie jedes wirtschaftliche Abkom- 
men, mit wichtigen politischen Folgen (man 
hat sie noch in gutem Angedenken, die Zoll- 
unionen) wird kiinftighin die einmiitige Zu- 
stimmung des Rates der Kleinen Entente er- 
fordern.“ Hiezu ware noch Art. 5 zu erwah- 
nen, der die Schaffung von einheitlichen Or- 
ganen Dritten gegeniiber yorsieht.

Die letzterwahnten Bestimmungen bedeu- 
ten zwar im Sinne der gegenwartig ublichen 
Ausdrucksweise iiber die Hierarchie der Nor- 
men gewiB nicht, daB iiber die obersten Nor- 
men der Ententestaaten, die Verfassungs- 
urkunden derselben, eine superordinierteNorm 
gesetzt, oder, gemeinverstandlicher aus- 
gedriickt, daB hiedurch ein U e b e r s t a a t  
gebildet worden ware. Trotzdem bedeuten 
diese Bestimmungen eine so scharfe Bindung

war, ist schlechthin unmoglieh. Der Ver- 
such, eine Knechtung wieder auferstehen 
zu lassen, wiirde zweifellos den furcht- 
barsten Krieg entfesseln.

Die Grundideen und Ziele d^r Kleinen 
Entente bleiben unverandert, aber ihre 
Kraft, ihre Tatigkeit, ihr EinfluB und 
ihre Bedeutung wurden durch den 
n e u e n P a k t  auBerordentlich gestarkt, 
der die Tschechoslovakei, Rumanien und 
Jugoslavien yerbindet und sie in eine 
intemationale Einheit yerschmeizen laBt. 
DaB drei Staaten in ihrer auBenpoliti- 
schen Aktion ais ein Ganzes erscheinen, 
dies stellt einen originellen und bisher 
nicht dagewesenen Typ der Einigkeit so- 
wohl in der Rechts- ais auch in der diplo- 
rnatischen Geschichte Europas dar. Frii- 
her gab es nur eine eingelebte Form des 
Biindnisses zwischen zwei oder mehreren 
Landem mit einem bestimmten strikt be- 
schrankten und definierten Ziel, das in 
sich selbst die causa foederis enthielt. 
AuBerhalb des Rahmens dieses Zieles be- 
stand weder eine Verpflichtung noch ein 
anderes Ziel. Die Kleine Entente ist a u f  
a n d e r e n  I d e e n  aufgebaut.

In allen Hauptfragen, die auf die Ta- 
gesordnung der internationalen politi- 
sehen Beratungen gelangen — der Vol- 
kerbund, yerschiedene internationaie 
Konferenzen — besitzt die Kleine Enten-

der jene Staaten regierenden Personlichkei- 
ten, daB tatsachlich im internationalen Leben 
d e r  K l e i n e n  E n t e n t e  d e r  C h a 
r a k t e r  e i n e r  E i n h e i t  z u g e s p r o -  
c h e n  w e r d e n  muB.

Vom Standpunkte, ob diese Bestimmung 
des Paktes Friedensinstrument sind oder 
nicht, mochte ich dieselben ais neutral be- 
zeichnen. DaB diese Artikel den Bestimmun
gen der Yolkerbundsatzung nicht widerspre
chen, wurde oben bereits bemerkt. Ware nach 
der Yolkerbundsatzung nicht einmal eine Fu- 
sion von Staaten zu beanstanden, so ist im 
Wege eines argumentum a majori zewifellos 
anzunehmen, daB Bundę, die an eine Fusion 
nicht hinanreichen, a n s i c h  ebenfalls mit 
der V51kerbundsatzung im Einklange stehen.

Es wurde jedoch oben erwahnt, daB es 
nicht nur der Wortlaut, sondern auch der 
G e i s t  d e s  V e r t r a g e s  ist, der uns die 
notige Handhabe gibt, um Spi-eu von Weizen 
zu sondern. Man konnte sich beispielsweise,

Die drei zu einem Biindnis zusammen- 
geschlossenen Staaten yerteidigen dem- 
gemaB nicht nur ihre Interessen, sondern 
auch die hoheren Interessen der Ziyilisa- 
tion.

In dieser moralischen Macht besteht 
die Gewahr fiir den dauemden und voll- 
kommenen Erfolg der Kleinen Entente.

te einen einzigen Standpunkt, sie strebt 
eine einzige Losung an ais Resultat der 
gegenseitigen Wertschatzung der Fa.kten 
und Bediirfnisse. Der Gewinn aus diesen 
auf so breiter Basis aufgebauten gegen
seitigen Beziehungen ist doppelt: An er- 
ster Stelle profitiert die Kleine Entente 
selbst. Die Losung, zu der man in jedern 
konkreten Falle auf Grund des gegen
seitigen Meinungsaustausches, des gegen
seitigen Studiums der Lagę und der ge- 
gebenen Probleme gelangt — handle es 
sich nun um die Reyision der Friedens- 
yertrage, die Reparationen, die Kriegs- 
schulden, die Agrarproduktion, die Wirt- 
schaftskrise oder eine andere aktuelle 
Frage allgemeinen Charakters — ist nicht 
ein Werk des Zufalls, sondern das Ergeb- 
nis einer guten Kenntnis imd richtiger 
Auffassung der Interessen nicht nur des 
einen oder des anderen Staates, sondern 
auch aller drei Staaten ais Gesamtheit.

Jeder der Staaten der Kleinen Entente 
hegt, indem er seine Institutionen und 
seine Ruhe und Ordnung schiitzt und ver- 
teidigt, den Wunscb, in jedem Falle eine 
solche Losung zu finden, die den Wim- 
schen und Zieleń des g a n z e n politi
schen und wirtschaftlichen Komplexes 
entsprechen wiirde, der in der Kleinen 
Entente ais in einer internationalen Ein
heit dargestellt ist.

Dieser neue Faktor wird auch die inter- 
nationale Politik giinstig beeinflussen, da 
er den ersten Schritt auf dem Wege zur 
Verwirklichung der Vereinigten Staaten 
von Europa darstellt, dereń Aufbau nur 
durch sukzessive Verwirklichung der Re- 
gionalvertrage erfolgen kann. Eine all- 
gemeine Entente kann nur auf mehreren 
kleinen und groBen Ententen aufgebaut 
sein. Ehe man aber zu dieser allgemeinen 
Entente gelangt, wird jede von den er- 
wahnten separaten Ententen mehr Ver- 
sohnlichkeit bringen und die Losung der 
gegenwartigen schwierigen und kompli- 
zierten Probleme schon dadurch erleich- 
tern, daB die Zahl der Sonderinteressen— 
im Falle der Kleinen Entente von drei auf 
eins — reduziert wird. Darum ist es iiber- 
raschend, daB der neue Pakt der Kleinen 
Entente vom Feber dieses Jahres nicht 
von allen Seiten begeistert aufgenommen 
wurde. Die Kleine Entente ist iiberzeugt, 
daB sie alłe Aufgaben sowohl hinsichtlich 
der eurppaischen Lagę ais auch ihrer 
eigenen Interessen nicht nur fiir sich 
selbst, sondern auch fiir eine bessere Zu
kunft der Menschheit erfiillen wird.

um ein recht aktuelles Problem herauszugrei- 
fen, einen Vertrag yorstellen, der von Versi- 
cberungen iiber Friedensabsichten iiberflieBt 
und dennoch die Umwalzung der bestehenden 
Volkerrechtsordnung zum Zwecke ha.t. Und 
wir alle wissen, daB Staatsvertrage nicht 
anders ais Gesetze nur totes Materiał in den 
Handen derjenigen darstellen, die mit ihrer 
Durchfiihrung betraut, sie zum Leben er- 
wecken sollen. In der Schrift heiBt es irgend- 
wo: „Nicht allen, die Herr zu mir sagen, wird 
das Himmelreich zuteil werden"; und anders- 
wo: „Aus den Taten sollt ihr sie erkennen". 
In dieser Hinsicht ware mit einer kurzeń Be- 
merkung zu schlieBen: D ie  T a t s a c h e ,  
d a B  d i e  K l e i n e  E n t e n t e  s e i t  
i h r e m  B e s t a n d e  F r i e d e n s f a k -  
t o r i s t ,  i s t  e i n e  s i c h e r e  G e 
w a h r ,  d a B  s i e  a u c h  n u n m e h r  
i n  i h r e r  s t r a f f e r e n  O r g a n i s a -  
t i o n  F r i e d e n s f a k t o r  b l e i b e n  
w i r d .

Die Kleine Entente und Europa
V ojj Dr. Kosta K U M A N U D I, Prasidenten der jugoslavischen Skupstina

Die drei Aufienminister der Staaten der Kleinen Entente

Dr. Edvard B e n e s  (Tschechoslorakei), B. J e v  t i ć  (Jugoslavlenj, N. T i t  u l  e s c u 
(Rumanien) in Belgrad Ende 1932
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lang die Sklaven anderer waren, hat Take 
lonescu mit der ihm eigenen prophetischen 
Gabe gezeigt, daB sieli der Friede nur schwer 
auf unserer Erde niederlassen werde und daB 
die noch folgenden Stiirme Rumanien neben 
aufrichtigen Verbiindeten werden finden miis- 
sen. Gemeinsam mit diesen Verbiindeten sollte 
und muBte es eine Front zur Wahrung des 
Friedens durch die Aufrechterhaltung einer 
gerechten Ordnung bilden, die nach dem gro
Ben Krieg erfolgt war.

Die K o n z e p t i o n  d e r  K l e i n e n  E n- 
t e n t  e hat bezeugt, daB sie in der Mitte 
eines friedlos aufgewiihlten Europa der ein- 
zige unerschutterliche Fels war und ist, an 
dem in den yierzehn Jahren der Nachkriegs- 
zeit alle herausfordernden Wogen des Zwistes 
und des Krieges zerschellt sind.

G o e t h e ,  der unvergleiehliche Weise, 
schreibt in irgendeinem seiner Werke den fol-

genden herrlichen Gedanken nieder: „AuBer- 
ordentliehe Menschen haben eine bestimm- 
te Sendung zu erfullen, wegen der sie auf 
diese Erde berufen wurden; so bald sie diese 
Sendung erfullt haben, durfen sie in ihrer ge~ 
genwartigen Gestalt keinen Zweck mehr in 
der Welt haben, und die Vorsehung beruft 
sie ab.“

Take lonescu ward von Gott die Erfiillung 
seines Lebenstraumes gegeben, der in derVer- 
wirklichung der Vereinigung seines Volkes 
bestand; und er hat ihn abberufen, sobald 
sein Werk geleistet war. Aus den heiteren 
Spharen, wo sich seine milde Seele befindet, 
segnet er sicherlich die.ien.igen, die sein Werk 
fortsetzen in der Verstarkung der Kleinen 
Entente ais dem einzigen Werkzeug zur Auf
rechterhaltung der dem Weltkrieg entwachse- 
nen Erwerbungen durch den Frieden und die 
Yerbruderung der Yolker.

Der Bund der Gleicłien
Von Dr. Prvislav G RISO GO NO, jugoslavischem Gesandten in Prag

In der offentlichen Meinung der Staaten 
der K l e i n e n  E n t e n t e  wurde wiederholt 
die zweifellos von den loblichsten Eingebun- 
gen des Europaismus und eines humanitaren 
Fortschrittsgeistes eingegebene Meinung ge- 
auBert. daB regionale Biindnisse zwisenen 
den Staaten heute uberfllissig sind; daB die 
Idee des ewigen Friedens in Europa und in 
der Welt so sehr Wurzeln geschlagen hat, 
daB es eine wahre Siinde ist, etwas vorzuneh- 
men, das in ultima analisi die Moglichkeit 
einer kriegerischen Verwicklung auch nur in 
den Umkreis von Erwagungen einbezieht.

Ich habe mich niemals des Glaubens bege- 
ben, daB solche Erscheinungen in der offent
lichen Meinung bei uns wie nicht minder in 
der offentlichen Meinung der Weststaaten 
Erscheinungen von krankhafter Natur sind. 
Einem befreundeten Arzt yerdanke ich die 
Kenntnis, daB es bestimmte Krankheiten gibt, 
die auf eine bestimmte psychische Pradispo- 
sition, auf zwei gleicherweise gefahrliche 
Quellen zuriickgehen: auf die Autosugge- 
stion von der Unvermeidlichkeit der Krank- 
heit und auf die Autosuggestion von der Un- 
moglichkeit der krankhaften Affektion. Die 
eine wie die andere Suggestion hat jenen be- 
sonderen hypnotischenTraumzustand zur Fol
gę, der schon darum der Gesundheit abtrag- 
lich ist, weil er nicht normal ist.

Die óffentliche Meinung E n g 1 a n d s, die 
sich, wie W. S t e e d sich ausdriickt, gegen- 
wartig in dem Zustand eines Menschen befin
det, der getraumt hat und plotzlich aus dem 
Schlaf gescheucht wurde, konnte, sofern der 
Zustand anhalten sollte. ais typisches Bei- 
spiel fiir die beiden Arten nationaler Auto
suggestion gelten. Bis vor einigen Wochen 
war dort die óffentliche Meinung uberzeugt, 
daB von seiten der besiegten Staaten keine 
Kriegsgefahr drohe, daB diese Staaten eben- 
so vom Friedenswillen beseelt sind wie der 
englische Durchschnittsburger. Nunmehr 
aber ergibt sich die Moglichkeit, daB sich die 
entgegengesetzte nationale Ueberzeugung 
herausbildet: daB der Krieg unvermeidlich, 
u. zw. unmittelbar unvermeidlich ist.

Ich habe die englische óffentliche Meinung 
herangezogen, weil sie typisch ist, aber die 
Erscheinung ist nicht nur englisch, In 
F r a n k r e i c h  und auch in den S t a a 
t e n  d e r K l e i n e n  E n t e n t e  ist eine 
ahnliche Erscheinung wahrzunehmen. nur ist 
sie dort auf einen kieineren Teil der Nation 
beschrankt. Dennoch ist die Erscheinung

nicht gesund und bedarf der arztlichen Be- 
handlung.

Vor aliem muB der unwahren These entge- 
gengetreten werden, daB dadurch, daB man 
die Augen offen halt und Tatsachen und Men- 
sehen so einschatzt, wie sie in Wirklich- 
keit beschaffen sind, die Einwurzelung de# 
Ideals vom ewigen Frieden im BewuBtsein 
der Menschheit gehemmt werde. Das Gegen- 
teil ist wahr.

Das Jahr 1914 ist noch nicht so sehr dem 
BewuBtsein entriickt, und was sich gegen- 
wartig i n D e u t s c h l a n d  und den iibri- 
gen Staaten begibt, die sich auf seine Seite 
stellen, offnet die Augen auch den letzten 
Menschen, die sich in den Traum gewiegt ha
ben, die erdriickende Mehrheit des deutschen, 
des ungarischen und der anderen Volker ha
be sich dem Frieden und dem friedlichen 
Fortschritt zugewendet und den Krieg hors 
la loi ausgestoBen. Heute ist jedermann klar, 
daB dieser exkommunizierte Krieg von einem 
groBen Teil der offentlichen Meinung dieser 
Yolker mit Genugtuung aufgenommen wiirde 
— wir alle hoffen, daB es bei keiner dieser

Nationen die Mehrheit ware — sofern fest- 
stiinde, daB dieser Krieg ohne die Gefahr von 
Komplikationen die Frage Schleswig-Hol- 
steins oderPommerellens oderTranssylyaniens 
usw. in der Weise Ibsen konnte, die von die- 
sem Teil der offentlichen Meinung ais natur- 
gemaB erachtet wird.

Der andere Teil der offentlichen Meinung 
wurde ein solches Appellieren an die Gewalt 
nicht wiinschen, aber die Erinnerung an den 
4. August 1914 und die Geste des G e n o s -  
s e n  Weis in diesen Tagen miissen die Be- 
fiirchtung einfloBen, daB der demokratische 
Teil der offentlichen Meinung in entscheiden- 
den Augenblicken die Neigung zeigt. sich eine 
Taktik des laissez faire, laissez passer zu- 
eigen zu machen. Uebrigens ist zuzugeben, 
daB auch dann, wenn bei diesem demokrati- 
schen Teil der offentlichen Meinung diese 
natiirliche Tendenz nicht vorhanden ware, sie 
ihm durch die Taktik einiger fuhrender 
Staatsmanner des Westens in den fetzten 
vierzehn Jahren eingegeben worden ware, die 
darin bestand, daB einem gewalttatigen 
Deutschland allemal Zugestandnisse gemacht 
werden miissen, einem wirklich demokrati- 
schen aber keine.

Dies konnte ein Umstand sein, der die 
Angst vor der Moglichkeit eines Krieges be- 
rechtigt erscheinen laBt. Diese Angst wird 
urn so weniger bestehen bleiben, je folgerich- 
tiger und entschiedener gezeigt wird, daB Ge- 
walttat und Einschuehterung keine taugli- 
chen Mittel sind, die ans Ziel fiihren konn- 
ten; daB seine Ruckkehr der auf der Theorie 
von einem Herrenyolk aufgebauten Vor- 
kriegsherrschaft der Deutschen und Ungarn 
ohne eine neuerliche allgemeine Konflagra- 
tion ausgeschlossen ist; daB die Herstellung 
eines yollig gleichberechtigten Zustandes fiir 
die besiegten Nationen und die Befriedigung 
ihrer wirklichen, n i c h t  e i n g e b i l d e -  
t e n Lebensanspriiche der Wunsch und der 
Wille der ehemaligen Sieger ist.

In den breitesten Bevblkerungsschichten 
der Kleinen Entente greift unter der wohl- 
tuenden Wirkung des Genfer Paktes eine ge- 
sunde Orientierung um sich, die wie folgt zu- 
sammengefaBt werden konnte: wir wollen je- 
dermann a l s B r u d e r v o l k  aufnehmen, 
wir werden niemanden ais H e r r e n y o l k  
anerkennen.

Der neue Pakt ais Friedensfaktor
Von Abg. N inko P E R IĆ , Belgrad

In Prag wird man anlaBlich der nachsten 
Konferenz der AuBenminister der Staaten 
der Kleinen Entente in feierlicher Weise an 
den Austausch der Ratifizierungsurkunden 
des neuen Paktes der Kleinen Entente schrei- 
ten.

Ich lege Wert darauf, bei dieser Gelegen- 
heit meine lebhafte Genugtuung auszudriik- 
ken, die ich insbesondere in meiner Eigen- 
sehaft ais Prasident des Parlamentsausschus- 
ses fiir die Kleine Entente in der Skuptschi- 
na empfinde. Denn dieser Akt kront den 
yierzehn jahrigen Kampf um. die Organisa- 
tion des Friedens in Zentraleuropa.

Die internationale Lagę ist auBerst beun- 
ruhigend, was die letzten Ereignisse in weit- 
gehendem MaBe bestatigen. In Anbetracht 
einer solchen Situation kann niemand, der 
Verantwortung empfindet, passiv bleiben. 
Wenn aber der Frieden bedroht wird, ant- 
wortet man nicht mit Krieg, sonderh mit der 
O r g a n i s i e r u n g d e s F r i e d e n s .

Seit ihren Anfangen war die Kleine En
tente niemals etwas anderes denn ein F r i e-

d e n s i n s t r u m e n t .  Der neue Pakt ist
der vollendete und logische Ausdruck ihrer 
Tatigkeit und ihrer friedlichen Ziele, die eine 
Normalisierung und Stabilisierung in Mittel- 
europa anstreben.

In gleicher Weise haben unsere drei Paria- 
mente auf die Frage, die sich dem pazifisti- 
schen Werk der Kleinen Entente entgegen- 
stellt, auf die Frage des Revisionismus, eine 
klare und kategorische Antwort erteilt.

Auf der Friedenskonferenz wurden unsere 
Grenzen nicht auf Grund von unberechtigten 
Anspriichen und eroberungssiichtigen Ten- 
denzen gezogen. Sie wurden entsprechend 
den Rechten, unseren unwandelbaren histo- 
rischen und ethnischen Rechten festgelegt. 
Wir haben keineswegs verlangt, was nicht 
uns gehorte und man hat uns auch nicht ge
geben, was uns nicht zukam. Jede Revision 
wiirde nur e i n n e u e s U n r e c h t i n  der lan- 
gen Kette von Ungerechtigkeiten darstellen, 
die unser Volk im Laufe von Jahrhunderten 
erlitten hat.
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Take lonescu
Von Theodor EM AND 1, rumanischem
Gesandten in Prag

E s . ist hinlanglich bekannt, daB sich Ru
manien beim Ausbruch des Weltkrieges in 
einem alten Biindnis mit den Zentralstaaten 
befand. Durch dieses Biindnis gehemmt, ware 
es Rumanien unmoglich gewesen, sein natio- 
nales Ideał, die Befreiung von fiinf Millionen 
Rumanen in Siebenbiirgen und in der Buko- 
vina, verwirklichen zu konnen. Die interna
tionale Einstellung T a k e l o n e s c u s ,  jener 
iibergroBen Gestalt, die allein durch ihre 
auBergewohnlichen Begabungen und Werte 
die ganze nationale Epoche, in der sie lebte, 
beeinfluBt und iiberlegen beherrscht hat, be
stand darin, Rumanien von diesem Biindnis 
zu entlasten, das nicht mehr dem Zeitalter 
entsprach, in dem es die groBe Stunde der 
Verbriiderung aller Rumanen herannnahen 
fiihlte. In der Erwartung dieser gliicklichen 
Stunde verfolgt er wahrend des ganzen Le- 
bens nur diese tiefgriindige internationale 
Einstellung mit der Zielsicherheit des Ueber- 
zeugten. In seiner friihesten Jugend, und zwar 
im Alter von sechzehn Jahren, veroffentlicht 
er in einer literarischen Zeitschrift einen wun- 
dervollen Aufsatz, „M e in  T r a u m“ iiber- 
schrieben, in dem er die Vereinigung aller Ru
manen vom Dnjestr bis zurTheiB voraussieht; 
und, was sich tatsachlich prophetisch aus- 
nimmt, er umreiBt genau die Moglichkeit, 
durch die diese Vereinigung Wirklichkeit wer
den soli: „ D u r c h  d e n  T r i u m p h  d e r  
N a t i o n a l i t a t e n r e c h t  e“.

Zum bedeutendsten Redner Rumaniens ge- 
worden — deswegen wurde er auch „der gol- 
dene Mund“ genannt — spricht er in allen 
seinen groBen Kundgebungen den unerschiit- 
terlichen Glauben an die Berechtigung und 
den Erfolg der Sache des Rumanentums aus.

Ais die Rumanen Siebenbiirgens groBen und 
wiederholten Verfolgungen ausgesetzt sind, 
zaudert Take l o n e s c u ,  der gerade Minister 
ist und sie entmutigt weiB, durchaus nicht, 
ihnen geheim alles Geld, das sie benotigen, 
und seine Zuspriiche zur Widerstandsleistung 
zu senden; und dies geschieht, obgleich er 
sehr wohl weiB, daB er, falls seine Tat be
kannt werden sollte, selbstverstandlich aus 
dem offentlichenLeben Rumaniens zuriiektre- 
ten miiBte. Und ais der B a l k a n k r i e g  der 
Jahre 1912—1913 ausbricht, drangt Take 
lonescu, um Bewegungsfreiheit zu erlan^en, 
die Regierung, der er angehort, zum Eingriff 
in den Krieg, zerstort hiermit alle osterreichi- 
schen Piane, und so veranlaBt Rumanien ais 
Schiedsrichter den Frieden von Bukarest. Seit 
.ienem Augenblick konnte man, wie er selbst 
behauptet, nicht mehr mit dem Biindnis den 
Zentralmachten gegeniiber rechnen, so daB 
das Land und sein Volk die Arme frei hat fiir 
die Verwirklichung des nationalen Ideals.

Wie dann nach dem BalkanfriedensschluB 
von 1913 Griechenland und die Tiirkei wieder 
gerade im Begriffe waren, Waffengewalt ge- 
geneinander anzuwenden, was den Zentral
machten die willkommene Gelegenheit gebo- 
ten hatte, ihr politisches Spiel weiterzutrei- 
ben, greift Take lonescu, der, obgleich er Mi
nister ist, doch nicht die Bevollmachtigung 
hierzu besitzt, persónlich ein, und es gelingt 
ihm, den Frieden wieder herzustellen. Nach 
diesem auBerordentlichen Gelingen fragt ihn 
ein Freund, ob er nicht glaube, daB die Zeit 
herangekommen sei, in der er sich doch nach 
einer Reihe so betrachtlicher Erfolge aus dem 
offentlichen Leben zuriickziehen miiBte, Take 
lonescu erwidert ihm, er werde sich noch 
nicht zuriickziehen, bis nicht die groBe Stun
de, die er erwarte, geschlagen habe, die Stun
de der Verbruderung aller Rumanen.

Seit dem Ausbruch des Weltkrieges im 
Jahre 1914 hort seine fieberhafte Tatigkeit 
nicht mehr auf. In der Presse, im Parlament, 
in nationalen Vereinigungen, in Volksver- 
sammlungen, die selbst die Bewohner der ent- 
legensten Stadte um ihn scharen, propagiert 
er den Eintritt Rumaniens in den Krieg.

Eine namenlose Immoralitat erblickt er in 
der Tatsache, daB ein Volk, von dem einige 
Millionen an allen Fronten fiir andere Staaten 
kampfen, teilnahmslos abseits bleibe, und so 
ruft er in der ihm eigenen wundervollen Be- 
schwingtheit und antik wirkenden Beredsam- 
keit bei einer Versammlung aus: „Ich fordere 
von Euch das groBe Opfer, das erfullt wer
den muB und ohne das die ganze Leistung 
unserer Vorganger und alle nationale Ehre 
zunichte werden wiirde.<£ Seine im Jahre 1915 
gehaltene groBe Parlamentsrede stellt ein 
Ereignis von iiberragender Bedeutung dar. In 
dieser Rede greift er Bratianu an, weil dieser 
noch nicht in den Krieg eingetreten ist, und 
bringt die ganze Frage auf eine derart hohe 
geistige Ebene, daB man wohl mit Recht zu 
behaupten vermag, diese Worte werden die 
glanzvollsten bleiben, die je im rumanischen 
Parlament erklungen sind.
• Was er rumanischerseits und fiir Rumanien 

tat, um die nach dem Weltkrieg erfolgten An- 
gliederungen und Erwerbungen zu sichern, 
bleibt sein letztes Werk, und es scheint un
moglich, daB ihn die unparteiische Geschichte 
nicht in die Schar der groBen politiśchen Ge- 
stalten einreihen sollte, die fiir die Sicherung 
des Friedens in der Welt gewirkt haben. Ais 
tiefschiirfender Kenner menschlicher Moglich- 
keiten und der mitteleuropaischen Geschichte, 
in derem Yerlauf die Rumanen jahrhunderte-

Personliches ttber die Rumanen
Von A b t Dr. M ethod Z A V O R A L

Vor allem mochte ich die dankbare Erin
nerung an vier rumanische Personlichkeiten, 
mit denen ich durch fast volle fiinf Jahre im 
Strahover Lazarett verkehrt habe, in das Ge- 
dachtnis meiner tschechischen Mitbiirger zu- 
riickrufen. Ich denke vor allem an Dr. Horiu 
P e t r e s c u .  E r kam in das Lazarett gerade 
in dem Augenblick, ais ich am Bett eines vei- 
wundeten rumanischen Zigeuners saB, wah
rend mehrere andere rumanische Soldaten sich 
rings um das Bett gelagert hatten. Ich las ihnen 
ein rumanisches Marchen vor. In diesem Mo
ment betrat ein junger eleganter Mann, in 
Zivil gekleidet, das Lazarett und ich sehe ihn 
noch heute vor mir, wie seine Augen auf- 
leuchteten, ais er mich erblickte und die ru
manische Sprache vernahm. Er stellte sich 
mir ais Doktor der Philosophie Petrescu vor 
und beklagte sich bitter daruber, daB seine 
greisen Eltern aus Rumanien bis nach Nor- 
wegen hatten fliichten miissen, wahrend er 
selbst, ein rumanischer Schriftsteller, stan- 
dig verdachtigt werde und traurige Tage in 
der Bruska-Kaserne ais Aushilfskraft in der 
Kanzlei yerbringe. Er bat mich, ob es nicht 
moglich ware, durchzusetzen, daB er dienst- 
lich in das Strahoyer Lazarett versetzt wer
de. Gleich am nachsten Tage begab ich mich 
zum General Z a n a t o n i ,  erzahlte ihm, daB 
ich mehr ais 20 rumanische Soldaten im La
zarett liegen habe, durchwegs Analphabeten, 
und daB es angebracht ware, sie durch Un- 
terricht im Lesen und Schreiben zu beschaf•• 
tigen. Auf die Frage, wer dies machen konn
te, erwiderte ich. ich hatte einen hiezu ge-

eigneten Menschen bereits gefunden, einen 
Rumanen, namens Dr. Petrescu. Zanantoni 
schien die Idee zu gefallen, aber plotzlich 
blickte er mich forschend an und fragte: „Ist 
er ein Patriot?“ Ich erwiderte: „Ein begei- 
sterter Patriot. Exzellenz.“ Ich vergaB nur 
hinzufiigen, daB er rumanischer Patriot 
ist. Vielleicht wird mir der liebe Gott diesen 
lapsus memoriae yerzeihen.

Schon am nachsten Tag war Dr. P e t r e s- 
c u im Lazarett. Ich selbst zog daraus eben- 
falls Vorteile, indem ich unter seiner Leitung 
rasche Fortschritte in der rumanischen Spra
che machte, um so raschere, ais jeden Augen
blick andere rumanische Personlichkeiten in 
das Lazarett kamen. Vor allem Valerian § e- 
s a n, Professor an der orthodoxen theologi- 
schen Fakultat in Czernowitz, der das Tsche- 
chische perfekt beherrschte, da seine Erau 
die Tochter des yerstorbenen Prasidenten der 
Prager Handelskammer V. N e m e c  ist;. 
seine Tochter hat im heurigen Jahr das Pra
ger Konservatorium absolviert, veranst.altet 
unter dem Namen Vera M o r a  mit Erfolg 
Konzerte und tritt ais Opernsangerin in 
Theatern auf. Weiters kam ofters ein selte- 
ner Mensch, der rumanische Feldkurat C u- 
r i e, lieute Direktor der Metropołitan-Kanzlei 
in Sibiu (Herrmannstadt), schlieBlich der 
gegenwartige rumanische Generalkonsul Dr. 
Georg S t a c a. E r war vor mehreren Jahren 
ais Makedorumane im Alter von etwa 19 Jah
ren, arm wie eine Kirchenmaus, nach Prag 
gekommen, wo sich Prof. Jarnik seiner va- 
terlich angenomen hatte. Staca beendete hier | 

j seine Studien, wurde Supplent an der Han- 
delsakademie, und ich machte im Lazarett 
seine Bekanntschaft. In der damaligen Zeit

allgemeiner Entbehrungen wahrend des Krie
ges beobachtete ich mit steigender Sorge, 
wie Staca immer schwacher und kranklicher 
wurde. Ich bot ihm an, die Ferien auf un- 
serem SchloBchen in P a t e k  zu yerbringen. 
Er nalim dankbar an, reiste ab, aber am sel- 
ben Tag gegen Mitternacht kamen Gendar- 
men und lieferten ihn ais der Spionage ver- 
dachtig nach Prag ein. Ich begab mich sofort 
zum Połizeiprasidenten K u n z und erklarte 
ihm, ich wiirde es ais personliche Beleidigung 
betrachten. wenn man nach all den Opfern, 
die er im Lazarett fiir die verwundeten Sol
daten gebracht hatte, annehmen sollte, daB 
ich einem Feinde des Staates Unterkunft ge- 
wahrt habe. Unmittelbar darauf wurde Dr. 
Staca aus dem Gefangnis entlassen.

Die im Lazarett verbrachten Stunden wer
den mir im Gedachtnis haften bleiben, so- 
lange ich lebe. Und namentlich die sogenann- 
ten „Plauderstunden auf dem Berge Sion“. 
iiber die Dr. Jarnik eine eigene Broschiire 
herausgegeben hat. Die rumanischen Soldaten 
scharten sich dabei um mich, viele von ihnen 
setzten sich sogar zu meinen FiiBen und wie 
Kinder horchten sie allem. was ich ihnen vor- 
las. Ich besuchte freilich auBerdem noch 
samtliche Prager Lazarette. in denen sich 
Rumanen befanden, selbst einige Provinz- 
stadte suchte ich auf, alle Taschen voll mit 
rumanischen Buchern und Broschiiren, die ich 
unter diejenigen von ihnen yerteilte, die lesen 
konnten.

Dies waren meine ersten Beziehungen zu 
; Rumanien. Zu armen, verachteten und so 
schmerzlich von allen verlassenen Rumanen!

Nach dem Umsturz freilich war alles mit 
einem Schlage anders. Es kam bereits ein
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Ausbau des Bilndnisses
Von Save! R A D U LE SC U , Unterstaats- 
sekretar im rumanischen Aufienmini- 
sterium

Seit der Schopfung der K l e i n e n  E n -  
t  e n t e und bis zum heutigen Tage machen 
ihre Ernuigenschaften im Dienste des Frie- 
dens den Versueh einer Erklarung der Rolle 
dieses standhaften und kraftigen Organismus 
uberfliissig, den im Mitteleuropa der Nach- 
kriegszeit die realistische und weitblickende 
Politik der Regierungen von P r a g ,  B e l 
g r a d  und B u k a r e s t  gewollt und geschaf- 
fen haben und den die offentliche Meinung 
der drei Staaten standig mit eindrucksvoller 
Einstimmigkeit gefordert hat.

Angesichts der gegenwartigen Lagę E u r o -  
p a s  falit der Prager Zusammenkunft der 
drei Minister des AeuBern eine besondere 
Bedeutung zu, nicht nur ais Zeugnis der voll- 
kommenen Uebereinstimmung der drei Regie
rungen, sondem auch im Hinblick auf die 
Tragweite der Erorterungen und Beschliisse, 
die zur Ausgestaltung unseres Bilndnisses ge- 
troffen werden sollen.

Hinsichtlich des Ausbaues unseres Biind- 
nisses, das sich auf alle fUr eine gemein- 
same Tatigkeit der T s c h e c * h o s l o v a k e i ,  
J u g o s l a v i e n s  und R u m a n i e n s  
ersprieBlichen Gebiete ausdehnen soli, sind 
wir iiberzeugt, in der Presse unseren nach- 
sten, verstandnisvollsten und aktivsten Mit- 
arbeiter zu finden.

Durch ihren Beistand und die Unterstiit- 
zung der Schule, sowie durch einen regeren 
kulturellen Austausch werden wir zweifellos 
in kurzer Zeit zu einer stets besseren gegen- 
seitigen Kenntnis und Verstandigung gelan- 
gen.

Und wenn auch auf diesem Gebiete die 
Einheit der offentlichen Meinung der drei 
Lander zu der bisher auf politischem Gebiet 
erzielten und auf wirtschaftlichem Gebiet 
im Werden begriffenen Vollkommenheit ge- 
langt, wird das Biindnis unserer drei zentral- 
europaischen Staaten nicht nur eine ge- 
schlossene Einheit von 47 Millionen Men- 
schen darstellen, sondern einen granitenen 
Felsen von 47 Millionen Seelen.

rumanischer Gesandter nach Prag, Kotastan- 
tin H i o 11, mit dem mich bald eine aufrich- 
tige Freundschaft verband. Ais er zu un- 
serem groBen Bedauern aus Prag abberufen 
und zum Minister des koniglichen Hauses in 
B u k a r e s t  ernannt wurde, kam ais sein 
Nachfolger Gesandter F i 1 o d o r aus Bel
grad, der mit seiner Gemahlin bald die Ach- 
tung und Freundschaft aller erwarb, die ihn 
kennen lernten. Und dann kam nach Prag 
eine Reihe bedeutender rumanischer Person- 
lichkeiten und nach ihren eigenen Worten 
fiihrte sie ihr erster Weg imrner nach Stra- 
hov. Ich nenne f olgende: Kronprinz C a r o 1, 
der jetzige Konig, sein Bruder Prinz N i k o- 
1 a u s, der orthodoxe Patriarch Miron C h r i- 
s t e a, spater Mitglied des Regentenrates, die 
Minister Go g a ,  T i t u l e s c u ,  M i t i l i n e u ,  
Prinz G h i c a, Prinzessin C a n t a c u z e n e ,  
der yerstorbene General C h r i s t e s c u ,  Ge
neral L i p e s c u und eine Reihe anderer. Mit 
besonderer Freude erfiillte es uns, ais der 
beriihmte Gelehrte Professor J o r g a und 
der ebenso beriihmtę Professor M a r i n e s -  
c u nach Prag kamen, die durch ihre Vorle- 
sungen bei den Zuhorern begeisterte Bewun- 
derung weckten. Dann endlich reiste ich 
selbst nach Rumanien.

WahrheitsgemaB muB ich sagen, daB ich 
mich durch volle 5 Jahre geweigert habe 
hinzufahren, und zwar aus dem Grunde, weil 
beide Gesandten mich versicherten, daB ich 
dort mit direkt koniglichen Ehren empfangen 
wiirde und ich absolut nicht verstehen konn- 
te, womit ich diese Ehrungen verdient hatte. 
Kaum hatte ich die Grenze uberschritten, be- 
gann ich zu ahnen, daB diese Versprechun- 
gen wahr gewesen waren. An der Grenze er-

Prag und Jugo$laviens
Von Professor Dr. M. M URKO Studentenschaft
Die heute zwischen Jugoslavien und der 

Tschechoslovakei bestehenden Wechselbezie- 
hungen auf geistigem Gebiete sind nicht so 
jungen Datums, wie man meint, aber noch 
wenig erforscht. Nur gelegentlich wird er- 
wahnt, daB irgendein Slovene oder Kroate an 
den P r a g e r H o c h s c h u l e n  studierte, 
in der Zeit der Gegenreformation auch in 
O 1 m ii t z und namentlich in T r n a v a, so 
daB in diesem „slovakischen Rom“ auch kroa- 
tische Bucher gedruckt wurden. Im 18. und 
am Anfang des 19. Jahrhunderts besuchten 
die Serben aus Ungarn, welche nach Bildung 
dursteten und die katholischen Schulen aus 
Angst vor Konvertitententum mieden. die 
protestantischen Schulen in der Slovakei, na
mentlich das Lyzeum in P r e B b u r g -  
B r a t i s l a v a ,  wo Serben fiir ihre Stam- 
mesgenossen sogar Stipendien griindeten, die 
im Laufe der Zeit allerdings eingeschrumpft 
sind. Die serbische Jugend, welche 1847 in 
Budin einen Almanach ..Slavjanka“ heraus- 
gab, wandelte in den Spuren J. K o 11 a r  s 
und stand noch mehr unter dem unmittelba- 
ren EinfluB von L. Ś t u r .  Diese Jugend ge- 
riet dadurch allerdings in einen geradezu tra- 
gischen Gegensatz zu der nationalen Rich- 
tung von Vuk K a r a d ż i ć, des groBen Re- 
formators der serbischen Kultur, in dessen 
Geiste Branko R a d i c e v i ć  seine „Pesme“ 
(Lieder) in demselben Jahre in Wien heraus- 
gab.

Das leuchtende Beispiel der tschechischen 
nationalen Wiedergeburt machte das „gol- 
dene Prag“ seit den 40er Jahren des vorigen 
Jahrhunderts zu einem Mekka fiir alle Siid- 
slaven. Zu Anfang der 50er Jahre kamen zwei 
Slovenen sogar zu FuB nach Prag Phiioso- 
phie studieren und 1852 gab „die siidslavische 
Jugend“ in Prag eine Sammlung „Serbischer 
Volkslieder“ in tschechischer und teilweise 
polnischer Uebersetzung heraus und widmete 
das Ertragnis aus Dankbarkeit fiir das 3ru- 
dervolk dem Tschechischen Nationaltheater. 
Unter den Studenten zuAnfang der 60er Jahre 
ist namentlich A. S e n o a, einer der fiihren- 
den und fruchtbarsten kroatischen Schrift- 
steller, zu nennen, der mit N e r u d a  ver- 
kehrte und sich ihn wohl auch zum Muster 
fiir seine Prager Korrespondenzen und Feuil- 
letons im Zagreber „Pozor“ (spater ,,Obzor“) 
nahm. Zu Anfang der 70er Jahre kamen auf 
einmal 50 Horer der Rechtsakademie in Z a -  
g r e b zur Fortsetzung ihrer Studien nach 
Prag. Auch Fachschulen, wie die hohere land- 
wirtschaftliche Schule in T a b o r ,  wurden in 
derselben Zeit von Siidslaven aufgesucht, 
z. B. von dem spateren serbischen Staats- 
mann Kosta T a u ś a n o v i ć, einem Jugend- 
freund von Josef H o 1 e c e k.

So gab es immer einzelne Studenten oder 
kleinere Gruppen von Siidslaven, die von 
tschechischen Schulen nicht bloB niitzliches 
Wissen, sondern auch verschiedene Anregun- 
gen fiir ihre kulturelłe, volkswirtschaftliche 
und politischeTatigkeit in ihre Heimat brach- 
ten. Eine besondere Bedeutung erlangten 
aber groBere und systematische Zuziige an 
der Wende der beiden letzten Jahrhunderte. 
AnlaB dazu boten politische Ereignisse und 
Stromungen im Siiden der osterreichisch-un- 
garischen Monarchie, namentlich die Aus- 
schlieBung zahlreicher Studenten von der 
Universitat in Zagreb, die 1895 unter Fiih- 
rung von Stephan R a d i e  eine ungarische

Fahne vor den Augen des K a i s e r s F r a n z  
J o s e p h  verbrannt hatten, Unruhe in.Kroa- 
tien im Jahre 1902, die Annexion von Bos- 
nien-Herzegovina (1908) mit ihren Begleit- 
und Folgeerscheinungen und die nationalisti- 
sche siidslavische Bewegung seit 1912. Unge- 
mein viel trug dazu auch die Unvertragiich- 
keit der deutschen Studenten an den Univer- 
sitaten in G r a a  und W i e n  bei, auf welche 
die Siidslaven hauptsachlich angewiesen wa
ren. AuBer solchen auBeren AnstoBen waren 
naturlich auch ideale Grunde maBgebend, da 
die wachsende nationale, kulturelłe und poli
tische Entwicklung der Siidslaven in- und 
auBerhalb der Monarchie auch weiter ihre 
Krafte aus dem slavischen BewuBtsein 
schopfte, dessen Prager Brennpunkt seine 
Anziehungskraft beibehielt und irnmer star- 
ker zu strahlen begann.

So kann man von d r e i  oder sogar v i e r 
G e n e r a t i o n e n  s u d s i a v  i sch e r  S t u 
d e n t e n  s p r e c  h e n ,  d i e  i n P r a g  
m a c h t i g e  u n d  v o n  g r o B e n F o ł -  
g e n  b e g l e i t e t e A n r e g u n g e n  e r 
b i e  11 e n. Prag selbst mit seinen histori- 
schen Denkmalern und seinem hochent- 
wickelten nationalen Leben auf allen Gebie- 
ten iibte diese Wirkung aus. Dazu kam der 
EinfluB einzelner Hochschullehrer, die beson
dere Beziehungen zu den Siidslaven hatten 
und den Studenten besonders an die Hand 
gingen, z. B. der Mediziner und Alpinist 
C h o d o u n s k y ,  oder ais wissenschaftliehe 
Kapazitaten die Jugend anzogen. Eine auBer- 
gewohnliche Bedeutung erlangte unter diesen 
Lehrem Prof. T. G. M a s a r y k  ais Fiihrer 
des tschechischen Realismus. Man kann sogar 
sagen, d a B M a s a r y k  a u c h  d i e  e r - 
s t e  g r o B e r e  G r u p p e  k r o a t  i s c h e r  
S t u d e n t e n  n a c h P r a g  b r a c h t e .  
Stephan R a d i e ,  der schon friiher in Prag 
geweilt und sich in den Kreisen der Fort-

schrittler bewegt hatte,. las im Gefangnis von 
B j e 1 o v a r seinen Genossen Masaryks 
„Ceska otazka“ mit „flammenden Augen wie 
ein Apostel“ vor und gab die Parole aus: Auf 
zum Studium nach Prag!

Ueber M a s a r y k s  Beziehungen zu den 
siidslavischen Studenten dieser Generationen 
sind wir durch Erinnerungen seiner Schiller 
und durch Gesamtdarstellungen von Dragu- 
tin P r o h a s k a in einem Masaryk gewidme* 
ten Sammelwerk (Beograd—Praha 1927) und 
durch Milada P a u 1 o v a in der Sammlung 
der Vortrage des Prager Slavischen Instituts 
iiber T. G. Masaryk (Prag 1931) naher un- 
terrichtet. Im ersten Jahrzehnt wirkte Masa
ryk durch seine Vortrage iiber praktische 
Phiłosophie, die auch Juristen zu horen ,ver- 
pfłichtet waren, und durch seine Schriften 
„ C e s k a  o t a z k  a“, „N a ś e n y n e j ś i 
k r i s e“ und „ O t a z k a  s o c i a l n  i“, und 
durch regen personlichen Yerkehr. So lehrte 
er diese Jugend selbstandig und kritisch den- 
ken, riittelte ihre Gemiiter und Gewissen auf, 
brachte ihr neue Begriffe von Volkstum und 
Patrio tismus bei und Ienkte ihre Aufmerk- 
samkeit auf Selbstbildung, kulturelłe Klein- 
arbeit und soziale Fragen. Dabei machte es 
Masaryk dieser Jugend durchaus nicht leicht, 
ihm zu folgen. So lud ihn 1908 die kroatische 
Jugend. die wegen des unertraglichen Regi- 
mes C u v a j s Zagreb in groBer Zahl verlas- 
sen hatte, zu einem Vortrage ein, weil sie Ma
saryks Anschauungen iiber die Zustande in 
Kroatien, das er zuvor besucht hatte, horen 
wollte. Der Abstinent und Nichtraucher kam 
zwar in ein von Rauch erfiilltes Bierlokal, 
wendete sich aber in seinem Vortrage nicht 
so sehr gegen die verhaBte Regierung, ais 
vielmehr gegen die eigenen Schwachen de3 
Volkes und seiner Intelligenz, dankte der Ju
gend fiir die Gelegenheit, daB er vor ihr spre- 
chen konnte, und ging fort. GroBe Enttau- 
schung, namentlich unter den zahlreichen 
Studenten, die Masaryk zum ersten Małe ge- 
sehen und gehort hatten. Die einen sagten: 
Dazu brauchten wir nicht Masaryk, die ande- 
ren aber: Gerade deshalb! (Dr. Ivan La h ,  
Jutro 7. m . 1930.) Ein anderes 3eispiel er- 
zahlte man mir mit etwas Humor in einer Be-
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Prag: Blido vom Flugzeug aus auf die Altstadt

wartete mich ein Salonwagen, der mir fiir 
einen ganzen Monat zur Verfiigung gestellt 
wurde, man begriiBte mich dort mit unserer 
Staatsflagge und ais ich in Begleitung eines 
Beamten des AuBenministeriums, der den 
ganzen Monat hindurch nicht von meiner 
Seite wich, nach Bukarest kam, wurde ich ir. 
einer Art empfangen, daB mir diese Eindriicke 
bis zu meinem Tode in lieber Erinnerung 
bleiben werden. Meine Ankunft war durch 
groBe Plakate angekiindigt worden. Der 
Bahnhof war mit rumanischen und tscnecho- 
slovakischen Fahnen reich dekoriert, bei der 
Einfahrt des Zuges spielte eine Militarkapelle 
beide Staatshymnen. Ais erster hieB mich 
der romisch-katholische Erzbischof Dr. C i- 
s a r mit zwei Kanonikern willkommen, dann 
Frof. M a r i n e s c u  namens der rumanischen 
Akademie, zu dereń Ehrenmitglied ich bereits 
friiher ernannt worden war, weiters namens 
des Kriegsministeriums General M o r u s i ,  
namens des Unterrichtsministeriums Direk- 
tor M i n u 1 e s c u, Vertreter der Ministerien 
des Innern und fiir Volkskultur, der rumani- 
sche PEN-Club, das Journalistensyndikat, 
eine Vertreterin der Kleinen Entente der 
Frauen, das Prasidium des Hochschulvereins 
„Abbatele Zavoral“, Prof. J o r g a und na
mentlich unser Gesandter K ii n z 1-J i z e r - 
s k y, der durch seinen Takt, seine Kenntnisse 
und seinen unermiidlichen FleiS unserein 
Staate in Bukarest unschatzbare Dienste er- 
wiesen hat.

Insbesondere muB ich den Erzbischof C i- 
s a r erwahnen. Er selbst sagte mir. daB seine 
GroBmutter aus Mahren stamme. Er freiłicb 
versteht kein Wort tschechisch, aber die in 
Bukarest ansassigen Tschechen besitzen in

ihm einen wahrhaft vaterlichen Gonner. In 
seiner Residenz halten sie jeden Sonntag 
Zusammenkiinfte ab. dort befindet sich ihre 
tschechische Bibliothek, sogar mich konnten 
sie dorthin zu einem Tee einladen und der 
Erzbischof hat mich wiederholt gebeten, 
ihnen viele gute tschechische Lektiire zu j 
schicken.

Dann folgte ein siebentagiger Aufenthalt i 
in Bukarest. Eine Festsitzung der Akademie | 
zu meinen Ehren, eine Festsitzung im Palais ! 
Fundatia C a r o 1, an der sich der Regent, j 
Patriarch C h r i s t e a ,  personlich beteiligte,; 
wahrend Hochschiiler, Studenten und Studen- ■ 
tmnen vom Eingang iiber alle Gange bis zum | 
Festsaal Spalier bildeten und meine Worte 
mit einer Begeisterung aufnahmen, dereń nur 
die Jugend fahig ist. Und dann fuhr ich ganze 
drei Wochen im Lande umher, iiberall in 
gleich herzlicher Weise begriiBt und will
kommen geheiBen. Ueberall hatten die Schu
len am Tage meiner Ankunft frei, damit sich 
die Schiiler an meinem Empfange beteiligen 
konnten; in Constanza wurde, ais ich an 
Bord des Schiffes trat, unsere Hymne ge- 
spielt und unsere Staatsflagge hochgezogen.

Wie man sieht. spreche ich sehr viel von 
mir selbst. Freilicli habe ich bei weitem nicht 
alles geschildert, was ich erlebt und wieviel 
dankbare Liebe mir entgegengebracht wurde, 
Es hatte keinen Sinn, nach 5 Jahren dariiber 
des langen und breiten zu schreiben, wenn 
ich nicht die freudige GewiBheit hatte, daB  
ic h  d u r c h  m e i n e  R e i s e  n a c h  R u 
m a n i e n  u n s e r e m  S t a a t e  w i r k l i c h  
w e r t v o 11e D i e n s t e  e r w i e s e n  h a  
b e. Ais Beweis diene das Telegramm, welches 
der Rektor der Uniyersitat in Jassy und der

Primator dieser Stadt gemeinsam an den 
H e r r n  P r a s i d e n t e n  u n s e r e r  R e 
p u b l i k  gesendet haben:

„Der Besuch des Abtes Zavoral bietet eine 
gianzsende Gelegenheit, die F r e u n d s c h a f t  
z w i s c h e n  d e n  T s c h e e h o s l o v a k e n  
u n d K u m a n e n a u f s  n e u e  z u  b e s i  e - 
g e 1 n. Professoren, Studenten und Burger un
serer Stadt, in der U niversitat versam melt, 
driicken Eurer Exzellenz ihre achtungs^ulle Er- 
gebenheit und den warm sten Wunsca nach 
Gedeihen und Bliite der m it uns verbiindeten 
und befreundeten Republik aus.“

Und ein zweites, bei derselben Gelegenheit 
abgesendetes Telegramm lautet:

„Seine M ajestat dem Konig Michael I. in 
Bukarest. Versammelt in der XJniversitat in 
Jassy, um gelegentlich des Besuches des Abtes 
Zavoral die rum anisch-tschechoslovakische 
Freundschaft zu feiern, legen die Professoren, 
Studenten und Burger von Jassy Eurer M aje
sta t ihre achtungsvolłe Huldigung zu FiiBen.“

Ich bin in tiefster Seele iiberzeugt, daB 
diese gegenseitigen Sympathien hoch einzu- 
schatzen, sie soweit ais nur moglich zu 
starken, Liebe mit Liebe, Freundschaft mit 
Freundschaft und Treue mit Treue vu ver- 
gelten gerade in der heutigen Zeit eine heilige 
und freudige Pflicht fiir jeden denkenden 
Tschechoslovaken und Rumanen ist.

Der gegenwartige rumanische Gesandte in 
Prag S. Exz. E m a n d i. ein geistig hoch- 
stehender Mann, hat hiefiir volles Verstand- 
nis, er untersttitzt die Tatigkeit des Tsche- 
choslovakisch-rumanischen Instituts mit sci- 
nem ganzen EinfluB. und auch unser Bukare- 
ster Gesandter Ś e b a  wird sicherlicb fiir die
se gegenseitige Freundschaft alles Łun, was 
in seinen Kraften steht.
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sirksstadt des siidostłichen Bosnien. Em dor- 
tiger Serbe erlangte in Prag das medizinische 
■Doktorat und ging zu Masaryk, um sich Di- 
rektiven fiir seine weitere Tatigkeit zu holen. 
Natiirlich dachte er an hochpolitische Aufga- 
ben, Masaryk gab ihm aber den Rat: „Ais 
Mediziner lehren Sie ihre Bauera, sich die 
Haare zu schneiden, bringen Sie ihnen iiber- 
haupt Sinn fiir Hygiene und bessere Wirt- 
schaft bei!“

Masaryks Lehren fandon durch neugegriin- 
dete Prager und cinheimische Zeitschriftcn 
starkę Verbreitung unter den Slovenen, Kroa- 
ten und Scrben der gewesenen Monarchie, 
speziell in Kroatien auch unter der Jugend 
d e r . Mittełschulen. Ihr EinfluB machte sich 
daher in der kroatischen Literatur der Mo
dernę und im ganzen kulturellen Lebcn be- 
merkbar, namentlich audi in der Behanćłung 
der besonder3 vernachlussigten Frauenfrage, 
denn das Frauenorgan ..Żeński Svijet" wurde 
von der clovcni3ch-kroatischen Schriftstelle- 
rin Zofka K v e d e r, einer Prager Studentin, 
ganz im Geiste der Anschauungen Masaryks 
geleitet. Die desolaten politischen Verhalt- 
nisse in Kroatien hatten aber zur Folgę, daB 
der kulturelle EinfluB Masaryks sich bald 
auch in der Politik stark geltend machte und 
auf diesem Gebiete eine groBe hi3torische Be- 
deutung erlangte. Die kroatiscke und serbi- 
sche Jugend kam nach Prag auch wegcn der 
antiserbischen Unruhen in Kroatien, da ein 
GroBteil der dortigen Serben zu den Stiitzen 
des korrupten und gewalttatigen zwanzigjah- 
rigen Regimes des Grafen Khuen Hedervary 
gehorte. Ueberhitzte GroBkroaten, die sich 
nur in staatsrechtlichen Phrasen ergingen, 
und nicht minder chauvinistische GrcBserben, 
die von einem Reiche Dusans schwarmten, 
gerieten in einen ganz neuen Ideenkreis, in 
Kroatien selbst kamen aber einsichtige Ele- 
mente auch zur Ueberzeugung, daB es to- 
richt ist, wenn sich Kroaten und Serben von 
Wien und Budapest gegeneinander ausspielen 
lassen. Es erganzten sich also zwei Parallel- 
bewegungen, die Prager Einfliisse wurdeu 
immer machtiger und so wuchs e i n e  n c u e  
p o l i t i s c h e G e n e r a t i o n  heran, die 
zu den siidslavisehen Idealen des Bischofs 
S t r o s s m a y e r  und der Zagreber Illyrier 
der dreiBiger Jahre des ycrigen Jahrhunderts 
zuriickkehrte. Unter den Serben gewann die- 
ze Richtung unter der Fuhrung Svetozar 
P r  i b i ć e v i ć’ ganz die Oberhand, unter 
den Kroaten wurde von Masaryks Schiilem 
eine neue fortschrittliche Partei geschaffen. 
Aus beiden entstand die k r  o a t  o - s e r  b i- 
s c h e K o a 1 i t  i o n, die der Politik in Kroa- 
fien und Dalmatien eine neue Richtung gab 
und die politische Fiihrung bis zum Umsturz 
innehatte. In den Zeiten der groBten Gefahr 
kam dieser Koalition gerade Masaryk durch 
semen Eingriff in den Zagreber Hochverrats- 
prozeB und denWiener ProzeB jregen F  r i e d- 
.1 u n g in groSartiger Weise und erfolgreich 
nu Hilfe. Infolgedessen wuchs das Ansehen 
Masaryks auch unter den Serben des Konig- 
reiches und in Montenegro, was ihm das Zu- 
sammenwirken mit der serbischen Regierung 
und den Siidslavischen AusschuB wahrend 
des Weltkrieges sehr erleichterte.

Unter colchen Umstanden erscheint e3 pa
rado::, daB ein Teil der serbo-kroatischen Ju
gend in Prag seit 1910 g e g e n Masaryk 
Stellung nahm und ihre Spaltung soweit ging, 
daB sie 1912 zu der Griindung zweier Pra
ger studentischer Organe fiihrte, von denen 
das eine (V a 1) an den realistischen und Hu- 
manitatsidealen Masaryks festhieit, das an- 
dere ( Z o r a )  aber einen revolutionaren siid- 
slavischen Nationalismus im Auge hatte. 
Diese Jugend hatte sich eben mehr fiir Masa
ryks p o l i t i 3 c h e  Tatigkeit begeistert und 
ging in der Zeit der Balkankriege begreifli- 
cherweise iiber ihren Lehrer hinaus. Ueber- 
haupt muB zugegeben werden. daB die serbo- 
kroatische Prager Jugend nie alle Lehren 
Masaryks in sich aufnahm, die ihr zusagen- 
den aber ofters nur mehr auBerlich. So er- 
klarte sich auch, daB einstige begeisterte 
Jiinger Masaryks im Laufe der Jahre von 
ihm abfielen und sich spater ais Politiker arg 
bekampften. Hatten sie an den demokrati- 
schen Idealen Masaryks festgehalten, na
mentlich an dem Grundsatz, daB Demokratie 
Diskussion sei, hatten sich z. B. Sv. P r i b i -  
c e v i ć und St. R a d i e ,  die beide von Masa
ryk ausgingen, schon 1918 und nicht erst 
nach dem Scheitern ihrer entgegengesetzten 
politischen Konzeptionen wiedergefunden, 
ware Jugoslavien wohl von manchen schwe- 
ren Erfahrungeri verschont geblieben.

Mehr einheitlich und tiefer war der EinfluB 
Masaryks auf die slovenische Jugend, be- 
schrankte sich aber nicht nur auf die kultu
relle Seite, wie M. Paulova meint. Eine ganz 
neue politische Partei war bei den geordnete- 
ren slovenischen Verhaltnissen allerdings 
nicht moglich und auch nicht notig, aber neue 
politische Stromungen wurden durch Masaryk 
und Prag iiberhaupt stark gefordert. So wa- 
ren Masaryks Schiller Dr. D, L o n ć a r  und 
Dr. A. D e r m  o t a,  welche in der „sozialen 
Revue" „Nasi Zapiski" (1902—1914) eine 
fiihrende Rolle spielten (A. Dermota war 
auch der slovenische Referent des „Slovan- 
sky Prehled") und realistische und soziale 
Ideen verbreiteten. In dieser Revue fanden 
auch kroatische und serbische Sozialdemokra- 
ten Unterkunft und die ganze jugoslavische 
Sozialdemokratie propagierte wirksam die

Die Kleine Kultnr-Entente
Von Frantiśek BO U S, Schriftfiihrer des Tschechoslovakisch-rumanischen 
Institu ts in Prag

Sobald sich die jetzigen Staaten der K 1 e i- 
n e n  E n t e n t e  nach dem Weltkriege eini- 
germaSen konsolidiert hatten, begannen alle 
Mitglieder dieser Institution auch auf dem 
Gebiete der Annaherung des Schulwesens 
und der Kultur zu arbeiten. Besonders bei 
uns bestand das Streben danach, diese Be
ziehungen auf eine feste Basis zu stellen und 
sie nicht ausschlieBlich der Arbeit einzelner 
oder zufalligen Gelegenheiten zu iiberlassen. 
Von allen Seiten meldeten sich Mitarbeiter 
und Kenner der Staaten der Kleinen Entente, 
die Schicksal oder Vorliebe fiir das Sprachen- 
studium entweder nach J u g o s l a v i e n  
oder nach R u m a n i e n  gefiihrt hatten. So 
entstanden sogleich in den ersten Nach- 
kriegsjahren Institutionen, wie die T s c h e -  
c h o s l o v a k i s c h  - j u g o s l a v i s c h e  
L i g a  und die T s c h e c h o s l o v a k i s c h -  
r u m a n i s c h e  G e s e l l s c h a f t ,  denen 
in Jugoslavien und Rumanien parallele Insti
tutionen entsprechen, und dies nicht nur in 
den Hauptstadten, sondern auch in den gro- 
Beren Provinzstadten.

Tschechoslovakischerseits schritt man zu 
Verhandlungen, denen zwei grundlegende Ak- 
ten fiir die kiinftige Zusammenarbeit ent- 
sprangen, und zwar die Deklaration iiber die 
Schul- und kulturellen Beziehungen der 
Tschechoslovakischen Republik mit dem Ko- 
nigreich Jugoslavien vom 23. Janner 1930 
und die Regelung der tschechoslovakisch- 
rumanischen Schul- und kulturellen Bezie
hungen vom 1. Marz 1930.

Die gemeinsame D e k l a r a t i o n  m i t  
J u g o s l a v i e n ,  die eher rahmenmaBig ge- 
faBt ist, bildet eine Erganzung zum Bundnis- 
yertrag vom 14. August 1922, der nur durch 
diesen Akt auch in kultureller Hinsicht im 
Hinblick auf die uralte Geschichte der gegen
seitigen Beziehungen und in der Ueberzeu
gung erganzt wurde, daB gute kulturelle Be
ziehungen zwischen beiden Yolkern auch die 
Beziehungen auf allen Gebieten der mensch- 
lichen Arbeit iiberhaupt erleichtern und 
kraftigen werden.

Im Artikel 2 der D e k l a r a t i o n  ver- 
pflichten sich beide Regierungen, daB sie mit 
aller Kraft nach engster Annaherung stre
ben werden auf dem Gebiete des Volksschul-, 
Mittelschul-, Fachschul- und Hochschul- 
wesens, der Volksbildung, des offentlichen 
Biichereiwesens, der Wissenschaft, Literatur, 
Kunst, des Theaters, wie auch der sozialen 
StudentenfUrsorge, und dies einerseits direkt, 
andererseits durch Vermittlung geeigneter 
Institute und Korporationen.

Im Artikel 3 wird bemerkt, daB zur Er- 
reichung der in dieser Deklaration gesteck- 
ten Ziele die Ressortminister der Tschecho- 
slovakischen Republik und des Konigreiches 
Jugoslavien alljahrlich jene Kreditbetrage in 
Anspruch nehmen werden, die von den Par- 
lamenten im Rahmen der zustehenden Kre- 
dite zwecks UnterstUtzung der kulturellen 
Beziehungen zwischen der T s c h e c h o s l o -  
v a k i s c h e n  R e p u b l i k  und dem Ko -  
n i g r e i c h  J u g o s l a v i e n  seinerzeit zur 
Verfiigung stehen werden.

Die Regelung der t s c h e c h s l o v a -  
k i s c h - r u m a n i s c h e n  Schul- und kul
turellen Beziehungen bestimmt im 1. Artikel, 
daB der Zweck dieses Aktes die Festigung 
der Schul- und kulturellen Beziehungen zwi
schen der Tschechoslovakischen Republik und 
dem Konigreich Rumanien ist, wobei alle ge- 
eigneten Mittel derart angewandt werden sol- 
len, daB beide Staaten an der gegenseitigen 
wissenschaftlichen, literarischen und Schul-

entwicklung teilzunehmen vermogen und daB 
ihre Zusammenarbeit auf diesen Gebieten er- 
leichtert wird.

In weiteren 16 Artikeln werden die ge- 
meinsamen kulturellen Beziehungen allseitig 
aufgezahlt und geregelt und der Umfang der 
Verpflichtungen beider Staaten genau um- 
schrieben.

Einen Nachtrag zu diesen beiden Akten 
bilden zwei Erlasse des Prasidiums des Mini- 
steriums fiir Schulwesen, und zwar der Er- 
laB vom 7. November 1929, Nr. 6000 Pras., 
durch den auf den Burger-, Mittel- und Fach- 
schulen der „ T a g  d e r  t s c h e c h o s l o -  
v a k i s c h - j u g o s l a v i s c h e n  G e g e n -  
s e i t  i g k e i t “ eingefuhrt wird, und der Er- 
laB vom 10. April 1930, Nr. 2525 Pras., der 
eine parallele Einrichtung zur Feier des 
„ T a g e s  d e r  t s c h e c h o s l o v a k i s c h -  
r u m a n i s c h e n  G e g e n s e i t i g k e i t “ 
an den tschechoslovakischen Schulen betrifft.

Die Anregung fiir die Einfiihrung des „Ta
ges der tschechoslovakisch-jugoslavischen 
Gegenseitigkeit" bildete die zehnte Wieder- 
kehr der nationalen Einigung des Konigrei
ches Jugoslavien am 1. Dezember 1928. Die 
Feier der Verbindung aller rumanischen Lau
der am 24. Janner 1929 bildete die Vorberei- 
tung zur Einfiihrung des „Tages der tsche- 
choslovakisch-rumanischen Gegenseitigkeit". 
Die Schulfeiern wurden mit Festlichkeiteu 
und Vortragen iiber die geschichtliche Ent- 
wicklung, die kulturelle und wirtschaftliche 
Bedeutung beider verbiindeten Staaten und 
ihre Fortschritte im abgelaufenen Jahrzehnt 
sowie ihre Beziehungen zur Tschechoslovakei 
begangen.

Unsere Schulen gedachten also auf diese 
Weise beider Feiertage, da das gemeinsame 
Streben und die Ziele der Staaten der Klei
nen Entente und namentlich die herzliche 
Freundschaft und die so oft bewahrte Treue 
uns dazu verpflichtete, unserer Jugend die 
gemeinsamen Leiden und Arbeit zur Errei- 
chung der Freiheit und nationalen Einigung 
in Erinnerung zu bringen.

Auf Grundlage dieser beiden Erlasse ge- 
denken alljahrlich unsere Schulen des 1. No-

vember und des 10. Mai und der LehrkSrper
belehrt die Schiller iiber unsere Verbiindeten 
vermittels geeigneter Aufklarungen auf dem 
Gebiete der Geschichte, der Literatur, der 
Geographie und der Wirtschaftsverhaltnisse 
beider Staaten.

Die tschechoslbyakische Hochschulerschaft 
arbeitet in kultureller Hinsicht ais wichtiges 
Mitglied der K l e i n e n  S t u d e n t e n -  
E n t e n t e  mit, die Frauen haben eine ahn- 
iiche Institution in der K l e i n e  n-F r a u e n -  
E n t e n t e ;  an diese Institutionen schlieBt 
sich die K l e i n e - P r e s s e - E n t e n t e  an.

Die Dolmetscher der kulturellen Beziehun
gen mit beiden verbiindeten Staaten bilden 
fiir die breitere Oeffentlichkeit die T s c h e -  
c h o s l o v a k i s c h  - j u g o s l a v i s c h e  
L i g a  in Prag mit ihren Zweigstellen in der 
Provinz, sowie das Prager T s c h e c h o s l o -  
y a k i s c h - r u m a n i s c h e l n s t i t u t  mit 
seinen Zweigstellen in B r  ii n und B r a t i -  
s 1 a v a.

Diese beiden Institutionen haben durch 
ihre initiativen Unternehmungen Vortrage, 
Konzerte, Organisierung von Exkursionen, 
Studentenaustausch, UnterstUtzung oder 
Herausgabe von Informationsliteratur etc. so 
viel Gutes gestiftet, daB es Pflicht der be- 
hordlichen wie privaten Kreise ist, sie aus- 
giebig zu unterstutzen. Der j u g o s l a v i -  
s c h e und r u m a n i s c h e  Intellektuelle 
kommt zu den Seinen, wenn er zu uns kommt 
und er wendet sich an die beiden genannten 
Institutionen, die in sich die hervorragenden 
und begeisterten Mitarbeiter auf dem Sektor 
der Arbeit fiir die Kleine Entente vereinigen.

Beide Institutionen haben bereits erzogen 
und erziehen weiter in ihrer Mitte eine Reihe 
von jungen Mitarbeitera, die aus Begeiste- 
rung fUr die Kontinuitat der kulturellen Ar
beit fur die Kleine Entente die serbo-kroati- 
sche und rumanische Sprache studieren, beide 
Lander besuchen und ihre informativen Ar
tikel in der tschechoslovakischen Presse ver- 
óffentlichen, indem sie ais Uebersetzer litera- 
rischer Werke von Schriftstellern beider ver- 
bundeter Volker fungieren, die bei unserer 
Oeffentlichkeit immer mehr Leser finden. 
Weitere Trager dieser Gegenseitigkeit sind 
unsere Hochschuler, die wahrend der Ferien 
bei der Auswahl ihrer Programme fur ihre 
kulturelle Arbeit immer mehr die Werke der 
Verbundeten bevorzugen und so begeisterte 
Propagatoren dieser Gegenseitigkeit sind.

Tschechoslovakischer Rundfunk im Dienste 
jugoslayischer und rumanischer Kultur

Von Dr. M ilos K A R E Ś

Der tsehechoslovakische Rundfunk wid- 
mete von den Anfangen seines Bestehens den 
Problemen der internationalen Beziehungen 
und der internationalen Verstandigung im 
Rundfunk lebhafte Aufmerksamkeit und ar- 
beitete immer fiir die Verwirklichung dieses 
Gedanlcens auf dem zustandigen Forum der 
Internationalen Rundfunk-Union in Genf. Der 
AnstoB zur ersten regelmaBigen Allianz, 
d. h. zum ersten regelmaBigen Austausch der 
internationalen Rundfunkprogramme, ging 
gerade von der T s c h e c h o s l o v a k e i  
und von P o 1 e n aus und fiihrte zur Ver- 
wirklichung des sogenannten m i t t e l e u r o -  
p a i s c h e n R u n d f  u n k s ,  an dessen 
Stelle nach einigen Jahren der e u r o p a -  
i s c h e  Rundfunk trat, der den Programm- 
austausch zwischen den einzelnen Staaten auf 
einer breiteren Grundlage ais der urspriing- 
lichen mitteleuropaischen Vereinigung ver- 
mittelt. Der Anfang zu diesen internationa
len regelmaBigen Rundfunkbeziehungen wur

de jedoch durch die mitteleuropaische Ueber- 
einkunft gelegt.

Es ist selbstverstandlich, daB die Tsche- 
choslovakei der Rundfunkentwicklung in den 
S t a a t e n  d e r  K l e i n e n E n t e n t e  
eine erhohte Aufmerksamkeit zuteil werden 
lieB, und sobald es dieEntwicklung desRund- 
funks in diesen Staaten und die technischen 
Bedingungen ermoglichten, tra t sie mit 
ihnen in freundschaftliche und wechselseitige 
Beziehungen.

Zwischen der Tschechoslovakei und J  u - 
g o s 1 a v i e n wurden sehr bald nach der 
Entstehung der Zagreber Rundfunkstation 
in der Zeit von 1927 bis 1928 lebhafte Bezie
hungen in die Wege geleitet. Damals, ais die 
Rundfunkentwicklung in Jugoslavien seine 
ersten Anfange durchmachte, ubernahm Z a- 
g r e b regelmaBig alle Konzerte der Tsche- 
chischen Philharmonie aus P r a g  und fast 
alle Operniibertragungen aus dem Prager Na- 
tionaltheater, so daB wir im hauptsachlichen

siidslavischen Einheitsbestrebungen mit Ein- 
schluB der Bulgaren. Tschechische Fort- 
schrittler, V. K l o f a c ,  hauptsachlich aber 
M a s a r y k ,  beeinfluBten die „national-radi- 
kale Bewegung", die ihr Organ „Omladina" 
hatte und gleichfalls siidslavisch orientiert 
war. Die aus dieser Beyyegung hervorgegan- 
genen „Jungen", v/ie der verstorbene Staats- 
mann Dr. Z e r j a v  und der jetzige jugosla- 
vische Minister Dr. A. K r a m e r ,  ein Prager 
Student, rissen die Fuhrung der liberalen Ele- 
mente an sich. Aus den „Nasi Zapiski" erfah- 
ren wir auch, daB der Begriinder der sloveni- 
schen christlich-sozialen Volkspartei Dr. J. 
K r e k, den H. W e n d e 1 mit Recht unter 
seine Portrate der Schopfer Jugoslaviens auf- 
genommen hat, Masaryk wegen seiner sozia
len Lehren hochschatzte.

Nach dem Kriege iiberfluteten ungefahr 
2000 jugoslayische Studenten alle Hochschu- 
len Prags, da sie verschiedene Hochschulen 
und Fakultaten zuHause nicht hatten und den 
deutschen Hochschulen nur zum Teil treu 
blieben. Auch die Briinner Hochschulen er- 
hielten starken Zuzug aus Jugoslavien, nicht 
minder die Montanistische Hochschule in 
P r i b r a m ,  wo es allerdings immer Jugosla- 
ven gegeben hatte. Diese Jugend war mehr 
auf die Wahrung ihrer wirtschaftlichen Inter- 
essen bedacht — in Prag organisierte sie sich 
zu diesem Zweck nach Landschaften — und 
bemiihte sich, ihre Studien bald zu beenden, 
um die verlorenen Kriegsjahre einzubringen 
und die stark gelichteten Reihen der Intelli-

genz in ihrem Vaterlande auszufiillen. So 
kann man auch in den entlegensten Gebieten 
Jugoslaviens tschechoslovakische Studenten 
in den verschiedensten Stellungen finden, of
ters auch mit tschechischen Frauen. Es unter- 
liegt keinem Zweifel, daB solche Beamte, 
Aerzte, Mitteischullehrer, Ingenieure und 
Volkswirtschaftler zur Starkung der gegen
seitigen Beziehungen zwischen den beiden 
vervvandten Volkern und verbiindeten Staaten 
auf allen Gebieten des offentlichen Lebens 
sehr viel beitragen konnen und auch tatsach- 
lich beigetragen haben. Im Laufe der Jahre 
ist aber die Zahl jugoslavischer Studenten in 
der Tschechoslovakei sehr stark zuriickgegan- 
gen, ja man kann sagen, sie ist bereits unter 
das gewiinschte MaB gesunken. Jugoslavien 
selbst hat schon alle Arten yon Hochschulen 
und es ist schon aus wirtschaftlichen Griin- 
den begreiflich, daB es bestrebt ist, seine stu
dieren de Jugend moglichst zu Hause auszu- 
bilden. Tschechoslovakische Hochschulen 
konnen heute Jugoslavien hauptsachlich 
durch bessere Organisation und Ausstattung 
mit Lehrmitteln, durch hervorragende Lehrer 
und verschiedene Moglichkeiten hoherer Spe- 
zialisierung anziehen. Dabei bleiben allr^dings 
auch die alten Anziehungsmittel wirksam und 
sollten im gegenseitigen Interesse mehr aus- 
geniitzt werden, allerdings auch mehr auf 
Grand der Wechselseitigkeit, Es sollen daher 
alljahrlich nicht nur einige Stipendisten zu 
hoherer Ausbildung in den „nationalen" Wis- 
senschaften, wie man in Belgrad sagt, haupt

sachlich Philologie und Geschichte, nach Ju- 
goslavien und umgekehrt ggschickt werden, 
sondern man muB iiberhaupt mehr Gewicht 
auf gegenseitigen Studentenaustausch legen, 
denn es gibt viele Studenten, die ein oder 
mehrere Semester leicht auf anderen slavi- 
schen Hochschulen mit Nutzen zubringen 
lconnten.

Zwischen der Tschechoslovakei und Jugo- 
slavien besteht gliicklicherweise schon eine 
„ K u l t u r d e k l a r  a t i o  n", die den gegen
seitigen Austausch von Kulturgiitern zum 
Ziel hat, doch darin sind meist nur schone 
Grundsatze ausgesprochen, die noch in die 
Tat umgesetzt werden miissen. Dazu gehort 
vor allem auch die moglichste Gleichhaltung 
der Hochschulen, damit ihr Besuch zum 
Zwecke einer groBeren Annaherung der bei
den Volker ermoglicht werde. Einen groBen 
Fortschritt wird in dieser Hinsicht das neue 
Prager s i i d s l a v i s c h e  S t u d e n t e n -  
h e i m  bedeuten, das den Namen des Konigs 
A l e x a n d e r  tragen und in diesem Jahre er- 
offnet werden soli. Daselbst wird auf meinen 
Antrag auch eine wichtige Neuerung durch- 
gefuhrt werden: ein Drittel der siidslavischen 
Studenten kommt in tschechische Studenten- 
heime und aus diesen ein Drittel in das sud- 
slavische, damit sich die Jugend zum Heil 
ihrer Vólker gegenseitig viel besser kennen 
lerne. Ueberhaupt muB alles geschehen, um 
die alten Beziehungen, die so viel Gutes ge
schaffen haben, zu erhalten und weiter aus- 
zugestalten.
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Zeitabschnitte der Sendungen jede Woche 
Zagreb und Jugoslayien mit einem ganz- 
abendlichen Prograrnm versorgten. Spater 
iibernahmen wir auch unsererseits Konzert- 
und Operniibertragungen aus Zagrab und der 
neugegriindeten B e l g r a d e r S t a t i o n ,  
und zwar vor allem im Rahmen des schon er- 
wahnten mitteleuropaischen Rundfunks.Auch 
gegenwartig, wo derselbe durch den erwei- 
terten europaischen Rundfunk ersetzt ist, 
dauert die recht lebhafte Zusammenarbeit 
zwischen der Tschechoslovakei und Jugosla- 
vien an, die im Austausch wertvoller musi- 
kalischer Programme zum Ausdruck kommt.

Mit R u m a n i e n  besitzen wir noch kei- 
nen Austausch, da die technischen Vorbedin- 
gungen, namentlich eine gute Verbindung 
zwischen Prag und Bukarest, noch nicht ge- 
geben sind. Sicherlich wird es aber mit der 
Zeit auch zu einem Programmaustausch zwi
schen Prag und Bukarest kommen, womit die 
wechselseitigen Beziehungen zwischen den 
Staaten der Kleinen Entente auf dem Gebiete 
des Rundfunks enger gestaltet werden.

Einstweilen verbindet uns mit dem ruma- 
nischen Rundfunk und dem rumanischen 
Staat eine freundschaftliche Riicksichtnahme, 
die unsere Rundfunkstationen auf dem Ge
biete der Kunst, der gegenseitigen nationa- 
len und kulturellen Erkenntnis pflegen. 
Ebenso wie der tschechoslovakische Rund
funk in seine Programme sehr haufig und 
planmaBig Erscheinungen auf dem Gebiete 
der jugoslavischen und rumanischen Kunst 
einreiht, widmet der jugoslavische und der 
r u m a n i s c h e  R u n d f u n k  d e r  
t s c h e c h o s l o v a k i s c h e n K u n s t  
f r e u n d s c h a f t l i c h e  A u f m e r k -  
s a m k e i t.

Unser Rundfunk interpretiert sehr haufig 
Werke jagoslavischer Komponisten und dra- 
matische Schopfungen hervorragender jugo- 
slavischer Schriftsteller, sowie Proben aus 
Poesie und Prosa. In entsprechender Reihen- 
folge gedenkt der tschechoslovakische Rund
funk regelmafiig der N a t i o n a l f e i e r -  
t  a g e der beiden befreundeten Staaten, wie 
auch der jugoslavische und rumanische Rund
funk ihrerseits der Begehung unseres Natio- 
nalfeiertages am 28. O k t o b e r  ein freund- 
schaftliches Gedenken widmet. Diese gegen- 
seitige und freundschaftliche Zusammenar
beit wird standig vertieft und eine kleineAuf- 
zahlung aus der letzten Zeit soli ein Bild von 
dieser Zusammenarbeit bieten.

Im Jahre 1932 veranstaltete der tschecho- 
slovakische Rundfunk am 14. Januar eine 
Konzertiibertragung aus B e l g r a d ,  
L j u b l j a n a  und Z a g r  e b, am 25. Januar 
wurdea rumanische Komponisten auf Schall- 
platten gesendet. Am 5. Februar wurden im 
Prager Abendprogramm zwei Lieder im r u 
m a n i s c h e n  O r i g i n a l  zum Vortrag ge- 
bracht, am 10. Mai wurde ein Vortrag „W a r- 
um  i s t  d e r  r u m a n i s c h e N a t i o -  
n a l f e i e r t a g  u n s e r F e i e r t a g  V* 
und ein Konzert rumanischer Komponisten 
bei dieser Gelegenheit veranstaltet. Im An- 
schlusse daran wurden auf Schallplatten ra- 
manische und jugoslavische Volksmusik ge- 
spielt. Am 24. Mai sendete Prag ein Konzert 
des Z a g r e b e r  Quartetts, dessen Pro- 
gramm aus j u g o s l a v i s c h e n  Kompo
nisten bestand. Am 3. Juli brachte Prag das 
Konzert des Sokolchors in S u b o t i c a ,  am 
4. den slavischen KongreBfestabend, an dem 
jugoslavische und rumanische Yolkslieder ge- 
spielt wurden. Am 6. Juli wurde vom S o - 
k o l s t a d i o n  d a s A u f t r e t e n  d e s  
M i l i t a r s  u n t e r B e t e i l i g u n g  d e r  
D e l e g a t i o n e n  d e s  j u g o s l a v i -  
s c h e n  u n d  r u m a n i s c h e n H e e r e s  
gesendet. Am 7. ein Liederkonzert jugosla- 
vischer Komponisten, am 9. Juli Manner- 
chore jugoslavischer Komponisten, die vom 
jugoslavischen akądemischen Sangerchor 
Mladost ausgefuhrt wurden. (Bei dieser Ge
legenheit soli daran erinnert werden, daB im 
vergangenen Jahre Prag den Verlauf der So- 
kolfeierlichkeiten und des Sokolumzuges aus 
Belgrad iibertrug.) Im Oktober 1932 wurde 
neuerdings in unseren Programmen der 
Kunst beider befreundeter Volker gedacht: 
Am 19. mit dem Konzert des Z a g r e b e r  
Quartetts, am 23. mit dem Liederkonzert der 
rumanischen Sangerin Pia I g i r o s a n u ,  
am 13. Noyember sendete Prag das Konzert 
des jugoslayischen Chors aus N o v i s a d, 
am 23. ein Klavierkonzert zeitgenossischer 
jugoslayischer Musik, am 25. ein Konzert ju- 
goslavischer Lieder und am 29. wurde zum 
jugoslayischen Nationalfeiertag das Drama 
„Pustina“ von dem fiihrenden jugoslavischen 
Dramatiker Branislav N u ś i ć aufgefuhrt. 
Der jugoslavische Nationalfeiertag wurde am 
1. Dezember mit jugoslayischer Musik auf 
Schallplatten und mit der Sendung eines 
Konzertes gefeiert, das von der J  u g o s 1 a- 
v i s c h - t s c h e c h o s l o v a k i s c h e n  
L i g a  veranstaltet wurde. Am 10. Dezember 
veranstaltete der tschechoslovakische Rund
funk eine Uebertragung eines ganzabend- 
lichen Konzertes aus B e l g r a d ,  am 19. sang 
wieder Pia I g i r o s a n u  rumanische Lie
der. Am 18. Januar 1933 sandte unser Rund
funk aus dem Zagreber Nationaltheater die 
Oper „Striżeno — kośeno“ von B a r a n o -  
v i ć  und den Einakter „Beim Advokaten“ 
von N u ś i ć, am 27. Februar eine Uebertra
gung des Zagreber Konzertes des Sanger-

Das staatliche Radiumbad Joachimsthal

In dem Radiumbad Joachimsthal fand die Jahreśkonferenz der Kleinen Entente im 
Jahre 1927 statt

chors „Lisinski“. Am 13. Marz den Vortrag 
von Trajan J o n e s c u N i ś c o v  uber die 
rumanische Jugend, am 30. April sprach in 
das Prager Mikrophon der jugoslavische 
Schriftsteller N u ś i ć ,  der zu dieser Zeit in 
Prag weilte, femer wurde eine seiner Erzah- 
lungen rezitiert. Am 10. Mai wurde der ruma
nische Nationalfeiertag mit rumanischen 
Liedem auf Schallplatten begangen, femer 
wurde ein Orchesterkonzert rumanischer 
Kompositionen, ein Vortrag iiber Rumanien 
und das Schauspiel von V. E f t  i m i u „Der 
Mensch, der den Tod sah“ gesendet.

Diese Aufzahlung aus der .iiingsten Zeit 
zeigt, daB der tschechoslovakische Rundfunk 
der Kultur und der Kunst beider befreunde
ter Staaten volle Aufmerksamkeit wićhnet,

die wiederum ihrerseits in ihren Program
men in gleicher Weise die tschechosloyakische 
Kunst respektieren.

Diese Beziehungen werden sicherlich noch 
yertieft werden und werden wesentlich zur 
geistigen Annaherung, zur wechselseitigen 
Durchdringung und dem Bekanntwerdeft mit 
den nationalen Kulturen der beteiligten Vol- 
ker beitragen. D e r R u n d f u n k  v e r -  
b i n d e t  t r o t z  d e r  g e o g r a p h i -  
s c h e n E n t f e r n u n g .  Und darin liegt 
seine hohere Mission, der sich der Rundfunk 
in den Staaten der Kleinen Entente voll be- 
wuBt ist. Der Rundfunk wird sich immer mit 
dem groBten Eifer in die Dienste der freund- 
schaftlichen Beziehungen zwischen den Staa
ten der Kleinen Entente stellen.

Geistige Zusammenarbeit
Bukarest—Prag

Von Emanóil B U C U TŹA , Generalsekretar 
und Kultusministeriums

des rumanischen Unterrichts-

Eine der SchluBfolgerungen der monumen- 
talen Arbeit des Clujer Universitatsprofes- 
sors, Nicolae D r a g a n u ,  die vor kurzem un- 
ter dem Titel „ Di e  R u m a n e n  i m IX. b i s  
XIV. J a h r h u n d e r t  a u f  G r u n d  der  
T o p o n o m i e  und O n o m a t i k "  erschien, 
ist, daB wir von nun an zur besseren Kennt- 
nis des rumanischen Lebens im Mittelalter die 
Beziehungen zwischen Rumanen und Tsche- 
choslovaken iiberpriifen sollen. Sie waren in 
jenen entfemten Jahrhunderten so stark, daB 
sie hiiben und driiben Gestaltung der Sprache 
und Kultur beeinfluBten. Es ist mir in Erinne- 
rung geblieben, wie ich bei der schonen 
Kulturausstellung in B r  ii n n, die zur Feier 
des zehnjahrigen Bestandes der Republik ver- 
anstaltet wurde, vor einer der Sektionen, die 
jede eine andereLandesgegend yersinnbildlich- 
ten, bewegt stehen blieb. Sowohl die Tracht 
der Bauerin ais auch die des Bauern mit 
Schaffelmiitze, engen Hosen und den nach 
oben gebogenen Bundschuhen waren der unsri- 
gen vollig gleich. Ich befand mich zwischen 
den Bewohnern Mahrens, bis wohin sich die 
Spuren der geheimnisvollen Wallachen, der 
Ahnen unserer heutigen Rumanen, yerloren 
haben.

Wenn es sich um Annaherungsversuche 
zwischen Rumanen und Tschechosloyaken 
handelt, miissen wir nur Wege, die sowohl von 
den einen, ais auch von den anderen viel be
gangen waren, wieder aufdecken. Die Vergan- 
genheit diene ais Beweis und soli ais Zeuge 
a n g e r u f e n  werden, Es erschemt uns iibri- 
gens Prag, wie Bukarest den Tschechosloya- 
ken, heute, in der Epoche, die nicht mehr mit 
Distanzen rechnet, weitaus ferner und frem- 
der, ais sie wirklich yoneinander und ais sie 
ehedem einander waren. Die politische 
Freundschaft, die durch auBere, historische 
Umstande erwachsen ist, muB yertieft werden 
und wird in den Grundschichten Fundę ehe- 
maligen, gemeinsamen Lebens machen, die sie 
noch heute seelisch neubeleben konnen. Die 
mittelalterlichen fiihren zu den Politikern von 
heute und sollen zu den Kulturreprasentanten 
der Zukunft fiihren. Wir sollen einander ver- 
stehen und Guter aller Art, materielle und 
geistige, austauschen.

Auf dem Gebiete der geistigen Arbeit, 
das mir gelaufiger ais das der Wirtschafts- 
kultur ist, konnte ich des ofteren mit yerstan- 
digen Rumanen oder Tschechoslovaken einen 
Arbeitsplan besprechen. Zufallige Manifesta- 
tionen, manche vor geraumer Zeit, nachhal- 
lend und symbolisch, wie die des alten J a r -  
n i k, waren zu yerzeichnen; eine programma-

tisch yerfolgte Aktion fehlte jedoch. Man 
mogę mir gestatten, hier wenigstens einige 
Punkte jenes Arbeitsplanes anzufiihren.

Organisationen von Rang, neben P r e s s e -  
u n d  a n d e r e n  V e r  e i n i g u n g e n d e r  
K l e i n e n  E n t e n t e  (Mica Infelegere), phische Studie, einige Festreden 
die jedoch politisch und alle drei Lander be- 
treffend, mogen auf sich die Durchfiih- 
rung nehmen; es existiert in der Tschecho- 
slovakei ein T s c h e c h o s l o v a k i s  c h -  
r u m a n i s c h e s  I n s t i t u t ,  von dem 
bei uns so sehr beliebten Abt, Dr. Metod Z a- 
v o r a 1, geleitet und ein entsprechendes Insti
tut unter Fiihrung des groBen Historikers,
J  o r  g a, dem rumanischen Palacky, unseren 
Zeiten und Dimensionen angepaBt. Sie waren, 
wie sie gedacht sind, hiezu bestimmt, die Ar- 
beiten fur Forschung und Verbreitung der 
Kenntnisse iiber die beiden Volker zu leiten.
Es geschah auch bis jetzt, doch miiBte dies

intensiver und in engererVerbindung mitein- 
ander ais bisher geschehen.Alle Freunde einer 
Annaherung miiBten diesen Organisationen 
beitreten und ihnen Kraft und Initiative wid- 
men, um sie popular und zu wirklichen Briik- 
ken zwischen den einen und den anderen zu 
gestalten.

Ich wiinschte. in diesenInstituten e i n e  Ab-  
t e i l u n g f i i r W i s s e n s c h a f t ,  e i n e  
f i i r L i t e r a t u r  und eine f i i r K u n s t z u  
s e h e n. Bis heute schien es, ais ob nur eine 
akademische und uniyersitare Sektion fungie- 
ren wurde, die es nur zu einem nicht sehr be- 
deutenden Austausch von Studenten gebracht 
hat.

Was die wissenschaftliche Zusammenarbeit 
anbetrifft, sollte das R u m a n i s c h e  So-  
z i a l - I n s t i t u t  vor etlichen Jahren 
nach Prag zur Abhaltung einer Vortragsserie 
eingeladen werden. Der erste Redner sollte 
sein Prasident, der heutige Minister fur 
Unterricht, Kultis und Kunst, D. G u s t  i, 
sein. Die Tschechoslovakische soziologiche Ge- 
sellschaft hatte ihrerseits ais Antwort gewis- 
sermaBen eines ihres Mitglieder nach Buka
rest geschickt, um daselbst iiber den Stand 
der sozialen Wissenschaften in der Masaryk- 
schen Republik zu sprechen. Es wurde dern- 
nach von zwei, den Uniyersitaten an Freiheit 
iiberlegenen wissenschaftlichen Instituten, 
der erste Austausch von Vortragenden vor- 
genommen. Seither sind — wenn auch sehr 
selten — Tschechosloyaken in B u k a r e s t  
und Rumanien in P r a g  aufgetaucht, die an- 
laBlich eines internationalen Kongresses oder 
irgend eines Besuches, zufallige oder oppor- 
tune Themen behandelt haben; die seinerzei- 
tigen Intentionen wurden jedoch nicht reali- 
siert und warten noch. Sie wiirden den wis
senschaftlichen Sektionen der beiden Institute 
zufallen.

Wir kennen einander auch in der Literatur 
yerhaltnismaBig schwach. Es ist natiirlich, 
daB die Biicher nicht so leicht erscheinen kon
nen und auch sind es nicht sie, die das Inter- 
esse im taglichen Kampfe eines Volkes fiir 
das, Schone wach erhalten. Ein Pressebureau 
u / l  ein literarisches Biireau, angegliedert un
seren Instituten, wurden durch regulare Bei- 
trage von fiihrenden Schriftstellern an die 
Zeitschriften, durch yerschiedene Mitteilun- 
gen, Uebersetzungen von Novellen, Gedich- 
ten und kurzeń Essays unschatzbare Dien
ste leisten. Diese wurden die Ueberset
zungen groBer Kunstwerke ermoglichen und 
tatsachlich yorbereiten, die in Ermangelung 
jener kleinen, vorbereitenden Arbeiten nicht 
das entsprechende Verstandnis und den Weg 
in die Oeffentlichkeit finden konnen und oft 
nur einfache bibliographische Ereignisse blei- 
ben und irgendwo einem Index dienen. Ich 
glaube nicht, daB wir mehr ais Anfange besit
zen; jedenfalls unwiirdig der 15 Jahre; es 
sind kaum 10 Gedichte, die „Groflmutter" der 
Bożena Nemcova, in einer Vorkriegsfassung, 
ein oder zwei Theaterstucke, unter welchen 
natiirlich R.U.R. von K. Ćapek nicht fehlt, 
einige Fragmente M a s a r y k s ,  eine geogra-

im Radio,
eine im allgemeinen wohlwollende Presse. Es 
ist auch bei den Tschechosloyaken nicht viel 
besser. AuBer einer Prosa-Anthologie, die 
mehr wissenschaftlicher ais literarischer und 
aktueller Natur ist (Jindriska Flajśhansova) 
Uebersetzungen aus C a r a g i a l e s  Arbeiten 
der letzten Annaherung a n R e b r e a n u  und 
Cesar P e t r e s c u ,  der schonen Arbeit lite
rarischer und kultureller Tatigkeit einiger 
Personłichkeiten, kann von der erwarteten 
und notwendigen Arbeit nicht die Rede sein. 
Ich weiB nicht, ob in der Tschechosloyakei der 
Anfang einer jeden Moglichkeit zum Studium 
einer Sprache — ein rumanisch-tschechisches

Śtrbske Pleso

In Strbslce Pleso am Ufer des Strba-Sees in der Hohen Tatra fand die Jahreśkonferenz 
der Kleinen Entente im Jahre 1930 statt
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Jugoslavische Dichtkunst
in der Tschechoslovakei

Von Professor Dr. F. W O L L M A N

Wórterbuch — besteht, ich kann mich aber 
nicht entsinnen jemals ein tschechisch-ruma- 
niches Wórterbuch in Handen gehabt zu ha- 
ben oder auch nur gehort zu haben, daB so 
eines bestehe. Ein Taschenworterbuch mit 
den ersten etlichen tausend Wortern, ais Mis- 
sionare beider Volker in beide Lander ge- 
sandt, wie seinerzeit die Walacheu in jene und 
die Hussiten in unsere Gebiete gelangten, 
waren die erste groBe, von beiden Instituten, 
insbesondere von ihren literar. Sektionen 
lang yergessene Pflicht. Der tschechische 
P.E.N.-Kłub und der rumanische P.E.N.-Klub 
haben einander bis jetzt nur von ferne be- 
griiBt, obwohl sie die Moglichkeit und Pflicht 
hatten. Uebersetzungen aus beiden Sprachen 
vorzunehmen, fur die sie 'ubrigens Kompetenz 
hatten und die auch statuarisch oder durch 
Vollversammlungsbeschliisse vorgesehen wa
ren. Im Besuchs- und Vortragsprogramm der 
beiden Iilubs waren aller Art Erweiterungen 
auf internationaler Basis yorgesehen, er kam 
aber niemals — nicht einmal zufallig — ein 
Tscheche oder Rumane. Eine Unachtsamkeit 
— gar nicht unschuldiger Natur — die unbe- 
dingt abgelegt werden miiBte.

Die Kunst hat Erscheinungen aufzuweisen, 
die uns eher befriedigen konnten, wenn sie 
eine gewisse Folgę aufweisen wurden. Die 
am leichtesten bewegliche Muse ist wohl die 
der M u s i k .  Ich habe die Tschechen ais m u- 
s i k a l i s c h e s  Volk mit weniger Traumhaf- 
tigkeit und weniger Kosmos ais die Deut- 
schen, doch mit mehr Folklorismus und mehr 
gewollter Energie, kennengelernt, was manch- 
mal einen lebendigeren Widerhall in unseren 
Seelen hinterlaBt. Ich habe tschechische Chore 
gehort, ich habe oft Orchester- und Virtiuo- 
senkonzerte gehort und habe die „Verkaufte 
Braut" im Repertoire der rumanischen Oper 
gesehen. Auch wir haben — allerdings viel 
seltener — Chore, Komponisten und Orche- 
sterdirigenten in die Tschechoslovakei ge- 
schickt. Wir miissen weiter und in gesteiger- 
tem MaBe diesen Weg gehen. Ich denke her- 
nach an die armen Musen der Malerei und 
Skulptur, die niemals die Grenzen beider Lan
der iiberschritten haben, auBer in wissen- 
schaftlichen Berichten, mehrfach iiber Volks- 
und religiose Kunst oder in Zeitungschroni- 
ken. Wir haben noch nie eine Ausstellung 
in Prag oder eine eschechische in Bu- 
karest gehabt. Die Abteilung fur Kunst 
beider Institute wiirde hier den Pflug in jung- 
frauliches Erdreich setzen. Sowohl das Ver- 
standnis seitens des Publikums ais auch die 
Anstrengungen der Initiatoren wurden leich- 
ter sein, da es sich doch um Kunst direkter 
Einfiihlung, die keiner Uebermittlung bedarf, 
handelt.

- Es soli mit den vorhergehenden Satzen die 
Skizze eines Arbeitsprogramms oder wenig- 
stens eine Erweiterung des Terrains angeregt 
sein. Ich habe oft, wenn ich die Briicke mit 
den Heiligen iiber die Vltava mit tschechischen 
Freunden uberschritten—unterhalb des Hrad- 
ćins mit den gotischen Turmen und barocken 
Bauten am Horizont — an eine Bronzeplatte 
auf einem der Turme aedacht, in welcher 
eines anderen, traurigen Ueberganges — jenes 
eines weiBen Pferdes Mihai Viteazus iiber 
den gleichen FluB dem unsicheren Hofe des 
III. Rudolf entgegen — gedacht wird. Im 
Jahre 1601 sollte er meuchlings ermordet 
werden, und mit ihm fur drei Jahrhunderte 
lang die Idee einer Einigung der Rumanen 
sterben. Kurz nachher hatten .iedoch die Boh- 
men nach der Schlacht am WeiBen Berge im 
Jahre 1618 das gleiche Schicksal. So sehr ha t
ten sich unsere historischen Faden yersehlun- 
gen, sowohl in katastrophalen ais auch in 
freudigen Augenblicken. Wir naben die Ver- 
pflichtung und konnen heute, nach riickwarts 
schauend, das Licht der Apotheose durch ge- 
genseitige Kenntnis und enge seelische Bezie- 
hung anziinden. Zur Arbeit!

In der entfemteren Vergangenheit der Be- 
ziehungen der tschechoslovakischen Kultur 
zur Kultur im Gebiete des heutigen Jugosla- 
viens sind sicherlich manche Episoden nicht 
ohne Bedeutung — u. zw. nicht bloB litera- 
risch, sondern auch politisch kułturell — wie 
z. B. der Versuch Karls IV. mit den kroati- 
schen Glagoliten, das Eindringen der siidsla- 
yischen bogumilischen Elemente in das Hus- 
sitentum oder die spatere antitiirkische Pro
paganda und gegenreformatorische literari
sche Agenda, welche zum uniatischen Slavis- 
mus fiihrt usw. Trotzdem sind diese Erschei
nungen eher relatiy zufalliger Natur, verur- 
sacht durch auBere Einfliisse und keineswegs 
etwa durch das Gefiihl der Blutsverwandt- 
schaft, wie es in unseren Chroniken in der Le- 
gende von der Ankunft der Briider Cech, Lech 
und Mech aus Kroatien zum Ausdruck gelangt 
und spater bei uns und im Siiden durch die 
tschechisch-polnischen Theorien iiber die ge- 
meinsame sarmatisfche Abstammung der Sla- 
ven begrundet wurde.

Aber in der Epoche der nationalen Erneue- 
rung, wo die slavistische Wissenschaft den 
slavischen Zusammenhangen nachforschte und 
sie zu beleuchten suchte, selbst wieder freilich 
auch Ausdruck des Willens der erwachten sla- 
yjschen Massen zu neuem Leben, bemachtigt 
sich die tschechoslovakische Literatur alsbald 
dessen, was bis dahin das siidslavische Volks- 
tum ais hochstes Kunstwerk geschaffen hat- 
te, des V o l k s l i e d e s .  Das Interesse war 
freilich durch die westeuropaische Romantik 
yorbereitet, wofiir Rożnays Uebertragung der 
„H a s a n a g i n i c a“ nach Goethes Umdich- 
tung’ einen Beweis liefert. Aber gleichzeitig 
(1814) ubersetzte bereits H a n k a  serbische 
Volkslieder — freilich sicher unter dem Ein- 
flusse des in Wien lebenden Slovenen Kopitar, 
desSchiilers Dobrovskys, mit dem er im Brief- 
wechsel stand — und seine „Prostonarodna 
srbska muza do Cech prevedena“ ist bereits 
der Beginn einer groBen Stromung, die, bald 
mehr in die Breite, bald mehr in die Tiefe ge- 
hend, bis in unsere Tage andauert, einer Stro- 
mung, die heute schon mit vollem Recht mit 
dem yorzeitigen Titel von Hankas Biichlein 
bezeichnet werden kann. Es ist dies eines der 
wichtigst.en Kapitel der tschechischen Ueber- 
setzungsliteratur, — ja noch mehr der tsche
chischen nationalen Charakterologie.

Unter den zahlreichen Uebersetzern der 
serbokroatischen Volkśepik sind yornehmlich 
zu nennen C e l a k o v s k y ,  E r b e n ,  Ka p -  
p e r und H o 1 e ć e k. Diese Namen kennzeich- 
nen nicht bloB die Arbeit und das Interesse 
ganzer literarischer Generationen, sondern 
auch die wachsende Teilnahme der Leserge- 
meinde, welche Holećek durch fiinf Bandę 
Uebersetzungen serbokroatischer Epik zu sat- 
tigen yersuchte, wie auch das Wachstum des
sen, was damals schon Tradition wurde — des 
Kultus des jugoslavischen Junakentums, im 
Lied wie im gleichzeitigen Freiheitskampf. Es 
war dies ein inneres Bedurfnis des sich be- 
freienden Bauern- und Arbeitervolkes mit 
einer diiiinen Schicht stadtischer Ilandwer- 
ker und Kaufleut.e: Dieses Heldentum befrei- 
te von Zweifeln und dem Dilemma des christ- 
lichen Quietismus einerseits und der Notwen- 
digkeit revolutionarer, eventuell sogar bluti- 
ger Taten andererseits. Dieser Kultus, von 
C h o c h o l o u ś e k s  Erzahlungen, die mon- 
tenegrinische Lieder zur Grundlage hatten 
und sie ihres einzigartigen balladisehen Zau- 
bers entkleideten iiber Solcens „Hajduk Ma

rek", iiber H a 1 e k s „Vukasm“, B. H a v- 
l a s  und iiber die „Milica" Sladkovics, iiber 
Bottas „Cierna Hora", Laućeks „Spevy bal- 
kanske", iiber Jonaś Zaborsky und andere 
slovakische und tschechische Schriftsteller, 
die ihre Stoffe dem slavischen Siiden entnah- 
men, befreite sich von den romantischen Zu- 
taten Westeuropas und yertiefte sich zum 
Verstandnis der menschlichen und historisch- 
anthropologischen Quellen, aus denen seine 
Werte entsprangen. Noch P a u l i n y  T ó t h  
hat Zrinski, in dessen Gestalt sich zur Zeit 
der Szigetfeiem das jugoslayische Heldentum 
mit antimagyarischer Tendenz personifizierte, 
ais einen Kampfer fiir die Wahrheit aufge- 
faBt und ihn mit Hus und Goethe yerglichen. 
Welche Aenderung in der Thematik, die be
reits mit der jesuitischen Gegenreformation in 
Trnava in das literarische Schaffen in der Sio- 
vakei eindrang und spater viele Bliiten trieb 
Aber bald darauf hat Holecek den grundlegen- 
den dinarischen Realismus des epischen und 
wirklichen Heldentums dem tschechischen 
Menschen nahergebracht; es flieBt mit dem 
Sokoltum zusammen, erfullt die schattenhaf- 
ten Traditionen des Hussitentums mit Fleisch 
und Blut. Es war also vor allem das Helden
tum der montenegrinischen Kampfer mit 
ihrem opferwilligen und ruhig heldenhaften 
Menschentum, das auch auf dem Gebiete der 
darstellenden Kunst durch Jaroslay C e r- 
m a k zur Darstełlung gelangte; hier wurde 
es zu einem Faktor der allgemeinen tschechi
schen und zum Teil auch der slovakischen 
Mentalitat, So ist die Auffassung von V o j- 
n o v i ć s „Tod der Mutter derJugoviće" zu er- 
klaren, die zum Repertoirestiick des Prager 
Nationaltheaters yor dem Umsturze wurde, 
so ist auch zu erklaren, daB jiingst der Kral- 
jević Marko von D i m o v i ć kein Verstand- 
nis fand, welcher nach einzelnen epischen 
Anzeichen ais mystischer Wahrheitssucher 
aufgefaBt erscheint. Daher fand im allgemei
nen Holeceks Epos „Sokolović" kein Echo in 
der Lesewelt, wo der slavische Dichter und 
Denker auch ein gutes Stuck Philosophie der 
Heldenepik auch auBerhalb der Gestalten und 
Handlung bot, welches Werk ais ein letzter 
monumentaler Widerhall der Heldenepik (im 
Sinne Ćelakovskys) bezeichnet werden kann.

Die jugoslayische Volkslyrik hat freilich 
weniger gefesselt ais die Epik, obwohl ihre 
Spuren von den lyrischen Gedichten der Ko- 
niginhofer Handschrift und Ćelakoysky iiber 
Eiiśka K r a s n o h o r s k a  bis auf S 1 a d e k  
und noch weiter yerfolgt werden konnen. Hier 
entschieden mehr die formalen Seiten, man 
begriff noch nicht geniigend, die charakterolo- 
gischen Bedingungen dieser besonderen Ge- 
fiihlmaBigkeit, Bedingungen, welche eigent- 
łich erst dicht vor dem Kriege die antopogeo- 
graphische Schule Cvijićs enthiillt hat. Ge- 
rade hier und yielłeicht auch im Falle der 
wunderschonen slovenischen Volksl.yrik zeigt 
sich. wie das nationale Bedurfnis und direkt 
gesagt die Befreiungstendenz die tJbersetzung 
und Nationalisierung der jugoslavischen Dich- 
tung bei uns bestimmt hat. Nicht entschei- 
dend ist die Anerkennung der Schonheit sei
tens der Philologen, des Uebersetzers oder die 
Vorliebe des Propagators; neben dem kiinst- 
lerischen Wert muB hier noch etwas Stamm- 
yerwandtes sein, aber auch etwas, was den 
nationalen Charakter im Kampf um die Selb- 
standigkeit starkt. Durch diesen Kollektiy- 
willen wird das jugoslayische Volksschaffen 
auch zum tschechosloyakischen und erfullt

hier dieselbe groBe Mission, die hoch iiber 
bloBem literarischen fa rt pour fa r t  und pa- 
pierenem Aesthetentum steht. Ja, auch iiber 
dem tschechosloyakischen Schaffen. Denn, 
ein Beweis fiir yiele andere — hat nicht 
H v i e z d o s l a v  kraft dieser revolutiona,ren 
Tradition Princip ais nationalen Helden dich- 
terisch gefeiert?

Es war uns ist also nicht bloB das folklo- 
ristische, romantische und wissenscbaftliehe 
Interesse. Wenn die jugoslayische Jugend im 
Jahre 1852 in Prag serbische Volkslieder mit 
tschechischen und polnischen Uebersetzungen 
herausgab und den Ertrag dem tschechischen 
Nationaltheater widmete, so war dies damals 
eine Tat, die auch nach Jahrhunderten ais 
Symbol der Zusammenarbeit gewiirdigt wer
den wird, und wenn bald darauf § t u r  seine 
Schrift iiber die Volkslieder und Sagen der 
slavischen Stamme dem Fiirsten von Serbien 
zueignet, so liegt darin eine Bestatigung der 
Rolle des Volksliedes im nationalen Befrei- 
ungskampf. Beide Tatsachen sind ein Beweis 
dafiir, daB yolkische und zeitlose Werte 
schopferischer sind ais die Jagd nach euro- 
paischer „Modernitat". Aus dieser groBen 
jahrhunderte alten Tradition ist auch das In
teresse der tschechosloyakischen Slavistik fiir 
das jugoslayische Lied zu erklaren (das auch 
vom jungen Gebauer ubersetzt worden ist).

VerhaltnismaBig recht spat hatte die tsche
chische Literatur die Uebersetzung des 
„Bergkranzes" von N j e g o ś erhalten. Aber 
dieser be wundernswerte dramatische Hohe- 
punkt des epischen Schaffens der dinarischen 
Rasse aus der Feder des Cetinjer Theokraten 
war nicht unbekannt. Wenn man fast gleich
zeitig Botićs „Pobratimstvo“, das einen un- 
yerhaltnismaBig geringeren Wert hat, iiber- 
setzte, so beweist dies nur die schon angedeu- 
tete Tendenz, aus der sich bereits auch in- 
teressante literarische Zusammenhange erge- 
ben, wie z. B. wenn Chocholouśeks eine mon- 
tenegrinische Balladę yerwertende Erzahlung 
mit ihrem tschechischen Milieu und der tapfe- 
ren Zartheit der tschechischen Frau Gjorgje- 
vić Prizrenec’ „Slobodavka" inspiriert (wo der 
Name Traum und politisches Programm zu- 
gleich ist), und wenn wiederum von hier der 
montenegrinische Konig Nikola die Inspira- 
tion zu seiner „Bałkańska carica" schopft, 
die bald wieder bei uns zum Kampf ent- 
flammt. In diesem gegenseitigen Austausch 
in jener Zeit urteilte man nicht asthetisch, 
ebenso wie auch die Konfession aller Unter- 
schiede yerstummten.

Noch H a v l i c e k  haben bei all seinem li- 
beralistischen Demokratismus die diametral 
entgegengesetzten Ansichten bei den Serbo- 
kroaten nicht daran gehindert, sie wegen 
ihrer Aufrichtigkeit und Tapferkeit liebzuge- 
winnen. Erst spater macht sich bei der Ein- 
fiihrung der jugoslayischen literarischen 
Schopfungen auch das politisch soziale Mo
ment geltend.Vor dem Kriege besaB die tsche
chische Literatur bloBProben der klassischen 
Lyrik von P r e ś e r e n ,  V r a z ,  Z m a j  Jo - 
v a n o v i ć u. a. Mehr kamen von der folgen- 
den Generation zur Geltung Aśkerc und 
Kranjeević, wohl aus denselben Griinden, wa- 
rum im Siiden vor allem Machar und Bezruc 
begriiBt wurden. Sehr wenig Gliick hatte die 
modernistische Lyrik (hóchstens noch N a -  
z o r, D u c i ć ), mehr der Klassizist T r e s i ć -  
P a v i c i ć.

Verlialtnisma£ig mehr ais die Lyrik wurde 
Belletristik ubersetzt, wohl auch wegen der 
unterhaltenderen Natur dieser Literaturgat- 
tung. Von den serbokroatischen Realisten 
wurden durch Uebersetzungen bekannt we- 
nigstęns T o m i c ,  C o r o v i ć ,  S r e m a c ,  
L a z a r e v i ć ,  M a t  a v u I j, V e s e l i n o -  
v i ć, von den bedeutenderen Modernisten ist 
vor dem Umsturz bereits S i m u n o y i ć  zu 
uns gelangt. Fiir die Erzahlungen von K u 
rni c i ć und die Romanę von Ś e n o a war das

Die K Seine Presse-Entente
Von Direktor V. Ś V IH O V S K Y , Vorsit- 
zendem des tschechosloyakischen Aus- 
schusses der Kleinen Presse-Entente
Ais im Friihjahr 1922, anlaBlich der Konfe- 

renz von G e n u a  die Kleine Entente ihre 
ersten diplomatischen Kampfe auszufechten 
begann, war sie sich klar, daB eine stetige 
Informationsaktion, vor allem durch die 
Presse, notwendig ist.

Nach den ersten Besprechungen zwischen 
den interessierten Parteien, die noch in Genua 
stattgefunden haben und denen am 24. und 
25. Juli 1922 in Karlsbad (Tschechoslovakei) 
eine Konferenz zwischen den Vertretem der 
offiziellen Pressedepartements folgte, an der 
je ein Journalist aus den drei Staaten der Klei
nen Entente teilnahm. Die Idee der Zu
sammenarbeit der Kleinen Entente wurde zum 
erstenmal durch den rumanischen Journa- 
listen Nicola D a s c o v i t c h  am 24. Dezem- 
ber 1922 in der „Prager Presse" aufgerollt. 
Kurz darauf yersammelte der jugoslayische 
Journalist Miloje Sokić bei sich in Genf im 
Sinne dieser Idee die aus den Staaten der 
Kleinen Entente in Genf anwesenden Journa- 
listen.

Zu der effektiven Griindung der Kleinen 
Presseentente kam es im Jahre 1925, ais durch 
Initiative des Direktors des Pressedeparte
ments im rumanischen AuBenministerium 
Nicola D i a n y ,  mit Einwilligung des damali-

gen rumanischen AuBenministers J. D u c a, 
beyollmachtigte Vertreter aus J u g o s 1 a- 
v i e n ,  R u m a n i e n  u n d  d e r  T s c h e -  
c h o s l o v a k e i  zu einer Konferenz nach 
S i n a i a einberufen wurden.

Der Konferenz von S i n a i a (Rumanien 
1925) folgten Konferenzen von B i e d  (Jugo- 
slavien 1926), J a c h y m o y  (Tschechoslova- 
kei 1927), B u k a r e s t  (Rumanien 1928), 
B e l g r a d  (Jugoslayien 1929), S t r b s k e 
P 1 e s o (Tschechoslovakei 1930), B u k a 
r e s t  (Rumanien 1931), B e l g r a d  (Jugo
slayien 1932). Die gegenwartige Prager 
Konferenz der Kleinen Presseentente ist die 
IX. in der Reihenfolge.

Seit ihrer Griindung hat die Kleine Presse
entente fruchtbare Arbeit geleistet, indem sie 
den Journalisten aus den Staaten der Kleinen 
Entente Begunstigungen yerschaffte, die sie 
friiher nicht besaBen (Beschleunigung des 
telegraphischen und telephonischen Verkehrs, 
Reiseerleichterungen, Meinungsaustausch 
usw.) Die Kleine Presseentente hat es ihn en 
auch ermoglicht, sich bei yerschiedenen Zu- 
sammenkiinften naher kennen zu lemen, was 
dann eine bessere Zusammenarbeit mit sich 
brachte.

Diese Tatigkeit, die noch tiefer ausgestal- 
tet wird, beschrankt sich aber nicht nur auf 
Anpassung der Ansichten iiber dieses oder 
jenes Problem, das die drei Staaten betrifft 
Die Kleine Presseentente ist yielmehr eine 
Verteidigungśwaffe der Kleinen Entente ge- 
gen Pressekampagnen, die auf eine unwahre

Darstełlung ihrer Bedeutung und Absichten 
abzielen, sowie gegen alle jene Tendenzen, die 
eine Schwachung der. nationalen oder terri- 
torialen Integritat der in ihr zusammenge- 
schlossenen Staaten, zum Gegenstand haben.

Es fehlt aber noch der Kleinen Presse
entente die Triebfeder, ein standiger Organis- 
mus, der die Kontinuitat ihrer Arbeiten ga- 
rantieren wiirde. Der Verfasser dieser Zeilen 
hat bereits der Kleinen Presseentente einen 
detaillierten Vorschlag betreffend die Sehaf- 
fung eines p e r m a n e n t e n  S e k r e t a 
r i a t  s unterbreitet, der prinzipiell bei mehre- 
ren Konferenzen — zuletzt im Jahre 1931 bei 
der Belgrader Konferenz, wo er redaktionell 
fertiggestellt wurde — zur Debatte stand. Zu 
seiner Verwirklichung ist es aber noch nicht 
gekommen.

Seit jener Zeit hat sich aber viel Neues er- 
eignet; im Februar 1933 der Organisations- 
pakt der Kleinen Entente abgeschlossen, der 
die Schaff ung eines S t a n d i g e n  R a t e s  
d e r  K l e i n e n  E n t e n t e  yorsieht, wobei 
die AuBenminister der drei Staaten der Reihe 
nach Vorsitz fiihren. Andererseits hat die 
K l e i n e  S t u d e n t e n e n t e n t e  beschlos- 
sen, ein standiges Sekretariat mit dem Sitze 
in Prag zu griinden, dessen Vorsitz abwech- 
selnd ein Rumane und ein Jugoslave fiihren 
wird, wobei der Generalsekretar immer ein 
Tschechoslovake ist.

Soli sich die Kleine Presseentente, die zur 
Unterstiitzung der Aktion der Kleinen Enten
te ins Leben gerufen wurde, nicht auch der

neuen Struktur derselben anpassen, um besser 
ihre Tatigkeit entfalten zu konnen?

Die Schaffung eines standigen Organismus 
der Kleinen Presseentente wird aber nicht 
móglich sein, ehe nicht die Modalitaten der 
Struktur und die Arbeitsweise des Standigen 
Rates der Kleinen Entente bekannt geworden 
sind, was sicher nicht rnehr lange auf sich 
warten lassen wird. Die Konferenz der Klei
nen Presseentente vom Jahre 1933 ist sich 
selbst eine prinzipielle Entscheidung hinsicht- 
lich dieses Paktes schuldig, da man sonst mit 
Recht der Kleinen Presseentente den Vorwurf 
macher. kónnte, daB sie ihr Programm nicht 
yerwirklicht und daB sie nicht durch alle er- 
denklichen einheitlichen technischen und mo- 
ralischen Mittel die friedlichen und fort- 
schrittlichen Bestrebungen der Kleinen 
Entente unterstiitzt.

Die im Mai 1933 in Prag tagende Konferenz 
der Kleinen Presseentente ist durch eine groBe 
offentliche Manifestation im Sitzungssaale des 
Prager Rathauses charakterisiert. Die Ver- 
treter der drei Staaten der Kleinen Entente 
ergriffen dort das Wort, um die Einheit, 
Festigkeit und Harmonie der Kleinen Entente 
zu beteuern und feierlich zu erklaren, daB die 
Kleine Entente fest entschlossen ist, mit aller 
Energie gegen alle reyisionistischen Bestre
bungen zu kampfen, die, wie ein prominenter 
tschechoslovakischer Staatsmann vor kurzem 
erki ar te, nur eine flagrante Ungerechtigkeit 
oder Krieg oder yielłeicht beides nach sich 
ziehen miiBte.
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nationale Moment entscheidend. Schade, daB 
nicht mehr Uebersetzungen von G j a 1 s k ; 
vorhanden sind, auch von L e s k o v a c  und 
K o z a r  a c sind nur einige Kleinigkeiten 
iibersetzt. Aber dennoch fanden sie Eingang. 
Kein bedeutenderer Name fehlt. Man muB 
auch den guten Willen bei den geringen Kraf- 
ten eines kleinen Volkes entsprechend wiirdi- 
gen, eines Volkes, das sich nach allen Seiten 
hin wehren und mit Europa gleichen Schritt 
halten muSte. Die Revuen, namentlich die 
Zeitschrift „Slovansky prehled" haben wenig- 
stens Informationen gebracht und Proben 
veroffentlic.ht, wo es nicht moglich war, den 
Leser in das Innere eines jugoslavischen 
Autors eindringen zu lassen.

Sozialpolitische Gesichtspunkte neben rein 
kiinstlerischen sind bereits maBgebend fur 
die Uebersetzungen von C a n k a r s Erzah- 
lungen in der fortschrittlichen und fur die 
Uebersetzungen aus M ę s k o  und F  i n ż g a r 
in der katholischen Presse. Die Verbindung 
mit den Slovenen wurde schon vor dem Um- 
sturz von beiden Seiten her angekniipft, in der 
Uebersetzungsliteratur ist beiderseits eine 
Differenzierung ersichtlich. Umfangreich 
ware das Kapitel der Dramatik Vo.inovićs auf 
der tschechischen Biihne. Vo;jnović kam mit 
seinem „Tod der Mutter der Jugoviće“ der 
tschechischen Tradition von der jugoslayi- 
schen Epik sehr gelegen, ebenso wie noch vor 
dem Kriege Nuśić mit seinem „Knez od 
Semberje", und nach dem Kriege andere 
Balladen-Dramatiker, so Ogrizović, Lovrić, 
Begović, Dimović); auch die „Ragusaner Tri- 
logie" wirkte neben kiinstlerischen Werten im 
Sinne der nationalen Befreiung und sittlichen 
Erhebung und nicht bloB durch die Patina 
der toten Stadt, die das Publikum bei der 
„Maskerade in der Dachkammer“ nach dem 
Umsturz kalt lieB. Auch Cankar drang schon 
vor dem Umsturz mit einigen Stiicken der 
nationalen und sozialen Kritik durch. Nusić 
war bei uns nicht unbekannt, aber er wurde 
mit seinen naturalistisch-sozialen Exkursen 
falsch eingefiihrt.

Wenn man das Interesse fur das kunstleri- 
sche Schaffen der Jugoslaven mit dem.ienigen 
fiir das Volkslied vergleicht, so kann man 
nicht lange im Zweifel sein. Hiezu trug auch 
bereits dasVorurteil bei: denVolksliedern tra t 
man mit der verstandnisvollen Sicherheit 
einer bereits eingelebten Tradition entgegen, 
der Kunstliteratur mit MiBtrauen und Hyper- 
kritizismus. Noch merkwurdiger ist die 
Kurve der tJbersetzungen in der sloyakischen 
Literatur, wo man weit ofter ais in der tsche
chischen Literatur falsch wahlt. Es ist hier 
zwar Interesse fiir die aktuellen Ereignisse 
im Siiden vorhanden, aber es wird wenig 
iibersetzt (und zwar auch relativ im Verha.lt- 
nis zur Zahl der kulturell Tatigen), noch eher 
in den fiinfziger und sechziger Jahren ais 
spater, und dann erst wieder zu Ende der 
neunziger Jahre, wo wiederum der tschechi- 
sche EinfluB starker wurde.

Nach dem Umsturz wuchs das Interesse 
fiir die jugoslavische Produktion auch in der 
Slovakei dank dem EinfluB der Tschechen, 
der auch in der Auswahl in Erscheinung 
tritt. Mahren und die Sloyakei haben sogar 
Prag selbst iibertroffen, was die jugoslavi- 
sche Dramatische Kunst anlangt (Begoyić, 
Lovrić, Iyakić, Krleża, Petrović, Novaćan, 
Cankar, sogar auch Aśkerc u. a.). SchlieBlich 
begann auch Prag von neuem die Aufgabe zu 
erfiillen, die Kvapil verlassen hatte, die Auf
gabe, welcher der Uebersetzer Hudec seine 
besten Krafte gewidmet hat. Und siehe da, 
es zeigte sich, daB Nuśićs Gogoliaden „volle 
Hauser machten", daB der anheimisch ge- 
wordene Lovrić noch immer mit seinem Hei- 
matland Dalmatien das Publikum fesselt, daB 
Golar seine slovenischenBauern auf die Szene 
zu bringen weiB usw.

Auch die jugoslavische Thalia findet in 
Prag ihr Heim und tragt zum slayischen 
Charakter der Stadt bei. Auch auf anderen 
Gebieten sucht man das Versaumte nachzu- 
holen, insbesondere in der Lyrik durchHeraus- 
gabe von Anthologien; systematischere und 
yollkommenere Ubersetzungen sind kein blo- 
Ber Wunsch mehr, sondęrn sind bereits Tat- 
r-ache geworden. Sie werden nicht bloB Neo- 
klassikern zuteil (auch z. B. Żupancic), son- 
dern auch Outsidern von der Art und GroBe 
eines Kyleża, der zahlreiche begeisterte Leser 
besitzt. Der Tendenzakkord, der in der Aus
wahl schon vor dem Kriege zum Ausdruck 
gelangt ist, vertieft sich nach rechts und 
links (hier fallt der Lowenanteil namentlich 
dem Slovenen Męsko zu). Es existiert be
reits eine Schar guter Uebersetzer und es lebt 
sicn die Uebersetzung ein, daB die jugosla- 
vische Literatur nicht bloB wegen der Pflicht 
der slayischen Gegenseitigkeit gelesen werden 
muB, sondern daB sie auch ihre groBen 
kiinstlerischen positiven Werte besitzt. 
Schwarzseher sowie exklusive Zeitungs- 
enąueten einer gesellschaftlichen Oberschicht 
mit ihrer Xenomanie beweisen da nichts.

Der Grundton der Zusammengehorigkeit 
und nationalpolitischer Gemeinbiirgschaft 
klingt und wirkt organisch in der breiten Le- 
sergemeinde, wie z. B. die Beliebtheit von 
Nuśićs „Rok 1915“ beweist. Wenn noch der 
EinfluB der Schule hinzutritt, wird man trotz 
der Bedeutung und der Konkurrenz der Welt- 
literaturen von einem relativen Heimischwer- 
den der jugoslavischen Literatur in derTsche- 
choslovakei sprechen konnen.

Rumanische Literatur
in der Tschechoslovakei

Dr. Ćenek SO F F E R LE , Obersektionsrat im Schulministerium

Der Literatur des wiedererweckten tsche
chischen Volkes hat ihr Begriinder Josef 
J u n g m a n n  mit Nachdruck zum Grund- 
satz gemacht: E in  V o l k  l e r n t  v o m  a n 
d e r e n .  Daher steht mit der Entwicklung 
der tschechischen Belletristik auch die Ent
wicklung der Uebersetzungsliteratur in orga- 

| nischem Zusammenhang. Die jungę rumani- 
sche Literatur wurde in Bohmen schon seit 
der Mitte des yorigen Jahrhunderts aufmerk- 
sam yerfolgt, denn die rumanische Nation be- 
saB schon damals bei uns ergebene Freunde 
und ihre Literatur berufene Dolmetscher.

Das Jahr 1859, ein fiir die Vereinigung der 
Rumanen historisch bedeutungsvolles Da- 
tum, brachte der tschechischen Literatur 
Proben der rumanischen V o l k s p o e s i e ,  
die von allen Liebhabern des Folklors bewun- 
dert wurden und in der Tat durch ihren Bil- 
derreichtum unerreicht Sind. Der Autor der 
in M i k o v e c‘ literarischer Revue „Lumir" 
yeroffentlichten, Uebersetzungen rumanischer 
Volkslieder, war Jan Kvetoslav K 1 u m p a r, 
der zu Ende der 80er Jahre des yorigen Jahr
hunderts in L u g o s im Temesvarer Banat 
ais Gymnasialdirektor wirkte und hier mit 
der rumanischen Sprache und Literatur, so
wie mit dem Leben der Rumanen yertraut 
wurde. Durch seine Veroffentlichungen in 
yerschiedenen Zeitschriften und hauptsach- 
lich ais Mitarbeiter von R i e g e r  s „N a u ć- 
n y  S l o v n i k " ,  (fiir welchen er im Jahre 
1869 insbesondere die Artikel iiber rumani
sche Literatur, sowie einen interessanten 
Beitrag iiber das rumanische Volksleben und 
rumanische Trachten schrieb), trug er zur 
Yerbreitung der Kenntnisse auf diesen Ge
bieten wesentlich bei. In diesem Zusammen
hang yerdient noch ais besonders interessant 
erwahnt zu werden, daB den Artikel iiber die 
rumanische Sprache der damals noch wenig 
bekannte Jan G e b a u e r ,  der spatere be- 
riihmte Professor der slayischen Philologie 
an der Prager Universitat, geschrieben 1 
Klumpars Uebersicht der rumanischen Lite- 
raturgeschichte wurde offenbar neben ande
ren Quellen von V. P e t r u  beniitzt, ais er in 
seine populare „Illustrierte allgemeine Litera- 
turgeschiehte", die im Jahre 1881 erschien, 
auch eine ausfiihrliche Darstellung der ru
manischen Literaturgeschichte aufnahm.

Aber V. Petrfi beruft sich in seinem Werke 
bereits auch auf die Autoritat des Prof. Dr. 
Jan Urban J  a r  n 1 k, des Romanisten der 
Prager tschechischen Universitat Selbst 
wenn das Werk Jarniks nicht direkt in den 
Rahmen der tschechischen Uebersetzungen 
aus der rumanischen Literatur hinsinfallt, 
ist nicht zu iibersehen, daB Jamik seine Schil
ler zu dieser Tatigkeit anregte und daB er 
die Kenntnis der rumanischen Literatur 
hauptsachlich ais Mitarbeiter von Ottos Kon- 
versationslexikon zu yerbreiten half. Er 
selbst widmete sich freilich ganz der wissen- 
schaftlichen Forschung auf dem Gebiete der 
rumanischen und albanischen Sprache, dereń 
Ergebnisse er seit dem Jahre 1877 in sehr 
zahlreichen und in Fachkreisen wohlbekann- 
ten wissenschaftlichen Artikeln niederlegte, 
die zum groBen Teil in rumanischer Sprache 
abgefaBt sind, so daB er in Rumanien zu den ! 
heimischen Schriftsteilern gezahlt wird. Seine ! 
freundschaftlichen Beziehungen zu dem Sie- 
benbiirger Schriftsteller Joan S 1 a v i c i ha
ben zweifellos die Anregung dazu gebildet, 
daB Jarniks Schiller Franz P o v e r die dii- 
stere Erzahlung Slavicis „Gasthaus zum 
Gliick" ins Tschechische iibersetzte, die im

! Jahre 1889 in der „Ćeska bibliotheka rodinna"
| erschien Slavici war ein groBer Freund der 
; Slaven, davon zeugt die Richtimg seiner poli- 
; tischen Zeitschrift „Tribuna", die er im Jahre 
1883 in S i b i u (Herrmannstadt) griindete 

; und in dereń Spalten Jarniks Uebersetzung 
der „Babićka" (GroBmutter) von Bożena 
N e m c o v a noch vor der Buchausgabe er
schien. Kurz darauf wurde der rumanische 
Klassiker łon Luca C a r a g i a 1 e in die 

! tschechische Literatur eingefiihrt, und zwar 
ais Reprasentant der rumanischen Prosa. 
Seine drei bertihmten Noyellen: „Die Siinde", 
„Die Osterfackel" und „Der gliickliche 
Mensch“ wurden zuerst von F. K. H 1 a v a- 
ć e k iibersetzt und in einem gemeinsamen 
Bandę unter dem Titel „Di e  S i i n d e  u n d  
a n d e r e  N o v e 11 e n“ i. J. 1895 herausge- 
geben.

Noch zu Ende des yorigen Jahrhunderts 
erhielt die tschechische Oeffentlichkeit, die in 
den yerschiedensten Zeitschriften ofters 
Uebersetzungen aus der rumanischen Litera
tur angetroffen hatte, aktuelle Informationen 
iiber das moderne rumanische literarische 
Schaffen in dem Uebersichtsartikel von N. 
V a s h i 1 d e „Das literarische Rumanien un- 
serer Tage“. E r erschien in der Uebersetzung 
Jar. M a c h e k s  in der Literatur- und 
Kunstzeitschrift „Krok“ im Jahre 1899, wo- 
bei der Uebersetzer in einem Anhang auf 
einige Analogien zwischen der Entwicklung 
der tschechischen und rumanischen Literatur 
aufmerksam machte.

Ais im Jahre 1897 in Prag die beliebte und 
weitverbreitete Publikation „S v e t  o v a 
k n i h o v n a “ (Weltbibliothek) gegriindet 
wurde, die zu einem reichen Quell literari
scher Erkenntnisse wurde, fanden in ihr auch 
Uebersetzungen der Werke rumanischer 
Schriftsteller Eingang. An erster Stelle (Nr. 
204 bis 205) kam darin im Jahre 1901 die 
konigliche Dichterin Rumaniens C a r m e n  
S y l v a  mit einer Uebersetzung ihres Mar- 
chenzyklus „Die Leiden des Erdenwallens" zu 
Worte, obwohl gerade dieses so poesievolle 
und tief allegorische Werk im Original nicht 
in rumanischer Sprache abgefaBt war. Tat- 
sachlich aus dem Rumanischen iibersetzt er- 
schienen in dieser Sammlung im Jahre 1912 
drei Erzahlungen von Nicolae G a n e  („Ele- 
onora“, „Osmans Felsen“ und „Stephans 
Schalmei'*), iibersetzt von G. S t  a c a und K. 
H o r a  (Ant. Krecan) unter dem Titel „Ru
manische Novellen“ (Nr. 999).

Den erstgenannten dieser beiden Autoren, 
G. S t a c a, seiner Abstammung nach Make- 
dorumane, hatte der Ruf, welcher Prof. J a r -  
n i k in Rumanien genoB, zu Studien nach 
Prag gelockt. E r wurde hier bald heimisch 
und machte es sich zu seiner Lebensaufgabe, 
die Kenntnis der rumanischen Sprache und 
Literatur in Wort und Schrift hier zu yer
breiten. Der andere Uebersetzer ist in dieser 
Hinsicht einer seiner Schiiler. Dr. Staca war 
durch seine rumanische Herkunft und seine 
Kenntnis des Tschechischen dazu pradesti- 
niert, Lektor des Rumanischen an der Karls- 
universitat in Prag und Dozent der ruma
nischen und italienischen Sprache an der 
Handelshochschule zu werden. Die rumani
schen Schriftsteller und Dichter Octayian 
G o g a, Barbu D e l a y r a n c e a ,  Alexandru 
V l a h u t a ,  J. L. C a r a g i a l e ,  Alecu R u s 
so, Vasile A l e x a n d r i ,  Mihail S a d o v e -  
a n u, Alexandru B r a t e s c u - V o i n e ? t i ,  
Gala G a l a c t i o n  und George C o ? b u c 
wurden von ihm in gutgewahlten Proben in

Bad Herlany

i i i  m

IHHHMIi 
. •' - <

Herlany, Ostslovakei, beriihmt durch seinen 
heWen Geysir

Die Burg von Nitra in der Slovakei

Tausendjahriges Zentrum slavischer Kultur

Prosa und Vers iibersetzt; seine Uebersetzun- 
gen erschienen in den Tagesblattem „Ven- 
kov“, „Pravo Lidu“ und „Ćeskoslovenska Re
publika", sowie in besonderen Beilagen der 
Blatter „Venkov“ (1913 und 1932) und 
„ćeskoslovenska Republika" (1923), die der 
rumanischen Literatur gewidmet waren. Prof. 
Dr. Staca hat auch bedeutende Werke der 
rumanischen dramatischen Literatur, von de- 
nen spater die Rede sein wird, iibersetzt und 

: zahlreiche informative Artikel iiber rumani
sche Literatur in Prager Zeitschriften und in 
Ottos Konversations-Lexikon yerfaBt.

Die „Svetova knihovna“ (Weltbibliothek) 
brachte im Jahre 1913 noch eine groBere Aus
wahl aus dem poetischen und wundervoll ge- 
schriebenen Werke des Dichters A. V 1 a h u- 
t a  „ R o m a n i a  P i t o r e s c a "  (Nr. 1109 
bis 1110). Sie stammt von dem begeisterten 
Bewunderer und Sanger der transsylvani- 
schen Alpen, dereń Schonheiten darin ge- 
schildert werden, imd fleiBigen Uebersetzer 
aus dem Rumanischen Karl Dr ó ż .

Der Mitarbeiter Dr. Stacas bei der Ueber
setzung der „Rumanischen Noyellen", Ant. 
K r e c a n ,  hat auBer zahlreichen Ueberset
zungen der yerschiedensten rumanischen 
Autoren in den Blattem „Narodni Listy", 
„Narodni Politika", „Venkov", „Ćeske Slo- 
vo", „Zenske Listy" und „Topićuy Sboraik" 
selbstandig in der in den Jahren 1912 bis 1916 
in Prag erschienenen Sammlung „Tausend 
der schonsten Noyellen" eine zweite Ueber
setzung der Meisternoyelle von J. L. C a r a 
g i a l e  „Die Osterfackel" (Band 23) erschei- 
nen lassen. Fiir dieselbe Sammlung iiber- 
setzte er auch die Erzahlung „St.-Andreas- 
Nacht" von N. G a n e  (Band 30) und die 
Noyellen „Pflicht" von Konstantin S a n d u -  
A l d e a  (Band 77). Weiters sind in dieser 
Sammlung noch folgende Uebersetzungen er
schienen: Von Dr. J. P e t k a  die melancho- 
lische Erzahlung „Abrechnung mit dem Le
ben" von A. V l a h u t a  (Band 17), von J. 
M 1 a d ś i (Prof. Dr. Hertvik Jarnik) die No- 
velle „Das Erste" von M. S a d o v e a n u  
(Band 54) und von O. S. V e 11 i (H. Kou- 
delka) die Meisternoyelle J. S 1 a v i c i s „Pop 
Tanda" (Band 99). Der letztgenannte Ueber
setzer yeroffentlichte dann in yerschiedenen 
Zeitschriften auch Proben aus den Werken 
von łon A g a r b i c e a n u ,  C. S a n d u - A l -  
de a ,  A. B r a t e s c u - V o i n e s t i ,  J. 
S 1 a v i c i u. a. In zahlreichen Zeitschriften 
zerstreut findet man Uebersetzungen ver- 
schiedener Noyellen und Erzahlungen von J. 
S l a v i c i ,  M. S a d o v e a n u ,  A. V l a h u -  
t a ,  I. L. C a r a g i a l e ,  B. D e l a y r a n c e a ,  
Alexandru H o d o s ,  Ovid D e n s u ę i a n u  
u. a., die von einer Reihe fleiBiger Ueberset
zer, J. P. S p a c h t a ,  O. H i n k, Jaroslav 
M u l l e r  und Ferdinand P f  i b y 1, stammen.

Zu Studienzwecken hat Dr. Vladimir B u- 
b e n, Professor der Romanistik an der Ko- 
mensky-Universitat in Bratislava, im Jahre 
1921 eine Auswahl aus den Noyellen von J. 
L. C a r a g i a l e  in rumanischer Sprache mit 
phonetischer Transkription, Bemerkungen 
und Worterbuch herausgegeben.

Unter den letzten Schulern des Prof. J a r 
n i k  ragt durch ihre eifrige Tatigkeit auf 
dem Gebiete der rumanischen Literatur die
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Lektorin der rumanischen Sprache an der 
Komensky-Universitat in Bratislava, Frau 
Dr. Jindfiśka F l a j ś h a n s o v a - H u ś k o -  
v a hervor. Sie hat im Jahre 1926 eine syste- 
matische Auswahl aus den rumanischen No- 
vellisten bis zum Jahre 1914 unter dem Titel 
„Der Kirschbaum des Lucullus und andere 
rumanische Novellen“ herausgegeben. Die 
Anthologie umfaBt 15 Novellen von 14 be- 
deutenden rumanischen Schriftstellern, sowie 
einen informativen Artikel iiber die rumani
sche Novellistik. Bald darauf, im Jahre 1927, 
erschien ihr Buch iiber die Entwicklung der 
rumanischen Literatur iiberhaupt und der 
rumanischen Prosa im besonderen unter dem 
Titel „Rumanische Prosaiker“ mit beigefiig- 
ten Proben aus den Werken rumanischer 
Schriftsteller, die fiir die Autoren wie fur die 
betreffenden literarischen Richtungen cha- 
rakteristisch sind. SchlieBlich veranstaltete 
sie im Jahre 1929 die Ausgabe einer Ueber
setzung des Essays „Die moderne rumanische 
Dichtkunst" von Ovid D e n s u ę i a n u  und 
fiigte Proben rumanischer Poesie bei, insbe- 
sondere von Octavian G o g a, łon P i 11 a t, 
Dimitrie A n g h e 1, Ovid D e n s u ? i a n u ,  
łon M i n u l e s c u ,  Lucian B l a g a  und Tu- 
dor A r g h e z i .  AufschluBreiche Artikel iiber 
die rumanische Literatur aus der Feder von 
Dr. Flajshansova-Huśkova enthalt auch das 
Masaryk-Konversations-Lexikon und zahlrei- 
che Zeitschriften, vor allem „Żenske Listy" 
und „Slovensky Dennik", in denen die Auto
rki auch weitere Uebersetzungen aus dem 
Rumanischen veroffentłichte. Ihr Schiiler Jan 
P o d e s t  gab im Jahre 1930 eine Ueberset- 
zung der Gedichtssammlung „Beichte" von J. 
M i n u l e s c u ,  einem bedeutenden modernen 
rumanischen Dichter, heraus.

In den letzten 5 Jahren wurden, was den 
Roman anbelangt, der sich in Rumanien erst 
nach dem Kriege recht entwickeln konnte, 
mehrgre Uebersetzungen ins Tschechische 
von den Schiilem Dr. Stacas, Josef und Maria 
K o j e c k y, veroffentlicht. Der Kriegsroman 
„Der Wald der Gehangten" des hervorragen- 
den modernen Romanschriftstellers Liviu 
R e b r e a n u  leitete im Jahre 1928 diese 
Serie ein und hat berechtigtes Interesse er- 
regt. Auch der Roman desselben Autors 
„łon", ein Werk groBer und starker Konzep- 
tion, dessen Uebersetzung im Jahre 1929 er
schien, interessierte allgemein. Im folgenden 
Jahre kam endlich die Uebersetzung des 
GroBstadtromans „Calea Victoriei“ des schar- 
fen Beobachters Cezare P e t r e s c u  unter 
dem Titel „Das Paris des Ostens" heraus.

Zur selben Zeit drang auch die dramati- 
sche Literatur Rumaniens in das tschecho- 
slovakische Sehrifttum ein. Ais erstes ruma- 
nisches Drama wurde im Jahre 1929 im Na- 
tionaltheater in Bratislava das Werk des 
Klassikers der rumanischen Biihne I. L. C a- 
r a g i a 1 e „Napasta" unter dem Titel „Der 
Mann aus dem Dunkel" aufgefiihrt. Gleich im 
folgenden Jahre wurde es auch im Stadti- 
schen Kammertheater in Prag zur Auffiih- 
rimg gebracht und spater auch in der Provinz. 
Im Jahre 1931 wurde unter der Regie von 
Jaroslav P e t e r  in Beroun die rumanische 
Nationalkomodie C a r a g i a l e s  „Der ver- 
lorene Brief" aufgefiihrt und im Jahre 1932 
vom Prager Rundfunk, welcher dem drama- 
tischen Schaff en Rumaniens besondere Auf- 
merksamkeit widmet, dessen Einakter „Der 
gnadige Herr Leonidas und die Reaktion" ge- 
sendet. Das Standetheater in Prag brachte im 
Jahre 1931 die Tragikomodie von G. C y 
p r  i a n „Der Mann mit der Mahre" mit Er- 
folg auf die Biihne. Im heurigen Jahr hat 
der Prager Rundfunk das Spiel „Der Mann, 
der den Tod gesehen" von Victor E f t  i m i u 
in sein Programm eingereiht und bereitet die 
Aussendung weiterer rumanischer Horspiele 
vor.

Die Uebersetzungen samtlicher angefiihrter 
Werke stammen von Dr. F. S t  a c a, zwei von 
ihnen — „Der verlorene Brief" und „Der 
Mann mit der Mahre" — sind im Jahre 1931 
in Buchform mit Anmerkungen des Schrei- 
bers dieses Artikels erschienen, welcher im 
selben Jahre in der Zeitschrift „Ćeskosloven- 
ske divadlo" auch eine Abhandlung iiber 
„Das rumanische Theater und sein Kiassi- 
ker" yeroffentlicht hat. Heuer brachte die- 
selbe Zeitschrift einen Artikel ihres Mitarbei- 
ters Jaroslav P e t e r ,  eines eifrigen und ver- 
dienten Propagatora des rumanischen Thea- 
ters in der Tschechoslovakei, unter dem Titel 
„Victor Eftimiu und die moderne rumanische 
Dramaturgie".

Die Kenntnis der rumanischen Literatur 
und dramatischen Kunst in der Tschechoslo- 
vakei macht, wie aus der obigen Uebersicht, 
die bei weitem nicht Anspruch auf Vollstan- 
digkeit erheben kann, hervorgeht, immer gro- 
Bere Fortschritte. Die Bestrebungen nach na- 
herem Kennenlernen des kulturellen Lebens 
des verbiindeten rumanischen Volkes sind 
nicht bloB von Sympathie diktiert, sondern 
dienen auch der Festigung der Solidaritat 
zwischen den beiden Staaten. Die engen 
Bandę zwischen der Tschechoslovakei und 
Rumanien sind nicht bloB auf der Basis der 
politischen und wirtschaftlichen Beziehungen 
aufgebaut, sondern hauptsachlich auf den so 
treffend ais „Imponderabilien" bezeichneten 
Tatsachen, unter denen die Beziehungen auf 
kulturellem Gebiete gemeint sind.

Die Freundscliaftsbeziełiimgen 
zwischen den Armeen der Kleinen Entente

Von J. A L E X A N D E R

Die Grundlagen fiir die Kleine Entente sind 
' schon in der schicksalsschweren Zeit des Welt- 
! krieges geschaffen worden. Wahrend sich die 
| politischen Reprasentanten der Tschechoslo- 
j  vaken, Jugoslaven und Rumanen gemein- 
schaftlich bemiihten, die Entente von der Un- 

jhaltbarkeit Oesterreich-Ungarns zu iiberzeu- 
| gen, kampften die Angehorigen aller drei Na- 
tionen gemeinschaftlich fiir eine neue, gesiin- 
dere Ordnung in Mitteleuropa. Die Tschecho- 
slovaken, die vergeblich die Bildung groBerer 
tschechoslovakischer Heereseinheiten in RuB- 
land erhofft haben, finden Gelegenheit zum 
Kampfe gegen die Zentralmachte in einer ser- 
bischen Division, in welcher sie, Rumanien in 
seinem Verzweiflungskampf unterstiitzend, 
zusammen mit den Angehorigen aller jugosla- 
vischen Stamme der deutsch-bulgarischen 
Uebermacht in der Dobrudza heldenhaften 
Widerstand leisten. In Sibirien kiimpft an der 
Seite des tschechoslovakischen Heeresverban- 
des auch eine, von dem jetzigen General 
Kadlec gefiihrte rumanische Legion.

Die gemeinsamen Opfer, die die Soldaten 
aller drei Nationen auf den Schlachtfeldem 
gebracht haben, waren der erste AnlaB zu den 
freundschaftlichen Beziehungen zwischen den 
befreiten und geeinten Staaten. Noch bevor 
iiber die Form der kiinftigen Zusammenarbeit 
der Staaten der Kleinen Entente entschieden 
wurde, hąt die Ueberzeugung ihren Ausdruck 
gefunden, daB die Erinnerung an das gemein
schaftlich vergossene Blut bei allen drei Na
tionen lebendig bleiben muB, um an den Wert 
der erlangten Freiheit zu gemahnen und die 
Entschlossenheit zu starken, weitere Opfer 
fiir sie zu bringen. Gleich am ersten Jahrestag 
der tschechosiovakischen Selbstandigkeit 
kommt der ehemalige Komrnandant der Do- 
brudźer Division, der spatere Heeresminister 
Genral H a d ż i ć mit einer Botschaft der ju- 
goslavischen Armee nach Prag, um eine von 
dem Thronfolger A l e x a n d e r  gestiftete 
Fahne dem Infanterieregiment Nr. 48 in Bene- 
sov zu iiberreichen, das dazu bestimmt wor
den ist, die Tradition der Freundschaft mit 
Jugoslavien in der tschechoslovakischen Ar
mee zu wahren und den Namen , jugoslavi- 
sches" Regiment erhalten hat. Die freund
schaftlichen Beratungen General Hadżić’ mit 
dem Nationalverteidigungsminister K 1 o f a c 
an dem Orte, auf welchem einstmals Wilhelm 
U. mit Franz Ferdinand den Angriff auf Ser- 
bien yerabredet hatten. befaBten sich zum 
erstenmal mit der Notwendigkeit einer Zu
sammenarbeit der Staaten, die ein Lebensin- 
teresse an der Neuordnung haben, wie sie 
durch den Weltkrieg im Donaubecken geschaf
fen worden ist.

Bald darauf sendet Prasident M a s a r y k  
eine Fahne an das ;jugoslavische Regiment, 
dem die Wahrung des Gedachtnisses an die 
gemeinsamen Kampfe der Tschechoslovaken 
und Jugoslaven anvertraut worden ist. Es ist 
dies das Regiment Nr. 21 in S k o p 1 j e, das 
den Namen „tschechoslovakisches“ Regiment 
erhalten hat und dessen Delegation wir auch 
beim vor.ia.hri^en SokolkongreB freudig be- 
griiBt haben. Gleich freundschaftliche Bezie
hungen, gestiitzt durch die Erinnerung an die 
Kriegskameradschaft und den Aufenthalt 
zahlreicher rumanischer Kriegsgefangener bei 
uns, entwickeln sich indessen auch zwischen 
der tschechoslovakischen und der rumanischen 
Armee. Auch sie finden im Jahre 1932 ihren 
symbolischen Ausdruck, indem das ostlichste 
tsehechoslovakische Regiment in C h u s t  den 
Namen „rumanisches" Regiment erhalt und 
das Rćgiment der koniglich-rumanischen In- 
fanterie Nr. 87 in S a t u m a r e  „tschechoslo- 
vakisches Regiment benannt wird. Auch seine 
Delegation befand sich beim neunten S o k o l 
k o n g r e B  unter den rumanischen Militar- 
gasten, dereń malerische Uniformen und dis- 
ziplini$rte Leistungen beim. tschechosloyaki-

Publikum ein so reges Interesse gefunden 
haben.
' Die wachsende Ueberzeugung von der Not

wendigkeit gemeinschaftlicher Arbeit zur 
Konsolidierung Zentraleuropas haben zu einer 
standigen Vertiefung der Beziehungen zwi
schen der T s c h e c h o s l o v a k e i ,  J u g o -  
s 1 a v i e n  und R u m a n i e n  gefuhrt. Die 
Armeen aller drei Staaten standen immer an 
der Spitze der Bestrebungen, die auf ein ge- 
genseitiges Kennenlernen und gegenseitige 
Annaherung gerichtet waren, Deswegen konn- 
ten wir bei uns eine ganze Reihe von Delega- 
tionen der jugoslavischen und rumanischen 
Armee begriiBen, die gekommen waren, um 
unsere Verhaltnisse zu studieren oder um an 
freudigen Ereignissen unseres nationalen Le
bens teilzunehmen. Schon beim SokolkongreB 
vom Jahre 1926 tra t an der Seite unserer Sol
daten ein Regiment des iugoslavisehen Hee- 
res auf und der rumanische Prinz N i c o 1 a e 
war KongreBgast des Prasidenten M a s a 
r y k .

Konig C a r  o 1 ist noch ais Thronfolger 
1925 mit rumanischen Fliegern nach Prag ge
kommen und hat unserem Flugwesen einge- 
hende Aufmerksamkeit gewidmet. Den zehn- 
ten Jahrestag unserer Selbstandigkeit kam 
der ,iugoslavische Generalstabchef General 
P e ś ić mit uns zu feiern und zur Feler des 
achtzigsten Geburtstages des P r a s i d e n 
t e n  d e r  R e p u b l i k  entsendete die jugo- 
slavische Armee eine Abordnung mit General 
S a v i ć an der Spitze. Zu den freudigsten E r
eignissen des S o k o l k o n g r e s s e s  v o m  
J a h r e  1932 gehorte der Besuch groBer Ab- 
teilungen des ,iugoslavischen und rumanischen 
Heeres und ihr gemeinsames Auftęeten mit 
unserer Armee.

Aus den gemeinschaftlicben Kampfen im 
Weltkrieg und dem Studium der Kriegsge- 
schichte schopften die Angehorigen unserer

Armee die Lehre von dem hervorragenden 
Opfer- und Kampfesmut, die den rumanischen 
und den ,iugoslavischen Soldaten beseelen und 
der bei der Erziehung unserer Soldaten stan- 
dig zum Vorbild dient. Die Reprasentanten 
der jugoslavischen und rumanischen Armee 
haben wiederum die Soliditat der Arbeitsme- 
thoden und die technische Reife unserer Ar
mee zu schatzen vermocht. Diese Erfahrun- 
gen flihren die Kleinen Entente-Armeen im 
Verlaufe der letzten vierzehn Jahre zu stan- 
dig tieferem gegenseitigen Studium und zur 
Zusammenarbeit auf allen Gebieten. Ihre M i- 
l i t a r f l i e g e r  messen, abgesehen von zahl- 
reichen Gelegenheitsbesuchen, seit einer Reihe 
von Jahren ihre Krafte in den F 1 u g w e 11- 
b e w e r b e n  um die K l e i n e  E n t e n t e  
und P o 1 e n, die tschechoslovakische Flieger- 
abwehr-Artillerie fiihrt ihre ScharfschieB- 
Uebungen in der Bucht von Cattaro durch, 
die Armee-Skilaufe werden gegenseitig be- 
schickt, die Offiziere der einzelnen Waffen- 
gattungen schickt man zur Bereicherung ihrer 
Erfahrungen zu den anderen Armeen der Klei
nen Entente. Immer mehr machen sich auch 
Bestrebungen zu einer Harmonisierung in der 
Ausriistung der Kleinen Entente-Armeen gel- 
tend.

Die Generalstabchefs der Kleinen Entente 
stehen schon seit Jahren in freundschaftli- 
chem Verkehr und sind z. B. im Jahre 1929 
bei den SchluBmanóvem der tschechoslovaki- 
schen Armee in K r o m e r i ź  zusammenge- 
kommen. Von dem gemeinsamen Bestreben 
der Kleinen Entente, den F r i e d e n  z u  e r 
h a l t e n ,  aber auch die S i c h e r h e i t  ihrer 
Staaten zu  g e w a h r l e i s t e n ,  gefuhrt, ha
ben sie es fiir notig befunden, auch gemein- 
schaftliche Vorbereitungen fiir die G e n f e r 
A b r i i s t u n g s k o n f e r e n z  zu treffen 
und sind darum seit Dezember 1931 mehrmals 
in den Hauptstadten der Kleinen Entente zu- 
sammengetreten, um iiber die militar-techni- 
schen Details des gemeinsamen Vorgehens der 
Kleinen Entente auf der Konferenz zu bera- 
ten. Der ałte Geist freundschaftlichen Einver- 
nehmens hat ihnen auch die vollige Ueberein- 
stimmung in der Frage der Riistungsbe- 
schrankung erlaubt.

» ASTRA*
Prima Fahrika Roinana de Vagoane ęl Metocsi*© S. A.

Vo!ieingezahltes Aktienkapiiai Lei 420,000.000'- 
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Galatz und die Tschecłioslovakei
Von Senator Apostoł P. PO PA

Die Volker, die seit den altesten Zeiten 
Zpntral-Europa, resp. das Donaubecken be- 
wohnten, bedienten sich f ur den internationa- 
len Handel gerade so wie die heutigen, der 
groBen Verkehrsader der D o n a u.

Dieser Strom besitzt eine hervorragende 
Eigenschaft: Sie beruht darin, daB sein 
Wasserstand vom Meer bis Galatz und Braila 
eine Hohe hat, die es Schiffen von 7000 und 
mehr Tonnen ermoglicht, bis in diese zwei 
Stadte yorzudringen, die mit Recht ais See-  
h a f e n  ansgesprochen werden.

Jedem dieser Hafen fallt durch seine Lagę 
im Betrieb unseres Verkehrs eine besondere 
Funktion zu. Alles an dem Oberlauf der Do- 
nau verladene Getreide lauft in Braila ein, 
ais dem ersten Seehafen auf seiner Fahrt. 
Dieser Umstand machte Braila zu einem be- 
deutenden Stapelplatz des Getreidehandels- 
und E x p o r t e s .  Dagegen stoBen die 
Schiffe, die mit Importartikeln die Donau- 
miindung betreten, auf ihrem Wege strom- 
aufwarts, auf Galatz ais den ersten Seeha
fen. Darum gilt Galatz in erster Linie ais

Zentrum des I m p o r t e s .  Das linkę Uf er 
des Stromes ist bei Galatz auf einer Streck^ 
von 20 km abschiissig und da der Wasser
stand hier eine durchschnittliche Hohe von 
10—15 m hat, ist es den Schiffen moglich, je- 
derzeit anzulegen.

Dank -seiner geographischen Lagę stromt 
durch den Hafen von Galatz nicht nur der 
Import von kolonialen, Manufaktur-, Eisen- 
und anderen Waren, die das Land einfiihren 
muB, sondern auch der Getreideexport aus 
Bessarabien und Holz aus den Waldern der 
Moldau und der Bukowina, das, den Prutb 
herunter kommend, diesen Hafen nicht um- 
gehen kann.

Eine weitere Folgę seiner geographischen 
Lagę ist es, daB der Galatzer Hafen ein wich- 
tiger Punkt des Transitverkehres ist.

Wenn der Verkehr durch diesen Hafen bis 
zum Ausbruch des Weltkrieges, unter dem 
Druck der damaligen politischen Begebenhei- 
ten im Donaubecken, Beschrankungen unter- 
worfen war, so miiBten die Beziehungen Ru
maniens zu den neuen Staaten und ganz be 
sonders zur T s c h e c h o s l o v a k e i ,  den 
Transitverkehr durch Galatz erheblich stei- 
gern.

Die Produktion *der tschechoslovakischen 
Industrie, die im nahen Osten eines ihrer 
wichtigsten Absatzgebiete hat, konnte sich 
des Hafens von Galatz bedienen, der imstan- 
de ist, zur Zufriedenheit beider Staaten ein 
yorteilhaftes Durchgangsverkehrszentrum zu 
stellen.

Vergessen wir nicht, daB wirtschaftliche 
Zusammenarbeit die beste Gewabr fiir politi- 
sche Allianzen ist. Je tiefer jene gestaltet 
wird, um so tester ist die Grundlage der po
litischen Freundschaft.

Gemeinsame politische Interessen yereini- 
gen die Tschechosloyakei und Rumanien. 
Deswegen ist es nur angezeigt, daB von beiden 
Seiten an eine Erweiterung der wirtschaftli
chen Beziehungen geschritten wird, damit die 
ehrliehe Freundschaft zwischen den beiden 
Landem unverganglich Wurzel schlage und 
ein unzerstorbares Ganzes bilde.

Darum steht Galatz ais Transitstation der 
Tschechosloyakei zur Yerfiigung, und alle 
Schwierigkeiten, die einem Beginn wirt- 
schaftlicher Zusammenarbeit innewohnen, 
werden zweifellos uberwunden werden, denn 
das ist die Forderung unserer gemeinsamen 
Interessen.
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Die Kleine Wirtschaftsentente

Die Handelsbeziehungen
zwischen den drei Staaten der Kleinen Entente

Von JUDr. Josef M A T O U ŚE K , tschechoslovakischem HandeJsminister

Einfuhr Ausfuhr
in 1000 Kć % in 1000 Kć %

1928 449.564 2.3 948.055 4.5
1929 340.081 1.7 1,154.595 5.6
1930 438.875 2.8 1,520.450 8.7
1931 384.701 3.3 832.213 6.3
1932 389.112 4.8 404.217 5.4

Die Tschechoslovakei hat, sich auf ihre 
freundschaftlichen Beziehungen zu dem jugo- 
slavischen und dem rumanischen Volke 
stiitzend, sehr bald nach ihrer Befreiung 
ihre Aufmerksamkeit der Regelung der 
wirtschaftlićhen Beziehungen mit Jugosla- 
vien und Rurnanien. zugewendet.

Mit Jugoslavien wurde der erste Handels- 
vertrag bereits im Marz 1919 abgeschlossen, 
dann folgten weitere Vertrage in den Jahren 
1920, 1924 und 1925. Heute besitzen wir mit 
Jugoslavien einerseits den Handels- und 
Schiffahrtsrahmenvertrag vom November 
1928 imd den Zolltarifvertrag vom Marz 
1931. Der Rahmenvertrag basiert auf der 
Klausel der Meistbegiinstigungen und re- 
gelt den Verkehr mit den Angehorigen und 
Gesellschaften beider Vertragsparteien, fer- 
ner umfaBt er einige allgemeine Richtlinien 
fiir die Regelung des Warenaustausches, den 
Eisenbahn- und Postverkehr, den Transit- 
verkehr usw. Der Zolltarifvertra.g konsoli- 
diert einerseits und setzt andererseits die 
Tarife fiir bedeutsamere Warengattungen 
herab, die in den gegenseitigen Beziehungen 
in Betracht kommen.

Von unseren wichtigeren Gattungen an 
Exportgiitern partizipieren an der Tarif- 
herabsetzung insbesondere Textilwaren, wei- 
ters Keramik, Glas, Bier. Musikinstrumente 
usw. Demgegeniiber gewahrte die Tschecho- 
slovakische Republik TarifermaBigungen fur 
eine ganze Reihe jugoslavischer landwirt- 
schaftlicher Produkte sowohl des Pflanzen- 
wie auch des Tierreiches. Zugleich mit die- 
sem Vertrage wurde auch das Yeterinarab- 
kommen unterzeichnet.

Ein Bild der Entfaltung und der Intensi- 
ta t der gegenseitigen Handelsbeziehungen 
kommt am besten in folgender Uebersicht 
zum Ausdruck:

Bilanz 
(aktiv + ,  
passiv — )
+498.491  
+814.514  

+1,081.575  
+447.512  

+15.105

Aus dieser Uebersicht erhellt die wesent- 
liche Verengung des Umfanges des AuBen- 
handels zwischen beiden Landem und insbe
sondere der auBerordentliche Riickgang der 
tschechoslovakischen Ausfuhr nach Jugosla- 
vien. Dieser Riickgang muB notwendiger- 
weise dem Riickgang der Kaufkraft der land- 
wirtschaftlichen Bevolkerung zur Last ge- 
schrieben werden, die einen verminderten Ab- 
satz der tschechoslovakischen Industriepro- 
dukte zur Folgę hatte.

Im Verhaltnis zur jugoslavischen Gesamt- 
einfuhr weist unser Anteil an der Versor- 
gung der Markte Jugoslaviens im ganzen 
eine stabile Tendenz auf. Unser Anteil bę- 
wegte sich in den letzten Jahren um 18 Pro- 
zent der jugoslavischen Gesamteinfuhr, im 
Jahre 1932 war jedoch ein Riickgang auf 
15.63 Prozent zu verzeichnen. Die Tschecho- 
slovakei wird auf dem jugoslavischen Markte 
nur von Deutschland iiberholt, dessen Anteil 
im Jahre 1932 17.71 Prozent betrug. Bis 
zum Jahre 1930 placierte sich Deutschland 
in der Einfuhr an dritter Stelle, und zwar 
hinter Oesterreich und der Tschechoslovakei, 
mit diesem Jahre tritt aber Oesterreich an 
die dritte Stelle zuriick, um Deutschland seine 
Position zu iiberlassen. Weitere wichtige Lie- 
ferantenstaaten sind Italien, GroBbritannien, 
Ungarn usw.

In der jugoslavischen Einfuhr zu uns war 
im Jahre 1932 der Tabak mit einem Betrage 
von 135 Millionen Kć yertreten, Getreide mit 
104 Millionen Kć, Vieh fiir 56 Millionen Kć, 
Obst, Gemiise usw. fiir 32 Millionen Kć, Fette 
fiir 16 Millionen Kć. AuBerhalb des Gebie- 
tes der landwirtschaftlichen Produkte im- 
portiert Jugoslavien zu uns insbesondere 
Erze, Erden und zum Teil auch manche Sor- 
ten von Mineralolen.

In der tschechoslovakischen Ausfuhr nach 
Jugoslavien dominieren Textilwaren, dereń 
Export im Jahre 1932 etwa 157 Millionen Kć 
betrug, dann folgen chemische Erzeugnisse 
im Werte von etwa 67 Millionen Kć, Eisen- 
waren, Fahrzeuge, Maschinen, Kohle, Glas 
usw.

Mit Rurnanien ist unser handeispolitisches 
Verhałtnis durch den zolltarifarischen Han- 
delsvertrag vom Juni 1930 geregelt. Unsere 
Handelsbilanz mit Rurnanien war in den frii- 
heren Jahren stets stark aktiv, mit 1931 be- 
ginnend stellte sich infolge des Riickganges 
unserer Ausfuhr nach Rurnanien ein Passl- 
vum ein, das aus folgender Uebersicht zum 
Yorschein kommt:

Bilanz
Einfuhr 

in 1000 Kć %
Ausfuhr 

in 1000 Kć %
(aktiv + ,  
passiv — )

1928 535.655 2.8 870.132 4.1 +334.477
1929 473.465 2.4 769.684 3.8 +296.219
1930 562.421 3.6 596.414 3.4 +33.993
1931 566.590 4.8 340.679 2.6 —225.911
1932 334.940 4.1 301.807 4.1 —33.133

Auf dem rumanischen Markte placiert sich 
die tschechoslovakische Ausfuhr — soweit es 
sich um ihren Wert handelt — an zweiter 
Stelle mit einem Anteile von 12.21% der ru
manischen Gesamteinfuhr nach dem Status 
vom Jahre 1931. An erster Stelle steht 
Deutschland mit einem Anteil von 29.13%. 

j  Dicht nach der Tschechosłovakei folgt Italien, 
i dann Osterreich, GroBbritannien, Frankreich, 
• Folen usw.
j In der Abnahme rumanischer Waren ran- 
| giert die Tschechoslovakei (nach dem Stande 
jyom Jahre 1931) an achter Stelle hinter 
! Deutschland, Frankreich, Oesterreich, Un- 
j  garn, GroBbritannien, Italien und Belgien.
I Im ersten Halbjahre des Jahres 1932 tritt 
i  in der Reihe der Wichtigkeit der Staaten eine 
j Umgruppierung zugunsten Frankreichs ein.
| Frankreich besetzt die zweite Stelle bei der 
| Einfuhr nach Rurnanien, die erste Stelle bei 
der Ausfuhr aus Rurnanien. Diese Positionen 
sichert sich Frankreich durch erhohten Bezug 
rumanischer Zerealien und Mineralole.

Die Tschechoslovakei bezieht aus Rurnanien 
yornehmlich Zerealien, Mineralole und Vieh. 
In Zerealien steht die Tschechosloyakei nach 
der rumanischen Statistik fiir das erste Halb- 
jahr 1932 an erster Stelle der Abnehmer mit 
einem Werte von 516.9 Millionen Lei. Im 
Jahre 1931 rangierte die Tschechosloyakei an 
funfter Stelle hinter Belgien, Deutschland, 
Oesterreich und Frankreich. Ais Abnehmer 
steht die Tschechosloyakei an dritter Stelle. 
Mineralole bezieht die Tschechosloyakei aus 
Rurnanien verhaltnismaBig wenig. Die groB- 
ten Abnehmer der rumanischen Mineralole 
sind GroBbritannien. Frankreich, Italien usw.

In der tschechoslovakischenAusfuhr nimmt 
insbesondere Textilware eine hervorragende 
Stellung ein. Im Jahre 1931 wurden nach Ru- 
manien Textilwaren fiir mehr ais eine Milli- 
arde Lei eingefiihrt. Dann folgen Eisenwaren, 
Keramiken, Leder, Papier, Farben, Glas usw.

Es besteht kein Zweifel dariiber, daB un
sere Handelsbeziehungen mit beiden Staaten 
in Zukunft sich werden wesentlich yerbessern 
lassen. Es wird daher eine wichtige Aufgabe 
des Wirtschaftsrates der Staaten der Kleinen 
Entente sein. die Form und Mittel zu er- 
wagen, die der Erreichung dieses Zweckes 
dienen konnten. In erster Reihe wird es not- 
wendig sein, den Bezug jugoslayiseher und 
rumanischer Waren zu steigern, damit dann 
unsere Waren in beiden Staaten einen besse- 
ren Absatz finden konnen.

Die wirtschaftliche Organisation
der Kleinen Entente

Von Virgil M A D G E A R U , rumanischem Finanzminister
Mit dem Organisationspakt der Kleinen En

tente wird der Zweck yerfolgt, die Entwick- 
lung in Mitteleuropa einer endgułtigen Ord- 
nung zuzufuhren und die den drei Staaten ge- 
meinsamen Interessen durchzusetzen. In die
sem Sinne werden die Freundschafts- und 
Bundnisbeziehungen, die zwischen den Mit- 
gliedstaaten der Kleinen Entente bestehen, 
einerseits durch die yollstandige Angleichung 
ihrer allgemeinen Richtliriien in der Politik 
und andererseits durch die Schaffung eines 
leitenden Organs dieser einheitlichen Politik 
auf eine organische und dauernde Grundlage 
gestellt.

In Hinblick auf dieses politische Ziel muBte 
selbstverstandlich die Notwendigkeit einer 
fortschreitenden Angleichung der wirtschaft- 
lichen Interessen der drei Lander sowohl un- 
tereinander, ais auch im Verhaltnis zu ande- 
ren Staaten anerkannt werden. Ein Wirt- 
schaftsrat der Kleinen Entente-Staaten hat 
die Aufgabe, diese Wirtschaftspolitik zu ver- 
wirklichen.

Es drangt sich die Frage auf, welches Ziel 
man yerfolgt, indem man die fortschreitende 
Angleichung der okonomischen Interessen 
der drei Mitgliedsstaaten anstrebt und welche 
Mittel zu Gebote stehen.

Eine Aufklarung erscheint hier um so wich- 
tiger, ais die Gegner der Kleinen Entente wie- 
derholt zu beweisen gesucht haben, daB dieser 
politische Organismus infolge der groBen Ver- 
schiedenheit der wirtschaftlićhen Interessen 
kein gemeinsames okonomisches Ziel verfol- 
gen konne und daB der Verwirklichung eines 
solchen, selbst wenn sie es yorhatte, der Man- 
gel praktischer Mittel im Wege stiinde.

Die Kleine Entente bezweckt mit der Orga- 
nisierung ihrer Wirtschaft in erster Linie eine 
Kraftigung .jedes ihrer Mitglieder und ferner 
die Schaffung eines Wirtschaftskerns, um den 
sich, im Hinblick auf eine Stabilisierung der 
okonomischen Zustande in diesem Teil unse- 
res Kontinentes, auch die iibrigen Staaten 
Mitteleuropas werden gruppieren konnen.

Es ist selbstverstandlich, daB die Arbeit an 
dem wirtschaftlićhen ZusammenschluB der 
Kleinen Entente-Staaten vor allem mit der 
Systematisierung und Entfaltung der Bezie
hungen unter ihnen beginnen muB.

Zu diesem Behufe drangt sich yorerst eine 
Revision der Handels- und Zahlungsiiberein- 
kommen auf, die eine Erleichterung des Wa
renaustausches zwischen den drei Staaten er- 
moglichen soli. Die zwei Agrarstaaten der 
Kleinen Entente, Rurnanien und Jugoslavien, 
sind geneigt, die Móglichkeiten der Verstan- 
digung mit der Tschechosloyakei zu priifen, 
und zwar in bezug auf Praf - renzialabkommen, 
von denen sie wohl nicht die yollstandige Lo- 
sung des Agrarnroblems erwarten, aber die 
Schaffung eines Prazedenzfalles und eines 
praktischen Beispiels hinsichtlich der Ausdeh- 
nung der Priiferenzialtarife in der europa- 
ischen Handelspolitik.

Die Yertiefung dieser Handelsbeziehungen 
wird rnittels Bildung von gemischten Handels-

kammern in den drei Hauptstadten der Klei
nen Entente bewirkt werden, und zwar durch 
regelmaBige Beteiligung an den Mustermes- 
sen, durch Studentenaustausch der hoheren 
Handelslehranstalten, durch Bearatenaus- 
tausch der groBen Firmen und andere Mittel 
ahnlicher Art.

Auf landwirtschaftlichem Gebiete kann die 
Zusammenarbeit der Kontroli- und For- 
schungsinstitute fiir Ackerbau und Zootech
nik, der Samen- und Viehziichter in den 
drei Landem angebahnt werden, und zwar 
durch Saat- und Reproduzentenaustausch, 
durch den Besuch von praktizierenden 
Schillera, Studenten usw. Auf dem Gebiete 
der Industrieorganisation konnte die Entfal
tung der Beziehungen durch den Austausch 
von Rohmaterialien und Halbfabrikaten erzielt 
werden. Dies wiirde alsdann durch Kontin- 
gentierungsabkommen, Rayonierung und

durch eine Preispolitik, die Unmittelbar von 
den Industrien der drei Staaten mit dem Be
hufe, in jedem von ihnen eine industrielle Ra- 
tionalisierung durchsetzen, bestimmt werden. 
Ali dies wiirde aber auch zur Entwicklung des 
Warenaustausches und zur gegenseitigen Er- 
ganzung der nationalen Wirtschaft beitragen.

Der Ausbau der wirtschaftlićhen Beziehun
gen setzt jedoch auch auf dem Gebiet. des 
Verkehrswesens gemeinsame Arbeit voraus; 
dies in Hinblick auf die Erweiterung des 
Eisenbahnwarentransites und des wechselsei- 
tigen See- und FluBverkehrs. Zu diesem 
Zwecke konnte eine Vertiefung der bestehen- 
den Beziehungen in der FluBschiffahrt durch 
gemeinsame Benutzung der Anlegestellen und 
Lagerhauser, durch Schaffung gemeinsamer 
Agenturen, durch Einfiihrung gemeinsamer 
Schiffahrtslinien, durch kombinierte Eisen- 
bahntarife und durch Tarifabkommen gefor- 
dert werden.

Die Schaffung von Freizonen fiir jeden der 
drei Staaten in den Transithafen der anderen 
— Susak, Bratislava, Galatz — ware ferner 
geeignet, betrachtliche Dienste zu leisten. 
SchlieBlich wurden Abkommen zu gemeinsa- 
raem Ban von Donaubriicken die Entwicklung 
der Handelsbeziehungen zwischen den drei 
Landem ebenfalls fordem, und die Zusam
menarbeit auf dem Gebiet der Luftschiffahrt 
wird nicht yerfehlen, den Tauschyerkehr und 
die gegenseitige Annaherung in weitem Aus- 
maB zu besclileunigen.

In Fragen der Touristik konnte man rnittels 
periodischer Veranstaltungen von Ausfliigen, 
die durch ZahlungsmaBnahmen der Emmis- 
sionsinstitute erleichtert wurden, gemeinsame 
Arbeit leisten. Und um gegenseitig die Besu- 
che der Luftkur- und Badeorte zu erleichtern, 
konnte man zu ihrem Studium und ihrem Be- 
kanntwerden Aerztekongresse veranstalten, 
direkte Kurfahrscheine und Erleichterung zur 
Erlangung der notigen Devisen schaffen. In 
Anbetracht des vorwiegend. landwirtsehaftli- 
chenCharakters der drei Staaten setzt die Yer
tiefung der wirtschaftlićhen Verhaltnisse vor 
allem eine innige Zusammenarbeit der genos- 
senschaftlichen Zentralstellen voraus; dies zu„ 
dem Zwecke, um zwischen den Produktions- 
und Verkaufskooperativen unmittelbare Be
ziehungen herzustellen.

Die gemeinsame Arbeit in diesen mannigfal- 
tigen Tatigkeitszweigen der Wirtschaft miiBte 
jedoch durch die systematische Zusammenar
beit der Emissionsbanken und sogar durch 
diejenige der groBen Handelsbanken, ganz be- 
sonders aber der Zentralorganisationen der 
genossenschaftlichen Banken erganzt werden.

Die einfache Aufzahlung der gemeinsamen 
moglichen und notwendigen wirtschaftlićhen 
Betatigungsbereiche einer okonomischen Or
ganisation unserer Kleinen Entente vermag 
jedermann zu iiberzeugen, daB eine wirt
schaftliche Annaherung der drei Staaten zur 
Tatsache werden kann.

Doch darf bei der fortschreitenden Anglei
chung der Wirtschaftsinteressen zwischen 
den drei Staaten, soli diese yollstandig und 
wirksam sein, das Verhaltnis zu anderen Staa
ten nicht auBer Acht gelassen werden.

Ohne gewisse Schwierigkeiten leugnen zu 
konnen, die diesbeziiglich vielleicht zuweilen 
im Wege stehen, hege ich die feste Ueberzeu-

Koordination der Interessen
Von Senator Dr. Otto F R A N G E Ś

Dr. J. K.: B e o g r a d ,  Ende Mai 1933. Der 
bekannte Zagreber Oekonomist und gewe- 
sene Ackerbauminister Senator Dr. Otto 
F r a n g e ś  gab Ibrem Korrespondenten fiir 
die Sondernummer folgende Erklarung tiber 
die M oglicbkeiten der w irtschaftlićhen Zu- 
sam menarbeit der Kleinen Entente ab:

„Eine der wichtigsten Bestimmungen des 
Paktes der Kleinen Entente ist die Schaffung 
eines wirtschaftlićhen Beirates mit dem Zie
le, die wirtschaftlićhen Beziehungen zwischen 
den Staaten der Kleinen Entente unterein- 
ander und gegenUber dritten Staaten auf der 
Basis der K o o r d i n a t i o n  d e r  I n t e r 
e s s e n  zu yertiefen.

Die Regelung gegeniiber den dritten Staa
ten bleibt nach wie vor den einzelnen Mit- 
gliedstaaten iiberlassen, auBer im Falle wich- 
tiger politischer Folgen, in weichem Falle die 
Einstimmigkeit des Rates der Kleinen En
tente notwendig ist. (Zollunion.) Diese Frei- 
heit bezUglich dritter Staaten brauchen Ju- 
goslavien und Rurnanien, weil die Tschecho
sloyakei unmoglich alle ihre Ueberschiisse 
aufnehmen kann. Sonach werden sich die Be
ziehungen der Tschechosloyakei, Jugoslaviens 
und Rumaniens zu Deutschland, Oesterreich, 
Ungarn und Italien aller Wahrscheinlichkeit 
nach weiter erhalten und tunlichst ausgebaut 
werden.

Die v/irtschaftlich.en Beziehungen der Staa
ten der Kleinen Entente u n t e r e i n a n d e r  
miissen grundlegend n e u g e r e g e l t  w e r 
den,  und zwar auf dem Prinzip der K o o r- 
d i n a t i o n der Interessen. Was soli man 
darunter yerstehen? Vor allem miiBte der 
Austausch von Agrarprodukten Rumaniens 
und Jugoslaviens gegen cue industriellen Pro
dukte der Tschechoslovake' auf solche Art 
geregelt werden, daB b e i d e Teile davon die

groBten Vorteile ziehen konnen. Dies ist mog- 
lich auf der Basis von P r a f e r e n z z o l *  
1 e n, bilateralen und reziproken gleichwerti- 
gen Begunstigungen.

Die gegenseitigen Begunstigungen werden 
um so wirksamer sein im Interesse der In
dustrie- und Agrarproduktion, je naher sie 
sich einer lOOprozentigen Befriedigung na- 
hern. Es darf aber selbstverstandlich das 
agrarprotektionistische, n a t u r n o t w e n -  
d i g e Schutzsystem der Tschechosloyakei da- 
durch n i c h t  i m g e r i n g s t e n  a l t e -  
r i e r t  w e r d e n .  Ebenso konnen Jugosla- 
vien und Rurnanien ihre autochtonen Indu
strien nicht der Konkurrenz der Tschecho
sloyakei schutzlos preisgeben. Dies ist nur 
mbglich, wenn die Praferenzen (Zoiibegim- 
stigungen, Zollnachlasse, Transportbegiinsti- 
gungen usw.) reziprok gegeben werden. Wo- 
bei eine Umgehung der Meistbegiinstigungs- 
klausel unabweislich wird.

Nachdem aber die Kleine Entente nicht 
nur eine politische, sondern auch eine w i r t 
s c h a f t l i c h e  Einheit bilden soli, darf sie 
wohl jene Rechte auf A u s n a h m e n  v o n  
d e r  M e i s t b e g i i n s t i g u n g s k l a u s e l  
fiir sich in Anspruch nehmen, wie sie andere 
Staaten anwenden, in letzter Zeit sogar Eng- 
land — das Mutterland der Cobdenschen 
Meistbegiinstigungsformel — das sie fiir 
seine Kolonien und Dominions proklamiert 
hat.

Zweifellos sind die Staaten der Kleinen 
Entente dank ihrer sich gegenseitig ergan- 
senden wirtschaftlićhen Struktur in der 
glucklichen Lagę, eine planmaBig durchfuhr- 
bare wirtschaftliche Organisation schaffen 
zu konnen, die ihrer politischen Rolle in 
Europa ebenburtig sein wird.’‘
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gung, daB es Mittel und Wege gibt, die Han- 
delsinteressen dieser drei Staaten miteinander 
in Einklang zu bringen. Und ich bin der Mei- 
nung, daB zwischen unseren drei Landem 
Uebereinkommen zwecks gemeinsamer Wa- 
renabsatzpolitik auf den auslandischen Mark- 
ten ebenfalls moglich und notwendig sind. In 
diesem Zusammenhang denke ich an Preisyer- 
einheitlichungen, eine gemeinsame Warenstan- 
dardisierung, Rayonierung, gegenseitige Ver- 
pflichtungen iiber das AusmaB der auf einzel- 
nen Markten abzusetzenden Warenmengen 
und an die Grundung gemeinsamer Verkaufs- 
stellen, insbesondere fur gewisse landwirt- 
schaftliche Produkte.

Was angestrebt wird, ist die Bildung eines 
Kerns, der einen wirtschaftlichen Zusammen- 
schluB der Staaten Mitteleuropas ermogliche, 
eines Zusammenschlusses also, der heute mehr 
denn je zu einer Notwendigkeit geworden ist. 
Es kann folglich von eigensuchtigen Zieleń 
der drei Staaten, die die Kleine Entente bilden, 
nicht die Rede sein;' vielmehr handelt es sich 
hier um die Grundlagenschaffung einer Yer-

standigung, die dem Beitritt der anderen Staa
ten Mitteleuropas im Rahmen und im politi- 
schen Geiste der wirtschaftlichen Tatigkeit 
des Volkerbundes die Torę weit offen lassen 
soli.

Ebenso muB betont werden, daB die Aktion 
zum wirtschaftlichen ZusammenschluB der 
Kleinen Entente weit davon entfernt ist, gegen 
den Błock der Agrarstaaten Mittel- und Ost- 
europas in Widerspruch zu stehen, sich viel- 
mehr vollends in den von den in Sinaia, Buka- 
rest, Warschau und Sofia umrissenen Resolu- 
tionsrahmen einfiigt.

Der Organisationspakt der Kleinen Entente 
sieht die Schaffung eines wirtschaftlichen Ra- 
tes zum Zwecke der Leitung einer fortschrei- 
tenden Angleichungsaktion der wirtschaftli
chen Interessen unserer drei beteiligten Staa
ten vor. Wird eine beschleunigte Wirtschafts- 
organisierung der Kleinen Entente verfolgt, 
halten wir es fur notwendig, daB in jedem 
Staate ein standiges nationales Komitee ins 
Leben gerufen werde, dem die Aufgabe zufal- 
le, die Arbeiten des Wirtschaftsrats der Klei

nen Entente vorzubereiten und die Aktion zu 
koordinieren, die in jedem der beteiligten Ban
der von beschrankten Ausschiissen unternom- 
men werden muB. Diese Ausschiisse waren an 
alle Berufsvereinigungen wirtschaftlichen, 
kommerziellen und finanziellen Charakters, 
also an Handels- und Ackerbaukammern, so
wie an nationale Bankgrunpen anzuschlieBen.

Die Erfahrungen der jiingsten Vergangen- 
heit lehren uns, daB eine wirtschaftliche An- 
naherung zwischen mehreren Staaten nur 

[ durch das tatsachliche Mitwirken der beruf- 
lichen Kreise und in einer Atmosphare gegen- 
seitigen Yertrauens und lnteresses, also nur 
mit der Zustimmung der offentlichen Meinung 
der in Frage stehenden Staaten vor sich gehen 
kann. Die Staatsmanner, die den Organisa- 
tionsvertra,g der Kleinen Entente abfaBten, 
haben ihre Pflicht getan. Nun ist es an den 
Vertretern des wirtschaftlichen Lebens in den 
drei Landem, kraftig zuzupacken und durch 
die Organisation okonomischer Zusammenar- 
beit der drei Staaten dieses Werk zu vervoll- 
kommnen.

Finanzielle Aufgaben der Kleinen Entente
Von einem tschechoslovakischen Finanzfachmann

Internationale politische Biindnisse, die 
eine konkrete Form der Mitarbeit einzelner 
staatlichen Formationen darstellen, zeigen in 
ihrer historischen Entwicldung zweifellos 
viel Interessantes.

Diese Entwicklung scheint sich in der Ge- 
schichte dadurch zu charakterisieren, daB 
die r e i n  i d e o l o g i s c h e n ,  auf den Ras- 
sen-, Religion- und Kultur-Verwandschaften 
gegriindeten Momente, die die Grundlagen 
der Biindnisse bildeten, immer mehr und 
mehr durch Momente p r a k t i s c h e r  Na
tur ersetzt werden. Infolge dieser Entwick- 
lungsrichtung stellt die moderne Zeit d i e 
w i r t s c h a f t l i c h e n  u n d  f i n a n 
z i e l l e n  P r o b l e m e  in den Vordergrund 

c der Kooperation der Verbiindeten. Jeder, der 
die internationalen wirtschaftlichen Verha.lt- 
nisse im Laufe des letzten halben Jahrhun- 
dertes verfolgt hatte, wird konstatieren miis- 
sen, daB der ais o f  f  e n t l i c h e  F i n a n -  
z e n  d e r  e i n z e l n e n  S t a a t e n  be- 
zeichnete Wirtschaftsabschnitt unaufhalt- 
sam in den Vordergrund international-politi- 
scher Interessen yorriickt und in dieser Wei- 
se die Sphare dereń Realfaktoren erreicht, 
die den Gegenstand der internationalen Mit
arbeit der VerbUndeten bilden und bilden 
sollen.

Der Weltkrieg brachte in dieser Richtung 
ein auBerordentliches Steigen der Bedeutung 
aller offentlich-finanziellen Fragen auf dem 
Gebiete der volkerrechtlichen und interna- 
tional-politischen Aufmerksamkeit, die sich 
aus dem urspriinglich engen Kreise der Fi- 
nanzfachleute in die stets sich erweiternden 
Interessentenkreise aufdrangten. Man kann 
ruhig behaupten, daB auch auf diesem, frii- 
her nur der exklusiven Kenntnis einiger Ein- 
geweihten reservierten Gebiete, eine wesent- 
liche Demokratisierung, resp. Popularisie- 
rung der offentlich-finanziellen Fragen sich 
realisierte.

Was fur die intemationale Politik im allge- 
meinen Geltung hat, gilt um so mehr auf 
dem Gebiete besonderer intemationaler poli- 
tischer Gebilde, zu welchen auch die interna- 
tionale Gemeinschaft der Staaten der Klei
nen Entente gehort. Die offentlichen Finan- 
zen werden dadurch zu einem a^tuellen 
Objekt des lnteresses der Oeffentlichkeit der 
Kleinen Entente; gleichzeitig dadurch aber 
auch zu einem Gebiet, auf welchem man 
praktisch die Zusammenarbeit der Verbiin- 
deten verwerten kann, welche auf Erfolge 
hinzielt, welche den beteiligten Staaten zu 
gute kommen soli; dann aber auch anderer- 
seits auch zu einer derartigen Zusammen
arbeit, welcher eine groBe Bedeutung, wie 
auch EinfluB auch fur ein breiteres intema- 
tionales Forum zukame, zu dessen Organ 
heute in erster Linie der Volkerbund gewor
den ist.

Es sei mir erlaubt, mich kurz iiber einige 
besonders wichtige Fragen der offentlichen 
Finanzen zu auBern, welche fur die aktuelle 
Zusammenarbeit der Mitglieder der Kleinen 
Entente von Notwendigkeit sind. Es soli hie- 
bei nicht vergessen werden, daB dieser Bei- 
trag in erster Linie nur eine Art Initiative 
zu der Betrachtung sein soli, welche konkre- 
ten Wege auf dem Gebiete der gemeinschaft- 
lichen Zusammenarbeit am zweckentspre- 
chendsten gewahlt. werden sollen, und wel
cher Umfang der Finanz-Problematik beilau- 
fig ais Gegenstand dieser Zusammenarbeit ge- 
wahlt werden sollte.

Was den Umfang der aktuellen Probleme 
der offentlichen Finanzen anbetrifft, muB an 
erster Stelle d ie  F r a g e  d e r  W a h - 
r u n g  u n d  d e s  o f f e n t l i c h e n  
K r e d i t e s  genannt werden. Aus den ehe- 
mals, vorwiegend privatwirtschaftlichen und 
privatrecht!ichen Charakter tragenden Insti- 
tutionen, wurden Wahrung und offentlicher 
Kredit zum Gegenstand der ganz auBer- 
ordentlichen offentlichen Aufmerksamkeit 
und Reglementierung; und ais Fragen der 
offentlichen Finanz traten sie hauptsachlich 
nach dem Weltkriege in den Yordergrund der i

internationalen politischen Erwagungen und 
der Regulierung. Bei der Analyse die
ser Fragen wurde des ofteren auf ihre enge 
Verbundenheit mit den iibrigen wirtschaftli
chen Fragen in den betreffenden Landem 
vergessen, und hauptsachlich auf den e n 
g e n  Z u s a m m e n h a n g  b e i d e r  m i t  
d e r S t r u k t u r d e s  n a t i o n a l e n  
Ge l d -  u n d  K r e d i t w e s e n s ;  diese ver- 
dienen bei der adaeąuatenDurchberatung vor- 
nehmlich die ernste Erwagung jener, welche 
in Fragen der Wahrung und des offentlichen 
Kredites eine klare Vorstellung gewinnen 
und auch die richtigen Mittel bei der Rege- 
lung der Verhaltnisse auf dem Geld- und Ka- 
pitalsmarkt wahlen wollen. Die Methode, die 
am meisten geeignet ist, uns am besten- der 
adaequaten Losung der aufgeworfenen Fra
gen anzunahern, ist die g e g e n s e i t  i g e 
V e r g l e i c h u n g  m e h r e r e r  Ge l d -  
u n d  W a h r u n g s s y s t e m e  m i t 
e i n a n d e r ;  auf diese Art kristallisieren 
sich am deutlichsten die Vor- und Nachteile 
der einzelnen heraus. Die drei Staaten der 
Kleinen Entente haben in dieser Beziehung 
ein eminentes Interesse an dem gegenseitigen 
Kennenlemen und Anpassen ihrer Wahrungs-, 
Geld- und Kreditsysteme — dies alles muB 
also Gegenstand eines genauen Studiums 
der kompetenten Faktoren sein. Die Lehren, 
die man bei dem gegenseitigen freund- 
schaftlichen Verhaltnis aus dem Studium 
der einzelnen nationalen Systeme schopfen 
kann, sind nicht nur fur die einheimische Le- 
gislative jedes der Staaten der Kleinen En
tente von allergroBtem Werte, sondern auch 
fur die gemeinsamen Aktionen auf dem Ge
biete der genannten Fragen auf dem inter
nationalen Forum. Nur beilaufig will ich dar- 
auf aufmerksam machen, daB fur die inter- 
nationale Finanzpolitik ais Charakteristikum 
immer mehr die Schaffung intemationaler 
Geld-Kreditinstitute sich herausbildet, sei es 
nun die Basler Bank fur intemationale Zah- 
lungen auf dem Gebiete des Wahrungskredi- 
tes und des kurzfristigen Kredites iiber
haupt, seien es Bankenprojekte auf dem Ge
biete der internationalen Organisation lang- 
fristiger Kredite und hier hauptsachlich der 
Hypothekarkredite. Das aktuelle internatio- 
nale-politische Interesse der Staaten der Klei
nen Entente liegt darin, eine gemeinsame 
Politik gegeniiber derartigen Aktionen ein- 
zunehmen* sowie auch ein einheitliches Vor- 
gehen bei der Gewinnung des Einflusses auf 
die Organisationen derartiger Institute im

Wege der Vertretung in dereń Yerwaltungs- 
organen. Die intemationale Machtposition 
der Kleinen Entente kann durch ein derarti- 
ges einheitliches Vorgehen bei der Regelung 
intemationaler Finanzfragen sehr gefestigt 
werden. Die unumgangliche Voraussetzung 
hiefiir ist die gegenseitige genaue Kenntnis 
und eine gewisse Anpassung der Staaten der 
Kleinen Entente in den genannten finanziel
len Fragen; das ist also das aktuelle Pro
blem ihrer Politik der Gegenwart.

Wir haben an erster Stelle die Fragen der 
Wahrung, des offentlichen Kredites und des 
Geldwesens genannt; das zweite auBerst 
schwerwiegende Problem der offentlichen 
Finanzen ist d ie  F r a g e  d e r  B u d g e t s  
u n d  d e r  B u d g e t p o l i t i k  d e r  S t a a 
t e n  d e r K l e i n e n E n t e n t e .  Die offent- 
liche Finanzwirtschaft ist zum Riickgrat des 
modemen Staates geworden, wobei die sie 
beherrschenden Prinzipien in den Staatsvor- 
anschlagen und in den Voranschlagen der 
iibrigen Subjekte der offentlichen Wirtschaft 
einbezogen werden und zur Geltung gelan- 
gen. Die bekanntermaBen engen Zusammen- 
hange yerkniipfen die Budgetpolitik mit den 
Fragen der Wahrung und des offentlichen 
Kredites, die bereits an erster Stelle erwahnt 
wurden. Das erste Gebot der Gegenwart ist 
nunmehr in Fragen des Budgets genau so 
wie in den anderen Fragen, daB die Staaten 
der Kleinen Entente einander gegenseitig so 
griindlich ais moglich kennen lernen. Es han
delt sich hiebei vornehmlich um vier verwal- 
tungs- und finanzpolitische Probleme. Vor 
allem handelt es sich darum, kennen zu ler
nen, v o n  w e l c h e n  y e r w a l t u n g s -  
u n d  b u d g e t t e c h n i s c h e n  P r i n z i 
p i e n  einerseits die e i g e n e  S t a a t s v e r -  
w a l t u n g  b e h e r r s c h t  wird, anderer- 
seits die V e r w a l t u n g  d e r  s t a a t l i 
c h e n  U n t e r n e h m u n g e n ,  wobei es 
zweckmaBig ist, letztere von der ersten 
Gruppe auszuscheiden und sie auf eine kom- 
merzielle Basis zu stellen. An zweiter Stelle 
ist es notwendig, die Aufmerksamkeit auf 
die b u d g e t a r e  R e g e l u n g  d e r  f i 
n a n z i e l l e n  B e z i e  h u n g e n  z w i 
s c h e n  S t a a t  u n d  d e n  i i b r i g e n  
S u b j e k t e n  d e r  o f f e n t l i c h e n  
W i r t s c h a f t  zu lenken, wobei letztere aus 
offentlichen finanziellen Einnahmen alimen- 
tiert werden, und die daher mit an der Be- 
lastung der Privatwirtsehaft durch offent- 
liche Lasten beteiligt sind. Und letzten Endes 
ist es die Frage d e r  Y e r w a l t u n g s -

CechosloYdkische Klassenlotterie
Gegrilndet im Jahre 1919

29. Klassenlotterie 
vom !2.Juni bis 10. November 1933
105.000 Lose a 600 Kc in funf Klassen. Die Halfte der Lose

wird gezogen
Pramie: 1,000 000 Kc Ha pttreffer: 1 000.000 Kc

Gesamlgewinnsumme 11,895.360 Kc 0 ■ '->'?.v.-den \ ?\ąi 
70% des SpieSkapitals den Gewiinien gew.drnet

o r g a n i s a t i o n  u n d  - T e c h n i k  
d e r  S t a a t s s c h u l d  u n d  d e r  
s o n s t i g e n  o f f e n t l i c h e n S c h u l d -  
w i r t s c h a f t  vom Budgetstandpimkt 
aus gesehen. Es ist mehr ais bekannt, daB 
alle diese Fragen vor allem ein eminentes 
innerpolitisches Finanzverwaltungsproblem 
darstellen, das der Fiirsorge der Regierung 
und der kompetenten einheimischen politi
schen Faktoren iiberlassen ist. Andererseits 
ist heute bereits allerorts bekannt, daB alle 
vier Fragen mit ihren Auswirkungen den 
engen Rahmen eines einseitig einheimischen 
innerpolitischen Standpunktes sprengen, und 
daB sie Gegenstand einer stets intensiveren 
internationalen Aufmerksamkeit werden; hie- 
von allein kann man sich aus der Publika- 
tionstatigkeit des VolkerbundeS auf diesen 
Gebieten iiberzeugen. Die Zusammenarbeit 
der Staaten der Kleinen Entente auf dem 
eben genannten Gebiete der Budgetprobleme 
zielt selbstverstandlich auf einen unbestreit- 
baren eigenen Erfolg hin, der jedem Mit- 
gliedsstaate erwachsen kann aus der genaue- 
ren Kenntnis der Budgetverhaltnisse seiner 
Verbiindeten. Der wissenschaftliche und ge- 
setzgeberische Stand dieser Problematik in- 
nerhalb eines bestimmtenLandes hangt direkt 
nicht nur von der Entwicklungstradition der 
Regelung im eigenen Lande ab, sondern auch 
von den im Auslande gewonnenen Erfahrun
gen ab. Das Studium der materiellen Budget- 
verhaltnisse (die Kenntnis des ziffernmaBi- 
gen Umfanges der offentlichen Wirtschaft) 
sowie der formalen Budgetverhaltnisse (die 
Kenntnis der Prinzipien der Budgetverwal- 
tung und -Technik) liegt im ureigensten In
teresse aller Staaten der Kleinen Entente. 
Denn nur das gegenseitige Kennenlemen gibt 
die notige Kraft fiir freundschaftlichen Rat 
und Hilfe, sowie auch die Kenntnis der Wege 
und Mittel, durch welche man auf dem Ge
biete der international-politischen Zusam
menarbeit Erfolge bei der Verteidigung ge
meinsamer Interessen erzielen kann.

Das dritte offentlich-finanzielle Gebiet von 
auBerordentlich aktuellem Umfang ist die 
F r a g e  d e s  f i n a n z r e c h t l i c h e n  
u n d  f i na .  n z p o l i t i s c h e n  S y s t e m s  
in den einzelnen Staaten der Kleinen Entente, 
sowie seine Regelung mit Riicksicht auf die 
analogen Verhaltnisse in den verbiindeten 
Staaten.

Auf dem f i n a n z r e c h t l i c h e n  G e 
b i e t e  zeigt sich diese bekannte Aktualitat 
dieser Fragen durch die Notwendigkeit ge- 
genseitiger Uebereinkommen internationalen 
Charakters; zum Beispiel iiber die V e r  - 
m e i d u n g  e i n e r  D o p p e l b e s t e u e -  
r  u n g auf dem Gebiete der direkten 
Steuern und der Erbschaftssteuern, auf dem 
G e b i e t e  d e s  A b g a b e n - ,  b e z i e -  
h u n g s w e i s e  S t  e u e r  r  e g i m e s g e -  
g e n i i b e r U n t e r n e h m e r s u b j e k t e n  
d e s A u s l a n d e s  (u. a. die sogenannten 
Admissionsabgaben aus Gesellschaftskapital 
in fremden Unternehmungen), oder ge- 
geniiber im Ausland entsprungenen Vermo- 
gensrechten (z. B. das Steuer- und Abgaben- 
regime auslandischer Wertpapiere) und 
iiberhaupt in allen iibrigen Gebieten des fi
nanzrechtlichen Systems, die an dieser Stelle 
nicht weiter ausgefiihrt zu werden brau- 
chen. Der Umstand, daB ahnliche Bestim- 
mungen des oftern einen Teil der intematio- 
nalen Handelsiibereinkommen bilden — im 
Falle sie nicht fiir spezielle intemational- 
finanzielle Vertrage reserviert sind — er- 
weist die Notwendigkeit der Zusammenarbeit 
der Kleinen Entente in diesen Angelegenhei- 
ten, wofiir jedoch wiederum die genaue 
gegenseitige Kenntnis die notwendige Vor- 
aussetzung ist. Diese Fragen werden immer 
mehr Gegenstand des allgemeinen inter
nationalen lnteresses, ja, sie sind sogar be
reits Gegenstand der Erwagungen iiber eine 
konkrete intemationalrechtliche Regelung. 
Um so mehr ist es wiinschenswert, daB 
eine enge Zusammenarbeit der Staaten 
der Kleinen Entente in diesen Fragen er
folge und dies sowohl bei der Regelung im 
Rahmen der Grenzen der Kleinen Entente, 
ais auch bei der Prazisierung des Stand
punktes der Kleinen Entente ais Ganzenj zu 
den Tendenzen und Einzelheiten der in Aus- 
sicht genommenen internationalen Regelung. 
DaB diese Fragen die hochste intemationale 
Aktualitat gewinnen, davon zeugen bereits 
zum Beispiel die konkreten Bemiihungen um 
die V e r e i n h e i t l i c h u n g  d e r  
z o 11 r e c h 11 i c h e n N o m e n k l a t u r  
und die Bildung e i n e s  e i n h e i t l i c h e n  
Z o l l t a r i f e s ,  an welchem in Genf emsig 
und intensiy gearbeitet wird.

Auf dem f i n a n z - p o l i t i s c h e n  Ge
biete erweist sich die Zusammenarbeit der 
Staaten der Kleinen Entente ais wiinschens- 
wert bei der Untersuchung des MaBes der 
Belastung der Privatwirtschaft durch offent- 
liche Abgaben und bei der Untersuchung der 
legislatiy-politischen Folgen aus den Deduk- 
tionen fiir die Festsetzung dieser oder jener 
konkreten Steuer oder iiberhaupt sonstiger 
fiskaler SUuersotze. D:eses Problem stellt 
s'eh heute hauptsachlich in bezug auf die 
Z o l l t a r i f e  iji den Vordergrund; aber 
seine intemationale Tragweite spiirt man 
heute bereits — und man wird sie je langer 
desto mehr auch *auf dem Gebiete der fiskalen 
Satze der iibrigen Besteuerung zu fiihlen be-
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kommen. Die Zusammenarbeit der Staaten 
der Kleinen Entente bei der Untersuchung 
dieser Fragen, die auf dem gegenseitigen 
Kennenlernen der wirtschaftlichen und finan- 
ziellen Verhaltnisse basiert, ist in hochstem 
Mafie wiinschenswert; dies nicht nur vom 
Standpunkt des eigenen Vorteils, sondera 
vom internationalen Standpunkt iiberhaupt. 
Denn in den internationalen Freundschafts- 
yerbanden konnen sich am besten die Me- 
thoden entwickeln, welche einer adaąuaten 
Losung der gegebenen Probleme dienen, 
woraus auch die ubrige internationale Óffent- 
lichkeit Belehrung und Gewinn ziehen kann.

Wie aus dem Obgesagten zu ersehen ist, ist 
d a s  G e b i e t  d e r g e m e i n s a m e n  Z u 
s a m m e n a r b e i t  d e r  S t a a t e n  d e r  
K l e i n e n  E n t e n t e  a u f  d e m  G e b i e -  
t e  d e r  o f f e n t l i c h e n  F i n a n z e n  
s e h r  r e i c h h a l t i g  und verdient die 
erhohte Beachtung aller kompetenten Fak- 
toren. Es handelt sich da um ein Betati- 
gungsfeld, welches in immer starkerem Mafie 
zum Gegenstand der international-politischen, 
wie auch international-rechtlichen Aufmerk- 
samkeit wird, wobei gleichzeitig lebenswich- 
tige Belange der betroffenen Staaten in 
Frage kommen. Die Methoden der internatio
nalen Zusammenarbeit in diesen Fragen kon
nen am besten dort erprobt werden, wo zwi- 
schen Staaten freundschaftliche Bindungen 
bestehen. Die Kleine Entente, ais eine der- 
artige international-politische Arbeitsgemein- 
schaft kann eine sehr wichtige Aufgabe erfiil- 
len, w e n n  s i e  s i c h  d e m  s y s t e m a t i -  
s c h e n  S t u d i u m  d e r  P r o b l e m e  d e s  
o f f e n t l i c h e n  F i n a n z w e s e n s  
w i d m e t  — yorlaufig zumindest im enge- 
ren Rahmen, der ihr durch ihre international- 
politische Konstruktion gegeben ist.

Es ist nur logisch, wenn abschliefiend auf 
die notwendigen Voraussetzungen fUr das 
Gelingen bei der Durchfiihrung einer derarf 
umfangreichen Aufgabe hingewiesen wird. 
Bei allen Fragen der offentlichen Finanzen, 
wie sie oben aufgeworfen wurden, wurde die 
N o t w e n d i g k e i t  i h r e s  g r i i n d -  
l i c f c e n  S t u d i u m s  u n d  d i e  g e g e n -  
s e i t i g e K e n n t n i s d e r S t a a t e n d e r  
K l e i n e n E n t e n t e h e r y o r g e h o b e n .  
Hiefiir geniigt nicht nach den bisherigen Er- 
fahrungen die jetzige Art und der Aus- 
tausch der Erfahrungen durch die Vermitt- 
lung der heutigen Organe der Aufienverwal- 
tung (Gesandtschaften und Konsulate). Ge- 
nau so, wie es die Militaryerwaltung fiir not- 
wendig befunden hat, ihre Spezialattaches 
ins Ausland zu entsenden, zum Zwecke des 
genauen Studiums der Verha!tnisse auf dem 
Gebiete des Militarwesens, so werden auch 
die Finanzverwaltungen vor die Notwendig
keit gestellt werden, s p e z i e l l e F i n a n z -  
a t t a c h e s  i n s  A u s l a n d  z u  e n t s e n 
den ,  d i e  s i c h  d e m  S t u d i u m  d e r  
A u f g a b e n  u n d  P r o b l e m e  o f f e n t -  
l i c h - f i n a n z i e l l e r  N a t u r  w i d m e n  
m ii s s e n.

Es liegt im Interesse einer erfolgreichen 
Politik der Kleinen Entente auf dem Gebiete 
der offentlichen Finanzen, dafi es in den ver- 
biindeten Staaten so bald ais moglich zu 
einer Inauguration dieser Finanzattaches 
kommt, welche die zustandigen Finanzmini- 
sterien im Einvernehmen mit den Aufienmini- 
sterien entsenden wurden. Bei einer guten 
Auswahl besonders geeigneter Personlichkei- 
ten kann der fiir diese Zwecke ausgeworfene 
yerhaltnismafiig niedrige Betrag einmal zu 
einer der rentabelsten Investitionen werden 
und dies sowohl der innerstaatlichen Finanz- 
politik ais auch bei der internationalen Politik 
der Kleinen Entente.

Was Jugoslavien erwartet
Von Ing. Vojislav D JO R D ]E V IĆ ,
Vizeprasidenten des Zentralverbandes 
der jugoslavischen landwirtschaftlichen 
Genossenschaften

Ko-, Reograd, Mai 1933. Im Zusammen- 
bange mit der bevorstehenden Konferenz 
der Kleinen Entente, auf der auch die 
Frage der wirtschaftlichen Zusammen
arbeit erortert werden soli, hat sich Ihr 
Berichterstatter an eine der maBgebend- 
sten Personlichkeiten des jugoslavischen 
Wirtsehaftslebens, namlich an Ing. Voji- 
slav D j o r d j e y i ć ,  Direktor des Zentral- 
yerbandes der serbischen landwirtschaft
lichen Genossenschaften, mit dem Ersu- 
chen gewandt, er mochte seine Anschau- 
ungen von den Aufgaben und Moglichkei- 
ten der Kleinen Wirtschaftsentente dar- 
legen. Herr Ing. D j o r d j e v i ć ,  der auch 
Vizeprasident des Zentralverbandes der ju- 
goslavischen landwirtschaftlichen Genos
senschaften, Verwaltungsrat der Agrar- 
bank, Vizeprasident des Agronomischen 
Verbandes etc. etc. ist, hat die an ihn ge- 
richteten Fragen wie folgt beantwortet.

Die Staaten der Kleinen Entente haben 
nunmehr den richtigen Weg fiir ihre gegen- 
seitige Annaherung gefunden und schreiten 
daran, ihre politische Gemeinschaft zu einer 
unteilbaren starken Gruppe, zu einem neuen 
Faktor in Europa und einer neuen europa- 
ischen Kraft umzugestalten. Die Geschichte 
zeigt, dafi politische Bediirfnisse unzureichend 
sind und dafi es w i r t s c h a f t l i c h e  und 
s o z i a 1 e Beweggriinde sind, die sehr oft in 
der internationalen Gruppierung der Staaten

im entscheidenden Augenblick die entschei- 
i dende Rolle spielen. Die wirtschaftliche 
j  Grundlage, welche die Kleine Entente auf- 
bauen will, wjrd die freundschaftlichen poli- 
tischen Beziehungen der Staaten der Kleinen 
Entente inniger gestalten und ihre standige 

j vollige Interessengemeinschaft gegeniiber den 
librigen Staaten Europas herausbilden.

Die wirtschaftlichen Interessen der Staaten 
der Kleinen Entente werden durch diese Zu
sammenarbeit nicht geschmalert, sondern es 
mufi im Gegenteil ein jedes Glied in dieser 
neuen Gemeinschaft zu einer Starkung seiner 
okonomischen Lagę und seiner wirtschaftli
chen Entwicklung gelangen.

Das Mittel zur Steigerung des Wirtschafts- 
verkehrs zwischen den Staaten der Kleinen 
Entente sind P r a f e r e n z z o l l e  fiir die 
Einfuhr von Waren aus den Mitgliedsstaaten 
der Kleinen Entente. Fiir diesen Verkehr 
ware eine „Kleine-Entente-Klausel“ ais taug- 
liches Instrument in Erwagung zu ziehen. 
Wenn auch eine solche Klausel gegenwartig 
noch gegen die Meistbegiinstigungsklausel 
yerstofit, kann sie doch auf anderem Wege 
zur praktischen Anwendung gelangen und 
sogar der Meistbegiinstigungsklausel voran- 
gestellt werden, wie die bisherige Praferenz- 
praxis am besten zeigt. Gerade die Zoll- 
schranken zwischen uns miissen ebenso nie- 
dergelegt werden wie auch die politischen 
Schranken gefallen sind, und ebenso wie wir 
im politischen Sinne unteilbare Einheit dar- 
stellen, mufi auch in wirtschaftlicher Hinsicht 
ein analoger Zustand platzgreifen.

Die Wirtschaftsentente mufi die gesunde 
Wirtschaftsproduktion starken, andererseits 
aber die bisherige gewaltsam geschaffene 
Produktion aus dem Wege raumen, dereń 
Schutz vielfach ungerechtfertigt war. Die 
Wirtschaftszweige, die iiber naturliche Ent- 
wicklungsmoglichkeiten verfiigen, werden in 
dieser Gemeinschaft gewinnen. Der Tschecho- 
slovakei miissen wir den Yorrang auf dem

Gebiete der industriellen Produktion einrau- 
men und sie selbst mufi ein gleiches in Hin
sicht auf unsere landwirtschaftliche Produk
tion tun. Es steht aufier Frage, dafi wir die 
Wirtschaftsbeziehungen zu den librigen Staa
ten nicht abbrechen konnen, doch konnen wir 
in allerlei Warengattungen noch viel mehr ais 
bisher aus der Tschechoslovakei und Ruma- 
nien einfiihren ebenso wie auch diese Staaten 
es in Hinsicht auf unser Land tun konnen. 
Erst dann, wenn dies bis zum Aeufiersten ge- 
schehen wird, konnen wir sagen, dafi die 
Bandę der Kleinen Entente unlosbar sind.

Wir G e n o s s e n s c h a f t l e r  sind 
froh, dafi wir in dieser Hinsicht die Vorlaufer 
des Wirtschaftspaktes der Kleinen Entente 
sind. Bereits vor drei Jahren haben wir mit 
der Grofieinkaufsstelle, dem Verbande der 
tschechoslovakischen Konsumgenossenschaf- 
ten ein Biindnis geschlossen, indem wir uns 
yerpflichtet haben, bei Auslandskaufen stets 
der Tschechoslovakei und der Grofieinkaufs
stelle den Vorzug zu geben, wahrend diese 
sich yerpflichtet hat, bei ihren Auslandsan- 
schaffungen Jugoslayien und unseren Ver- 
band yorzugsweise zu berucksichtigen. Dieses 
Biindnis haben wir damals „das heilige Biind- 
nis des tschechoslovakiseh - ,iugoslavischen 
Genossenschaftswesens" genannt, und wir 
haben spaterhin ein ahnliches Bundesverhalt- 
nis in entsprechender Weise auch mit den 
Reprasentanten der landwirtschaftlichen Ge
nossenschaften Rumaniens yereinbart.

Ais weitere sinngemafie Forderung ergibt 
sich eine Vereinheitlichung der Gesetzgebung 
im Finanz-, Wahrungs-, Tarif- und Zollwesen.

Eine weitere Auswirkung der Kleinen Wirt
schaftsentente soli darin bestehen, dafi sie 
eine einheitliche Vertretung bei den iibrigen 
Machten haben wird. Wir diirfen unter keinen 
Umstanden ais gegenseitige Konkurrenten 
auftreten, sondern miissen ais wirkliche, ein- 
yernehmlich auftretende Bundesgenossen vor- 
gehen. Auch hier sind wir Genossenschaftler

yorausgeeilt und haben konkrete Abkommen 
getroffen, wie z. B. das Abkommen zwischen 
uns und Rumanien betreffs ein einvernehmli- 
ches Vorgehen auf den internationalen Wa- 
renmarkten.

An Stelle der bisherigen Kundgebungen 
briiderlicher Gefiihle und bundesfreundlicher 
Treue mufi die A r b e i t  der wirtschaftli
chen Unterhandler treten, dereń Aufgabe es 
sein wird, die Kanten der wirtschaftlichen Ge- 
gensatze zu glatten und unsere Produktionen 
zu einer kraftigen Einheit, einer neuen Wirt- 
schaftskraft Europas zusammenzuschliefien.

Unser Genossenschaftswesen und unsere 
Landwirte erwarten von dieser Tatigkeit der 
Kleinen Entente positive Arbeitsleistungen. 
Sie empfinden Freude dariiber, dafi die An
naherung sich nunmehr auch auf dem Gebiete 
positiver Arbeit yollzieht und nicht blofi auf 
Grund von politischen Gefahren, die uns bis
her nahergebracht habe. Diese Arbeit stellt 
zugleich einen Teil der P l a n w i r t s c h a f t  
dar, die uns seit jeher sympatisch ist und 
dereń Anhanger wir sind. Wir diirfen mit 
Recht erwarten, dafi die jugoslayische Land- 
wirtschaft durch diesen Pakt eine S t a r 
k u n g  erfahren und ihren Konsumentenkreis 
in den Landem der Kleinen Entente erwei- 
tern, ihre natiirlichen Bundesgenossen fiir ein 
einyernehmliches Vorgehen auf dem inter
nationalen Markte finden und bei ihren Weg- 
findungen nicht bei anderen Ausschau halten, 
sondern sich vor allem an ihre natiirlichen 
Freunde wenden wird.

Erst dann, wenn die wirtschaftliche An
naherung der Staaten der Kleinen Entente in 
Einklang gebracht sein wird mit den gefestig- 
ten gemeinschaftlichen Prinzipien politischer 
Natur, werden wir sagen konnen: Die Kleine 
Entente stellt eine einheitliche Kraft dar, die 
den unerschiitterlichen Frieden in Europa ge- 
wahrleistet. Es ist an uns, die Leuchte des 
Friedens hochzuhalten, der fiir die Menschheit 
das notwendigste aller Giiter ist.

Die Donau — die Yerkehrsader der Kleinen Entente
Ausbau der Hafen von Bratislaya und Komarno

Die heranwachsende Bedeutung des tsche- 
choslovakischen D o n a u a b s c h n i t t e s  
mit seinen Hafen und die dadurch entwickel- 
ten wirtschaftlichen Beziehungen zu den Staa
ten der Kleinen Entente gaben die Anregung 
zur Veroffentlichung dieses kurzeń Informa- 
tionsberichtes, womit die Aufmerksamkeit 
sowohl der heimischen Geschafts- und Indu- 
striekreise, ais auch der der beiden befreun- 
deten Staaten auf das Bestreben der tsche- 
choslovakischen Republik, welche durch 
zweckmafiige Einrichtungen und Bestimmun- 
gen das Aufbliihen des gegenseitigen Handels 
an der Donau fordert, gelenkt werden soli. 
Der machtige Donauflufi bildet schon seit 
Jahrtausenden eine intensiv beniitzte Han- 
delsstrafie und yerbiirgt auch heute hervor- 
ragend passende und billige Transportmog- 
lichkeiten, wodurch dieser Flufi dem Handel 
und Verkehre der drei befreundeten Staaten 
ais unersetzliclier Y/asserweg dient und dies 
umsomehr, ais die Donau die Friedensver-

ger, einem Getreideeleyator und mit 2 Um- 
schlageinrichtungen mit automatischen Waa- 
gen ausgeriistet. E r hat heute 17 Magazine 
mit mehr ais 40.000 m2 gedeckter Lagerflache. 
Im Jahre 1931 wurde dort ein moderner Um- 
schlagplatz fiir Mineralole, mit 3 Pumpen und 
20 Reservoiren, in denen 5.000 m8 Mineralole 
gelagert werden konnen, erbaut. Der Hafen 
von Bratislaya besitzt einen eigenen Bahnhof 
und Manipulationsgleise von 30 km Lange.

Der Hafen von K o m a r n o  hat heute ein 
ausgerustetes Umschlagufer von 4 km Lange 
mit 22 km Gleisen, 4 Magazinen mit 6.000 m2 
Lagerflache und 5 Briickenkranen.

Entsprechend diesem imposanten Aufbaue 
der tschechoslovakischen Donauhafen ver- 
grofierte sich auch der Warenumscblag, wie 
man aus den nachstehenden statistischen Ta- 
feln ersehen kann.

B r a t i s l a y a :
Warenumschlag in Tonnen

trage internationaler Charakter bekam. Jahr Ausfuhr Einfuhr im ganzen
Der tschechosloyakische Staat besitzt das 1913 12.280 29.090 41.370

Donauufer v,on der Mundung der March zur 1914 20.035 25.290 45.325
Mundung der Eipel von einer Lange von 172 1915 18.260 28.880 47.140
km. Die tsehechoslovakischen Behorden haben 1916 9.160 25.240 34.400
diesem Donauabschnitte seit dem Entstehen 1917 21.930 9.740 31.670
der Tschechoslovakischen Republik besondere 1918 51.870 20.950 72.820
Aufmerksamkeit gewidmet und den Flufi, 1919 13.723 7.634 21.357
welcher in diesem Abschnitte fiir die Schiff- 1920 87.439 64.133 151.572
fahrt besonders schwierig ist, durch zahl- 1921 93.653 83.597 177.250
reiche Regulierungsarbeiten, Baggerungen 1922 45.527 46.375 91.902
der Furten und seichter Stromstellen, durch 1923 59.999 70.998 130.997
Aussteckung und Bezeichnung der Schiff- 1924 102.082 249.397 351.669
fahrtsrinne mit Schwimmern und navigatori- 1925 164.232 283.197 447.429
schen Signalen. durch die Beleuchtung der ge- 1926 170.154 250.915 421.069
fahrlichen Stellen etc. moglichst schiffbar ge- 1927 196.984 323.459 520.443
macht. 1928 216.981 239.576 456.557

Besondere Pflege hat der tschechosloyaki 1929 175.921 152.294 328.215
sche Staat seinen zwei grofiten Donauhafen 1930 124.367 360.741 485.108
B r a t i s l a y a  und K o m a r n o ,  welche seit 1931 119.250 464.833 766.083
dem Bestehen der Tschechoslovakischen Re
publik zu bedeutenden Handelsplatzen gewor K o m a r n o :
den sind, gewidmet. Warenumschlag in Tonnen

In der Vorkriegszeit waren die beiden Ha Jahr Ausfuhr Einfuhr im ganzen
fen nur kleine Umsehlagplatze, ohne bedeu- 1922 44.286 250 44.536tende Teilnahme am Donauwarenverkehre, 1923 23.155 4.487 27.642
mit primitiyen Umschlag- und Einlagerungs- 1924 43.954 50.954 94.908moglichkeiten, welche jedoch dem damaligen 1925 125.637 31.869 157.506(fiir Bratislaya mit 30—40 Tausend Tonnen 1926 270.321 49.041 319.362
.iahrlich, und fiir Komarno mit der Halfte die 1927 529.826 57.427 587.253
ses angegebenen Umschlages) Waren - Ver- 1928 639.413 50.183 689.596
kehre geniigten. 1929 624.691 23.841 648.532

Der Umsehlagplatz in B r a t i s l a y a  hatte 1930 530.589 120.228 650.817
damals 3 hblzerne und 2 gemauerte Erdge- 1931 398.316 152.806 551.122
schofimagazine. Der Umschlag wurde manuell 
besorgt.

Ebenfalls der gewesene Umsehlagplatz in 
K o m a r n o  war nur mit 4 kleinen holzernen 
Magazinen ausgeriistet.

Heute sind die Hafen von Bratislaya und 
Komarno dermafien ausgestattet, dafi sie 
allen Forderungen der offentlichen Schiffahrt 
und des Handels entsprechen.

Der Hafen von B r a t i s l a y a  ist heute 
der grofite Hafen der Tschechoslovakischen 
Republik. Er ist mit 2 Brticken-, 9 Halbportal- 
und 2 Portalkranen. mit einem Getreidesau-

Hieraus ist auch ersichtlich, dafi die beiden 
tschechosloyakischen. Hafen Bratislaya und 
Komarno bereits zu Knotenpunkten des tsche- 
choslovakischen Ein- und Ausfuhrhandels am 
Donauwasserwege geworden sind.

Diese Hafen besitzen aufierdem allseltige 
Eisenbahnverbindungen, welche ais Fort- 
setzung des Dońauwasserweges dieselben 
auch zu wichtigen Uebergangsstationen des 
Transitverkehres zwischen den Gebieten des 
Schwarzeu, des Baltischen Meeres und der 
Nordsee besonders befahigen, so dafi auf

diese Weise mittels der Donauwasserstrafie 
eine ehge Verbindung zwischen den Staaten 
der Kleinen Entente und auch Polen ausgebil- 
det werden kann.

Dafi schon heute ein lebhafter Schiffahrts- 
yerkehr zwischen den Staaten der Kleinen 
Entente auf der Donau besteht, geht aus der 
nachstehenden Tabelle hervor:

D e r W a r e n u m s c  h 1 a g i n  d e n  t s c h e -  
c h o s l o v a k i s c h e n  H a f e n  B r a t  i - 
s i a v a  u n d  K o m a r n o  i m V e r k e h r e  
m i t  J u g o s l a y i e n  m d  R u m a n i e n .

B r a t i s l a y a :
Ausfuhr Einfuhr Ausfuhr Einfuhr

nach aus nach aus
Jahr Jugoslayien Rumanien

in T o n n e n
1925 37.469 153.233 42.694 16.496
1926 28.177 146.468 57.142 27.142
1927 34.721 100.894 45.862 119.885
1928 29.288 69.310 75.253 87.499
1929 23.935 23.076 57.605 75.677
1930 25.978 133.159 31.308 119.276
1931 36.097 200.015 22.180 350.247

K o m a r n o :
Ausfuhr Einfuhr Ausfuhr Einfuhr

nach aus nach aus
Jahr Jugoslayien Rumanien

i n T o n n e n
1925 64.332 20.375 1.301 1.541
1926 95.707 34.903 4.364 5.307
1927 137.443 33.642 14.599 14.600
1928 152.595 22.690 14.681 14.335
1929 145.706 12.894 26.350 3.155
1930 116.332 105.158 17.076 4.126
1931 118.335 71.196 12.641 63.110

Fiir die Ausfuhr aus der Tschechosloyakei 
nach Jugoslayien und Rumanien wird haupt- 
sachlich Kohle, Koks, Eisen und Stahl, fiir 
die Einfuhr aus diesen Staaten Weizen, Kuku- 
rutz, und aus Rumanien aufierdem noch Ben- 
zin und Mineralole verladen.

Die tschechoslovakische Schiffahrt auf der 
Donau besorgt die tschechosloyakische Do- 
nau-Schiffahrts-A. G. (Csl. akciova playebni 
spolećnost dunajska) in Bratislaya. Sie be- 
treibt den Schiffsverkehr mit 2 Personen-, 
4 Fracht-, 11 Schleppdampfern, 2 Motor- 
schleppschiffen, 6 Motorschiffen, 126 Fracht- 
kahnen und mit 4 Tankschiffen. Die gesamte 
Leistungsfahigkeit dieser Schiffe betragt un- 
gefahr 12.000 HP, die Tragfahigkeit iiber- 
steigt 90.000 Tonnen. Sie besorgt beschleu- 
nigten, fahrplanmafiigen Stiickgutyerkehr 
zwischen allen Donauhafen. Wochentlich be- 
treibt sie Motoryerkehr auf der Strecke Re
gensburg—Bratislaya—Galati; von Bratisla
ya werden die Giiter in 5—6 Tagen nach Ju
goslayien, Rumanien oder Bulgarien befor- 
dert. Auch besorgt sie kombinierte Durch- 
gangsbeforderungen Waggon-Schiff-Waggon 
zwischen den Donau-, Elbę- und Oderstatio- 
nen, sowie auch zwischen den Donauhafen 
und inlandischen Stationen und den Seehafen.
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Die Postsparkassen in den Staaten der Kleinen Entente
Organisation der Zusammenarbeit

Von JUDr. Eduard F i s c h e r ,  Gberrat der Postsparkasse in Prag

Die Postsparkassen bilden in der Mehrzahl 
der Staaten einen wichtigen Bestandteil der 
offentlichen Einrichtungen. Ihre Funktionen 
beschranken sich nicht nur auf die Besor- 
gung des Spardienstes. Die Postsparkassen 
sind zugleich auch Institute des Scheckdien- 
stes und ais solche befassen sie sich mit der 
Anlegung der eigenen und anvertrauten Gel- 
der, besorgen den Depositendienst und iiben 
die Funktionen einer Staatsbank aus.

Die Bedeutung der Postsparkassen liegt 
in der Art und im Umfange der ihnen aufer- 
legten Aufgaben. Ais Institute des Spardien
stes, wie man sie in den westeuropaischen 
Landem kennt, sind sie ais Trager des Spar- 
gedankens zu betrachten. Sie sammeln die 
Spargelder der breitesten Schichten, indem 
sie ihnen die Moglichkeit bieten, auch die 
kleinsten Betrage womóglich umsonst und 
auf die einfachste Weise auf Postsparkasse- 
biichel einzulegen. Die organische Verbin- 
dung der Postsparkassen mit den Postamtern 
spielt hier eine bedeutende Rolle, welche dem 
Postspardienste eine einzigartige Zuganglich- 
keit verleiht. Samtliche Postamter betatigen 
sich ais Filialkassen der Postsparkasse, indem 
sie Einlagen auf Postsparkassebiichel ent- 
gegennehmen und desgleichen auch Riick- 
zahlungen auf Einlagebuchel bewirken.

Besorgen die Postsparkassen neben dem 
Spardienste auch den Scheckdienst, sieht man 
sie zu den wichtigsten offentlichen Institu- 
tionen emporwachsen. Der Scheckdienst, eine 
der modernsten und volkswirtsehaftlich 
empfehlenswertesten Zahlungsarten, verleiht 
den Póstsparkassen unbegrenzte Moglichkei- 
ten, in das ganze wirtschaftliche Leben ein- 
zudringen und die flieBenden Mittel in das 
System der bargeldlosen Vermittlung einzu- 
saugen. Auch hier sind es die Postamter, 
welche ais Zahlstellen der Postsparkasse die 
Inanspruchnahme der Dienste der Postspar
kasse auch in den entlegensten Orten ermog- 
lichen. Die Postsparkasse kommt selbst zum 
Sparer, zum Geschaftsmann, um ihnen ihre 
Dienste anzubieten.

Im Wege des Spar- und Scheckdienstes 
fliefien die kleinen Geldąuellen von den Post
amtern zur Postsparkasse, sie wachsen hier 
zu einem breiten Strome an, um sich auf die 
Ruckreise in das Wirtschaftsleben zu bege- 
ben. Die Postsparkassen verwerten die bei 
ihnen angesammelten Gelder zum Wohle dea 
Ganzen. Sie gewahren Anleihen yerschiede- 
ner Art den wirtschaftlichen Subjekten, sie 
legen das Geld in Staatspapieren und son- 
stigen offentlichen Werten an, sie beteiligen 
sich an den Finanztransaktionen des Staa- 
tes, stellen ihm ihre disponiblen Mittel und 
ihren ganzen technischen Apparat zur Ver- 
fiigung usw. Damit erfiillen die Postsparkas
sen eine der wichtigsten Aufgaben. Sie miis- 
sen wohl wirtschaftlich verwaltet werden, 
sie verfolgen jedoch nicht den Zweck, den 
groBtmoglichen Gewinn zu erzielen. Sie be
sorgen verschiedene Dienste, welche ihnen 
keinen Gewinn bringen, oder gar solche, 
welche fur sie mit Verlusten verbunden sind, 
sie tun dies aber im BewuBtsein der allge- 
meinen Interessen. Dadurch nehmen sie auch 
auBerordentliche Stellung ein und werden 
auch vom gesetzlichen Standpunkte aus dem- 
gemaB behandelt und bevorzugt.

Die Tatigkeit der Postsparkassen be- 
schrankt sich in neuerer Zeit nicht mehr nur 
auf das Gebiet des eigenen Staates. Es ist 
namentlich der Scheckdienst, welcher iiber 
die Grenzen hinaus eingreift, zwischenstaat- 
liche Beziehungen schafft und zu einer inter- 
nationalen Zahlungsart wird. Der Scheck-1

kontoinhaber braucht vor keinen Staats- 
grenzen haltzumachen. E r kann von seinem 
Konto auf Konto seiner Scheckgenossen in 
der ganzen Welt Betrage unter den inlandi- 
schen Modalitaten anweisen. Heute gibt es 
bereits iiber 3 Millionen Scheckkontoinhaber 
bei den Postsparkassen und Postscheckam- 
tern; da gibt es also unzahlige Moglichkeiten 
eines glatten interaationalen Ueberweisungs- 
yerkehrs.

Wie steht es nun mit diesen Institutionen 
in den Staaten der Kleinen Entente?

Eine Postsparkasse gibt es in jedem der 
drei Staaten.

In der T s c h e c h o s l o y a k e i  wurde die 
Postsparkasse schon am 20. November 1918 
errichtet. Nach verschiedenen strukturellen 
Aenderungen wurde sie durch das Gesetz 
Nr. 143/1930 Slg. d. G. u. V. auf eine defini- 
tive legislative Basis gestellt. Sie besorgt den 
Scheck- und Spardienst (den Scheckdienst ab 
20. November 1918, den Spardienst ab 1. 
Juni 1931), befaBt sich mit der Verwertung 
des eigenen Vermogens und der ihr im 
Scheck- und Spardienste anvertrauten Gel
der, gewahrt, unter Beibehaltung der eigenen 
Mobilitat, der staatlichen Finanzverwaltung 
Darlehen auf Staatspapiere, voriibergehende 
yerzinsliche Vorschiisse, besorgt finanzielle 
Geschafte fiir die Gerichte, fur staatliche und 
sonstige offentliche Behorden, Anstalten, Un- 
ternehmungen und Einrichtungen usw. Sie 
ist also eine offentliche Geldinstitution ersten 
Ranges, eine Staatsbank, welche besonders in 
der heutigen schweren Zeit ais eine verla£- 
liche Stiitze der Staatsfinanzen bei samtlichen 
Finanztransaktionen tatig ist.

In J u g o s l a v i e n  hat man die Postspar
kasse im Jahre 1921 errichtet. Sie hat bis 
zum 1. Juli 1926 nur den Scheckdienst be
sorgt, von diesem Tage an auch den Spar
dienst. Auch die jugoslavische Postsparkasse 
ist yerpflichtet, die im Scheck- und Spar
dienste angesammelten Gelder durch Gewah- 
rung von Krediten an die Staatsverwaltung 
und an yerschiedene Geldinstitute, durch 
Lombarddarlehen und Placierung der Gelder 
auf laufenden Konten zu yerwerten. Dadurch 
nimmt die jugoslayische Postsparkasse eine

ahnliche Sonderstellung ein, wie es jene der 
tschechoslovakischen Postsparkasse ist.

In R u m a n i e n  wurde die Postsparkasse 
erst im Jahre 1932 durch das Gesetz Nr. 247 
errichtet. Der Postspardienst existiert eigent- 
lich schon ab 30. Oktober 1930, und zwar 
wurde derselbe durch die „Cassa Generale de 
Economii" unter Mitwirkung der Postamter 
auf Grund eines Uebereinkommens mit der 
Postverwaltung ausgeiibt. Die durch das 
Gesetz Nr. 247/1932 errichtete Postsparkasse 
ist im Grunde die friihere „Cassa Generale 
di Economii“, nur ist sie auf eine andere ge- 
setzliche Basis gestellt worden. Sie hat auch 
die Einlagen von der friiheren Anstalt iiber- 
nommen. Sie heiBt nun „Cassa Nationale de 
Economii si cecuri postale". Der Postspar
kasse wird nun auch der Scheckdienst ange- 
gliedert werden.*) Bei der yorteilhaften Or
ganisation sind die Entwicklungsmoglichkei- 
ten der Anstalt ais aufierst giinstig zu be
trachten.

Es fragt sich nun, ob eine engere Mitarbeit 
der Postsparkassen der Kleinen Entente mog- 
lich ware und welche Mission in dem gegen- 
seitigen Verkehre die Postsparkassen erfiil- 
len konnten.

Es sei hier erstens auf den zwischenstaat- 
lichen Ueberweisungsyerkehr hingewiesen, 
dessen Grundsatze durch die am 28. Juni 1929 
in London getroffenen Vereinbarungen der 
Westpostunion festgesetzt sind. Dieser Ver- 
kehr besteht schon zwischen der Mehrzahl 
der in der Westpostunion yertretenen Lan- 
der. Auch zwischen der Tschechosloyakei und 
Jugoslayien wurde dieser Verkehr schon im 
Jahre 1928 aufgenommen und entwickelt sich 
sehr giinstig. Leider wird er in der letzten 
Zeit durch die beiderseitigen Devisenbeschriin- 
kungen gehemmt.

Trotzdem wurden z. B. im Jahre 1932 zwi
schen beiden Staaten in diesem Verkehr 621 
Zahlungen im Betrage von 2,630.301 Kć 
durchgefiihrt. Aus der Initiatiye der Tsche-

*) Els wurde geplant, den Scheckdienst ab 
1. Aprii 1933 in Betrieb zu setzen.Dem  Autor die- 
ses A rtikels ist nicht bekannt, ob dieser Plan  
bereits yerwirklicht wurde.

I choslovakei wurde zwischen der Tschecho- 
słovakei und Jugoslayien auch ein beider- 
seitiger Barverkehr organisiert, welcher sich 
iiber die Scheckkonten, die sich die Post
sparkassen gegenseitig eroffnet haben, ent
wickelt. Dieser Verkehr leidet weniger unter 
den Devisenbeschrankungen, einesteils des- 
wegen, weil er die gegenseitigen Pensions- 
zahlungen einschlieBt, welche von den Devi- 
senvorschriften ausgeschlossen sind, andem- 
teils deswegen, da sowohl die Dotierungen, 
ais auch die Riickzahlungen teilweise ais In- 
landszahlungen bewirkt werden. In diesem 
Verkehre wurden im Jahre 1932 im ganzen 
8008 Zahlungen im Betrage von 4,426.674.50 
Kć durchgefiihrt, so daB sich der ganze Zah- 
lungsverkehr der beiden Postsparkassen auf 
7,056.980.50 Kć beziffert.

Es ware nur zu wiinschen, da£ auch Ruma
nien so bald ais moglich einen Ueberwei
sungsyerkehr im Rahmen des Londoner Ab- 
kommens mit der Tschechosloyakei und Ju
goslayien einfiihren wurde. Dies wird ledoch 
noch yerschiedene Formalitaten erheischen. 
Dagegen konnte der Barverkehr ohne jedwede 
Formalitaten eingefiihrt werden. Die tsche- 
chosloyakische Postsparkasse wird auch in 
den nachsten Tagen ein diesbeziigliches An- 
suchen an die rumanische Postsparkasse 
richten.

Eine weitere Zusammenarbeit der drei 
Postsparkassen ware auch im Reiseyerkehr 
auBerst wiinschenswert. Es konnten da die 
Grundsatze, welche im Reiseyerkehr zwischen 
der Tschechosloyakei und Oesterreich beste- 
hen, angewendet werden. Die Postsparkassen 
miiBten sich gegenseitig spezielle Scheckkon
ten fiir den Reiseyerkehr eróffnen. Die Staats- 
angehórigen eines der drei Staaten, welche 
in das andere Land zu reisen wiinschen, miiB- 
ten einen beliebigen Betrag — insoweit ais 
eine Beschrankung aus Devisenrucksichten 
nicht notig ware — in ihrer eigenen Wahrung 
auf das Scheckkonto, welches der betreffende 
Staat bei der heimischen Postsparkasse zu 
diesem Zwecke unterhalt, einzahlen. Dieser 
Betrag konnte dem Reisenden entweder di- 
rekt an seine Reiseadresse mittels Zahlungs- 
anweisung angewiesen werden, und zwar auf 
einmal oder in zwei oder mehreren Raten, 
oder aber, es wurde ihm ein Postsparkassen- 
buch des Landes, welches das Ziel seiner Rei- 
se ist, ausgestellt werden, auf welchem der 
eingezahlte Betrag gutgeschrieben wurde und 
von welchem der betreffende je nach Bedarf 
beliebige Teilbetrage beim nachsten Postamte 
beheben konnte.

Es ware schlieBlich auch an die Einfiih- 
rung von besonderen Reiseschecks zu denken, 
welche auf Grund einer festgesetzten oder 
einer beweglichen Paritat seitens der Post
sparkassen herausgegeben wurden und wel
che in allen drei Landem die Geltung eines 
Inlandschecks hatten. Solche Schecks konn
ten auch zu andern Zwecken yerwendet wer
den und konnten so die Aufgabe eines ge- 
meinsamen Zahlungsmittels erfiillen.

Werden jetzt nach der politischen Befesti- 
gung der Kleinen Entente die Moglichkeiten 
einer Mitarbeit auf wirtschaftlicher Basis un- 
tersucht, so sollte gleichzeitig auch die Zu
sammenarbeit der Postsparkassen der Enten- 
telander ki Erwagung gezogen werden. Ein 
reger Ueberweisungsyerkehr konnte die ge
genseitigen Forderungen yereinfachen und 
yerbilligen, er miiBte auch die Finanzyerwal- 
tungen aller drei Lander in nahere Bezie- 
hungen bringen und ein tieferes Gefiihl der 
Einigkeit und der Gemeinsamkeit der beider
seitigen Interessen heryorrufen,

Die Jugoslavische Postsparkasse in Belgrad Die Rumanische Postsparkasse in Bukarest
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Die ćechoslovakische Post
im Dienste der Kleinen Entente

_________ SONDERBEILAGE DER „PRAGER PRESSE'*: D IE KLEIN E EN TENTE

Die Konferenz der Kleinen Entente gibt 
ims, ais ein bedeutender Markstein auf dem 
Gebiete der Annaherung zwischen den Staa- 
ten der Kleinen Entente und ihren Volkern. 
erwiinschte Gelegenheit, die bisherigen Be- 
ziehungen zwischen den befreundeten Staats- 
yerwaltungen zu tiberblicken und nachzuwei- 
sen, daB ihre Zusammenarbeit in P r  a h a  nicht 
erst argekniipft werden muft, sondern daB sie 
schon seit der Zeit bestanden hat, ais sich der 
Kriegssturm legte. Fur die Postverwaltung 
der befreundeten Staaten stellt die Prager 
Konferenz eine iiberaus gunstige Gelegenheit 
dar, den gegenseitigen Post-, Telegraphen-, 
Telephon- und drahtlosen Verkehr zu yertie- 
fen, zu vervollkommnen und zu sichern.

Die ćechoslovakische Postyerwaltung war 
in dem BewuBtsein, daB es namentlich 
die Post ist, in welcher die Idee enger inter- 
nationaler Zusammenarbeit in einem Umfang 
verwirklicht worden ist, welchen schwerlich 
ein anderes Gebiet menschlicher Tatigkeit 
aufzuweisen vermag, und daB sich die von der 
allgemeinen W e 1 t-P o s t u n i o n  aufgestell- 
ten Grundsatze voll bewahrt haben, von An- 
fang an bestrebt, auf der Basis dieser allge
meinen Grundsatze vor allem mit den Post- 
und Telegraphenverwaltungen derjenigen Na- 
tionen in noch nahere Verbindung zu treten, 
mit denen wir wabrend der Kampfe um 
unsere Selbstandigkeit und Freiheit Freund- 
schaft geschlossen haben. Sie hat daher jede 
Gelegenheit ergriffen, die der Idee der gegen
seitigen A n n a h e r u n g  z w i s c h e n  d e r  
Ć e c h o s l o v a k e i  u n d  R u m a n i e n  
u n d  J u g o s l a v i e n  forderlieh sein konn- 
te, diese Annaherung hat schon 1919 auf der 
Friedenskonferenz in Paris ihren Anfang ge- 
nommen und 1920 dahin gefiihrt, daB die 
genannten Staaten zu den ungarischen Ge- 
genantragen dem Obersten Rat in Paris eine 
gemeinsame Notę iiberreicht haben, die 
eigentlich den Namen der „Kleinen Entente" 
fiir sie yeranlaBt hat.

So wurden schon 1920 in Praha Verhand- 
lungen mit der rumanischen Postverwaltung 
iiber eine detaillierte Regelung der gegensei
tigen Post-, Telegraphen- und Telephonbezie- 
hungen eingeleitet. Im Mai 1920 nahm die 
ćechoslovakische Postyerwaltung an der 
Wirtsehafts- und Betriebskonferenz in G r  a z 
teil, wo sie sich mit den jugoslavischen Dele
gierten iiber die Grundsatze einer Erleichte- 
rung der gegenseitigen Postbeziehungen so- 
wohl in administrativer Hinsicht, ais auch 
hinsichtlich des Betriebes einigte. Aber schon 
hier konnte man nicht umhin, sich bewuBt zu 
machen, daB einer weitergehenden Vertiefung 
der gegenseitigen Post-, Telegraphen- und 
Telephonbeziehungen zwischen der Cecho- 
slovakei und Jugoslayien (mit Ausnahme der 
radiotelephonischen Beziehungen) der Um- 
stand hinderlich ist und bleiben wird, daB wir 
einander nicht benachbart sind. Unser ge- 
samter Post-, Telegraphen- und Telephonyer- 
kehr fiihrt iiber einen dritten Staat und 
unterliegt daher Transitgebiihren, die den Be- 
trieb yerteuern. Die Grazer Verhandlungen 
wurden im Juli 1920 in Beograd durch das 
Abkommen iiber den Paketaustausch, nach 
den in Graz yereinbarten Tarifgrundsatzen, 
erganzt.

Postkongrefi in Madrid
Im Oktober und November 1920 begeg- 

neten die Delegierten der cechosloyakischen, 
jugoslayischen und rumanischen Postyerwal
tung einander auf dem internationalen Post- 
kongreB in M a d r  i d, der die Aufgabe hatte, 
die vor allem aus dem Verfall der Valuten 
herriihrenden Mangel der Nachkriegszeit den 
neuen Verhaltnissen anzupassen. Hier iiber- 
reichten sie nach einer gemeinsamen Bera- 
tung, an der sich auch der Yertreter Polens 
beteiligte, das Ansuchen, man mogę ihnen in 
Anbetracht der Bedeutung der postalischen 
Beziehungen ihrer Staaten und der GroBe 
ihrer Gebiete eine Vertretung in der I. und 
der II. Kommission des Kongresses zubilli- 
gen. Die Berechtigung dieses Ansuchens 
wurde von den iibrigen Delegierten voll an- 
erkannt und dem Ansichen entsprochen, so 
daB zum erstenmal seit der Errichtung der 
Weltpostunion Delegierte der Oststaaten 
(Jugoslayiens und Rumaniens) in den Vor- 
sitz des Weltpostkongresses Aufnahme fan- 
den.

Die Verhaltnisse der Nachkriegszeit mach- 
ten auch eine spezielle Regelung der Verhalt- 
nisse der Nachfolgestaaten der ehemaligen 
osterreichisch-ungarischen Monarchie erfor- 
derlich. Sie erfolgte auf einer W i r t- 
s c h a f t s k o n f e r e n z ,  die auf Veranlas- 
sung der GroBmachte im Oktober und Novem- 
ber 1921 in P o r t o r o s e  stattfand. An der 
Konferenz beteiligten sich auch Rumanien 
und Jugoslavien und es wurden auf ihr zwei 
Abkommen yereinbart. Das eine zwischen 
den Verwaltungen aller beteiligten Staaten, 
d. h. I t a l i e  n, J u g o s l a y i e n  (friiher 
Konigreich der S e r b e n ,  K r o a t e n  u n d  
S l o y e n e n ) ,  Ungarn, Oesterreich, Ruma

nien und Cechosloyakei, das zweite — 
engere — zwischen der Cechosloyakei U n
g a r n ,  O e s t e r r e i c h  und R u m a 
n i e n .  Diese Abkommen gewahrten eine 
25prozentige ErmaBigung der internationalen 
Gebiihren fiir Briefe und Postkarten, eine 
50%ige Herabsetzung der Transitausgaben 
fiir Briefsendungen und eine 40.%ige E r
maBigung der Paketgebiihren; sie wurden 
jedoch weder von Jugoslayien noch von Ru
manien ratifiziert. Fiir den Verkehr mit 
Jugoslayien blieben daher die vollen inter
nationalen Tarife fiir Postsendungen in Gel- 
tung. Die einzige Ausnahme wurde Zeitungen 
und Zeitschriften in der Form zugebilligt, daB 
in der Richtiing von der Cechosloyakei 
nach Jugoslayien fiir sie das inlandische 
Zeitungsporto (5 h fiir jede Nummer und je

Unsere Beziehungen zu Rumanien und 
Jugoslayien betrafen auch die Sonderabkom- 
men iiber die Regelung und den Ausgleich 
der Verpflichtungen zwischen den Postver- 
waltungen des ehemaligen O e s t e r r e i c h -  
U n g a r n  und den Postverwaltungen der 
Nachfolgestaaten. Es waren dies:

Das Abkommen iiber die aus der Agenda 
der ehemaligen osterreichischen Postverwal- 
tung und der Postverwaltung der Nachfolge
staaten stammenden Verbindlichkeiten, das 
am 6. April 1922 in Rom unterzeichnet wurde;

das Abkommen iiber die aus der Agenda 
der ungarischen Postyerwaltung und der 
k. u. k. Militar-Postverwaltung und der Feld- 
post-Verwaltungen, sowie aus der Agenda 
derjenigen Staaten, an die ehemaliges unga- 
risches Gebiet gefallen ist, stammenden Ver- 
bindlichkeiten; dieses Abkommen wurde 
einerseits zwischen Ungarn und anderseits 
zwischen Oesterreich, Rumanien, dem Konig
reich der Serben, Kroaten und Sloyenen und 
der Cechosloyakei getroffen und am 15. De- 
zember 1922 in Budapest unterzeichnet;

ferner das Abkommen zwischen Oester
reich, Italien, Polen, Rumanien, dem Konig
reich der Serben, Kroaten und Sloyenen iiber 
die Ueberfiihrang der Forderungen und Depo- 
siten aus der Verwaltung der Postsparkasse 
in Wien, unterzeichnet am 6. April 1922 in 
Rom, und das Zusatzabkommen zu diesem 
Vertrag, unterzeichnet am 23. Februar 1925 
in Rom, schlieBlich das am 7. Noyember 1922 
in Budapest getroffene Abkommen zwischen 
der Cechosloyakei, Ungarn, Polen, Rumanien, 
dem Konigreich der Serben, Kroaten und 
Sloyenen und Oesterreich iiber die ungarische 
Postsparkasse.

Auf Grund der oben erwahnten Verein- 
barungen und auf Grund der Bestimmungen 
des giiltigen internationalen Vertrages und 
der Abkommen haben sich dann d ie  p o s t a 
l i s c h e n  B e z i e h u n g e n  z w i s c h e n  
d e r  C e c h o s l o y a k e i  a u f  d e r  
e i n e n  u n d  R u m a n i e n  u n d  J u g o 
s l a y i e n  a u f  d e r  a n d e r e n  S e i t e  
d u r c h  a u s  b e f r i e d i g e n d  g ę s t a  1- 
t  e t. Zu dem Austausch der B r i e f s e n 
d u n g e n  kommt bald (im Jahre 1921) im 
Verkehr mit Rumanien nach einer einstweili- 
gen Vereinbarung der Austausch von P a- 
k e t s e n d u n g e n  auf Grund der Bestim
mungen des Romischen Abkommens iiber 
Postpakete hinzu, spater auch der Austausch 
von W e r t b r i e f e n ,  P o s t a n w e i s u n -  
gen ,  P o s t n a c h n a h m e s e n d u n g e n ,  
P o s t a u f t r a g e n ;  es werden Gesuche um 
beschleunigte Zustellung von Briefsendungen, 
Wertbriefen und Postanweisungen zugelas- 
sen, das Zeitungs- und Zeitschriftenabonne- 
ment auf dem Postwege eingefiihrt. Ebenso 
wurden Briefe mit zollpflichtigen Gegenstan- 
den und Pakete bewilligt, ferner wurde den 
direkt von den Herausgebern oder ihren Be- 
yollmachtigten abgesendeten Zeitungen und 
Zeitschriften eine 50%ige ErmaBigung des 
internationalen Zeitungsportos zugebilligt. Im 
Verkehr mit Jugoslayien wurde auBer dem 
Austausch der Paketsendungen im Jahre 
1923 der gegenseitige Austausch von Wert
briefen yereinbart, spater kam dazu auch der 
Austausch von Wertpaketen, Postanweisun
gen, Postsendungen per Nachnahme, und 
zwar zunachst so, daB der eingehobene Be- 
trag auf ein Postscheckkonto im Bestim- 
mungsland der Sendung iiberwiesen werden 
muBte und es erst im Jahre 1928 gestattet 
wurde, den eingehobenen Betrag direkt an 
den Absender mit Nachnahmeanweisung zu 
iibersenden. Man gestattete Mustersendungen 
und Briefe mit zollpflichtigen Gegenstanden, 
Pakete und auch Ansuchen um beschleunigte 
Zustellung von Postsendungen und Anwei- 
sungen.

Cechosloyakei—Jugoslayien
Im Jahre 1932 wurden aus der C e- 

c h o s l o v a k e i  nach J u g o s l a y i e n  ab- 
gesendet: einfache Briefe 1,335.854, Karten 
527.618, Geschaftspapiere 21.112, Druck-

100 g Gewicht), hingegen in der Richtung 
von Jugoslayien in die Cechosloyakei das 
inlandische Drucksachenporto (25 Para =  
11 h fiir je 50 g) eingehoben wird.

R u m a n i e n , '  obwohl es das Abkommen 
nicht ratifiziert hat, traf mit der C e- 
c h o s l o v a k e i  eine eigene schriftliche Ab- 
machung, nach welcher auch im Verkehr 
zwischen der Cechosloyakei und Rumanien 
eine 25% ige ErmaBigung der internationalen 
Brief- und Postkartengebuhren anerkannt 
wird. Diese ErmaBigung gilt heute auch fur 
das Wertbriefporto, fiir Wertbriefe und Pa
kete mit angegebenem Werte nach Rumanien 
wurde in der Cechosloyakei auch die inter- 
nationale Versicherungsgebuhr von 3 Kć 50 h 
auf 2 Kć 10 h fiir je 2100 Kć des angegebenen 
Wertes ermaBigt.

sachen 309.504, Warenmuster 80.990, Pakete 
1118; rekommandierte Briefe 62.440, Karten 
783, Geschaftspapiere 557, Drucksachen 2269, 
Warenmuster 10.276 und Pakete 192; Wert
briefe 5731 mit einem angegebenen Wert von 
3,339.112 Kć, Pakete ohne Wertangabe 58.269 
und 7653 Pakete mit Wertangabe in einer Ge- 
samthohe von 11,531.625 Kć.

Fiir die rechtzeitige und schnelle Befórde- 
rung der Briefsendungen aus der C e- 
c h o s l o v a k e i  nach J u g o s l a y i e n  ist 
durch alle geeigneten Zugsverbindungen iiber 
O e s t e r r e i c h  und U n g a r n  sehr gut ge- 
sorgt; taglich werden zwischen ćechosloyaki- 
schen und jugoslavischen Auswechslungs- 
Postamtern (Zugsposten) im Transit iiber 
Oesterreich oder Ungarn 55 direkte Briefkar- 
tenschliisse erledigt. Der Austausch der 
Wertbriefe mit Jugoslayien wird entweder im 
GeldabschluB vom Postamt B?eclav 2 fiir 
Maribor 2 oder in offenem Transit iiber Un
garn yollzogen. Die Paketsendungen werden 
mit Jugoslayien in offenem Transit durch 
Vermittlung des osterreichischen und des un
garischen Postdienstes ausgetauscht.

Die Briefsendungen aus J u g o s l a y i e n  
in die C e c h o s l o y a k e i  werden tag
lich von den jugoslavischen Auswechslungs- 
Postamtern (den Zugsposten) in 24 direkten 
Briefkartenschliissen abgefertigt. Die Ab- 
fertigung direkter Geldkartenśchliisse aus 
Jugoslayien in die Cechosloyakei ist vorder- 
hand aus Griinden der Deyiseneinschrankung 
eingestellt worden. Die Wertbriefe werden da
her in offenem Transit iiber Oesterreich und 
Ungarn befordert. Auf die gleiche Weise 
werden in die Cechosloyakei auch Paketsen
dungen aus Jugoslayien abgefertigt.

In dem Bestreben, die Beforderung der 
Paketsendungen aus der C e c h o s l o y a 
k e i  nach J u g o s l a y i e n  zu beschleu- 
nigen, ist die c e c h o  s 1 o v a k i s c h e 
Postyerwaltung irn Jahre 1929 in Verhand- 
lungen mit der ungarischen und osterreichi
schen Postyerwaltung getreten, um die Pa
kete in direkten plombierten Waggons von 
Breclay 2 und Ceske Budejoyice 3 fiir die 
jugoslayischen Auswechslungs-Postamter M a- 
r i b o r 2 (iiber Oesterreich) und Subotica 
(iiber Ungarn) befordern zu konnen. Die Ver- 
handlungen haben zu keinem Ziel gefiihrt, da 
uns keine der genannten Verwaltungen solche 
Ziige zur Disposition stellen kann, daB diese 
Beforderung eine tatsachliche Beschleuni- 
gung bedeuten wiirde, gegeniiber der Paket- 
beforderung im offenen Transit iiber oster- 
reichisches oder ungarisches Gebiet. Die 
ćechoslovakische Postyerwaltung wird je
doch diese Frage nicht aus dem Augenmerk 
lassen und sich um ihre Verwirklichung be- 
miihen, sobald es nur die Umstande erlauben.

Ćechoslovakei—Rum air en
Nach R u m a n i e n  wurden im Jahre 1932 

aus der C e c h o s l o y a k e i  gesendet: 
gewohnliche Briefe 597.918, Karten 376.948, 
Geschaftspapiere 10.036, Drucksachen 
158.782, Warenproben 43.634 und Pakete 
286; rekommandierte Briefe 45.850, Karten 
765, Geschaftspapiere 383, Drucksachen 1134, 
Wajenproben 6761 und Pakete 145; Wert
briefe 2148 in einem angegebenen Wert von 
1,030.211 Kć, 20.014 gewohnliche Pakete und 
3215 Pakete mit Wertangabe in der Hohe von 
3,837.491 Kć.

Zur Beforderung der Briefsendungen nach 
R u m a n i e n  werden alle geeigneten Ziige 
yerwendet, und zwar sowohl direkt iiber Ko- 
śice—Halmei, ais auch auf dem Umweg iiber 
Krakau—Lemberg oder iiber Budapest. Nach 
dem gegenwartigen Stande werden die Post
sendungen nach Rumanien in 42 direkten 
Brief-, 2 Geld- und 2 Paketkartenschliissen 
zwischen den cechosloyakischen und rumani
schen giinstigsten Auswechslungs-Postamtern 
(Zugsposten) abgefertigt.

Auch in der entgegengesetzten Richtung 
beniitzt die rumanische Postyerwaltung alle 
genannten Wege der Beforderung ihrer Post
sendungen in die C e c h o s l o y a k e i  Sie

fertigt taglich 26 direkte Briefkartenschliisse 
fiir die einzelnen cechosloyakischen Auswechs
lungs-Postamter (Zugsposten) ab und auBer- 
dem iiber Halmei 1 direkten Geld- und 1 di
rekten PaketkartenschluB ab.

Die rasche Beforderung der B r  i e f- u n d  
P a k e t s e n d u n g e n  aus der C e c h o 
s l o y a k e i  n a c h  J u g o s l a y i e n  
u n d R u m a n i e n  ist auch durch geeignete 
Flugyerbindungen gesichert.

Flugbeforderung
Die F l u g b e f o r d e r u n g  aus der Ce

chosloyakei nach Jugoslayien resp. Rumanien 
besorgen zwei Fluggesellschaften, und zwar 
die internationale Luftyerkehrsgesellschaft 
auf der Strecke Praha—Beograd—Bucuresti, 
und die Cechosloyakischen staatlichen Aero- 
linien auf der Strecke P r  a h a—B r a t  i- 
s 1 a v a—Z a g r e b—S u ś a k.

Auf der Strecke P r  a h a—B e o g r  a d wer
den die direkten Flugpostbrief- und Paket- 
abschliisse von dem Amte Praha 7 (Flugpost) 
und Praha 82 Flugplatz fiir das jugoslavische 
Amt Zemun 5 abgefertigt; in der Zeit vom 
1. Juni bis 31. August werden auch direkte 
Kartenschliisse fiir das Amt Skoplje 2 abge
fertigt Werden. Diese Abschliisse werden von 
Praha taglich auBer Sonntag abgefertigt und 
das Flugzeug, das von Praha um 10.40 Uhr 
abgeht, langt in Beograd an demselben Tage 
um 15.35 Uhr und in Skoplje um 18.10 Uhr 
an.

Auf der F l u g s t r e c k e  P r a h  a—B e o- 
g r a  d—B u c u r e s t i  werden direkte Flug
postbrief-Kartenschliisse fiir das rumanische 
Auswechslungsamt Bucuresti central und di
rekte Paket-Kartenschlusse fiir das Amt Bu
curesti Vama abgefertigt. Abflug von Praha 
10.40 Uhr, Ankunft in Bucuresti um 19.25 
Uhr (mitteleuropaischer Zeit).

Die Flugstrecke Praha—Brno—Bratislava 
—Zagreb—Suśak wird bloS wahrend des 
Sommers unterhalten, d. h. in der Zeit vom 
1. Juni bis 31. August 1933. In Praha hat sie 
einen yorteilhaften AnschluB an den Flug- 
dienst unseres inlandischen Flugyerkehrs- 
netzes Marienbad—Praha und Karlsbad— 
Praha (Abflug von Marienbad um 6.45 Uhr, 
von Karlsbad um 6.50 Uhr und Ankuft beider 
in Praha um 7.40 Uhr).

Auf dięsera Wege befordern die Postamter 
Marienbad 1, Karlsbad 1, Praha 7 (Flugpost), 
Praha 82 Flugplatz, Brno 2 und Bratislaya 2 
die direkten Flugpost-Kartenschliisse fiir die 
jugoslavischen Aemter Zagreb Poste Douane 
und Suśak und die Aemter Praha 7 (Flug
post), Praha 82 Flugplatz, Brno 2 und Brati
slaya 2 direkte Paketkartenschliisse fiir die 
beiden oben genannten jugoslavischen Aem
ter.

Das Flugzeug, das von Praha um 8 Uhr, von 
Brno um 9.30 Uhr und von Bratislaya um 

j 10.40 Uhr abfliegt, kommt in Zagreb um 12.40 
Uhr und in Suśak um 13.45 Uhr des gleichen 
Tages an.

Die rumanischen Auswechslungsamter in Bu
c u r e s t i  c e n t r a l  und B a n e a s a  ave-  
a t i o n bilden direkte Luftpostbrief-Karten- 
schliisse fiir unser Amt Praha 82 Flugplatz 
und direkte Paketabschliisse fiir unser Amt 
Praha 16 Zoll. Alle diese Kartenschliisse wer
den auf der Luftstrecke Bucuresti—Praha be
fordert (Abflug von Bucuresti um 8.25 Uhr, 
Ankunft in Praha um 15.10 Uhr).

Auf der F l u g s t r e c k e  S k o p i  j e— 
B e o g r a d—P r a h a befordern die jugosla- 
yischen Auswechslungsamter Zemun 5 und 
Skoplje 2 die direkten Flugpost-Karten- 
schliisse fiir unser Amt Praha 82 Flugpost.

Das Flugzeug, das von S k o p i j e  um 7.10 
Uhr und von Beograd um 10.20 Uhr abgeht, 
kommt in Praha am gleichen Tage um 15.10 
.Uhr an. Auf der Flugstrecke Suśak—Zagreb 
—Bratislaya—Praha befordern die Aemter 
Zagreb 2 und Suśak die direkten Flugpost- 
Kartenschliisse fiir unsere Aemter Bratislaya
2 und Praha 82 Flugplatz (Abflug von Suśak 
um 14.10 Uhr, von Zagreb um 15.15 Uhr; An
kunft in Bratislaya um 17.15 Uhr und in 
Praha um 19.55 Uhr).

Telegraph und Telephon
Auch die gunstige Entwicklung des T e l e 

g r a p h e n -  und T e l e p h o n v e r k e h r * s  
zwischen der Cechosloyakei und Rumanien 
und Jugoslayien war Gegenstand standiger 
und wirksamer Sorge der cechosloyakischen 
Post- und Telegraphenyerwaltung.

Eine direkte telegrapMsche Verbindung er
folgte zuerst zwischen den Stadten Kośice und 
Oradea Marę, und zwar schon im Noyember 
1919. Die direkte telegraphische Verbindung 
zwischen Praha und Bucuresti wurde zum er
stenmal am 7. Juli 1920 yerwirklicht, wegen 
der haufigen Storungen wurde sie allerdings 
wieder unterbrochen und ein regelmaBiger 
Betrieb erst im Dezember 1921 neu aufgenom- 
men. Gegenwiirtig haben wir mit Rumanien
3 direkte telegraphische Verbiiidungen, und 
zwar Praha—Bucuresti, Kośice—Cluj und Kc- 
śice—Oradea Marę. In den ersten Jahren nach 
dem Kriege haben wir Rumanien seine Tran-

Die erste grofie Regelung
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sitkorrespondenz in bedeutendem AusmaB 
vermittelt. Seit 1930 tauschen wir mit Ruma- 
nien Brieftelegramme aus.

DaB wir vom ersten Beginn unserer Selb- 
standigkeit auch an eine engere telegraphi- 
sche und telephonische yer-bindung mit Jugo- 
slavien und besonders an die Errichtung oder 
Wiedererrichtung direkter telegraphischer 
und telephonischer Linien mit diesem Staate 
gedacht haben, geht am klarsten aus den Ar- 
tikeln 327 und 310 des Friedensvertrages 
hervor, der in Saint-Germain-en-Laye am 10. 
September 1919 und in Trianon am 4. Juni 
1920 geschlossen wurde. Nach diesen Arti- 
keln haben sich Oesterreich und Ungarn ver- 
pflichtet, auf Ansuchen der Cechoslovakei 
und gegen entsprechenden Kostenersatz di- 
rekte telegraphisehe und telephonische Linien 
fur den gegenseitigen Verkehr zwischen der 
Ćechoslova,kei und Jugoslavien auf ihrem 
Gebiete zu bewilligen. Eine direkte telegraphi- 
sche Verbindung der Cechoslovakei mit 
Jugoslavien wurde jedoch schon friilier, vor 
der Unterzeichnung der Friedensvertrage, 
verwirklicht durch Einfiihrung des Hughes- 
Verkehrs auf der Strecke Praha—Zagreb, und 
zwar am 1. April 1919.

Ein Jahr spater wurde im Oktober 1920 die 
direkte telegraphisehe Verbindung P r a h a— 
B e o g r a d und im September 1922 B r a t i- 
s 1 a v a—B e o g r a d eingefiihrt, die haupt- 
sachlich fur den schnellen Austausch der tele- 
graphischen Korrespondenz zwischen Jugo- 
slavien und der Slovakei von Bedeutung ist.

Seit dem 15. Oktober 1924 funktioniert der 
drahtlose Telegraphenverkehr zwischen der 
staatlichen Station in Praha und-der Emp- 
fangsstation der Compagnie Generale de Tele- 
graphie sans Fil in Beograd.

Der telegraphisehe Verkehr mit J u g o -  
s 1 a v i e n ist sehr rege und von ermaBigten 
Telegrammsorten werden mit Jugoslavien be
sonders Pressetelegramme und seit dem Jahre 
1929 auch Brieftelegramme ausgetauscht, 
dereń Tarif um 50% niedriger ist ais der der 
gewohnlichen Telegramme. Auch auf dem 
Gebiet des Rundfunks sind die gegenseitigen 
Beziehungen zwischen der Cechoslovakei und 
Jugoslavien sehr lebhaft.

Im Januar 1921 tagte in Praha die interna- 
tionale Konferenz der mitteleuropaischen Te- 
legraphenverwaltungen, auf welcher auch die 
Delegierten der rumanischen und jugoslayi- 
schen Telegraphenverwaltung mitgearbeitet 
haben.

Der T e l e p h o n v e r k e h r  d e r  
Ć e c h o s l o v a k e i  m i t  R u  m a n i  en 
u n d  J u g o s l a  v i e n  wurde schon seit 
dem Umsturz von der ćechoslovakisch. Post- 
und Telegraphenverwaltung mit Eifer vor- 
bereitet, was Rumanien anbelangt, konnte 
allerdings erst im Jahre 1931 an seine 
Organisation geschritten werden. Da die Tele- 
phonverbindungen beiderseits der ćechoslova- 
kisch-rumanischen Grenzen fur die Vermitt- 
lung von Gesprachen auf groBe Entfernung 
nicht geeignet waren, muBte man sich bis 
dahin mit der Vermittlung der Gesprache 
iiber Ungarn begniigen. Bald .iedoch ermog- 
lichte die systematische Regelung des interur- 
banen Telephonnetzes in beiden Staaten, we- 
nigstens die Telephonkorrespondenz der Ce- 
choslovakei mit Nordwest-Rumanien (Trans- 
sylvanien) auf direktem Wege und ohne Ver- 
mittlung Budapests sicherzustellen. In dieser 
Richtung wurde weiter gearbeitet, bis endlich 
am 17. Februar 1932 die direkte Telephon- 
linie Praha—Bucuresti in Betrieb gesetzt 
wurde, auf welcher der groBte Teil der Tele- 
phongesprachę mit Rumanien durchgefiihrt 
wird. Die iiber Ungarn transitierten ćechoslo- 
yakisch-rumanischen Gesprache bilden nur 
noch eine unbetrachtliche Quote der gesamten 
Telephonkorrespondenz zwischen den beiden 
befreundeten Staaten. Die weitere Etappe in 
der Entwicklung des ćechoslovakisch-rumani- 
nischen Telephonverkehrs bildet seine Aus- 
dehnung auf alle Orte Rurnaniens, wahrend 1 
noch bis vor kurzem dieser Verkehr auf 26 
der bedeutenderen rumanischen Stadte be- 
schrankt war, DaB die gute Organisierung 
des ćechosloyakisch-rumanischen Telephon- 
verkehrs den Bediirfnissen des Geschafts- 
yerkehres zwischen beiden Staaten entsprach, 
geht aus dem standigen Ansteigen der Zahl 
der Gesprache auf den eechoslovakisch-ruma- 
nisehen Relationen klar hervor.

Auch dem Telephonverkehr mit J u g o -  
s 1 a v i e n hat die cechoslovakische Post- 
und Telegraphenverwaltung entsprechende 
Sorge angedeihen lassen. Hier muB die Ein- 
fuhrung der regelmaBigen Telephonrelationen 
Praha—Zagreb und Praha—Ljubljana, die 
schon Ende 1920 erfolgte, angefiihrt v/erden. 
Nach der Errichtung der direkten Telephon- 
Ieitung Praha—Budapest wurden im Jahre 
1924 die Telephonrelationen Praha—Beograd 
und Bratislava—Beograd yereinbart. Dann 
folgte die Einfiihrung einer Reihe neuer Rela
tionen, namentlich mit den wichtigeren Stad- 
ten des nordlichen Jugoslayien und der jugo- 
slavischen Kiiste. Trotzdem hat der Telephon- 
dienst in den Relationen mit JugoslSwien nicht 
voll entsprochen, und zwar wegen desMangels 
an direkten Verbindungen mit Beograd unc 
Zagreb, so daB unsere Telephonamter auf die 
Vermittlung der betreffenden Gesprache 
durch die Zentralen in Budapest und Wien 
angewiesen waren. Eine durchgreifende Bes- 
serung erfolgte Mitte 1932, ais die direkte Te- , 
lephonleitung Praha—Beograd und Praha— i 
Zagreb in Betrieb genommen wurde, auf wel

cher der GroBteil der Telephonkorrespondenz 
mit Jugoslayien erledigt wird. Dank dieser 
Verbesserung der technischen Yoraussetzun- 
gen konnte unsere Verwaltung im April die- 
ses Jahres mit der ;jugoslavischen Verwaltung 
die Einfiihrimg des allgemeinen Telephonver- 
kehrs zwischen der Cechoslovakei und Ju
goslayien yereinbaren. Wie in den Relationen 
mit Rumanien, kann auch im Verkehr mit 
Jugoslayien ein standiges Ansteigen der Ge- 
sprachsintensitat konstatiert werden, obgleicli 
die gesamte intemationale Telephonkorres
pondenz sonst sinkt. Daraus wird ersichtlich, 
daB auch hier die Organisierung des Tele- 
phondienstes volles Verstandnis in den In- 
teressentenkreisen gefunden hat.

Es ist zu wiinschen, daB die Ergebnisse der 
W i r t s c h a f t s k o n f  e r e n z  d e r  Kl e i -  
n e n  E n t e n t e  in moglichst groBem Aus

maB zur Starkung der gegenseitigen Wirt- 
schaftsbeziehungen zwischen den befreunde
ten Staaten beitragen und so dem internatio- 
nalen Telephondienst Gelegenheit geben, sich 
entsprechend geltend zu machen. Die notwen- 
digen Vorbereitungen sind getroffen.

Den gesteckten Zieleń auf dem Gebiete der 
Telegraphie, Teiephonie und Radiotelephonie 
dient zugleich auch ein Netz von Kabeln, und 
zwar im Verkehr mit Jugoslayien das Kabel 
Praha—Bratislava—Budapest fiir den Ver- 
kehr auf der Strecke Praha—Beograd und 
Praha—Novi Sad und das Kabel Praha—Wien 
fiir den Verkehr mit Zagreb und Maribor.

Fiir die nachste Zukunft bleibt also nur 
noch die weitere Vertiefung des Post-, Tele- 
graphen-, Telephon- und Radiotelephonver- 
kehrs zwischen der Ćechoslovakei einer- 
seits und Rumanien und Jugoslayien ander-

seits iibrig, soweit dies mit Riicksicht auf die 
finanziellen Opfer moglich sein wird, die jede 
Verbesserung der gegenseitigen Beziehungen 
unvermeidbar erfordert.

Die ć e c h o s l o v a k i s c h e  P o s t -  
u n d  T e l e g r a p h e n y e r w a l t u n g  
heiBt die Gelegenheit willkommen, die ihr die 
Prager Wirtschaftskonferenz der Kleinen En
tente zur Vermehrung und Starkung der Be
ziehungen mit der jugoslavischen und ruma
nischen Verwaltung bietet und, durchdrungen 
von dem Geiste tatiger Freundschaft, ist sie 
bereit, alles zu unternehmen, daB die Idee der 
Kleinen Entente, die sich auf dem Gebiete 
internationaler Politik so erfolgreich bewahrt 
hat, gleich wertvolle Erfolge auch auf wirt- 
schaftlichem Gebiete bringe, auf welchem der 
Postverkehr einer der wichtigsten Faktoren 
ist.

Handel zwischen Rumanien und der Tschechoslovakei
Von M. G H ELM EG E AN U , Unterstaatssekretar im rumanischen Landwirtschaftsministerium

DerWarenaustausch zwischen Rumanien und 
derihmverbundetenTschechoslovakischen Re
publik ist sehr rege. Unter den Staaten, bei 
denen Rumanien kauft, nimmt die T s c h e- 
c h o s l o v a k e i  nach D e u t s c h l a n d  die 
zweite Stelle ein, wahrend sie in der Reihe 
der Abnehmer rumanischer Waren, nach 
D e u t s c h l a n d ,  I t a l i e  n, O e s t e r 
r e i c h ,  U n g a r n  und F r a n k r e i c h  den 
siebenten Platz i n n e h a t.

Der Gesamtwert unseres Handels mit der 
T s c h e c h o s l o v a k e i  yariierte im Ver- 
lauf der letzten Jahre wie folgt:

Quantitaten W erte
Einfuhr Ausfuhr Einfuhr Ausfuhr

in tausenden Tonnen in Lei-Millionen
1929 177 196 4.020 1.789
1930 138 309 3.370 1.985
1931 72 506 1.923 1.557
1932 60 456 1.458 1.161

W erte
in Lei-Millionen

1929 1930 1931
Getreide 144 281 827
Holz 114 94 54
Lebendyieh 791 780 306
Animalische

Lebensmittel-

Der Wert der Bodenexportprodukte in die 
Tschechoslovakei weist im Verhaltnis zu un- 
serem Gesamtexport in dieses Land einer 
zunehmende Quote auf. Er stieg von 60 Pro- 
zent in den Jahren 1929—1930 auf 77,7 Pro- 
zent, resp. 82,2 Prozent im Jahre 1931 und 
der ersten Halfte von 1932.

Eine ganz besonders starkę Erweiterung 
erfuhr unser Getreideexport: die Tschecho- 
slovakei kaufte in der Periode 1929—1930 
nur 1,6 Prozent bis 2,8 Prozent von unserem 
Getreidegesamtexport und je 8 bis 9 Prozent

Rindvieh, tausend Stiick  
Schweine, tausend Quintalen 
Fleisch, tausend Quintalen 
Pelzhaute in Tonnen 
Felle, getrocknete und eingesalzene, in 

Tonnen
Weizen, W aggons 
Mais, W aggons 
Kleie, W aggons 
Mehl, W aggons 
Aepfel, Birnen, W aggons 
N iisse, W aggons 
Gedorrte Zwetschken

a— a a w a n w u i M i i f f : ■ i mi—

Rumanische Berglandschaft

Eisenbahndamm im Tale von Jiu (Oltenia)

Im Verhaltnis zu unserem gesamten 
AuBenhandel stellen diese Zahlen vor:

in Prozenten
1929 16,1 2,8 13,6 6,2
1930 17,2 3,4 14,6 7,0
1931 12,9 5,0 12,2 7,0
1932 13,4 5,0 12,2 7,0

U nsere w ich tigsten in die T s c h e c h o -
s l o y a k e i  exportierten B odenprodukte
sind:

Mengen
1929 1930 1931 1932*)

Getreide 28,9 81,1 341,9 214,5
Holz 30,8 41,8 24,8 7,8
Lebendyieh 25,2 34,3 15,— 3,7
Animalische

Lebens-
mittelprodukte 0,6 1,1 0,7 0,3

Total 85,5 158,3 382,4 226,7

Der Prozentsatz unseres Exportes in 
die Tschechoslovakei im Verhaltnis 

zu unserem Gesamtexport
1932*) 1929 1930 1931 1932*)
517 1,6 2,8 9,4 8,0
11 2,6 3,0 2,3 2,1
76 36,7 41,5 19,7 18,1

in den letzten zwei Jahren. Dagegen befindet 
sich unser Lebensviehexport in fortwahren- 
der Abnahme. 1931 betrug er um 5 Prozent 
weniger ais im Jahre 1930 und im Vorjahr 
(1932 ) umfaBte er nur 40 Prozent der Aus- 
fuhrmenge des Jahres 1931. Rindvieh, eben- 
so wie rumanisches Obst fanden in der Tsche- 
chosloyakei keinen Absatz mehr.

Unser Export landwirtschaftlicher Erzeug- 
nisse in die Tschechoslovakei yerteilt sich 
nach Arten wie folgt:

1929 1930 1931 1932
Quantitaten

41 58 11,7 0.9*)
71 69 69 47 *)

5,8 10 2,0 0,2*)
41 30 54 1 **)

230 79 128 8 * * )
71 1.776 13.180 5.256 *)

1.876 4.956 16.640 20.406 *)
652 721 2.187 602 *)

14 111 345 116 *)
563 476 386 28 **)

49 82 59 0,3**:
67 1 — 5 **)

W erte m Millionen Lei
Rindvieh 480 543 97 5.6 *)
Schweine 283 225 197 104 *)
Fleisch (frisches) 18.5 30.7 6.0 o.3 n
Pelzhaute 
Felle, getrocknete

15 6.6 7.8 0.2**)

und eingesalzene 20.5 7.0 6.4 0.5**)
Weizen 5.1 76 364 170 *)
Mais 94 163 364 425 *)
Kleie 24 15 37.5 10 *>
Mehl 1.5 8.9 13.3 5.2 *)
Aepfel, Birnen 36.7 32.9 20.8 1.7**)
Nusse
Gedorrte Zwetsch-

11.5 20.6 6.9 0.5**)

ken 11.4 0.1 — 0.6**)

*) Proyisorischc Angabe fiir 12 Monate. 
**) Fiir das erste Semester.

Wahrend Rumanien in die Tschechoslova- 
kei hauptsachlich Agrarprodukte importiert, 
bezieht es von driiben Industrieartikel. Die 
nachstehende Tafel zeigt die wichtigsten, aus 
der Tschechoslovakei importierten Waren.

Mengen in W aggons
1929 1930 19311932*)

Wollwaren 68 44 34 19
Pflanzentextile 1126 1130 945 495
Eisen und Eisenwaren 9267 7888 1955 923
Apparate, Maschinen, 

Motore u. Fahrzeuge 369 206 150 49
Ton- u. Steinarbeiten  

und die M ateriale 2970 2144 1261 503
W erte in Millionen Lei

Wollwaren 283 171 99 24
Pflanzentextile 1789 1572 1048 429
Eisen und Eisenwaren 1075 958 272 88
Apparate, Maschinen, 

Motore u. Fahrzeuge 201 124 95 27
Ton- u. Steinarbeiten  

und die Materiale 167 132 82 38

*) Gilt nur fiir das erste Semester.

Die Analyse unseres Handels mit der 
Tschechoslovakei ergibt eine betrachtliche 
A b n a h m e  unseres Importes, und zwar von 
34% im Jahre 1932 im Verhaltnis zu dem 
im Jahre 1929 getatigten. Diese Einschrump- 
fung ist zum Teil durch die allgemeine Ein- 
schrankung unseres Importes bedingt.

Die Erklarung finden wir in der Entwer- 
tung der rumanischen Agrarprodukte, die den 
iiberwaltigenden Teil unserer Ausfuhr in 
dieses Land ausmachen, wahrend die Preise 
der eingefiihrten Artikel, meistens Industrie- 
erzeugnisse, fast unverandert blieben. So 
stellte sich der mittlere Wert der exportierten 
und importierten Tonnen folgendermaBen 
dar:

Durchschnittlicher Wert einer Tonne
Im port Export

in tausend Lei
1929 22.7 9.2
1930 24.4 6.4
1931 26.7 3.1
1932 24.2 2.5

Folgli&i erleiden unsere Exportprodukte 
eine sehr deutlich ausgesprochene Preissen- 
kung und fallen im Jahre 1932 um 28% im 
Verhaltnis zu ihrem Stand von 1929; dagegen 
war der Wert einer Tonne t s c h e c h o s l o -  
y a k i s c h e r  Produktion, die in R u m a 
n i e n  e i n g e f i i h r t  wurde, sogar in leich- 
ter S t e i g e r u n g  begriffen. SchlieBlich er
gibt die Bilanz unseres Handels mit der Tsche- 
choslovakei immer ein Passivum. Der Wert 
des Importes aus dem Nachbarstaat laBt 
unsere Ausfuhr in empfindlicher Weise hin- 
ter sich. Der Ausfall schrumpfte jedoch von 
2 Milliarden im Jahre 1929 auf 300 Millionen 
im Jahre 1932 zusammen.

E s  i s t  zu  h o f f e n ,  d a B  d i e  V e r -  
t i e f u n g  d e r  p o l i t i s c h e n  B e z  i e- 
h u n g e n z w i s c h e n  d e n  z w e i  S t a a 
t e n  e i n e n  h e i l s a m e n  E i n f l u B  
a u f  d i e  E n t w i c k l u n g  d e s  H a n 
d e l s  u n t e r i h n e n  a u s ^ b e n  w i r d ,  
d a  s i c h  d o c h  g e r a d e  d i e s e  z w e i  
L a n d e r  v o m  w i r t s c h a f t l i c h e n  
G e s i c h t s p u n k t  i n  s o  g 1 ii c k l i 
c h e  r W e i s e  e r g a n z e n .

produkte

Total

21

1070

36

1201

23

1210 610

2Ą
6,9

3.4

7.5

2,8

9,0

2,3

10,6

*) Nur fur die ersten 6 Monate g iiltig . —  U nser Export war 1932 nicht gleichm&fiig stark. 
Im ersten Sem ester w ar er reger, in der zwei ten Jahreshalfte nahm er ab.
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Rumanische Gegenwart

Rumanisches Bildungswesen
Von Unterricłitsminister Prof. Dimitrie GUSTI

Das rumanische Bildungswesen karnpft ge
genwartig mit zwei Aufgaben von groBter 
Bedeutung.Erstens mit den allgemeinen Hem- 
mungen dieser Jahre, die durch den wirt- 
schaftlichen Tiefstand yerursacht sind.Gleich- 
zeitig aber mit den allen noch im Aufbau be- 
griffenen Staaten Siidosteuropas gemeinsa- 
men Schwierigkeiten.

Die wirtschaftliche Weltkrise hat im Aus- 
gabenetat des rumanischen Ministeriums fiir 
Unterricht, Kultus und Kiinste seit 1928 be- 
deutende Einschrankungen notwendig ge- 
macht. Die ganzliche Auflaśsung oder zeit- 
weilige Sperrung von Schulen, die Streichung 
und die Verminderung der dem geistigen 
Fortschritt und der Volksbildung gewahrten 
Zuschiisse aber haben die Wirkung unserer 
Bildungsarbeit bedeutend beeintrachtigt.

Zu diesen allgemeinen Schwierigkeiten ge- 
sellen sich jene mit der gegenwartigen Ent- 
wicklungsstufe Rumaniens zusammenhangen- 
den Probleme. Man versuchte gleich nach dem 
Ende des Weltkrieges eine entschlossene Bil- 
dungsaktion im Bauerntum durch eine hasti- 
ge Steigerung der Zahl der Mittelschulen und 
durch eine beschleunigte Volksbildungstatig- 
keit, obwohl gerade jetzt nicht nur die Fol- 
gen der Wirtschaftskrise, sondern auch das 
Interesse eines dau^rhaften wirtschaftlichen 
Gleichgewichtes eine griindliche Regelung des 
Andrangs in die Schulen fordem, um der oft 
nutzlosen Entziehung der wertvollsten in der 
Landwirtschaft tatigen Elemente yorzubeu- 
gen.

Das rumanischeMinisterium fiir Unterricht, 
Kultus und Kiinste muB daher gegenwartig 
dahin wirken, die standigen Interessen der 
Schule und der Kultur in dieser kritischen 
Zeit zu wahren, doch auch gleichzeitig versu- 
chen, unserem Bildungswesen einen der ge- 
sellschaftlichen Wirklichkeit des Landes an- 
gemesseneren Aufbau zu geben.

Jetzt, da die von der Aufstellung des neuen 
Budgets geforderten finanziellen MaBnahmen 
getroffen sind, setzt man im rumanischen 
Ministerium fiir Unterricht, Kultus und 
Kiinste die im vergangenem Sommer begon- 
nenen Vorarbeiten zur Reform des Bildungs- 
wesens fort.

Ihr Zweck sind einheitliche Richtlinien des 
Bildungswesens, welches bisher, in vielen 
Belangen, widerspruchsyołler und von iiberieb- 
ten Bestrebungen beeinfluBt war. Der Volks- 
schulunterricht zum Beispiel wird am Lande 
noch sehr oft so betrieben, ais ob er nur 
darauf eingestellt ware, die Dorfbewohner 
Westeuropas naherzubringen, eine Aufgabe, 
welche man den Schulen in unseren Stadten 
am Ende des vorigen Jahrhunderts gestellt 
hatte. Ebenso arbeiten die theoretischen und 
technischen Mittelschulen des ofteren noch 
immer so, ais ob sie nur Lehrkrafte fiir an- 
dere gleiche Schulen und Beamte und nicht 
tiichtige Krafte fiir den freien Wettbewerb 
vorbereiten miiBten. Jedenfalls fehlt das im 
letzten Jahrzent bei den Fuhrern des wirt
schaftlichen Lebens Rumaniens so verbreitete 
Bestreben, die dem Wesen des Volkes ent- 
sprechende Organisationsformen aufzufinden,

im Denken und Wollen eines groBen Teils 
derer, die fiir die Schule, fiir den geistigen 
Fortschritt und fiir die rumanische Volksbil- 
dung arbeiten.

Die Schwierigkeit der notigen Neugestal- 
tungen wird klar, wenn man die betrachtliche 
Anzahl unserer Schulen und die geistige und 
volksbildnerische Tatigkeit betrachtet. Bei 
einer Einwohnerzahl von iiber 18 Millionen 
zahlte Rumanien im Jahre 1931 4 Millionen 
Kinder in schulpflichtigem Alter; 40.236 Leh- 
rer erzogen sie in den 15.373 Ortschaften des 
Landes; und in den 172 Stadten und in eini- 
gen groBeren Dorfern zahlt man 87 Knaben- 
lyzeen, 42 Knabengymnasien, 46 Madchen- 
lyzeen, 36 Madchengymnasien, 30 Lehrerbil- 
dungsanstalten, 4 Priesterseminare, 58 Mad- 
chengewerbeschulen, 108 Knabengewerbe- 
sehulen, 21 Hauswirtschaftsschulen, 68 Han- 
delsschulen und 22 Hochschulen, daneben 
1525 Privatvolksschulen und 205 Privatmit- 
telschulen. Das geistige Schaffen wird von 
einer bedeutenden Zahl von Instituten ge- 
pflegt, welche wie die wissenschaftlichen Bi- 
bliotheken meist den Hochschulen angeglie- 
dert sind, aber durch den Mangel an gegen- 
seitiger Vervollstandigung bedeutend beein
trachtigt werden. Auch die Volksbildungsta- 
tigkeit gefardert bedeutende Aufwande von 
Mitteln und Kraften durch den Mangel von 
Zusammenarbeit der verschiedenen Gesell- 
schaften (1304 mit juristischer Personlich- 
keit) und Anstalten.

Eine Erweiterung der mit den gegenwartig 
zur Verfiigung stehenden Mitteln móglichen 
volksbildnerischen Tatigkeit mittels der Kla- 
rung des Arbeitsplanes und der Neubestim- 
mung der Rolle .ieder Schulart und Schulstufe, 
ist eine Forderung dieser Jahre. Die Notwen- 
digkeit derartiger MaBnahmen beweisen die 
zahlreichen Uebertretungen der Schulpflicht 
und die Schwierigkeit der Unterbringung der 
Absolyenten von Mittel- und Hochschulen.

Ebenso miissen die Forschungsinstitute und 
die Forschungsmittel und auch die der Volks- 
bildung gewidmeten Gesellschaften und An
stalten vereinheitlicht werden, damit allmah- 
lich die Hindernisse fiir die geistige Tatigkeit 
in Rumanien und dieZersplitterung der volks- 
bildnerischen Tatigkeit beseitigt werde.

Die Beseitigung der uberlebten und verłas- 
senen Richtlinien und die entschiedene Be- 
sinnung auf den Zweck der Schulen wie auch 
die Auffindung der erfolgreichsten Moglich- 
keiten, um das geistige Schaffen und die 
Volksbildung anzuspornen, bleibt somit die ge- 
genwartige Verpflichtung des rumanischen 
Schulministeriums.

Man darf in der rumanischen Schule nicht 
mehr auf die Behauptung der abstrakten 
Gleichheit aller Menschen bauen und sich in 
den anderen Gebieten der Kultur nicht nur 
auf die immer an Gegensatzen reiche private 
Initiatiye oder auf die yerschiedenen sehr oft 
ohne gegenseitigen Zusammenhang arbeiten- 
den staatlichen Anstalten verlassen. Um in 
Rumanien ein niitzliches und dauerhaftes 
Werk zu vollbringen, muB man von den zwei 
grundlegenden Gebilden der gesellschaftlichen

Wirklichkeit: dem Dorfe und der Stadt aus- 
gehen. In ihrem Wesen yerschieden, sind diese 
Gebilde doch ununterbrochen in Verbindung, 
indem die stadtischen Eliten fortwahrend 
durch landliche Elemente erneuert werden. 
Im Rahmen dieser gesellschaftlichen Wirk
lichkeit kann die Schule nur den Sinn haben, 
durch das landliche Schulwesen (besonderer 
Volksschultyp, mit Oberklassen praktischer 
landwirtsehaftlicher Unterweisung, Fortbil- 
dungskurse wahrend der Militardienstpflicht, 
Bauernhochschulen) gute Landwirte, durch 
das stadtische Schulwesen (eigener Volks- 
echultyp mit Oberklassen gewerblicher Unter
weisung, Lehrlingsschulen, Fortbildungskurse 
wahrend der Militardienstpflicht, freie Arbei- 
terhochschulen) im Handel und Gewerbe er- 
folgreich tatige Krafte zu erziehen und, 
gleichzeitig, wie am Lande, so auch in den 
Stadten, die Auswahl der fiir die theoretische 
oder technische Vervollkommnung (theoreti
sche Mittelschulen und Universitaten; tech
nische Mittel- und Hochschulen) besonders 
geeignete Elemente zu treffen. Hiedurch 
ware es moglich, das geistige Schaffen stan- 
dig mit neuem, bewahrtem Nachwuchs zu be- 
reichern, durch dessen Vermittlung die unge- 
hobenen Krafte unseres Volkes immer mehr 
verwertet wiirden. Die Verbreitung der so 
gewonnenen Werte muB aber in allen Schich- 
ten des Volkes durch eine vereinheitlichte 
Staats- und Privataktion erfolgen.

Um diese Auffassung zu verwirklichen, hat 
man im rumanischen Ministerium fiir Unter
richt, Kultus und Kiinste eine n e u e g e- 
s e t z l i c h e  R e g e l u n g  d e s  
V o l k s s c h u l w e s e n s  ausgearbeitet, 
welche insbesondere dem bisher wenig beach- 
teten Dorfschulunterricht sein Augenmerk 
zuwendet. (Anpassung an die Gegend durch 
mehrere Provinzialschulrate, welche den den 
Gebieten angepaBten Teil des Lehrplanes fest- 
stellen, den besonderen Stundenplan zusam- 
menstellen, Arbeitsferien bev/illigen; Monopol 
des Schulbuches zwecks unentgeltlicher Aus-

Der Hauptgrund und die wesentliche Cha- 
rakteristik der okonomischen Depression sind 
in Rumanien, wie in allen Landem mit vor- 
herrschender landwirtsehaftlicher Produk- 
tion, der P r e i s s t u r z  d e r  R o h m a t e -  
r i a 1 i e n im allgemeinen und der l and* 
w i r t s c h a f t l i c h e n  P r o d u k t e  im be
sonderen, der in der zweiten Halfte des Jah- 
res 1929 anfing und sich bis in das Jahr 
1932 fortsetzte. Diese fiihlbare Preissenkung 
yerursaehte eine Veranderung im einer Reihe 
bestehender Verhaltnisse, die ehedem das 
Gleichgewicht des wirtschaftlichen Lebens 
bildeten:

a) Es entstand ein MiBverhaltnis zwi- 
schen den Preisen der indhstriellen und land- 
wirtschaftlichen Produkte, was weiterhin 
eine Verminderung der Kaufkraft der land- 
wirtschaftlichen Produzenten fiir Fertigfa- 
brikate hervorrief;

b) Die Preissenkung hat eine defizitare 
Exploitation der Landwirtschaft mit sich ge- 
bracht; das Nationaleinkommen fallt dem- 
nach in den Jahren 1929 bis 1932 um ca. 
60%. Die Zahlungskraft des Landmannes ist 
in manchen Fallen geschwunden, und dies 
macht es ihm unmoglich, seinen Verpflichtun- 
ge nnachzukommen.

folgung des Schulmaterials an'dieMittellosen; 
Wohlfahrtswesen.) Gleichzeitig arbeitet man 
an den Gesetzentwurfen fiir den technischen 
Unterricht (Zusammenarbeit der verschiede- 
nen technischen Schulen, Fiihlungnahme mit 
Handel und Gewerbe durch standige Verbin- 
dung mit den Kreisen der Produzenten und 
der Arbeiter: Handels- und Gewerbekammer 
usw.) und fiir die theoretischen Mittelschu
len (strenge Auf nahme- und Jahrespriifungen, 
um der verspateten Auswahl der Matura zu- 
vorzukommen; Anwendung des Gedankens der 
Arbeitsgemeinschaften, groBere Vortragsfrei- 
heit des Lehrkorpers und grpBere Selbstbe- 
stimmung der Schulerschaft).

Die Wege zur Vereinheitlichung und An- 
spornung des geistigen Schaffens bahnt das 
im heurigen Friih.iahr p r o m u l g i e r t e  
G e s e t z  i i b e r  d e n  Z u s a m m e n -  
s c h l u B  d e r  d e n  y e r s c h i e d e n e n  
W i s s e n s z w e i g e n  u n d  K i i n s t e n  
g e w i d m e t e n ,  k o n i g l i c h e n  
S t i f t u n g e n  a n  und das vom Senat 
angenommene und wegen Zeitmangels noch 
nicht promulgierte Gesetz iiber die V e r- 
e i n h e i t l i c h u n g  d e r  y o l k s b i l d -  
n e r i s c h e n  T a t i g k e i t  (Zusammen- 
wirken der yerschiedenen Gesellschaften fur 
die Volksbildung und der staatlichen Anstal
ten durch einen Senat der Volksbildung, wel- 
cher jahrlich den gemeinsamen Arbeitsplan 
und den Wirkungskreis der yerschiedenen Ge
sellschaften festsetzt, die administrativen 
und informatiyen Obliegenheiten der Direk- 
tion der Volksbildung).

Durch die Inkraftsetzung aller dieser Ge- 
setzentwiirfe, zu welchen sich auch ein Gesetz 
zur Vereinfachung der Verwaltung des Bil
dungswesens gesellt, hoffen wir, daB dem ru
manischen Volke die Moglichkeit einer rei- 
chen Entfaltmig seiner Eigenart und somit 
auch die Moglichkeit zu einer bedeutenden 
Bereicherung des Kulturguts der Menschheit 
gewahrt sein wird.

c) Der AuBenhandel hat, besonders in Lan
dem, dereń Export aus Rohmaterialien und 
landwirtschaftlichen Produkten besteht, wie 
es bei uns der Fali ist, empfindliche Ver- 
ringerungen erlitten.

Es haben in Rumanien die Preise fiir die 
wichtigsten Exportwaren (in Prozenten an- 
gefiihrt) im Verhaltnis zum Jahre 1929 wie 
folgt yariiert:

1929 1930 1931
Landwirtsehaftliehe

Produkte 100 52.10 45.79
Erdolprodukte 100 79.02 38.80
Holzprodukte 100 100.09 71.68
Vieh 100 97.98 69.73
Durchschnitt fiir diese

vier Kategorien 100 82.29 56.75

Die Unmoglichkeit, den priyaten Schuld-
yerpflichtungen nachzukommen, die sowohl 
durch die Verringerung des nationalen Ein- 
kommens, ais auch durch die Steigerung der 
monetaren Akguisitionskraft hervorgerufen 
wurde, hat fiir die Banken schwierige Situa- 
tionen geschaffen.

Die Unsicherheit, die Kapitalsflucht hei- 
yorrief, sowie die defizitaren Zahlungsbilan-

Kampf gegen die Wirtschaftskrise
Von Theodor O R G H ID AN , Prasidenten der Bukarester Handelskammer

Rumanische Landschaften
* Von Oskar W alter C ISE K

Landschaften sind die Gesichter der Erde, 
aus dereń Ziigen man auf ihr inneres Wesen 
zu schlieBen yermag. Sie bedeuten stets die 
vom Auge eines Menschen ausgehenden Ge- 
breite und Bodenfaltungen, um die sich eine 
Weite wolbt, die Tiefe des Himmels schwingt, 
eine Wasserflachę wallt oder ruht. Ohne den 
Menschen ware jede Landschaft undenkbar. 
E rst sein Blick erweckt sie, gibt ihr Sinn und 
Geprage, und es ist, ais ob nur die Spiege- 
lung seines Antlitzes sich im Umkreis zu- 
sammenfande zu symbolischer Ordnung.

Die Vielfalt der Landschaft eines Erdstri- 
ches laBt in manchen Beziehungen die beson- 
dere Differenzierung seiner Bevolkerung er- 
kennen. Wer sich in die tragenden Flachen, 
die entscheidenden Linien eines Gelandes ver- 
tiefen kann, wird leicht auch ein Verhaltnis 
zu seinen Bewohnern gewinnen, die aus sei- 
nem Erdreich wuchsen wie Straucher, Blu- 
men, Baumstamme. Denn die Erscheinung 
des Menschen ist nicht selten nur ein Ergeb- 
nis seiner Umgebung. E r tragt das bewegte 
Gesicht der um ihn aufgebauten Landschaft 
und ihre Umgrenzung gleichsam hinaus in 
das Grenzenlose der Węlt.

So sagt manches Buch, auf dessen Seiten 
wir die Landschaften einer bestimmten Ge
gend aneinandergereiht finden, mehr iiber 
seine Gegenwart und seine Zukunft, ais der 
fluchtige Beschauer annehmen konnte. LaBt 
sich doch aus jeder Landschaftsstruktur et- 
was Beschlossenes herauslesen. Und glaubte 
man auch nicht dem Satze des Grafen K a y -  
s e r 1 i n g, der uns iiberzeugen mochte, daB 
der kiirzeste Weg des Menschen zu sich selbst 
rund um die Erdkugel fiihre, man miiBte sich 
doch beugen vor der Ueberzeugungskraft mo-

derner Bucher und Buchersammlungen. die 
uns in ausgezeichneten Photographien das 
Bild der Kontinente yergegenwartigen. Ich 
denke da an die wundervoll angelegten 
Sammlungen der Verlagshauser W a s m u t  h 
— „Orbis terrarum“ —- und B r o c k h a u s ,  
an Al. B a d a u \  a s kiirzlich erschienenes 
Werk „ P r i y e l i s t i  r o m a n e ę t i " ,  (Ru
manische Landschaften) eine Auswahl der 
schonsten Lichtbilder, die je in diesem Telle 
des europaischen Siidostens geschaffen wur- 
den. Al. B a d a u t  a, der die Photo-Abteilung 
der Bukarester Pressedirektion leitet, hat in 
einem stattlichen Buche, dessen Format un- 
gefahr dem der Sammlung „Orbis terrarum:, 
entspricht, viele seiner geluhgensten Aufnah- 
men neben die der besteń Photographen Ru
maniens gestellt, zu einer organischen Ein- 
heit verbunden, die mehr. ais jede literarische. 
Beschreibung von dem Charakter Rumaniens, 
seiner Landschaften und Menschen zu iiber- 
zeugen yermag. Die groBen Tafeln in Tief- 
druck und die buchtechnische Qualitat des 
Bandes tragen in hóhem MaBe zu der iiber- 
aus lebendigen Auswirkiing des Werkes bei, 
das mit Begeisterung aufgenommen wurde. 
Die in Rumanien tatigen Photographen G. 
V e s a, W. W e i s s  und E m i l  F i s c h e r  
zeigen iibrigens, daB sie ihren beriihmten 
Kollegen H i e l s c h e r ,  H u r l i m a n n  und 
R e n g e r - P a t z s c h  kaum nachstehen, be- 
urteilt man sie naćh diesen Beispielen, die 
von ihrem Regisseur Badauta yortrefflich in 
einen gemeinsamen Rahmen gebracht wur- 
den.Daeroffnet das rumanische Land auf jeder 
Seite seine mannigfaltigsten Schatze, die 
manche noch so wahlerische Augengier stil- 
len konnte. Von den schneeyerbramten Gra- 
ten und Kuppen der T r a n s s y l y a n i -  
s c h e n A 1 p e n bis zu den metallisch leuch- 
tenden, glatten G o l f e n  d e s  S c h w a r *

z e n M e e r e s ,  von dem Gefels des „E i s e r- 
n e n T o r  e s“ bis zu der Einsamkeit der ur- 
alten Burgen am D n j e s t  r  und den wald- 
umwucherten Holzkirchen in der Nachbar- 
schaf t K a r p a t h o - R u B l a n d s  reicht die 
fast unendliche Skala des Buches, dieser 
Bilderfolge aus einem Staate, dessen politi- 
sche Grenzen ein in sich geschlossenes Ge- 
biet umspannen.

Mit Hohenzugen und ewigem Schnee be- 
ginnt der Ueberblick. Die zerrissenen Taler 
und Schluchten, die Zacken und blumeniiber- 
strómten Matten der Bucegi-Gebirgsgruppe, 
an derem FuBe sich S i n a i a, die k 6 n i g- 
l i c h e  S o m j n e r r e s i d e z ,  hinstreckt, 
fiihren weiter zu den dunkleren F o g a r a -  
s c h e r  B e r g e n  und den Gipfeln im Be- 
reiche der Mo ld  a u. Grotten tun sich auf, 
Wildbache schnellen zwischen Felsblocken 
dahin, Waldlichtungen unterbrechen die 
Strenge mit ihren zarten Heiterkeiten, 
Schutzhiitten bieten den Touristen gute Rast 
und Obdach. Wie viele Westeuropaer kennen 
dieses einzigartige Hochgebirge. in dem es 
Jagdgebiete von seltenem Reichtum gibt? 
Hier hausen Bar und Sau und Dachs, hier 
pfeilen Bocke und Gemsen iiber Abgrunde. 
Zwischen diesen riesigen Steinwanden und 
den Kreidefelsen der „Rumanischen Silber- 
kiiste“ liegt die Walachische Tiefebene, die 
im Siiden, Westen und Osten von dem lang- 
sam einherschaukelnden Wasser der Donau 
umsaumt wird. Da sind die Seebader M a - 
m a i  a. E f  o r i a, M o v i l a  und B a ł c i e  
mit ihren ausgedehnten Strandpartien, dem 
ganz orientalisch anmutepden SchloB der 
Konigin M a r i a .  Im rumanischen Banat ist 
die D o n a u mindestens so schon wie der be- 
riihmte osterreichische Teil des Stromes in 
der Wachau, und das Delta mit seinen zahl- 
losen Armen und Seen ist immer noch eine

unbekannte MaBlosigkeit, ein „Urwaldstrom- 
gebiet“ mitten im geographischen Gefiige 
Siidosteuropas, die Heimat des Kaviars, das 
Fisch- und „Vogelparadies“.

Die Taler der bedeutendsten Nebenfliisse 
der Donau zeigen den Zauber ihrer Luftkur- 
und Badeorte. Schlanke Viadukte fiihren iiber 
sie hinweg. Auch B u k a r e s t  entfaltet, was 
es an Plauptstadtischem zu bieten yermag: 
beyolkerte StraBen, Parkę, ansehnliche Bau- 
ten. In der Umgebung Bukarests erąuickt 
das SchloB M o g o ę o a i a  unsere Augen mit 
seinen yenetianisch anmutenden Saulen und 
Terrassen. Die Konigsschlosser iiberraschen 
stets durch die prachtigen Umrahmungen 
ihrer Landschaften, die alten Bauern- und 
Kirchenburgen S i e b e n b i i r g e n s  eroffnen 
gleichsam ein in Europa einzigartiges, ganz 
fiir sich stehendes Kapitel, und die schwer 
ausladenden Gemauer der Burgen B e s s a -  
r  a b i e n s halten uns noch yollends gefan- 
gen im Banne mittelalterlichen Geistes, zeu- 
gen deutlich fiir die rumanische Herrschaft 
in diesem Gebiete, das wahrend langer Jahr- . 
hunderte gemeinsam mit der B u k o v i n a  
einen Teil des M o l d a u e r  Fiirstentums 
bildete.

Aus den sehr yerschiedenartig gebauten 
Landhausern tritt da der rumanische Bauer. 
Die oft abstrakten Motive seiner Kleidung 
sind heiter, harmonisch, kraftig, ohne durch 
zu scharfe Gegensatze storend zu wirken, sie 
sind um vieles gedampfter ais die slovaki- 
schen, ruthenischen und ungarischen. Alte 
Schafer von der P o i a n a  S i b i u l u i  muter 
wie hiinenhafte Recken aus anderen Zeiten 
an. Im Geiste des Dorfes wachst hier noch 
der Mythos, der sich in den Brauchen, in der 
Kleidung, den Geraten und nicht zuletzt in 
den Rhythmen der Tanze auslebt. Eine ge- 
heimnisreiche, heidnische Welt beugte sich
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zen haben fast alle Lander und letztens auch 
Rumanien yeranlaBt, den Devisenhandel ein- 
zuschranken und liernach auch den Import 
zu kontingentieren; letztere MaBnahme ist 
in Rumanien erst im Dezember des Jahres 
1932 ergriffen worden.

Sowohl die landwirtschaftliche, ais auch die 
Geldkrise haben auf die offentlichen Finan- 
zen betrachtliche Riickwirkungen ausgeiibt. 
Das Budget in Rumanien, welches 1929 noch 
37 Milliarden betrug, fiel alłmahlich bis auf 
22 Millionen im Jahre 1933; dies war durch 
die Verringerung der Staatseinnahmen ver- 
ursacht.

Die verantwortlichen Instanzen, die R e- 
g i e r u n g  und die reprasentativen wirt- 
schaftlichen Organisationen haben Mittel zu 
firfden und anzuwenden gesucht, um die wirt- 
schaftliche Depression zu mildern und gar zu 
beseitigen.

Was die Beseitigung der landwirtschaftli- 
chen Krise anbetrifft, so wurde folgendes 
versucht:

a) vom Standpunkte des Inlandes aus be- 
sehen, eine Hebungsaktion der landwirt
schaftlichen Produkte, besonders des Ge- 
treides, indem man MaBnahmen zur Preis- 
hebung dieser Produkte im Innern ergriff 
und den Export zu ermutigen suchte (Ex- 
portpramien).

b) Auf internationaler Basis:
1. Es wurde die Schaffung eines B 1 o c k e s 

d e r  A g r a r s t a a t e n  versucht, der die 
gemeinsame, rationelłe VerauBerung der 
landwirtschaftlichen Produkte organisieren 
und seitens der Indus triestaaten eine Yorzugs- 
beliandlung fur diese Produkte erzielen soli.

2. Die Organisierung eines landwirtschaft
lichen Kredites fur die exportierenden Staa- 
ten.

Die Geldkrise bewirkte jedoch, daB diese 
Besehltisse nur einen voriibergehenden Cha
rakter tragen und es gelang nicht, definitive 
Losungen zu finden.

Wir erwahnen vor allem die Devisenkon- 
trolle und anschlieBend hieran die Import- 
kontingentierung, die beide die Erhaltung 
der stabilisierten Wahrung bezwecken. Fer- 
ner wurden in mehreren Landem, darunter 
auch in Rumanien, die Regelungen der priva- 
ten Schulden, bei Ermoglichung von Zah- 
lungserleichterungen gesetzlich gestattet.

SchlieBlich wurden, um die Krise der 
offentlichen Finanzen zu beheben, bei uns 
wie uberall, bedeutende S t e u e r r e f o r -  
rn e n vorgenommen und Anstrengungen zum 
Budgetausgleich gemacht.

Was das b u d g e t a r e  G l e i c h g e -  
w i c h t in Rumanien anbetrifft, hatte die 
Ręgierung folgende Aufgabe :

1. Sich mit den externen Schulden zu be- 
schaftigen. Nach den mit den externen Glau- 
bigern gefiihrten Verhandlungen konnten 
etliche Erleichterungen geschaffen werden. 
Das Problem der AuBenschulden bleibt iibri- 
gens fiir Rumanien wie fur alle ubrigen 
schuldenden Lander aktuell.

2. SparmaBnahmen. In der Vorbere-;tung 
der vorhergehenden Budgets ist die rumani- 
sche Regierung an SparmaBnahmen, beson
ders bezuglich des Arbeitsmaterials herange- 
treten.

Diese Absichten vermochten die Krise nicht 
zu beseitigen, da die Vorschlage nicht in ihrer 
Gesamtheit realisiert werden konnten, und 
das Problem viel zu kompliziert ist, um durch 
vereinzelte MaBnahmen gelost zu werden.

Um die wirtschaftliclie Depression wirk-

hier vor den VerheiBungen des Christentums, 
dessen Kunst in den Klosterkirchen von 
C u r t e a d e  A r g e s ,  von H u r e z ,  Co z i a ,  
V o r o n e t z ,  S u c e v i t a  und D r a g o -  
m i r n a, in der Zeitspanne vom XIV. bis zum 
XVII. Jahrhundert, zu seltener Bliite des by- 
zantinischen Stiles gelangte. Bei einzelnen 
Klosterkirchen der B u k o v i n a sind selbst 
die AuBenwande ganz mit streng gestalteten 
Fresken bedeckt, dereń Wert bis heute kaum 
genug erkannt wurde. Auch die volkischen 
Minderheiten kommen in dem Bandę zu ihrem 
Recht. Die prachtige gotische Kirche in 
C l u j ,  die Stadtansicht von S i g h i s o a r a  
(SchaBburg) — dem siebenbiirgischen 
N i i r n b e r g  — die sachsische Kirchenburg 
und die rhythmisch unvergleichliche Gestalt 
einer Tiirkin aus den siidlichen Distrikten 
der Dobrudscha zeugen unter anderen Bil- 
dern hierfiir. Endlich geleiten uns die Auf- 
nahmen der schlanken Holzkirchturme aus 
dem M a r a m u r e s c h - G e b i e t  in eine 
Welt, die der KarpathoruBlands nahe ver- 
wandt ist. In dieser Gegend sind die Kirchen 
abstrakte und dennoch unsaglich sinnvolle 
Gegensatze zu der sie in groBen Waldwogen 
umbrausenden Landschaft, da quillt noch 
uberall urwiichsigste Lebenskraft, die einst 
an der Wiege rumanischer Fiirstengeschlech- 
ter stand.

Solches und noch viel mehr sagen die Ta- 
feln dieses Buches besser ais Worte. Ihre 
Eindringlicbkeit tritt derart unmittelbar an 
uns heran, daB wir uns auf den Wegen Ru
maniens wahnen, Staunende vor den viel- 
sagenden Landschaften, aus denen das Wesen 
eines Volkes wie die Melodie aus tragenden 
Grundakkorden klingt.

Dies ist die Ernte und das ungewohnliche 
Verdienst Al. B a d a u t a s ,  eines schopfe- 
risch Sehendęn, Begeisterten.

SONDERBEILAGE DER „PRAGER PR ESSE": DIE K LEIN E EN TEN TE

Eine Leistung rumanischer Technik

Die BrucTie von Cerna-Voda

sam zu beseitigen, miiBten alle Staaten, 
entweder durch eine gemeinsame Aktion odm 
durch eigene Kraft, an die griindliche Beseiti
gung der Gleichgewichtsstorungen schreiten, 
die die Weltwirtschaft einengen.

Vor allem ware eine Losung p s y c h o lo 
g i  s c h e r Natur vorzunehmen: d ie  W i e- 
d e r h e r s t e l l u n g  d e s  Y e r t r a u e n s :  
die Wiederherstellung des Vertrauens in Geld- 
angelegenheiten, die Wiederherstellung des 
Vertrauens in die kontraktlichen Verpflich- 
tungen, die Wiederherstellung des Vertrauens 
in die Eigentumsrechte. Ferner die Beseiti
gung aller Einschrankungen, die heute die nor- 
male internationale Zirkulation behindern: 
die Aufhebung der Devisenkontrollen, die

Aufhebung der Einschrankungen im AuSen- 
handel wie z. B.: iibertriebene Zolltarife, Pro- 
hibierungen, Kontingentierungen usw.

Auf die autarkische Aktion, die seit 2 bis 3 
Jahren im Gange ist, muB mit einer Wieder- 
belebung gesunder Ideen okonomischer und 
finanzieller Zusammenarbeit der Nationen 
geantwortet werden.

Nur auf diese Weise kann man zu einer 
Preisnormalisierung der industriellen Pro
dukte den landwirtschaftlichen gegeniiber 
zu einer Steigerung der Kaufkraft der Vol- 
ker, zu einer ErmaBigung der Steuerlasten 
und im allgemeinen zu einer Wiederaufnahme 
der wirtschaftlichen Tatigkeit in normaler 
Weise schreiten.

36. Parfumerie . » ...........................
37. Alkoholische Getranke . . . .
38. Verschiedene Nahrungsm ittelpro-

d u k t e ..................................................
39. M etallkonstruktionen . . . .
40. Zelluloid- und Kautschukprodukte
41. Konfektion .......................................
42. Tischlerwaren . . . . . . .
43. W u r s tw a r e n .......................................
44. Mechanische Backereien . . . .

17
50

13
19
19
12

105
40
27

224
210

209
202
197
187
157
143
142

45. K u n s t e i s ...................... 30 134
46. Konserven . . . . . • • • 17 132
47. G la sw a r e n ...................... 18 123
48. Ferblanterie . . . . 33 118
49. Akkumulatoren . . . 5 118
50. Getreidereiniger . . 23 115
51. E xplosivstoffe etc. . . . . . . 1 109

In groBe Gruppen verteilt, betrug der indu-
strielle Produktionswert im Jahre 1929 folgendes:
Ernahrungsindustri . . Lei 15.312 Millionen
Chemische Industrie . . 11.011 99

Textilindustrie . . . . M 8.449 „

M etallindustrie . . . . 8.444 99

Holzindustrie . . . . 5.363 19

Lederindustrie . . . .  
Papier- und Druckindu-

i* 2.614 91

s t r i e ................................. 99 2.447 11

Baum aterialien . . . . 99 1.573 19

Glasindustrie . . . . 502 19

Elektrotechnik . . . . >> 209 11

Keramik . . . . . . » 104 19

Zusammen . . . . . Lei 56.128 Millionen
Die Verteilung des Produktionswertes auf die 

einzelnen Proyinzen war im Jahre 1929:
Das A lte Kónigreich , * * , 28.457
Transsylvanien . . • • , . 16.035
B anat . . . . . • * 7.635
Bukowina . . . . • • • * 2.826
Bessarabien .  .  . 1.175

Zusammen . . . . V • • • 56.128
D ie Stromstarke der rumanischen GroB-

Die rumanische Grofiindustrie
Von Ing. G. JO A N IJ1 U , Handel sministerium, Bukarest

Dank dem UeberfluB an Rohstoffen und 
anderen giinstigen Bedingungen sowie kraft 
einer Pólitik. die die Industrieentwicklung 
begiinstigte (Gesetz zur Forderung der ein- 
heimischen Industrie, Zolltarif) yermochte 
Rumanien eine Reihe sogenannter p r i m a -  
r e r  I n d u s t r i e n  (Miihlen, Gerbereien, 
Baumaterialien, Papierfabriken etc.) ins Le- 
ben zu rufen, die im Lande samtliche fiir ihre 
Existenz notwendigen Rohstoffe yorfinden. 
Durch diese Industrien ist die Einfuhr dieser 
durch den Konsum beanspruchten Erzeug- 
nisse um den Produktionswert der vor- 
genannten Industrien verringert worden, 
ohne daB dies eine besondere Wirkung in der 
Handelsbilanz Rumaniens ausgelost hatte.

In der Nachkriegszeit war der Industria- 
lisierungskoeffizient Rumaniens durch den 
industriellen Beitrag Siebenbiirgens und des 
Banats ein hoherer ais im Jahre 1916. Die 
friiher fiir den Export verfiigbaren Ge- 
treidemengen werden jetzt zum groBen Teil 
in diese Provinzen zur Deckung des dortigen 
Konsums versandt, so daB die Ausfuhrstruk- 
tur einer Veranderung unterlegen ist. (37 
Prozent Getreide, 25 Prozent Petroleum, 15 
Prozent Holz, 5 Prozent Vieh etc.)

Die Industrie des alten Konigreiches ist 
durch jene der neuangeschlossenen Gebiete 
vervollstandigt worden. A u B e r  d e n  E x - 
p o r t i n d u s t r i e n  ( H o l z  u n d  P e t r o 
l e u m )  a r b e i t e n  d i e  e i n h e i m i -  
s c h e n  I n d u s t r i e z w e i g e  f i i r  d e n  
i n n e  r e n  B e d a r f ,  d e n  s i e  v o l l e n d s  
d e c k e n. Wenn wir den Produktionswert 
betrachten, so ersehen wir, daB die Nah- 
rungsmittel-, die Chemische-, Metali- und 
Textilindustrie insgesamt Waren um 49 Mil
liarden Lei erzeugt hat.

Die industrielle Gesamtproduktion des ver- 
gangenen Jahres erreichte 56.1 Milliarden, 
w a h r e n d  s i c h  d a s  e x p o r t i e r t e  
G e t r e i d e  i m  J a h r e  1928 n u r  
a u f  19 M i l l i a r d e n  b e l i e f .

Die Senkung der Getreid^preise hatte zur 
Folgę, daB der Ausfuhrwert sich fast um 
50 Prozent verringerte. Selbstverstandlich 
ist auch der Wert der industriellen Produk- 
tion in der Zwischenzeit gesunken, doch :.n 
weitaus kleinerem MaBe, so daB die Bedeu- 
tung der Industrie in den letzten Jahren ge- 
stiegen ist.

Die Statistik des Industrieministeriums er- 
gab, daB die Lebensmittel-, die Baumateria
lien- und Holzindustrie fast den ganzen Be
darf deckt; die Papier-, Leder- und die che
mische Industrie deckt 75 Prozent, die Glas- 
industrie 50 Prozent etc.

Sowohl wegen der erheblichen Betrage. die 
Rumanien an das Ausland fiir die Deckung 
seiner Staatsschulden zahlen muB, ais auch 
wegen der groBen Entwertung der exportier- 
ten Produkte, kónnen die Leistungen der ein-

heimischen Industrie nicht entsprechend ge- 
wiirdigt werden.

Was jedoch die Leistungen dieser Industrie 
mit Riicksidht auf die durch sie einflieBen- 
den Steuerbetrage, sowie ihre eventuelle Be- 
deutung im. Kriegsfalle anbelangt, wurde 
denselben entsprechende Anerkennung ge- 
zollt.

Ein vom Senatór M i r  e a gehaltenes Ex- 
pose weist folgende Steuerzahlungen der ru- 
manischen Industrie fiir das Jahr 193Q auf:

. 2010 Milliarden Lei

. 8080 Milliarden Lei
Direkte Steuern . . .
Indirekte Steuern . .
Andere Steuern (Ge- 

meinde etc.) . . . 2450 Milliarden Lei
Zusammen . . . .  12540 Milliarden Lei

Die Industrie zahlte 10 von 25,6 Milliar
den, die in diesem Jahre an Staatssteuern 
einliefen.

Wir geben in der Folgę die wichtigsten In
dustriezweige in ihrer Bedeutungsfolge, fer
ner die Zahl der Unternehmen und den Pro
duktionswert wieder:

Produktionswert der verschiedenen Gruppem der
GroBindustrie im Jahre 1929:

ŚJ3

I n d u s t r i e - G r u p p e j_.§
 ̂*=

1. Petroleum destiilerien . . . 36 7346
2. Bauholz . ............................ 486 4615
3. Zucker ....................................... 13 3529
4. Miihlen ....................................... 266 3044
5. W ollgewebe . . . . • • 101 2974
6. Baum wollgewebe . . . . 109 2884
7. Gerbereien . . . . . . • * 164 1759
8. P a p i e r ....................................... 19 1452
9. Alkohol 205 1405

10. Bier . . . . . . . . . 44 1378
11. Trikotage . . . . s . . 111 979
12. Lederkonfektion . . . . , . 47 854
13. Z e m e n t ....................................... 11 671
14. Pflanzenole . . . . . . 144 637
15. Buchdruckereien . . . . 74 618
16. Seife .................................  . 48 510
17. Ziegel . . . . . . . . 181 493
18. H o h l g l a s ................................. 17 479
19. S tre ic h h o lz e r ............................ • 2 430
20. Lokomotiven, W aggons . . • 30 422
21. H i i t e ................................. .....  . 23 408
22. Siderurgie ............................ 9 405
23. Farben 35 393
24. Zuckerprodukte . . . . 63 382
25. Hołzdestillerien . . . . • 4 363
26. Seidengewebe . . . . . 30 359
27. M o b e l ....................................... 87 330
28. Schwefelsaure . . . • • • 7 306
29. Papierkonfektion . . . . 32 278
30. Soda, Hypochlorat . . . . 1 250
31. Mechanische Reparaturen, 

schinenersatzteile . . . .
Ma-

121 242
32. Yerschiedene Textilerzeugnisse . 72 242
33. E isen . und Stahlerzeugnisse 56 231
34. Seile, S tr ic k e ...................... ..... 25 226
35. Karbid, Zyanid ,  .  t .  . C i 1 224

industrie (auBer den Elektrizitatswerken und 
Militarbetrieben) war im Jahre 1929 497.963 
KW und die beschiiftigte Arbeiterzahl be
trug 201.184.

B e m e r L u n g .  I n  d e r  v o r h e r -  
g e h e n d e n  S t a t i s t i k  s i n d  i n  d i e  
G r o B i n d u s t r i e  n u r  B e t r i e b e  m i t  
ii b e r 5 KW u n d  i i b e r  20 A r b e i t e r n  
e i n g e r e i h t  w o r d e n .  M i i h l e n  s i n d  
m i t  e i n e r  E r z e u g u n g s k a p a z i t  a t 
v o n  i i b e r  1 W a g g o n  t a g l i c h  e i n 
g e r e i h t  w o r d e n .

Schon vor Jahrzehnten ergab sich die Not- 
wendigkeit, die Industrie des Landes zu for
dem.

Ein aus dem Jahre 1912 stammendes Ge
setz verfolgt das Ziel, eine erhebliche Anzahl 
von Fabriksgriindungen zu unterstiitzen. Qb- 
wohl dieses Gesetz jene Industrien, die die 
einheimischen Rohstoffe, insbesondere die 
der Landwirtschaft und der mit ihr verbun- 
denen Zweige verwenden, bevorzugt. konnten 
sich doch unter seinem Schutze Industrien al
ler Arten entwickeln. Obwohl dieses neue 
Gesetz nicht mehr die volle Befreiung von 
Zolltaxen und Steuern fiir die eingefiihrten 
Maschinen, resp. Rohstoffe vorsieht, konnće 
die rumanische Industrie doch ihren augen- 
blicklichen Stand erreichen.

Wichtig ist ferner, daB parallel mit aiesen 
MaBnahmen zur Forderung der Industrie 
auch der Schutzzoll Hand in Iiand ging. 
Ais nach dem Kriege fast alle anderen Fór- 
derungsprinzipien dieses Gesetzes aufgeha- 
ben wurden, blieb der Schutzzoll ais alleinig 
wirksames Mittel.

Die jiingsten weltwirtschaftlichen Bedin
gungen haben auch in Rumanien eine schwie- 
rige Lagę geschaffen; dies sowohl fiir die 
Landwirtschaft, die einerseits durch die 
Preissenkung und andererseits durch die ge- 
ringere Ausfuhrmoglichkeit, die wieder durch 
die Einfuhrbeschrankungen in den anderSa 
Landem geschaffen wurde, cingebiiBt hat. 
ais auch fiir die Industrie, dereń interne Ab- 
satzmoglichkeit ebenfalls gesunken ist.

Die Mehrzahl der Lander. die ihre Einfuhr 
an landwirtschaftlichen P r o d u k t e n  u n d  
V i e h beschrankt haben, waren hiezu durch 
ihre defizitare Zahlungsbiłanz gezwungen. 
Neuestens erstrebt man durch die Devisen- 
kontrolle in den einzelnen Landem eine Kom- 
pensierung der Einfuhr durch die Ausfuh:. 
Um nun seine Exportmoglichkeiten zu wah- 
hen. ist Rumanien gezwungen, seine interne 
Produktion genau zu beobachten und un- 
konveniente Investitionen zu verhindern. 
Denn infolge der wirtschaftlichen Repression 
wurde die Nachfrage nach industriellen Pro
dukten so sehr verringert, daB eine Anzahl 
Unternehmen ihre Arbeit einstellen muBten. 
Die ungeheure Preissenkung der Landwirt- 
schaftsprodukte schuf ein MiBverhaltnis 
zwischen dem Stand dieser und dem der In- 
dustrieerzeugnisse, dereń Anpassungsmog- 
lichkeit eine geringe ist.

Die Industrieabkommen haben allerdings 
hiezu beigetragen, bei gewissen Produkten 
kiinstliche Preise zu halten; dies geschah je
doch in geringerem AusmaBe ais in anderen 
Landem.

Andererseits wurden auch in Rumanien 
wie anderswo unniitze Kapitalsanlagen in In- 
dustriezweigen, die den einheimischen Bedarf 
deckten, gemacht, so daB auch hierdurch 
eine Haltung der Preise bedingt wird.

Die bedeutenden rumanischen Industrien, 
die nach dem Kriege nicht zu groBe Neum- 
vestitionen gemacht haben und die sich in 
normalem Rhythmus entwickelten. konnten 
sich auch wahrend dieser Periode einer lan- 
gen Krise erhalten.


