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rence doit être un stimulant, xxxx agent de progrès,
particulièrement utile dans une industrie aussi jeune que
celle du cinéma et où, en dépit des immenses progrès
réalisés, il reste tant à faire.

En France, plus qu'en aucun autre pays, peut-être
les capitaux sont craintifs quand il s'agit de s'intéresser
à une entreprise nationale. On ne veut pas se rendre
compte qu'il y a autant d'argent à gagner dans l'industrie
du pays que dans des aventures lointaines. Il suffit pour
cela de faire non-seulement aussi bien que ses voisins
mais mieux.

Or, rien ne manque en France pour faire des films
parfaits. Les écrivains, les artistes, les beaux sites sont
aussi nombreux que partout ailleurs. Le goût? Mais
n'est-ce pas une qualité essentiellement française?

Hélas, tous ces avantages sont annihilés par ce
défaut trop français, malheureusement: la routine. La
fâcheuse routine qui endort sur leurs lauriers les initiateurs,

les innovateurs. Il ne se rendent pas assez compte
que le temps marche et que leur oeuvre sera vite dépassée

par les voisins, les concurrents pour qui elle aura

été une révélation, mais qui s'évertuent à la perfectionner.

En France on ne s'attache pas assez a évoluer à se

servir des expériences des autres, et surtout à tenir compte
du désir du goût du client, c'est à dire, en l'occurence

du public.
Tout commerçant le dira: Ce n'est pas en cherchant

à imposer un article au client que l'on réussit à le vendre,

à faire un gros chiffre, mais au contraire en offrant
à l'acheteur possible l'article qu'il demande, dont il a

besoin.
Ce secret-le secret de Polichinelle-c'est celui de tous

ceux qui font des affaires, qui exportent et qui
s'enrichissent. Ajoutons que travailler selon le goût du client
ne signifie nullement faire une oeuvre médiocre. Au
contraire. Et si la cinématographie française voulait ajouter

à ses qualités, qui sont précieuses et partout reconnues

celle de chercher à satisfaire le plus possible les
amateurs pour qui les films sont faits, elle retrouverait
rapidement la plus grande et le plus réjoissante
prospérité.

Constant Wasmer.
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denn Fachblatt entworfene Formular enthält folgende
Rubriken :

FRANKREICH •

Französische Handels - Politik. In Frankreich ist
gegenwärtig ein lebhafter Kampf für und gegen den Abhält

der Kriegswirtschaft entbrannt, und es ist heute
noch nnicht abzusehen, welche Partei den Sieg davon
tragen wird.

Während gewisse Branchen jede Einfuhr aus den

ehemjals feindlichen Staaten auch in Zukunft am liebsten

unterbinden oder doch erschweren möchten, fordern
wieder andere Handels- und Industriezweige den völligen

und raschesten Abbau der Kriegswirtschaft uncl die
Wiederherstellung des freien Handels.

So hat bereits am 26. Februar d. J. das Syndikat der
französischen Kinodirektoreu den Beschluss gefasst, von
seinen Theatern alle Films deutscher und österreichischer

Herkunft für die Dauer von 15 Jahren auszu-
schliessen. Uni zu verhüten, dass trotzdem deutsche
Films unter neutraler Flagge mit geänderten Titeln nnnd

Zwischentiteln eingeschmuggelt werden, schlägt die

„Cinématographie française" jetzt die Einführung von
Ursprungszertifikaten füi) ausländische Films vor, für
deren Angaben das Syndikat der französichenn Kinoindustrie

die Verantwortung übernehmen soll. Das von

Titel, Originallänge, Länge der Zensurkopie und des

verschnittenen Filmé, Ausgabetag des ersten Positivs;
Fabrik, Autor (evtl. auch literarische Vorlage),

Regisseur, Darsteller;
Titel Übersetzer;
Importeur (nnit Datum der Einfuhr nach Frankreich)

;

Französischer Käufer dos Filnns (mit Datum cler

Erwerbung), Verleihfirma (mit Datum des ersten
Verleihs).

Im Gegensatze dazu hat die zentrale ExeUutiv-Koin-
niission cler französischen republikanisch-demokratischen
Vereinigung, einer Meldung des „Teinjps" zufolge,
folgende Resolution angenommen: „Nach eingehender
Diskussion des von der wirtschaftlichen Kommission
erstatteten Berichtes über die Frage der Teuerung, ist die

republikanisch - demokratische Vereinigung zur Ueber-

zeugung gelangt, class die Teuerung hauptsächlich durch
die staatlichen Massnahmen verursacht wurde, die, wie
die Besitzergreifung cler Transportmittel, Requisitionen,
behördliche Taxierungen, Konsortien, Einfuhrverbote,

S Das Gelübde der Keuschheit S
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rsnee cloit strs nn stlmnlant, irn agsnt cls vrogres, var-
tieniierement utile äans uns inänstri« anssi Zenns c>us

«slls cin einema et «cr, srr clsvit cles immenses vrogres
reaiises, ii reste tant ä tairs.

Dn Dranes, vlrrs cirr'eir anenn antrs vavs, verrt-strs
lss eapitanx sorrt oraintits ciuancl il s'agit cle s'interssssr
a nne srrtrsvriss nationale. On rre verrt Pas ss renclre
eornrrte «iu'il v a antant cl'argsnt ä gagnsr clans l'inänstrie
cln navs cins clans clss avsntnres iointaines. Il snttit vcnrr
eela cls tairs non-senlenrsnt anssi lzien cins sss voisins
rrrais niisnx.

Or, risn ns manons sn Dranee nonr tairs clss trlms
partaits. Dss eerivains, les artistes, les deanx sltss sont
anssi noinorenx <ins nartont aillsnrs. Ds gont? Mars
n'sst-es nas, nns ciualite ossentisllsnrent tranyaiss?

Delas, tons ees avantages sont anninilss var es cls-

tant trov trnnyais, rnallrsnrsnssnrent: la rontins. Da

taeüense routins <ini enclor-t snr lsnrs lanriers les initia-
tsrrrs, lss innovatonrs. II ne se renclsnt pas asssz eornvts
cine ls tönrvs inarelre st cins Isnr osnvrs ssra vits clsvas-

sss vsr les voisins, lss eonenrrsnts v«vr <ini elle auru

ste nns rsvslation, mais orri s'svertnent ä la vsrteetion-
ner. Dn Dranee on ne s'attaene vas assss a svoluer a se

ssrvir clss sxvsrreness clss antrss, st snr°tont a tsnir eornv-
ts cln clssir cln gont cln elisnt, e'est a clire, en i'ooenrsnee
cln vnlzlie.

?ont eommieryant ls clira: Os n'sst vss sn elrerolrant
a irnvoser nn artreis an elisnt cins i'on rsnssit a ls vsn-
clrs, a tairs nn gros elrittrs, rnais an eontrairs sn «ttrant
a l'aelrstenr vossidls l'artiels cin'ii cleinancls, äont il a

ussoin.
Oe sserst-ls sserst cls Doliolrinslle-e'est «slni cls tons

eenx cini tont clss attairss, cini exvortent st orri s'sn-
rielrisssnt. ^.iontons <ine travaillsr selon ls gont cln elisnt
ns signitrs nnllement tairs nns osnvrs rrreclioere. ^.n eon-
trairo. Dt si ia einernatogravirio tranyaiss vouiait aion-
tsr a ses unalites, <ini sont vreeisrrsss et vurtcznt rseon-
nnss eells cls olrsrelrsr ä satistaire ls vlns v«ssil>l« lss
arnatsnrs vonr cini lss tilins sont taits, siie rstronvsrait
rapiclernsnt la vlns grancls st ls vlus rsioissants pro-
svsrits.

Oonstant ^Vasmer.
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clenl DaeKKlatt entwortone Dormnlar entlräit kolgencleDR^IVDÜDIOII./
Drun?,«si»eKe Hanäels > DulitiK. In DranKreiel, ist

gegenwärtig ein isulratter Dariivt tiir nncl gegen cien ^li-
Iinn cler Driegswirtseliatt entlrrannt, nncl es ist üeule
noc >c nieilt aü/nseiren, weielie Dartsi clen 8ivg ciavnil trn-
gen wirci.

V/älireucl gewisse Drunoiien 'jecls Dintniir ans cien

i'Innn/ilis teiniilielien Staaten alleil iil Tniinntt am iieii-
sten nnterilinlien ocier cioeii erseliweren möelitcnl, tc>rcleru

wieclei' nnciere IInil<1c>I«- ninl ili,lii«l riezweige clen völli-
gen iiuci raselrssten, ^.ulran cler Drrsgswirtseiiat't rincl clie

^Viecierllerstellnng clss trsisn Dairclsls.
8u liat lisrsits am 26. Delirnar cl. D claS 8>mäiKat clsr

tranzösisellsn DinociireKtoren clen Deselilns« getnsst, von
seinen Ilieatern alle Dilms clentselier nncl cisterreieiii-
seirer DerKnntt Dir ciis Dansr von 15 .lnliicn, nns/n-
sellliessen. Dm z» vsriliiton, class trotzclsm clontsells

Diiills nntsr nsntraler Dlagge mit geänclsrtsn litsln nncl

Twiseiientitein eiilgeselirirnggelt werclen, selilngl clie

„Oinematngravliie tranyaiso" iet/t ciie Dintnlirnng vun
Drsvrnngs/ertiirKaten tirr^ ansiänciiseire Dilms vor, tiir
clereu /Vugn1>su cins Svnciiicat äer trau«ösielreil Diuoiu-
ciustrio äie Verantwortung iidernelimen soll. Dus von

Dulirilcsu:

litel, Originallängs, Dünge cier T«ii«uricui>ie uucl cies

verselrrritterreu Diim^, ^rrsgavetag cies erstem Dositivs;
DadriK, ^.utur (evtl. aueü literarisviie Vurlnge), De-

gisssur, Darsteller;
Diielüi>erset«sr;
lulvortslir (mit Datum ciei' Diut'nllr nnel, I^ranK-

reiell);
Dranzösiseüer Däuter cies Diinis (mit Dnlnm cier

Drwei'llung), Verleilitiinnn (mit Dnlnin >>,>« eisten Ver-
leid«).

Im Oegensatze <ia«n iint ciie /.entrnlv I^xc^loiliv-Doin-
ulissiuu cier tranzösiselren rei>uülil<anisvll-clemokratiselreil
Vereinigurlg, einer Noiclung cles „^eiujiis" «litulge, tol-
gencle Desolnriou augeunmmeu: „Daelr eiugeüeilciur Dis-
icnssiuu cie» von cler wirtselrattlielleil Kommission er-
statteten Derielltes ülier clie Druge cler ?e»ern»g, ist ciie

revnlilikanisell - cierilokrutiseile Vereinigung «nr llc'l»', -

«eugullg gelaugt, clnss clie Heuerling Iinni>tsüe>>>ieli änreli
clis staatiielisn Mu8»n«I»»ei> verursaelit wiircle, clie, wic;

ciie Dssitzerg, eit'uug cier ^ransportillittel, Deci,ii«iiionen,
üellürcllielie Daxiernngen, Donsortisn, Dintillirvsrl>oie,

Oer 1. OKrisan<Zsr-Liosoop>i?'iim
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Uebergriffe und missbräuc-hliche behördliche Formalitä-
ten etc., die Produktion paralysierten und in bedennten-

dem Masse den Ertrag der nationalen Volkswirtschaft
verminderten. Die Vereinigung verlangt energisch die

sofortige Wiederherstellung des vollständig freien Handels,

sowie die schleunige Feststellung der in den Re-

gierungsmagazinen befindlichen disponiblenn Vorräte
und deren möglichst schnelle Liquidierung. Dabei müssen

alle Massnahmen ergriffen werden, um den wucherischen

Aufkauf dieser Waren zu verhindern, ohne jedoch
den ehrlichenn Händler durch eine allzu rigorose
Reglementierung vom Kaufe auszinsehliessen. Den Industriellen,

Landwirten und Händlern sollen die bei ihnen
requirierten Waren in entsprechenden Mengen nach
Möglichkeit zurückgegeben werden. Die Wiederaufnahme
des normalen Handels wird mir dann möglich sein, wenn
die Gefahr, die für den Handel durch die Liquidierung
der Warenlager entsteht, beseitigt werden wird."

Die Aufhebung der französischen wirtschaftlichen
Kriegsmastsnahmen ist notwendig nicht nur, um die

Wiederaufnahme des normalen Handelsverkehrs mit
dem Auslände zu ermöglichen. Auch inn der Schweiz
würde man diese Wietlerherstellunng des freien Handels

in -Frankreich freudig begrüssen, und sie allein lieget

auch im Interesse der internationalen Kinnennatographie.

Die Filmgesellschaft „Films Eclipse" in Paris Inielt

eine ordentliche Generalversammlung ab. Der Reingewinn

ini verflosseneu Geschäftsjahr beträgt 21.r>.67S Fr.

gegen 272,158 Fi-, inn vorhergehenden Jahr. Mit dennn Ge-

winnvortrag beträgt der zur Verfügimg stehende Ge

winnvortras- beträgt der zur Verfügmag stehende Ge-

wnnnüberschuss 280,541 Fr. geg.enüber 320,(170 Fr. innn

vorhergehenden Jahre. Die Dividende wunde auf S Fr. (ge-

geniiber 12 Fr.) festgesetzt.

ENGLAND.
Vom Laufburschen zum Filmkönig. Will Barker, der

grösste Filmfabrikant Englands, hat in einer englischen
Zeitschrift seine märchenhafte Laufbahn geschildert,

von seinen Anfängen als kleiner, armer Laufbursche bis
znn der Grösse, die er jetzt ist. Schon im Alter von 10

Jahren begann er zu arbeiten und erj hatte damals eiue

Stelle mit 2 Mark Lohn wöchentlich. Als er 15 Jahre
alt war, wurde er Geschäftsreisender mit einenn Einkommen

von ungefähr 20 Mark in den' Woche. Als en- mündig

wurde, hatte er durch Fleiss und Sparsamkeit ein
kleines Kapital annf den Bank — fast 2000 Mark. Diesen
BetrPàg bàtte er in Ein- und Zwei-Penncestücken gespart.
Mit diesem Kapital fing der sinnarte junge Mann annf

eigene Rechnung Geschäfte an, vonn denenn en- sieh
zurückzog, als er 40 jähre alt war. Er behauptet, dass er
niclit an „Glück" inn cler gewöhnlichen BedaVj'tnïïg des

Wortes glaube, eher an Zufall. „Nach meiner Meinung",
erklärte er einmal, „hat jeder Kaufuiiann den Zufall für
sich, aher nicht alle sind weitsichtig ge&Ug, dannaeh zu

greifen. Nur ein Beispiel. Ich selbst bin einn Pionier
der Filmindustrie in England und Fabrikant des grössten

Films, der jemals auf der Bühne gezeigt worden ist.
Wie ich zu dieser Tätigkeit kann, das ist eine besondere

Geschichte. Ich war immer begeisterter Liebhaberpho-
tograph und pflegte Films zu meinem Vergnügen
aufzunehmen. Ich kann sagen, dass ich der erste war, der auf
den Gedanken kam, eine kinematographische Kamera
mit einem Mikroskop zu verbinden. Meine Liebhaberei
wies mieli auf die Schönheit des Kinennategraphen hin,
mein Geschäftssinn auf seine Möglichkeiten. Ich
benutzte den Zufall und wurde Fabrikant." — Der grösste
Film, von dem Barker spricht, und den er auf die Bühne
gebracht hat, ist „Jane Shore", in dem 5748 Schauspieler
mitwirkten. In dennn Film gibt es 342 Häuser. TA Tonnen

Rüstungen, 4117 Kostüme, die 177,000 Mark gekostet
haben, 4500 Waffen verschiedener Art usw. Für die Waffen

verschiedener Art usw. Für die Aufnahmen wurden
41 Sonderzüge benutzt und die Schauspieler reisten», inn

ganzen 2008 englische Meilen.
Gefilmte Luftpostbriefe. In England hat man ein

Verfahren ausgearbeitet, Briefe zur Beförderunng nnit
der Luftpost über den Ozean auf ein Fünfteil ihres
Gewichts zu verringern, um möglichst viel befördern zu
können und so die Kosten herabzusetzen. Die Methode
ist sehr einfach. Jetler Brief gewöhnlichen Formats
wird auf einem Film photographient, wobei er eine Fläche

v. 1: % Zoll einnimmt. Dann werden statt der Briefe
die Films in der Flugpost befördert und nach der
Ankunft in gewöhnlicher Grösse reproduziert, mit Adressen

versehen und dem Empfänger zugestellt. Da man
annimmt, dass die Luftschiffe in höchstens drei Tagen
den Atlantischen Ozean überqueren können, würde auf
diese Weise für einen erheblichen Teil des englisch-amerikanischen

Postverkelnrs eine ausserordentliche
Beschleunigung erzielt werdenn könnnenn. Man schätzt die

gegenwärtige Geschäftspost zwisehei den beiden Ländern
auf 250—300 Tonnen Gewicht, während es bei diesem
Verfahren sich nur um 5 oder 6 Tonnen Films handeln
würde. Man hat auch bereits eingehende Versuche
vorgenommen, die sehr befriedigend verliefen. Die Aufnahme

im Film' und die Reproduktion nehmen nur Minuten
in Anspruch, und die letzteren, Briefe wie auch Illustrationen

und Zeichnungen, waren in allen Einzelheiten
völlig klar.

SCHOTTLAND.
Konzernbildung in Schottland. In Sehottlannd hat

sich ein französischer stärket Konzern gebildet mit
Absicht, Films zu produzieren, die annf demselben Niveau
stehen sollen, wie die besten des Auslandes.

SCHWEIZ.
Uéber den Schweizer National-Film „Zu Spät",

Filmdranna aus den Schweizer Bergen in 5 Akten von
Benedikt Veiten, für den Film bearbeitet unnd inn Szene

gesetzt von, Friedrich Bnrau, Regisseur in Basel, Leueu-
gasse 16, ist in Nummer 39 des „Kinema" vom 28.

September 1918 cine vierseitige Publikation erschienen.
Dieser Filnn wird während der Schweizer-Mustermes-

se vom 23. bis 29. April im Kino Fata Morgana laufen.
Inn Zürich soll dasselbe Filmdrama im Mai zur Vorführung

gelangen, worauf clas Publikum demnächst noch
ausführlich aufmerksam gennnacht werden wird.

Dedergritte nnci missdrnnediielie delicirilli, I,e Dormniitn-
ten ete., ciie DrocinKtion pnrnlvsierteii unci in decleuten-
clem Mns8« cien Drtrng cier nntionnien VolKswirtselnitt
verinincierten. Die Versiuignng verinngt energised ciie

.sofortige ^Viecierlrer8teI1rrng cies vollstänclig freien Dnn-
clels, sowie ciie svdleiiuige Deststelliing cier in cien De-

giernngsmaga/inen detincllielien clisponidlun Vorriit'
nnci cieren mögliedst selinelle Diciiiiciierung. Dndei mi>^-

ssn niie Mussnnlimen ergriffen wercien, nrn cien wneiieri-
8eiien ^'ntlcnnt ,iie8er ^Varen /n verliinclern, odne .jecloel,

cien elirlielien Däncilsr cinreii eine all/u rigorose Degle-
ncentiernng voin Dnnte nns/iiseliiiessen. Den Inclnstriel-
len, Duiiciwiiten nnci Dnnciiern sollen ciie dei idnen re-
onirierten ^Vuren in entspreeiienclen Mengen nned Mög-
liedkeit /i,rüekgegei>en wercien. Die ^Viecieranknaiiiue
cles nurinnlen Dnnclels wii-,1 nnr clnnn niii^Iieli sein, wenn
ciie (Zekndr, ciie tiir cien Dnuciei clnrel, clie Dicindlierung
cier ^Vnreninger entstellt, deseitigt wercien wirci."

Die ^ukdeduug cler krnn/ösisedsn wirtsedaktlivlien
Driegsmassnuliinen ist nntwenclig nielil nnr, nn, clie

'VViecieraukunlime cles norrnnlon DsuclelsverKelirs mit
clein ^usisucie nn ermögiielieu. ^ned in cler Keliwei/
wiir,Ic> ,»nn ,Ii,>»e >ViellerdersielInng ,les treien Dsnclels

in DrauKreied t'renclig degriissen, ninl «ie niiein liegt
Nneli nn Interesse cier internntioiinlen Dineuiatagi-apdie.

Dis Dillngesellsednkt „Dilm« DelZnse" in Dnris liielt
eine orclentliolie Denernlversamnilnng nl>. Der Deinge-

wi»,, im verflossenen Desedskts.inlir detriigt 215.678 Dr.

gegen 272,158 Di-, ii,, vorliergedenclen .lnlir. Mit ,tem lle
winuvortrng l,eträgt cler «nr Vertilgung stedencle lZe

winnvortrng detriigt cler «nr Vertiignng «tedencis Ks-

wiunüderseiiuss 286,541 Dr. gege»ttl,er 32U,67« Dr. iiii vor-
IlergeliKnclen .Inlire. Die Diviclencle wnrcle nnt 8 Dr. (ge-

genül,er 12 Dr.) kestgeset/t.

D > <Z D V X I).
Vom Dnui'Inirselien «nin DilniKünig. >Vill DarKei-, cier

grösste DilmkndriKnut Dnglnncls, lint in cnner engliseiien
Teitsedritt seine müredendutte Dnntdndn geseliilclerl.
von ssinsn ^nknngen nis Kleiner, nrnrer Dnukdurselle dis

/.» <ler tlrcisse, clie er zet«t ist. Sedon iin /vlter von 11)

Andren liegnun er /u srlieiten nnci ei-j dntte clnnrnl« eine

Stelle mit 2 Mark Dolin wöedentliel,, .VI» er 15 .lndre
nll «nr, wurile er <!,>»el>iil'l»,-ei»einle,- init eiuem DiuKoni-

nreii von ungelnlir 20 MnrK in clei' Vvoede. ^ls ei- mii»-
clig wnrcle, dntte er clnred Dlei»» nncl SpnrsginKeit ein
Kleines Knpilnl nnt cler IdrnK — tnst 2M6 l»ttik. Diesen

Net,-ig Imile er in Dii>- nncl Twsi-DvueestüeKeii gespurt.
Mit ciiesem Dnpitul ling cler «uinrle .iuuge Mnuu nnt
eigcnie Deednung (!leK,'1,ül'te nu, von >Ieneu er sied /n-
i-iiek/og. nls sr 40 ,1ndre ult wnr. Di- del>n»ptet. clnss ei-

niekt nu „Dlüvlc" iii cler gewölii>Ii,'I,eu De^^iluug >Ies

XVortes glnude, elier nu Tutall. ,.Dn<-l> meiner Meinung",
erklnrle er oinmni, „iint zecier Dnutinjnnu cleu Tui'ull tiir
sied, nder uiedt nlle siuci weitsiolltig geuug. clnuned /u
greifen. I^vr ein Deispiel. Ieli seldst diu eiu Dionier
cler Diimimlnslri» in Dnglnucl uucl DndriKnut cle» g,-ö««

le» Diinrs, cler ieninls nut cler Düliiie gezeigt worclsn ist.
^Vie ied 2n clieser 'I'ütigKeit Knin, clns ist eine desomlere

Desediedts. Ied wnr immer dsgeistsrter Dielidaderpdo-
tograpd nncl pflegte Diiins /n msinsm Vergnügen nui'/u-
iielimen. Ied Knnn sngen, clnss ied cier erste wnr, cler nnk

clen DeclnnKen Kam, eins Kinsmntogrnizdisede Dnmern
mät einem Mikroskop ?n verdincieu. Meine Diedlindsrei
wies mieli s»f clie Leliönlieit cles Dinemntegrnpden din,
mein DeKednktssinn nnk seine MöglicliKeiten. Ied ds-

niit/te cien Tnknll nncl wnrcle DudriKnnt." — Der grösste
Dilm, von ciem DnrKer spriedt, nmi cisn er nnt ciis Diidne
gsbrnedt dnt, ist „.Inns 8dore", in ciem 5718 Sednnspieler
mitwirkten. In clem Diim gidt es 342 Dniiser. 7X> ?on-
neu Diistungen, 4117 Dostüme, ciie 177MV MnrK gekostet
dnden, 4500 ^Vnkt'en versodieciensr ^rt nsw. Diir ciie ^Vnk-
ken verseiiieciener ^.rt nsw. Diir ciie ^.nknniimen wurcieu
41 Loncler/iige dennt/t nncl clie öelinnspieler reisten im
gnii/eu 2gt>8 eugiiseiie Meilen.

Dekilint« Duktpustdrieke. In Dnglsncl dnt mnn ein
Verkndren niisgenrlieitet, Drieke «nr Deturcleruiig mil
clor Duktpost iider clen O/enn nnk eiii Diinkteil idres De-

wielit» «ii verringern, nm möglielist viel detorclern «n
Kcniuen uncl so clie Dosteu dernd/uset/.en. Die Metdocle
ist seiir sinkned. ,lecler Driek gewvlmlielieu Dormnts
wircl nnt' einem Dilm pdotogrnpdiert, wodei er eine I-'lii-
ede v. 1: ?^ Toll einnimmt. Dnuii werclen stntt cler Drieke
ciie Diinis in cier Dingpost detörclert nncl nned cler Vu-

Kuiitt in gewödnlieder Drösse reprocln«isrt, niit ^clres-
sen verseden nncl clem Dmptnngsr «ugestellt. Dn man
nnninnut. clns« clie DuktseKikke in döelistens clrei ?ngsn
cien /vtlniitisedeu 0«enu iidercinersn Können, würcls nnk
clisse ^Veiss kür einen ordedlieden Deii cles engiised-nme-
riknniseden Dostverdelirs eine nnsserorclentiielie De-

selilennignng ehielt wercleii Köuuen. Mnn »elint/t clie

gegeuwnrtigs Dssednktspost «wisedei clen deicleu Dninlern
snk 25l)—ZW Tonnen (Zewiedt, wndrenci es i>ei cliesem

Vei-fnliren sied nnr nm 5 ocier 6 Donnen Diims dnnciein
würcle. Mnn dst sned dereits eiugelieiule Versueds vor-
geuommen, clie sedr dekriecligenci verliefen. Die ^.nfnsd-
ms im Dilin? nnci clis DeproclnKtion nedmen nnr Minuten
in ^nspi„, Ii. nml clie iet/teren, Drieke wie sned Dlnstrs-
tionen uncl Teieliuungen, wsreu in siien Din«eideiten
vöiiig Klar.

8c?D0??D^1X0.
Don«er»dilllung in 8eKuttIiincl. In Sedottlniul lint

sieli ein rrnir/ösiseder stnrker Donxern gelniclet mit ^.d-
sielil, Dilms «n proclnxicn en. ,Iie nnk ciemsellien
steilen sollen, wie ciie desten cle» ^n»Iniules.

8 c? D ^ DIT.
Deller clen 8el> weiter I<lnliouni-Diim „Tn 8püt",

t'ilul<lrnmn nn» cleu Seliwei/er Dergeil in 5 ^VKleu von
DeueciiKt >'c-ll<'u. für cisu Dilm denrdeitet uu,I iu 8«ene

gesetzt vou, Drieciried Dursii, Degisseur in Dnsei, Den,

gnsse 16, ist iu Kummer 39 cles „Diueiun" vom 28. 8ep-
temder 1918 eine vierseitige DudliKstiou ersedi, nen.

Diese,- I''ilm wirci wndrenci cler Seliwei/er-M»»ter,ne»-
«e vom 23. dis 29. ^.prii im' Dino Dntn Morgans lau teu.
In Türieii soll clssselüe Dilmclrnmn im Msi /nr Voriud-
rung gelungen, worauf ciss DudliKum clemnsedst uoeii
allsküdriieii nufmerk»!liu gemneiit wercien wirci.
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DEUTSCHLAND.
Neue Lustspiele. Der Clou cler Neuerscheinungen

von Ledermann und Co., ist die Max Walten-Serie 1919/

1920, wovon ein fertiges Lustspiel bereits vorliegt.
„Max, der Juxgraf" heisst der dreiaktige, von Leonhard
Plaskel verfasste Lachsalvenerreger, der nun seinenn

Siegeszug über die Leinwand demnächst antreten wird.
Gute Lustspiele sind begehrt und man wird' sich um den

„Juxgraf" gewiss reissen, denn er ist reizend, zum
Totlachen und ¦— pikant! Der Inhalt eines Lustspieles lässt
sich schwer wiedergeben, denn all die krausen Einfälle,
das tolle Durcheinander und die amüsanten Verwechslungen

lassen sich nicht in Worte kleiden. Immerhin
verraten wir, dass es sich um einen neugeadelten Baron
handelt, welcher seiner „hausbackenen" Gattin durch
geht, unni sich auf einem Gesindeball zu amüsieren. „Sie"
erfährt aber durch einen Zufall von seinen Absichten
und, als tiefgekränkte Ehegattin fährt sie zu ihren
Eltern zurück. Der Kernpunkt des ganzen öpieles liegt in
den folgenden, Begebenheiten: der Baron sendet von
unterwegs einen Boten mit seiner Visitenkarte an seine
G a Hin. Der Ueberbringer vertrinkt das fürstliche
Trinkgeld, wird von einenn Gendarmen aufgefunden,
während die aufgefundene Visitenkarte auf den Inhalier,
d. h. den „Pseudobaron" deutet. Dieser nützt die
Gelegenheit aus, lässt sich bedienen, verhätscheln bis sich
nach langem Durcheinander nnd tollen Verwechslungen
alles wieder in Wohlgefallen aufgelöst.

Protestsperre wegen unerschwinglicher Steuern. Der
Verband der Lichtbildllieater von Dannzig und Vororten
hat in seiner letzten Sitzung mit Rücksicht auf die neue
Lustbarkeitssteuer einstimmig beschlossen, sämtliche
Lichtbildtlieater ab 1. Mai bis auf weiteres zu schiessen.
Den Angestellten ist zu diesem Tage gekündigt worden.
Die Absicht, die Schliessung schon ab 1. April
vorzunehmen, musste aufgegeben werden, da dies wegen den-

'laufenden AJngestelltenverträge nicht angängig war.;
Die Theaterbesitzer sind der Ansicht, dass einerseits die
Eintrittskartenpreise, die infolge der teuren Filmpreise
und der ständig steigenden Löhne und sonstigen Aus-'
gaben sowieso erhöht werden müssen, alsdann derartig1
hoch seien, class die Abwälzung der Steuer auf das
Publikum nicht miehr möglich wäre, während andererseits
die Steuer bei diesen Eintrittspreisen von den Theater-1
besitze™ nicht aufgebracht werden könne.

Eine feudale Gründung. In Berlin ist ein neues1

Filmunternehmeii unter cler Firma „Gigantic-Film-Ap-
parate A.-G." begründet worden. Der Vorsitzende desj

Aufsichtsrates ist der bekannte Aifrikaforscher Adolf1

Friedrich Herzog von Mecklenburg. Das Kapital cler
Gesellschaft beträgt zunächst 300,000 Mark. Auch der
frühere Adjutant des Herzogs, Hauptmann Walter von
Wiese und Kaiserswaldau gehört dem ersten Aufsichtsrat

des Unternehmens an, ferner General Wilhelm von
Frankenberg in Potsdam und Kaufmann Otto Wille in
Spandau. Die neue Gesellschaft betreibt alle Zweige des

Filmgewerbes, insbesondere Fabrikation, Filmgeschäft
sowie Fabrikation uncl Handel jeder Art, cler mit dem
Film- und Lichtbildgewerbe im Zusammenhange steht.
Unter den Gründern figuriert u. a. auch der Geheime
Legationsrat Gustav von Hartmann in Charlottenburg
linci Major Kurt Panse in Hoppegarten.

Gerhard Hauptmann im Film. Gerhard Hauptmann
hat der Messter-Film-Gesellschaft in Berlin das Ver-

ffilmungsrecht seines Bühnenwerkes „Rose Bernd"
übertragen. Die genannte Firma wird diesen Film mit Henny

Poi'ten in der Titelrolle herausbringen. Es ist dies
der erste Fall, dass Gerhard Hauptmann die Erlaubnis
zur Verfilmung eines seiner Bühnenwerke erteilt hat.

Cosmopolitan Imp. u. Exp. Joseph Delmont Berlin
SW. 68 Friedrichstr. 42, nennt sich die seit 1. Januar
1919 bestehende Firma die in unserem letzten Blatte 4

Seiten inserierte.
Obwohl die Firma neu, klingt cler Name Joseph

Delmont sehr bekannt in den Ohren aller Fachleute.
Jeseph Delmont ist der Nestor der Filmregisseure

und über alle fünf Erdteile wohlbekannt. Wer erinnert
sieh nicht an die waghalsigen Sensationsfilme die in den
Iahren 1910—14 in der ganzen Filmhranche von sich
reden machten uncl so viele Nachahmer fand. Es war eine
bekannte Weltmarke und für die führenden Firmen
diente Delmot in vieler Hinsicht als Bahnbrecher.

Nun hat Delmont ausser seiner Regietätigkeit auch
einen Vertrieb ausländischer Fabrikate errichtet und
übernimmt diese Firma auch Generalvertretungen, aber
nur erstklassiger Filmfabriken. Für die Realität dei-

Firma bürgt der Name Delmont und gibt Gewähr für
eine flotte Erledigung aJer Geschäfte.

NIEDERLANDE.
Niederländische Filmindustrie - Kompagnie. Denn

„Allgenleen Handelsblad" vom 1. Dez. zufolge beabsichtige

eine Anzahl niederländischer Verbände eine Iindu-
striefilm - Kompagnie (Nederlandsche Industri - Film -

Connp.) zu errichten. Zweck dieser Gesellschaft soll die
Industricpropaganda durch Filme im In- uud Auslände
sein. Die betreffenden Verbände haben bereits mit
niederländisch en Filmfabriken Verträge abgeschlossen und
sieben mit Filmunternehmern im Ausland in Unterhand-

Das Gelübde der Keuschheit
der 1. Chrisander-ßioseop-Film

^. 'S

ODD^SOSD^ivi).
lXeue Dustspiele. Oer Oloci clsr DenersOdeinungen

von, Deäerinann unä Ou., ist äis IVIax V/altsn-Serie 1919/

1920, wovon, sin fertiges Dnstsnisi dersits vorliegt.
„IVinx, cier ^nxgrnt" lisisst cisr cirsinktige, von Deondarä
DnsKsl vertnssts Dnedsnlvenerregsr, cisr nnn seinen
Siegeszng iider ciis Dsinwanci cleninäodst antreten wirci.
Oute Dnstsnisi« sinci degedrt nnci rnnn wirci sied nru cien

„Dixgrat" gewiss reissen, cisnn er ist reizenci, znin lot-
laedsn nnci — niknnt! Der Indnlt siues Dnstsnieies lässt
sieii sedwer wiecisrgeden, äenn nii ciie Krnnsen Dintüiis,
cins toiis Dnrelleinnncier unä ciis amüsanten Vsrweeds-
luugeu iusseu sied niedt in V/orte Kleicleu. Inlmerdiil
verraten wir, ciuss es sied nrn einen nengsacieiten Duron
Immlsit, weieder ssinsr „dansdnekenen" Dattin cinred
gel,!, uu^ sied uut sinsin Desincieduii zn amüsieren. „Sie"
ertiidrt uder cinred einen Tntall von seinen ^üsiedten
>uu>, uis tistgekränkts Ddeguttin tndrt sie zu idren Di-
tern zurüek. Dsr Dernpundt äss gnnzsn Spieles iisgt in
cisn toigencisn, Degedeudeiten: cier Dnron senclet von nn-
terwygs einen Doton mit seiner Visitenkarte nu ssins
Dnttin. Der Dederliringer vertrinkt eins tu'rstiieds
D,luI<gc>I,>. vvir,l von eiuem Denclnrmen uutgetuuäen,
vvnlirsnä ciis nntgstunclens Visitenkarte ant cien Iniiniier,
ä. i>. cisn „Dssncindnron" äeutst. Disssr nützt <iie Dele-

geniisit aus, lässt sied dsclisnen, verdätselisln dis sied

naeii iangsm Dnredeinaucisr nnä toiien Verweedslnngen
aile» wisäsr in Wodlgstallen nntgslöst.

Drotestsperre wegen nnersenwingliener Steuern. Der
Vinluinci <ier DIedtdiditdeater von Danzig unci Vororten
dat in seiner letzten Sitzung mit DüeKsiedt aut clis nsns
DnstdarKeitsstener einstimmig deselilosson, sämtliede
Dielitliilclilieater ad 1. IVlai dis ant weiteres zn sediessen.

Den Angestellten ist zn cliesem 1?nge gsküncligt worcien.
Die ^.dsiolit, ciie Selilisssnng sedon nd 1. ^.nrii vnrzu-
nedmen, musste nntgegeden weräen, cln ciies wegen cler

lnutenclen ^ngestelltenvsrtrnge niedt angängig wnr.j
Die Dlisatsrdssitzer sinci clsr ^nsiedt, class sinsrssits ciis!

Idni, itisknrtennrsiss, clis intolgs cisr tsnrsn Diimoreiss
uiiä äer «iänclig steigenclen Dödns nnci sonstigen ^.ns»!

gnden sowisso srdöiit wsräsn müsssn, nlsclann äerartig^
liovli seien, clnss ciis ^.dwäiznng cisr Stsusr nut clns Du-
dlikum nielit iuielir möglied wär«, wälirsnci nnäersrssits
cli« Stener dei cliessn Dintrittsnrsisen von clsn Ilieatsr-'
desitzsrn nielit nnkgedrnelit werclen Könne.

Dine kenllnle Drünänng. Di Deriin ist ein neuos^

Dilmunternedmen nntsr äer Dirma ^,Dignntie-Dilm-^p-
l>ni",ie /V.O." livgrünclet woröen. Der Vorsitzencie äes

/Vut^ielitsrates ist cler dekannts ^.itrikatorscder ^.clolt!

Drieciried Derzog von IVIsoKlendurg. Dins Dnpitni cier
Dessilsedatt deträgt zunäedst 360,000 NnrK. ^.ued clsr
trülisrs ^.clzutant clss Dsrzogs, Danvtmanu ^Valtsr voii
^iese nnci Daissrswaläau gsdört äsm srsten ^ntsiedts-
rat clss Dnternednien« nn, terner Denernl ^Viidslm von
DrnnKsndsrg in Dotsclam niicl Dautmunn Otto V/iile in
Spnnclan. Die nsne Osseiisedatt dstreidt niie Twsigs äss

Diimgewerdes, insdesonclsre DndriKntion, Dilmgesedätt
sowie DndriKation nnci Dnnclsl iscler /v.rt, cisr mit clsm
Dilm- nncl Diodtdilclgswerds im! Tnsnminsndangs stsdt.
Dnter clen Orüiiclsrn tiguriert u. a. auoli cler Dslieime
Degationsrat Dnstav von Dartmann in Odarlottsndnrg
uncl, 1VIn.i«r Durt Dnnss in Donnsgn'rtsn.

DerKnrll Unuptinnnn iin Dilm. Dsrdnrcl Dnnntmann
dnt äsr iViesster-Dilm-Desellsedstt in Dsriin clas Vsr-

^ülinungsrsedt ssinss DüdnsnwerKss „Doss Dsrncl" iidsr-
tragen. Dis gsnannt« Dirma wirci ciisssn Dilm mit Dsn-
nv Dortsn in cisr litslroll« dsrausdringsn. Ds ist ciis«
cler «rsts Dali, änss Dsrdnrcl Dnnntmann clis Drlandnis
zur Vsrtilnüung eines ssinsr DüdnsnwsrKs srtsiit dat.

Oosmonolitan Imn. u. Dxv. ^iosspli Delmont Dsrliu
SV/. 68 DriscirioKstr. 42, nennt sied clie seit 1. Januar
1919 destsdencle Diimra clis in unserem letzten Dlntte 4

Seiten inserierte.
Odwodl clie Dirma nsn, Klingt cisr Dame ^ossnd Dsi-

niont ssdr dskannt in clsn Odren aller Dnedisnte.
wissend Delmont ist cisr Dsstor cisr Dilmrsgissenre

nncl iidsr all« tiint Drciteiis wolildelcnnnt. Mer erinnert
sied uielit nn clis wnglmlsigsn Sensationsdims äis in äsn
ladren 1910—14 in äer ganzen Diimdranede von sied re-
äsn maodtsn nnci so viele Dnednlimer tnncl. Ds wnr sine
dsknnnte V/e1tmnrKe uncl tür ciie tüdrsnclen Dirmen
clieuts Deiinot in vieler DinsieKt nls Dnlindreedsr.

Knn dnt Delmont nnsser seiner DsgietätigKeit nued
einen Verti-isd nnsiäWäisedsr DaKriKnte erriektvt iiuci
ükernimnit ciisss Dirma aned Osnsraivsrtrstnngsn, adsr
nur lA'StKlassiger DiluitndriKsn. Dür clis Desiitnt cisr
Dirma dürgt cler Dame Delmont nncl gidt Oswädr tür
eine tlotte Drleciigung nAsr Ossodntte.

iVIDDDIZD^IVVD.
lVlellerlnnllisede Dilminänstrie - Donipngnie. Dsni

...'Vllgc'iii!','» ilüiirlelsKIncl" vcun 1. Dez. zutnlge i>eal>sied-

tige sine ^nzndl nielisrläiuliselier Verdäncle sine Inäu-
stristiinr - Domizngnio (Ksclerlanäselie Inänstri - Dilm -

Oomn.) zn srrielitsn. TweeK clieser Desellsedatt soll «Ii«'

Inänstrieiironngnncia cinreii Diime iiii In- unil Vuslaucle
sein. Die detrettenclen Verdämle linden Kereits mit nie-
clerlämlisekeu DiinitnKriKeii Verträge nkgeseiiiosson unci

«!>I,e,l mii Diimuuteruelimeru im ^usinucl in Dnterdaiicl-

Das (ztslükcls dsr ^SusoKkSl^
— cier 1. OKrjsiSNlZsr-öioslzop-Dilm —



Seite 16 KINEMA Nr 18

hing. Als Gründer der Filmgesellschaft werden
genannt: die Gewerbevereinigung (Mij. v. Nijverheid), die
Vereinigung der Arbeitgeber (Verein f. Werkgewers),
der Verband Niederländischer Fabrikantenvereinigungen,

die Vereinigung niederländischer Fabrikate (Ver.
Nederlan-Fabrikaat), die Allgemeine Niederländische
Vereinigung für den Fremdenverkehr, die Vereinigimg
„Ausstellungsangelegenheiten", und der Verein zur
Verbreitung der Kenntnisse der Niederlande im Auslande.

Sprechende Films. Die Marconi Wireless Co. gibt,

wie die „Frankf. Ztg." meldet, eine neue Erfindung
sprechender Films bekannt, welche ausprobiert ist und
demnächst zur öffentlichen Vorführung gelangen soll.

Der Tageslichtfilm in Skandinavien. Die neue Bild-
filmfabrik Dansk Astra Film Co. in Kopenhagen-Helle-
rup erwarb nach einem Besuch ihres Inhabers J. Chr.
Stannow in Berlin clas Alleinrecht für Skandinavien und
Finnland, lebende Bilder bei Tageslicht oder gewöhnlichem

Lampenlicht vorzuzeigen.
OCX3CZX)OCkOOOOCX)C^CXIX)CDOCXDCDOO
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Interessante Biographien.

Aus den in Berlin erscheinenden „Bunten Film-Blät
tern" entnehme ich mit Genehmigung des Herausgebers,
des Schriftstellers Richard Boelke einige' interessante
Biographien von auch in der Schweiz sehr beliebten
Berliner Künstlern und Künstlerinnen. Die „Bunten Film-
Blätter" erscheinen zweimal monatlich uncl kosten direkt
vom Verlag (Filmkust-Verlag, Berlin SW. 48, Ritterstr.
50) bezogen Mrk. 5.— per Vierteljahr. P. E. E.

Hella Moja!
Eine Künstlerin von reicher, seltener Begabung und

stark entwickelten schauspielerischem Können steckt
hinter dem) Namen! Hella Moja. Schon in den frühen
Backfischjähren ein unentdecktes Talent in sieht
fühlend, war es ihr einzigster Wunsch, einmal selbst auf
der Bühne zu stehen. Doch leider erfüllte sich ihr
Wunsch nicht so schnell, wie sie es sich erdacht und
erträumt hatte. Erst nach genügender Vorbildung in der
Reinliardt'schen Hochschule und gewissenhafter,

erschöpfender Ausbildung durch Herrn Fritz Richard vom
deutschen Theater und Frau Frieda Richard vom Theater

in der Königgrätzerstrasse konnte sie das Ziel ihrer
Wünsche erreichen und ihre tiefe Empfindung in den

Dienst der grossen Kunst stellen.
Am Lessing- und Künstlertheater begann die Kunst*

leriu ihre schauspielerische Tätigkeit, wandte aber
bereits nach fünfmonatiger Arbeit der Sprechbühne den

Rücken, um sich ausschliesslich der Filmkunst znn

widmen, in berechtigter Voraussicht, an dieser Kunststätte
ihre darstellerischen Fälligkeiten mehr entfalten zu
können. |

Mit dem ersten Tage ihrer Filmtätigkeit begann ihr
Ruhmesweg. Ueberrasehencl schnell verstand es Hella
Moja, sich demi Rhythmus des Filmte anzupassen und ih-
ri'in Spiel eine eigene Note zu geben. Die gründliche
Eìrìernung des Manuskripts und Vertiefung in ihre Rollen

schufen in ihr eine gewisse Sicherheit und geben
ihrem Spiel jeno prägnante Natürlichkeit, nnit Hilfe deren
sie so schnell die Stufe höheren künstlerischen Könnens
erreichte.

Unter der sicheren Leitung von Alwin Neuss begann
sie ihre Bewegungen vor dem Kurbelkasten und
erweckte schon bei den ersten Films das Interesse des Pu¬

blikums anf ihre Person. Die Filme: „Streichhölzer,
kauft Streichhölzer", „Der Weg der Tränen", „Komtess
Hella", „Der Tod des Erasmus", „Wer küsst mich!" usw.
waren ihre ersten Werke und liefen unzählige Male

über die weisse Leinwand.
Es sind wesentliche Symptome, die sie von einem

grossen Teil der Kinosterne unterscheiden. Erst nach
erschöpfend eingehend erlerntem Studium, des Manuskriptes

tritt sie vor den Kurbelkasten und spielt im Film
mit dem Film, drängt ihr ganzes seelisches
Wiedergabevermögen in die äusserliehen, sichtbaren Konturen
ihres Körpers und bringt somit ihr Spiel in das Stadium
überzeugend echter Darstellungskunst.

Auch die üblichen Begleiterscheinungen heim Einn-

porblülnen einner Künstlerin, die durch eine eigene, recht
oft kitschige Reklame der Filmdiva mit auf den Weg
gegeben werden, sind ihr absurde Ideen. Jede Propaganda,

sei sie auch noch so harmlos und stilistisch rein
gebalten, verurteilt sie. Die Künstlerin lebt recht
zurückgezogen in ihrem prachtvoll eingerichteten Heim im
Westen der Stadt und meidet den Trubel des Lebens, die
Festlichkeiten und sonstigen Reklamebälle.

Während des Krieges gründete die Künstlerin ein
eigenes Unternehmen. In ihrem Atelier entstanden die
Films: „Nur ein Schmetterling", „Er und sie", „Unter
fremSdem Willen", „Wundersam / ist das Märchen der
Liebe", „Weine nicht, Mutter" usw. In allen diesen
Filmen entsprachen die Handlungen ihrem Temperament,
ihren aparten vornehmen Eigenschaften und fesselten
den Zuschauer mit den Eigenarten des Milieus, den
Feinheiten künstlerischer und technischer Zusammenstellung.

Auch den kleinsten Nebensächlichkeiten, den
falschen unbedeutenden Szenen, die sie mit der gleichen
Hingabe, dem gleichen Willen, Kunst im Film zu bieten,
demselben Gedanken, dem ganzen Film ihre Begabung
zu widmen, spielt, weiss sie eine gewisse Belebung
beizugeben und geniesst durch diese Tatsachen den Ruhm,
der ihr als wahre Künstlerin gebührt.

Bernd Aldor!

Mittags 12 Uhr. Ort: Diele des Exelsior-Hotels in
Berlin. Fünfzehn Minuten sass ich allein in dem weich eu

lnng. ^,ls Drnnäer cler Dilmgesellseüakt wercien ge-
nannt: clis Oswsrbsvereinignng (Nii. v. Diiverüeiä), clie

Vsrsinigung cisr ^,rüsitgsber (Verein k. >VsrKgswsrs),
äer Vsrbancl Dieclerläncliseüer DabriKsntsnvsrsinignii-
gen, äie Vereinigung niscisrlsnäiseüsr DsbriKste (Ver.
Deäerisn-DsbriKaat), ciis ^.iigemeine Dieäeriänäiselie
Vsreinignng kiir cien DreiuclenverKeür, äie Vereinigrurg
„^.nssteiinngsangeiegenüeiten", nnä cier Verein znr Ver-
breitnng cier Kenntnisse äer Dieclsrlsncls irn ^insisnäs.

SvreeKenäe Dilms. Die lVIareoni ^Vireless O«. gibt,

wis clis „DranKt. Ttg." meläst, sins nsns Drtinclung
sprseüenäer Dilms bekannt, weleüe ansproüisrt ist nnä
ciemnäeüst znr ökkentlieüen Vorknürnng gelungen seil.

Oer VsgeslicKtuIin in 8Ksväinsvien. Ois neue Lilcl-
nimkabrik DansK ^.stra Dilrn, O«. in KopenKagen-Dslle-
rnp erwarb nueii einem Desneü iüres Inlisüers rl. Odr.
Jtsnnow in Deriin cius ^Ilsinreeüt ttir LKsnclinsvien nnä
Dinniunci, leüenäs Diiäer bsi Vsgsslieüt oäsr gswöünii-
süsin Lsmpeniieüt vorzuzeigen.

o o

iMlMilte öillgl'liiiliilüi. 8

^us cleu iu Deriin ersoneinencien „Dnnten Diim-Dist-
tern" entneüms iel, mit Oeneümignng cles Dersnsgeüers,
cles Leliriktstellers Dieüsrcl DoelKe einige" interessante
Diogrspüisn v«n sneü in cier Leüweiz selir üslisütsn Der-
liner Künstlsrn uncl Diinstierinnsn. Ois „Dnntsn Diim-
Dlütter" «rseüeinsn zweimal monatlieü nncl Kesten äirekt
voin Verlag (DiimKnst-Verlag, Deriin F'VV. 48, Dittsrstr.
5U) bezogen 1>IrK. 5.— per Visrteiiaür. D. D. D.

Dell» IVIoz»:

Dins Diinstisrin von reieüer, seitsnsr Dsgalmng unä
stark entwickelten seüauspieieriseliem Donnen steekt

l,intsr clem! Damen! Deila Nois. 8eüon in cien trülien
DseKtiseliiuliren siu uusuicleektss l'alent iu sieü! küü-

isnä, war ss iür einzigster ^Vunseii, einmal selbst ant
cler Dübns zu stellen. Doeb. leicier erfüllte sieü ibr
^Vuuseü uielit so seüusll, wie sie es sieü eräaeüt uncl er-
träumt iitttte. Drst naeii gsnügencier Vorbiiclnng in äer
Deinüsrcit'selien Doeliseünls nnä gswisssnüntter, er-

»el>öpten,äer ^usbiiciung clureü Derru Dritz Dieüsrä vom
cleutseüen Vlieuter nnä Dran Drisäa Dieüsrcl vom Vlies-
tsr in cisr Köuiggrätzerstrasse Konnte sis cias Tisi ilirer
VViiuseüe erreieksn unci ibre tiefe Dmpfiuäung in äen

Dienst cier grossen Dnnst stellen.
/Vm Dessiug- unci Künstlertlleuter üeguuu clie Dünst-

lerin ibrs solianspielerisvlie Tätigkeit, wanäte aber bs-

reits naeü fünfmonatiger Arbeit cier 8preelib»l,ue cieu

DneKen, um siel, nusseliliessiieb cler DiimKnust zn wicl-

men, in bereebtigter Vornnssieiit, an ciieser Knnstststte
iiire änrstsileriselivii DüliigKeiteil illeür enttnlteu zn
Können. j

Klil äem ersten Vage ilirer Dilintütigkeit begann ilir
Dnümesweg. Deberrssellencl sellnell verstnml es Della
Nc>,ia, siel, äem, Dlivtümns äss Diiinls snznpasseii nml iü-
rem 8,>iel eine eigene Düte zn geüen. Die grüucliieüe
Erlernung äc>» iXlsnusKript» uucl Vertietiiug in iüre Dul-
len »eliiiten in ilir eine gewisse Lieüerlieit nncl geben iü-
rcnn 8piel iene prägilnnte DatiirlielrKcnl, mit Düte clsren

sie so selinsll ciie Linke! ünliereil Künstleriseiisn Könnens
erreieüte.

Dnter cier sielieren Deitniig von ^lwin Denss begann
sie iiirs Dswegnngen vor ciem DiirlieiKnsten nnä er-
weekte seüon bei cien ersten Diims äas Interesse cles Dn-

blikrrms ank iüre Dsrson. Ois Dilme: „Ltreieüüöizer,
Kautt 8treieüüölzer", „Oer ^Veg cler Brünen", „Domtsss
Deila", „Oer locl clss Drusmns", ,,^,Vsr Küsst mieb?" nsw.
warsn iiirs srstsn "Werks nnä listen nnzälilige Ivinie

niier äie weisse Dsinwanä.
Ds sinä wsssntlieüe Lvmntome, äis sis von einem

grossen Deii äer Dinosterne nnterseirsicien. Drst naeü
erseüönksnä singeüonä srlsrntsm FtnäinM äes Älsnns-
Krintes tritt sie vor äsn DurüslKastsn nnä spielt im Diiin
mit äsm Dilm, clrängt iirr ganzes seeliselres Vv^ieäerga-

üoverinögsn in clie äusseriieüen, sieütbaren Dontnren
iüres Dorpers nnä bringt somit iür 8piel in äas 8tacliu»i
üüerzeugenä eeütsr Oar^stellurigsKnnst.

^.üeü äi« iiülieüen Deglsitsrseüeinnngen üeiin Dm-
porblnüen eiiisr Diinstisrin, äie clnreü eine eigene, reeüt
ott Kitseüigs Reklame äsr Dilmciiva mit snk äsn 'vVeg gs-
gsüsn wsräsn, sinä iür aüsnrcls lässn. ^lsäe Dropsgan-
cla, sei sie sneli noelr so liarmlos uncl stiiistiseü rein ge-
lialten, verui'teilt sie. Oie Künstlerin lslit rseiit znriieK-
gezogen in iürem praelitvoll eingerieliteten Deim im
kosten cier 8taät nnä meiclet clsn ?rnbsl cles Delrens, clis

DestiieiiKeiten nnci sonstigen DeKismeüälle,
^Vsürsnrl äes Krieges grünäete clie Künstlerin eiu

eigenes Dnternsinnen. In iürem Atelier entstumieu ciie

Dilms: „Dnr ein 8eümstterling", „Dr nncl sie", „Dnter
kremäei» ^Villen", „V/nnclerssm / ist clss Näreiieu iler
Dieüe", „^Veins nielit, Nnttsr" nsw. In sllen clieseu Dil-
men eiitsprseüen clie Dsnälnngen ilirenr ?em)!ierameut,
ilireu npiirteu vornelimen Digenselintteu nncl kesselten
äen TnLeliSiier mit cieu Digsnsrten cles l>Iiliens, cieir Dein-
üeitsn Künstieriselier nncl teeüniseüer Aussmmeustei-
lung. «

^.neli cleu Kleinsten DeüensäeülieüKeiien, ileii kni-
selien nnüeäentenäen Lzenen, ciie sie mit äer gleiellsn
Diilgaüe, ciem gieielien ^Viiien, Knnst im Dilm zu üieten,
äeurseiüeu DeclauKsii, äem ganzen Dilm ilire Degsbnng
sn wiämsn, spielt, weiss sie sins gewisse Dslslmng bei-
zngebsn uuä gsniesst clnreü äiese latssollen äen Dnüm,
cler iür sls wsüre Künstlerin gsüüürt.

Dernä ^lllor!
lVtittugs 12 Dür. Ort: Oisle äes Dxslsior-Dotsls in

Lorlin. Düntzeün Minuten ssss ieü allein in ciem woielien
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