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$ a §  beutfcße SCEtienroefen ßat einen roefent= 
ticken SInteit baran gehabt, baß m ir in ber Sage 
raaren, inbuftrieU ben Krieg feit groei Saßren 
erfolgreich) gu führen. SaS Verb teuft ber 9lftien= 
gefeKfcßaften um bie U m fte ltu n g  unferer Qnbm  
ftrie uon ber grieben§= gur KriegSroirtfcßaft ift 
unbeftritten. @S ift um fo größer, als gerabe 
nad) biefer Vid)tung ßin fo gut roie nicßtS plan= 
mäßig uorbereitet mar. @3 traten baßer plötp 
ließ an unfere gnbuftrieilen 9tnforberungen ßeran, 
an bie man früßer niemals gebatßt ßatte. Unb 
bie 2irt unb SGBeife, in  ber biefen Sinforberungen 
genügt mürbe, bilbete bie befte ?ßrobe bafür, 
ob bie ©runblagen unferer inbuftrietien @nt= 
mirfiung unb inSbefonbere bie ©runblagen 
unfereS 9lttienroefen§ mäßrenb ber langen grie= 
benSgeit gefunb geblieben raaren ober nießt. 
g ü r bie KriegSmirtfd)aft tarnen gerabe unfere 
9HtiengefeHf*aften feßr roefentlicß in Vetracßt. 
Senn meßr als in  anberen friegfüßrenben 2än= 
bern fpielten in  Seutfcßlanb bie 3lftienunier= 
neßmungen eine Volle. 9lu§ graei ©rünben: 
©inm al, roeil gu ber 3e it, dlS unS bie im  
buftrieUe ©ntmidtung einfeßte, eine großfapi* 
taliftifeße Kapitatbitbung raie g. SB. in  ©nglanb 
noeß nießt uorßanben mar. S ie  2lftie mar baS 
SRittel, bie ©ingelfapitatien gur ©roßunterneß* 
mung gu ioalieren, groeitenS meil, anberS mie 
in  Defterreicß, bie früßgeitige ittufßebung beS 
KongeffionSgmangeS für 9litiengefellfcßaften biefe 
UnterneßmungSform bei unS erßebtießbegünftigte.

V or bem Krieg ßaben fid) oielfacß Vtißftänbe 
in unferem Slitienmefen ßerauSgeftetlt,9JUßftänbe, 
bie aud) noeß ßeute befteßen, unb bie bei einer 
notroenbigen Reform ber ©efeßgebung nad) bem 
Kriege Teilung finben müffen. 9lber Vtißftänbe 
unb SJtißgriffe im  eingelnen ßaben eS boeß nießt 
nermoeßt, mie ber Krieg Etar beroiefen ßat, ben 
©egen, ben bie ©efcßäftSfüßrung ber 3lftien= 
gefetlftßaften im  allgemeinen m it fieß brad)te, 
in ben ©cßatten gu fteUen. Sffienn man fieß ber 
Dielen KonfiittSiäUe erinnert, bie in  ben leigten 
gaßren fid) in  ben ©eneralner jammfungen graifeßen 
ben Vermattungen ber ©efeüfcßaften unb ein* 
gelnen Sltiionären ereigneten, fo muß man ßeute 
boeß fagen, baß baS ßößere Vecßt babei in  nieten 
gälten auf feiten ber Vermattung geftanben ßat, 
befonberS in allen benjenigen gälten, in  benen 
e§ fi<ß batum ßanbelte, baß bie SlEtionäre meßr 
Sinibenben ßaben, als bie Sireftoren nerteilen 
mollten. Senn bie Umfteltung unferer Slitiem  
gefellfcßaften für bie §erftellung beS Krieg§= 
bebarfeS märe fießer nießt möglid) gemefen, roenn 
nießt oft gegen ben Sßillen ftarfer Iftien m in o ri-  
täten, ja unter Umftänben fogar unter Unt= 
geßung beS SöillenS ber lit io n ä re , ftille Veferoen 
gelegt unb bam it bie ©efeüfcßaften geftärtt 
morben mären.

S ie  ©rfaßrungen biefeS Krieges merben unS 
hoppelt raertnoa für bie Beurteilung tommenber 
Veformberoegungen fein. S ieSatfad)e ber Ve= 
mäßrung ber Dlftiengefellfcßaften im  Krieg felbft
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toeift un? aber non neuem barauf allen 
recptlicpen unb roirtfcpaftlicpen fragen , bte bie 
SlftiengefeHfhaften betreffen, nacp mie nor bte 
größte Slufmerffamfeit gu fcpenien. Unb unter 
biefen Umftänben nerbienen alle 3lu?einanber= 
fepungen grunbfäplicper Statur über SHtienfragen 
gerabe jept erpöpte Vebeutung. Sa? gibt un? aud) 
Verantaffung,etraa? näper aufeinenSluffap eingu= 
gepen, ben einer ber beften Kenner be? beutfdjen 
Slftienrecpt?, ber berliner guftigratS llbertpnner, 
nor furgem in ber „berliner guriftifcpen 2Boc£)en= 
fdjrift" neröffentlicpt pat. ißinner tnüpft an 
mehrere ©ntfReibungen be? 9ieicp?gericpt? au? 
ben lebten gapren an, um an ipnen gu beraeifen, 
baß bie Senbeng be? oberften beutfcpen @ericpt?= 
pofe? in  gunepmenbem Sttaße bapin neigt, bie 
fogenannten 2JtinberE>eit§recijte ber Slftionäre 
joroopt gegenüber ber SJtajorität ber 9lltien= 
ini)aber al? aud) gegenüber ben Vermattungen 
gu fcproädjen unb immer beutlicper ben ©runb= 
faß ber abfoluten 2ftajorität?ßerrfcßaft gu 
prollamieren.

S ie  erfte ©ntfcpeibung betrifft ben fo= 
genannten fMberniafatf. S ie  @eneralr>erfamm= 
lung ber §ibernia=9lltiengefetlfd)aft patte be= 
fcploffen, um. bem gi?!u? ba? ©inbringen um  
möglich gu matten, Vorgug?a!tien au?gugeben 
unb, unter 3lu?fd)luß be? Vegug?recpte? ber 
Slftionäre, ©ebote non folgen ißerfonen auf 
biefe Slltien abgulepnen, bie ben ©rraerb bagu 
benußen mürben, ben gortbeftanb ber ©efetU 
fcpaft gu gefäprben. S ie  Slnfecptung biefe? 
Veftpluffe? befd)ieb ba? Steiii^gericpt abfcplägig. 
$ n  feiner Vegrünbung fanb fiep ber folgenbe 
© aß: „gm  ©efeß ift ber ©runbfaß gur 3ln= 
eriennung gelangt, baß bie 9M )rpeit über bie 
Vermattung unb barüber entfcpeibet, roa? im  
gntereffe ber ©efeüfcpaft unb iprer Slitionäre 
gu tun unb gu taffen ift". S ie  gmeite @nt= 
fcpeibung ift am 11. Segember 1915 ergangen, 
©ie bepanbelt ben (Streitfall gmifd)en ber girrna  
Sluguft Sppffen unb ber aiftiengefeUfdjaft ,,©ute 
§offnung?=£ütte". g m  ißringip lag ber galt 
folgenbermaßen: Sei einer 3lftiengefeafd)aft 
roaren nur 2 Slftionäre norpanben, non benen 
ber eine bie überragenbe SKeprpeit ber Slttien, 
ber anbere aber nur neun Slftien befaß. Um  
ben lleinen SUtionär perau?gubringen, befcploß 
bie ©eneralnerfammlung bie §erabfeßung be? 
2tftienfapital? bergeftalt, baß je 45 Slftien 
in  je 44 umgeroanbelt rcerben follten. Ser

Vefißer non 9 Slitien mar natürlich nid)t in ber 
Sage, untguroanbeln, ba bie übrigen 211'tien in  
feften .fpänben unb für il)n nicpt färtflidj raaren. 
Sa? 9ieicp?gericpt fiat bie Kraftio?erltärung unb 
Verfteigerung ber SIftien be? auf biefe Sßeife 
nergeroaltigten Vefißer? für gültig erilärt, roeil 
e? barin tebiglici) eine ^Betätigung be? eigenen 
rairtfcpaftlicpen gntereffe? ber SJtajorität faß, 
„bie nid)t baburcß fittenroibrig mirft, baß gunäcßft 
ber anbere gefc£)äbigt unb ber ^anbelnbe fidj 
biefer ©cßäbigung beraußt mar". 911? brüten 
galt gießt ißinner bie ©ntfdjeibung be? 9teicß?= 
gericßt? über gemiffe Vorgänge bei ber gufion  
ber VerlimStnßaltifcßen 9Jtafcßinenbau=5lttien= 
gefeUfcfjaft unb ber SJtafcßinenfabril Kötn= 
Vapentpat ßcran. S ie  9Inßaltifd)e SKafcßinem 
fabrif patte neun geßntel ber Slftien non Vapen- 
tf>al erroorben unb plante bie nöüige Ser= 
f^melgung m it biefem Unternefjmen. ® a  in  
ber betreffenben ©eneralnerfammlung nonSapem  
tfjat e§ fid) um ein roefentlid)e§ mirtfc^aftlid)e§ 
^ntereffe ber ^auptaftionäre fianbelte, fo Ijätten 
biefe nad) bem ©e[et5 nid)t mitftimmen fönnen. 
©ie nerfaufte ba^er nor ber Serfamm lung einen 
beftimmenben Seit ilfrer 2lfüen an eine Sanf, bie 
bann m it biefen Slf'tien in  ifjrem ©tnne ftimmte 
unb ben gufion§befd)Iufj burd)fe^te. Sa§  
3fteid)§geri^t at§ te^te Qnftang lernte ent= 
gegen bem Urteil be§ Dberlanbe§gerid)t§ 
bie Seredjtigung ber @c^aben§erfai3 flage eine§ 
2Utionär§ ab. Qn ber Segrünbung legt ba§ 
SteidiSgeric^t ba§ ^auptgemidjt barauf, bafi bie 
Seräuferung ber Slltien rairllid) ernft gemeint 
fei. Sann  liegt nad) feiner Sluffaffung ein er= 
laubter 3roed nor, „aud) raenn bie Veräußerung 
in  ber Slbficßt norgenommen roerbe, baß ber 
©rroerber in  ber grage ber Verfcßmetgung im  
© inne unb im  $ntereffe be§ Veräußerer? ftimmt. 
Sem  ©efepe ift nad) ber SJteinung be§ Veicß§= 
gericßt? bann ©enüge gefcßeßen, „raenn eine 
auSbrüdlicße Verpflichtung im  ^ntereffe ber 
Veräußerung gu ftimmen, nicßt abgegeben fei", 
fo baß alfo bie V a n f immer nod) in  ber Sage 
geroefen märe, aud) im  entgegenfepten ©inne 
gu ftimmen. S er nierte galt betrifft bie Klage 
eine? V ltionär? be§ Vpeinifcpen Slftiennerein? 
für guderfabrifation, bie fid) barunt brepte, baß 
bem SÜtionär feiten? ber Vermattung eine Siu?  ̂
funft nerraeigert mar. Sa? 9teid)?gerid)t pat 
biefe Klage nerroorfen, unb erllärt: „SBenn 
eine folcpe 3lu?lunft nid)t erteilt roerbe, müffe
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fid) ber 9lnfragenbe an bie ©eneraloerfammlung 
wenben; btefe (alfo bie SDtehrheit) habe gu 
befdjließen, ob bie SluSfunft erteilt werben fotl; 
befd)Iieße bie ©eneraloerfammlung, bie grage 
nicht gu {teilen, fo habe fici) ber Slltionär hierbei 
gu befdjeiben."

ißinner £>at, wie au? ben obigen @nt= 
fdfeibungen ita r i)eroorgei)t, gweifeKo? Utecht, 
wenn er behauptet, baß ba? Uteid)?gericht fid) 
unbebingt auf ben ©tanbpuntt ber 9Jtei>r£)eit gu 
ftellen geneigt ift. Unb er t)at fernerhin and) 
barin SFiedjt, baß baburd) unter ttmftänben bie 
Diente ber 3Jtinbeil)eiten ober ber eingelnen 
Slltionäre erheblich oerlümmert werben tonnen. 
9lber eine grunbfätjlidfe (Stellungnahme gu biefer 
Senbeng be? Uteid)?gerid)t? oerlangt bocf) 
gewiffe Unterfd)eibungen. Sa? ütltiengefeig geht 
uon gwei ©runbfätgen au?, bie beibe nicht 
richtig finb. Ober oietleicht aud) nicht mehr 
richtig finb. Sa? ©efeh nim m t unau?gefptod)en 
an, baß alle Slttionäre ein gleiche? $ntereffe 
haben, unb baß m ithin ber 9Jtaforität?befchiuß 
bem $ntereffe {amtlicher Slltionäre gerecht 
wirb. Unb ba? ©efeig fpridjt ferner giemlid) 
beutlid) au?, baß ba? Qntereffe ber Slitiew  
m ajorität m it bem Qntereffe ber ©efeüfchaft 
ibenttfd) ift. gnfofern ift bie Stellungnahme 
be? 9teid)?gerid)t? burdjau? im  Sinne be? 
©efeige?. siteine? ©rächten? ift e? auch ba in  
feinen ©ntfdgeibungen wirtfchaftlid) berechtigt, 
wo ba? Qntereffe ber SJtajorität w irilid ) m it 
bem Qntereffe ber ©efellfcijaft gufammenfäUt. 
Sa? fcheint m ir gweifello? bei ber £ibernia= 
@ntfd)eibung ber galt gu fein. Senn bort ge= 
{¿hat) ber Vefdgluß ber SJtajorität gu bem au?= 
gefprochenen 3w ed, bie ©jifteng ber ©efelifdgaft 
gu fd)ühen. ©ine SDtinorität, bie bie ©jifteng 
ber ©efeHfdgaft oernichten ober untergraben w ill, 
iann leinen Schuh beanfpruchen, unb ein 3Jtajo= 
rität?befd)Iuß, ber in  feinem SBortlaut nod) 
au?brüctlich bie Slufredgterhaltung be? Unter= 
nehmen? al? 3w ed  au?fprid)t, lann an unb für 
fid) nicht beanftanbet werben, freilich ift bie 
allgemeine Vegrünbung be? Uteid)?gerid)t? burch- 
au? nicht anguerfennen; benn ba? 9fteich?gerid)t 
fagt ja  barin, baß e? ben 2Dtajorität?befd)luß 
auch bann anertannt haben würbe, wenn er gum 
3mede ber Vernichtung ber ©efeltfchaft gefaxt 
worben wäre, unb biefer Sluffaffmtg hat jo ha? 
Uteich?gerid)t in  feiner ©ntfdjeibung in ber 
gufion?fad)e 9lnhalt=Vai)enthat golge gegeben.

S o rt hat fid) ba? 9teich§geri<ht gar nicht barum  
getümmert, baß bie SDUnberljeit ober ber ein= 
gelne Slitionär um ben Sßeiterbeftanb be? Unter= 
nehmen? fämpfte, an bem er beteiligt w ar, gegen 
eine «Majorität, bie biefe? Unternehmen oer= 
fdfwinben laffen wollte, ©egenüber biefen @nt= 
fdgeibungen gewinnt man meiner Stuffaffung 
nad) ben tlarften Stanbpuntt, wenn man bie 
Stim m e ber {Majorität ber ©eneraloerfammlung 
bann für berechtigt erflärt, wenn fie im  Qntereffe 
be? Unternehmen? urteilt. S ie  grunbfäpche 
Sluffaffung be? ©efe^e? beruht auf ber Serien  
nung, baß ©efamtheit ober SUlajorität ber SIttio-- 
näre unb Slttienunternehmen gang oerfd)iebene 
Singe finb. S ie  oielgeftaltige mirtfdjafttidje 
©ntwidlung hat un? ba? beutlich gegeigt. Sa?  
9teich§gerid)t lann an ben ©rfahrungen oieler 
3al)rgehnte nicht oorübergehen, unb e? beweift 
eine geringe gühlung m it bem praltifd)en geben, 
wenn e? fid) einfad) an ben Vuhftaben be? 
©efehe? ober felbft an bie Sluffaffungen hält, 
bie gu früheren ßeiten bie Schöpfer be? ©efetge? 
hatten. Sa? Slttienunternehmen fteht lo?gelöft 
neben ben Slttionären unb beren ©eneraloer= 
fammlung, wo bie $ntereffen be? Unternehmen? 
unb ber Slltionäre gegeneinanber ftetjen. S a  
füllte ber dichter, wenn nic^t eine offenbare 
@efehe?oerlehung oorliegt, ftet? ba? Specht be? 
Unternehmen? höher ftellen, al? ba? Utecht ber 
Slttionäre. Schon be?halb, weil ba? $ntereffe 
be? Slitionär? im  allgemeinen heute eia 
fchroanlenbe? unb je nach ber 3eitbauer be? 
Vefifee? ein mehr ober weniger oorübergehenbe? 
ift. g ü r bie Sßirtfchaft fpielt ba? Unternehmen 
al? folcße? eine Stolle. Sille?, toa? auf feine 
Kräftigung unb bie Verlängerung feiner geben?; 
fähigleit abgielt, ift, foweit nicht bie ©efefee 
oerletgt werben, gu begrüßen.

S er g alt Vapentlfal geigt noch nach einer 
anberen Stidftung hin eine recht bebentlidge 
Sluffaffung be? 9teih§gerid)t?, bie auch ieine 
fonberliche gühtungnalfme ber Steid)?rid)ter m it 
bem praltifchen geben erlennen läßt. SJtir liegt 
e? im  allgemeinen ootltommen fern, unfere 
Stichler, wie ba? felgt oielfach üblid) geworben 
ift, in  Vaufd) unb Vogen al? weltfremb gu be= 
urteilen, unb gerabe beim 9ieich§geri<ht hat e? 
fid) oft erwiefen, baß eine gewiffe Siftang oom 
öffentlichen SJiarttplatg öer Klugheit unb Ututje 
ber ©ntfcheibungen eher förberlich ift. 2lber 
wenn ba? UteidfSgeridjt in bem genannten
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gälte fagt, eine auSbrüdlid)e Serpftid)tung bei' 
S an!, in  einem beftimmten ©inne gu fiimmen, 
fei bei bei Ueberlaffung bei Aftien an biefe 
nicht bebungen, unb eS fei ihr baljer überlaffen 
geroefen, nad) eigenem Gsrmeffen eoentueü auch 
gegen bie gntereffen beS SerfäuferS gu fiimmen, 
fo fcheint m ir i)ier beinahe ber AuSbrud ber 
SBeltfrembheit geregt, minbefienS ift i)ier bie 
Angelegenheit burd)auS nur als Aftienfatl be= 
ijanbelt. SJiatürlic^ befianb t£)eoretifc^ oolle 
greiheit ber Abftimmung für bie S an !, aber 
praftifd) £)ätte fie bamit bie roertooKe $unb= 
fchaft ber Serfäuferin oertoren, gang abgefei)en 
baoon, baff fie üielteid)t an ber gufion beiber 
Unternehmungen nod) ein befonbereS gntereffe 
hat. ®iefer ga lt mar befonberS forgfältig gu 
überlegen, weil ber Sefchluh ber SDtajorität fid) 
gegen bie (SefeUfdjaft richtete.

Sei biefem Sorgang taud)t nun auch bie 
groeite StonfliftSmöglichfeit auf: 3)ie @egen= 
fählichfeit non g u t et eff en ber SJtajorität unb 
ber SJtinorität. 2)er ©efehgeber glaubt in  ben 
Ifänben ber SUlehrheit am beften baS burdp 
fchnittliche ©efamtintereffe alter Aftionäre ge= 
raahrt. SaS ift fd)on bann nicht immer xidjtig, 
roenn bei ber Stftaforität feinertei Stebenintereffen 
beftehen. © in reicher SJtann, ber bie Hälfte beS 
Unternehmens in feiner §anb  hat, fann burd) 
bie ©inbehaltung ungebührlich h^h^ Steferoen 
unter bem 3)edmantel ber ©olibität be§ Unter= 
nehmen? bie Keinen Aftionäre bauernbfd)äbigen; 
er fann beren Aftien entraerten, ihre AKienrente 
herabbrüden unb fie baburch groingen, bie Aftien 
gum Serfauf gu bringen, Stad) ber Theorie 
Steid)Sgerid)tS finb, mie ja  auch ber galt „@ute= 
£offnungS=|)ütte" geigt, bie SJtinoritäten bagegen 
gang machtlos. Unb roenn hinterher bie SJtinori* 
täten abgeroiefen finb unb ihre Aftien nerfauft 
haben, bann läßt ber reiche SJtann nachher 
roiberfprud)SloS all baS in ben Sorjahren Auf* 
geftapette als ®ioibenbe ober in  gorm  eines 
SonuS in  feine Safdjen fließen. SJtir fd)eint, 
bah überall ba, roo AnfedjtungSflagen uon 
M in o ritä t gegen SJtajorität oorliegen, geprüft 
roerben muh, ber Sud)ftabe beS ©efe^eS bem 
eingelnen galt gerecht roirb. Ob geroiffe £ranS= 
aftionen gegen bie guten ©Uten oerftohen, muh

befonberS forgfältig in alt benjenigen Sähen 
geprüft roerben, in  benen entroeber gegen bie 
©i'ifteng ber ©efeHfdjaft ober offenbar aus 
(Schifane gegen eingetne Aftionäre gehanbett 
roirb. «ßrüft man unter biefen ©eficht§punften 
bie Sähe Sapenthat unb ^h^ffen, fo roirb man 
fich m it ben ©rgebniffen ber reich§gerid)tliä)ett 
©ntfeheibung nicht einoerftanben erftären tonnen.

SBefentlicf) anberS liegt aber meiner Meinung  
nach bie Angelegenheit beS AftionärS ber 
Stheinifchen guderfabrif. £ ie r  fcheint m ir bod) 
bie ©ntfdjeibung beS SteichSgerid)tS burd>auS 
baS Süchtige gu treffen, «ptnner geht ba root)l 
oon einer fatfehen Auslegung ber Siechte beS 
©ingelaftionärS aus. ©etbftoerftänbtid) hat ber 
©ingelaftionär, roenn er berechtigt ift, fein 
(Stimmrecht auSguüben, aud) baS Stecht, fid) 
burd) Anfragen fein Urteil für feine ©timm= 
abgabe gu bilben. Aber eS befiehl burchauS 
feine Serpflichtung für bie Serroaltung, ihm gu 
antroorten. ®ie AuSfunft§pflicf)t ber Serroaltung 
befiehl nach bem ©efetg nur gegenüber ber 
©eneraloerfammlung, nicht gegenüber bem 
eingelnen Aftionär, roeber auherhalb noch inner* 
halb ber Serfamm lung. ©teilt fich bie SJtehrheit 
ber Serfamm lung auf bie ©eite ber Serroaltung, 
bie nicht antroorten roiU, fo fann natürlich ber 
A ftionär «protefi gu «protofoH geben unb eoentuell 
ben Sefchluh anfed)ten. Aber bei ber Anfechtung 
beS SefdjluffeS muh er nad)roeifen, bah burd) 
ben Sefchluh baS ©efeh oerlefct ift. @r fönnte 
g. S . m it ©rfolg ben StachroeiS führen, bah bei 
ber Ablehnung feiner Anfrage Aftionäre mit* 
geftimmt haben, beren ©onberintereffe burd) bie 
AuSfunftSerteilung oerle^t roorben roäre. Aber 
ift ein foldjer ober ein ähnlicher StachroeiS nicht 
gu führen, fo roürbe auch bie Anfechtung faum  
burchbringen. g ft jebod) bie Serfamm lung oon 
bem Aftionär gar nicht befragt roorben, fo ift 
fein baS Stecht auf Anfechtung oerleihenbeS 
Aftionärred)t oerle^t roorben. Statürlidj liegt 
bie 93töglid)feit oor, bah burd) ihr ©dpoeigen 
bie Serroaltung bie Sage beS Unternehmens 
gegenüber ber ©eneraloerfammlung oerfd)Ieiert 
hat. ®aS gehört in  ein anbereS Kapitel unb 
ift für unfere grage nicht oon Sebeutung.
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^rceífe $)gpof0eâett m íf (Bemeinbeßürgfcßafi.
föont ©cíje im en ^ in a n 3ra t <2? a ft ia n  = S)flnnitabt.

B ire lto r ber geffifcfjeit ßanbegbbpotl'.cfcnbanf.

©g f>errfcf)í Xtebereinftimmung barin, baff fü r 
beti 3teeitftelligen §t)poiI)efarfrebit berläffige Orga» 
nifationen gefefjaffen toerben muffen, bamü bie Be» 
friebigung ber B ah frage  rtici)t üon ber ungeteilten 
B cre itto illig feü  prioater ©elbgeber abhängig Bleibt. 
B o ii ben h ie rfü r anfgeftellten 3nnan3plünen Bat in» 
helfen feiner fid) ber rüdhaltlo fen 3uftim m nng ber 
k r i t i f  unb ber Beteiligten 3n erfreuen gehabt. ’’31 in 
meiften fjü rfp re h e r fanb bie ©elbbefhaffung bitrcf) 
öffentlich=rechtliche ober prioate §t)potf>efanftolten m it 
fommunaler ©etoührleiftung, bod) finb bie hiergegen 
Hergebrachten Bebenfen big jetjt nicht f amtlich er» 
tebigt. Ber ©täbtetag te ilt n u r öorübergehenb fom» 
munatc § ilfe  3ulaffen unb bie banernbe Befriebi» 
gung biefer Bebürfniffe auf anberc ©¿buttern gelegt 
teiffen. Babci fpicten ©iherbeitgbebenfen eine toe» 
fcntlidge B o lle . ^inficB'tíid) biefer Beforgniffe bot 
Sanbegbanfrat Beufd) oon ber Baffauifchen ßanbeg» 
banf, treidle fdjon bor ga rren  m it ihrer § ilfe le iftung 
ooranging, in  bor 3citfd^rift fü r Bäobnitnggtoefen 
(Heft 7, gahrgang 14) fid) rofafarbig geäußert, näm» 
Iid> bahin, bajj bie © efährlid)fe it ber II. H'lPotbef 
oielfad) übcrfdjiätjt toerbe. Bag © h lagtoorl, baff 
3toeitftetliger fjppothefarfrebit eigentlich Berfonal» 
frebit fei, fei unbe ilüo ll; m it bem Berfonalfrebit 
Babe er fehr toenig gemeinfam. B tlerb ingg toerbe 
man fid) bei gteeiten HhPotbefen mehr alg bei erften 
bie ’Berfönlichfeit beg © hu lbucrg  anfehen müffen. Ber 
legte ©ah, ber bag Borauggegangene ab)d)toächt, toenn 
nicht aufhebt, toirb fü r jct3t 3uftim m ung finben.

Heute ift bie Sachlage jebenfatlg bie, baff bie 
gefdgäfttid)« ©efahr einer fommunalen B ü rg fh a ft 
nicht überfchäht, fonberrt eher unterfchätri toerben 
fann, unb 3tear beg[>alb, tecit toir bie B lertentto if»  
tung fü r bie eingelnen ©runbftüde nach oben ober 
nad) unten fü r gahre fúnoug nicht oerlöffig genug 
überleben fönnen. Bag ergibt ©dhtoierigfeiten in  ber 
©  d) ä g u n g ,  bie nach erprobten Begeht Baueroer» 
hattniffe 3ur ©ruublage nehmen foll. Bber folche 
haben to ir angefichtg ber H m ttertung fo oieter Wirt» 
fdiafllicher Böcrte nun einmal nicht unb toahrfdhein» 
lid i auf längere 3 e>t hinaus nicht. B ic  fyrage ift 
tcbiglich bie, ob bie Kommunen, bie toegen ber not» 
teenbigen B e rb iiligung  ber ©elbbefhaffung ihren 
Sirebit oorfpannen folien, eine Büdbedung erlangen 
fönnen fü r bic m it ber Uebernahme ber B ü rg fh a ft 
unbeftreitbar oerbuttbene Bertuftgefahr. ©ine folche 
Büdbedung glaubt man in §augbcfiher=©cnoifeu= 
idjaften finben gu fönnett. B icfe toürben, fo toollen 
eg bic Berfaffer biefer B lanc, 3U bem in fyrage 
ftehenben ©onberjtoed 311 grünben fein unb 3U» 
gunfien ber ©täbte eine B ü d b ü rg fh a ft in  a ller go rm  
31t übernehmen fyaben: hiergegen erheben fehr be= 
achtliche ©achoerftänbigc beg ©enoffenfchaftgtoefeng 
Bcbenfen, bie 3U beheben big jetjt nicht reftlog mög»

lieh tear. Biefe Bebenfen tour3etn in  ber ©rtoä» 
gung, baff bic Berfaffung ber ©enoffenfehaft fid) m it 
berart tang friftigen . — unb nnüberfehbaren — Ber» 
binblichfeiten fchiechterbingg nicht öertruge.

§ 65 beg ©enoffenfhafiggefegeg befagt nämlich:
„ 3 eber ©enoffe hot bag Bed)t, mitteig 

B u ffü ttb igung  feinen B u g tr itt aug-ber ©e= 
noffenfehaft 311 erflärcn.

Bie B u ffü ttb igung  finbet nur 3um ©¿bluffe 
eineg ©efhäftgjahreg ftatt. © ie muff min» 
befteng brei Btonate oorher fcljriftlicb) erfot» 
gen. Burd) bag S ta tu t rann eine bängere, 
jeboch höchfteng 3teeijährige Stünbigunggfrift 
feftgefegt toerben.

© in  ben Porftehenben Beftimmungen 3u= 
teibcrlaufenbeg Bbfommen ift ohne rechtliche 
BOirfung.“

3)a3U Derteeift ber befannte Kommentar B o rifiü g  u. 
©rüger barauf, ba§ eg un3uläffig fei, bie S4ünbi= 
gung oon ber © rfü tlnng  ber B ft ih te n  gegenüber ber 
©enoffenfhoft abhängig 3U ntahen. 3>er B u g tr it t 
bleibt alfo jebetn ©enoffen freigeftellt, toomit ber 
B 3ert ber genoffenfhaftlihen B üd 'bürg fha ft fü r bie 
© tabt ohne toeitereg fra g lih  toirb. © in  Bugtoeg 
aug biefer © hte ie rig fe it ift eg nicht» toenn öorge» 
fhlagen toirb, bie ßiguibation in .B n ê f ih t  3« nehmen 
unb 3ur befferen © ihe rhe it ber ©tabt bie ©efch'iftgan» 
teile pfanbtoeife in  bie §anb 3U geben. B ie  ßigui» 
bation erforbert ötreioicrtehBfehrbeit, bic im oorang 
n ih t  fid)er ift, unb fh läg tbag gnftrum ent in  Srümm er, 
auf bag man fo grofte Hoffnungen fet3t. 2>ie pfanb» 
toeife Bäeggabe ber ©efhäftganteile fann gnbem bie 
Berlegenheit ber ©enoffenfhoft nu r oerfhärfen, toenn 
Äünbigungcn fommen unb nad) Itm ffu f} ber J r i f t  
bie Bng3ahlung ber ©efhäftganteile oon ben atog» 
fheibenben ©enoffen beanfprucht toerben fann. Born 
© tanbpunft ber ©icherbeitgbeftellung aug beftünben 
nur bann feine Bebenfen, toenn man, toag n ih t  
m ög lih  ift, fü r jebeg eingelne 3>arlehen bag B if ifo  
3iffernmä§ig erfaffen fönnte. B u r  bann bürften 
Bbgänge eintreten fooiel alg nur teollten, ba bie an» 
teifige © iherheitgunterlage fü r toeiterlaufenbe Bar» 
leben ja oerblicbe.

©ine Hinterlegung oon ©efhäftganteiten bei 
ber garantierenben ©tabt hätte aber ben toeiteren 
fhtoertoiegenben B a h te il, bah fish' c'me fo lh r  Hang» 
bejihergenoffenfhaft ber BXöglih'tett beraubt, ben 
Hangbefihergenoffen m it fnr3 friftigen Sfrebiten über 
üorübergebenbe ©hteierig fe iten hitotoê93uh rffen- © fne 
fotebe H ttfr lr iftu n g  fh e in t m ir aber — neben ber 
Kontro lle  ber Hongoertoaltungen — gerabe bagje» 
nige 3U fein, toag biefc ©onbergrünbnngen recht» 
fertigt. Benn bei forgfamer ©efhäftgführung fön» 
nen fic in  ber S a t ein oorgügliher Unterbau fü r bie 
©emeinbegarantie toerben, bann nämlich, toenn fic
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burcp ©etoähruitg bon V o rih ü fjen  an ghpotbefar» 
fhu lbner SinSriidftänbe öermeiben Reifen, tooburch 
bie ©efahr ber ©ubhaftation fich bcfäjitoören lägt. 
S^re leßte 3 ufluchi hätten fic alg Vertoalter in  ber 
Vereinttahmung bon V tieten 3U pichen. Saraug er» 
gibt fict), toie nächtig ber (bauernbe!) V tie tertrag 
fü r  bie göf)e ber Veleihung überhaupt ift. Voraus» 
feßung ift, baß bie Vertoaltung m it gang befcfjei» 
benem Vuftoanb ftcf> führen lägt.

UOiiten biefe ©onbergenoffenfhaften ihren V itt»  
gtiebern noch anbere Vorte ile  ju  berfhaffen (inan 
benie 3. V . an bie ^Beratung bei Veubauten, Mm= 
bauten ünb 'Reparaturen/ an ben bcfdjränfteu ge» 
meinfamen Ve3ug gan3 beftimmter Vugftattungg» 
cegenftänbe, Verahtng unb Vertretung in  ©teuer» 
fragen unb bergt.), }o toerben fict) ihnen auch foicge 
gaugbefißer anfhließen, bie auf 3toeitftetligen $reb it 
feinen ü lttfprud) ergeben. Sag toürbe ben Sätig» 
feitgberetcf) unb bie ¡Jinan3fraft ertoeitern. ,'Jlber 
fo fef>r eine fotdge Organifntion ber fü r bie II. gßpo» 
tgcf bem ©eibgeber garantierenben ©tabt bie Heber» 
nähme biefer ©etoährleiftung erleichtern möchte, fo 
liegt bod> auf ber ganb, baß ta g  noch feine aug» 
reicf>enbe Vüübedung fü r bie © tabt bebeutet. gin» 
3utreten müffen bemnad) Voirflidge ©icherbeitgmaffen, 
bie in  ber gauptfadje auf3ubringen finb öon ben 
Vule ihern. Sag toürbe ettoa in  fotgenber Vöeife 
gefctjefien fönnen.

S ie V erb illigung , bie bei ber ©elbbefhaffung 
burd) bie ©emeinbebürgfhaft er3ieit toirb, fott nicht 
bem V nte ifje r 3ugutefommen, fonbern ber ©djaffung 
einer ©icherheitgmaffe bienen. 3 er V n lc ihcr hätte 
aifo 3U bc3ahlen ben 3 in§ fü r  bie aug3ugebeitben 
Obligationen, ben Vertealtungg3ufhlag ber gppothef» 
an fta lt unb ben ©iherheitganffchlag neben ben S il»  
eunggbetrögen. V 3ie hoh  man ben ©icherheitgauf» 
fchtag 3U greifen hat, lägt ficgi nicht im  oornherein 
tagen, toeit man ben Umfang ber 3U beefenben ge» 
fchäftliahen ©efahr nicht fennt. 9!£an müßte alfo, 
fo ettoa toie eg eine Jeuerberfichernngggefellfchaft tu t, 
öorforbern unb ben A n te il beg ©icherhcitgauffch'.agg, 
ber nicht berbraucht toirb, in  g a rn t bon Siöibenben 
ben V n le ihern  toieber 3itführen. Ser gerübernahnte 
biefeg Verficherungggebanfeng ftegt bag Vebenfen ent» 
gegen, baß bie gahregieiftung b ie lle ih t unerträglich, 
3um minbeften aber unertoünfh t gocgi toerben tnürbe. 
©ine © dionung ber Vnteiher ift aber fchon aug ber 
©rtoägung fyaaug geboten, baß eg ungetoiß ift, ob 
bie ©teigerung ber 3tnglaften, ber ©feuern unb ber 
gaugbertoaItungg=Unfoften fich in  bollern Umfange 
unb fetjr halb burd)’ eine ©teigerung ber Vtieten 
toirb toettmachen taffen. ©0 fomme ich 3« ber Vuf» 
faffung, baß man fich begnügen müßte m it einem 
©icherheitg3ufchilag, ber nicht bag gan3e bermutliche 
V if ifo  reiegiteg bedt, ber alfo nicht borforbert, fon» 
bern b illige  V ü d fk g t n im m t auf bie ©djonungg» 
bebürftigfeit ber Vn le iher. g a lt man biefen ©e= 
banfengang fü r richtig, bann bleibt noch' öor3uforgen 
fü r  ben fja it,  baß bie auf biefem Väege angefammelte 
©icherheitgmaffe ettoa nicht augreießen fotlte fü r  bie 
Verlufte. Sag fann ergän3enb burch eine g e m e i n »

g a f t ber Vn le iher gefd)e!)en. Vber nicht fo, toie 
bag fctgher toerfegiebenttieg Oorgefdtlagen toürbe, m it 
10 ober 15°;o, fonbern fü r  febeg 3aßr nach oben 
b e g re if  auf einen befcheibenen Vro3entfaß, ber 
fchtimmftenfallg 0011 ben Vnlc ihern erhoben ioerben 
fann. Sag Sntereffe ber © tabt bedangt, toie man 
billigertoeife 3ugeben muß, bei einer folchen Ve= 
fdtränfung ber ©em einfhaft freilich einen toeiteren 
© huß . - © r läßt fidgi baburch finben, baß man bie 
S ilgung ber erften /faßre nicht dig Sarlehngabträge 
behanbelt, fonbern ber ©icherheitgmaffe übertoeift. 
© nb tih  bleibt bie Vtöglichfeit, ab3ulöfenbe 3toeit= 
fteilige © läubiger 3U V ah ta ffen  heran3it,uehen. ©ie 
fommen aug bem V if ifo  heraug unb haben ben Vor» 
te il, flüffige OJCittel ohne © hto ierigfe iten in  bie ganb 
3U befommen. gnfoteeit fie fieg 3U Opfern nicht 
glauben oerftehen 31t fönnen, hätten fic fieg m it 
einer S e ita b iö fu n g  3n befheiben unb m it bem Veft 
ihrer Jorberung hinter ber II. gßpotbef ftehen 3a 
bleiben, V tau  föunte baran benfcit, baß teiltoei'c 
a u h  bie erften © läubiger Vorte ile  bon biefer neuen 
Organifation hoben unb alfo 3U Opfern h^onge» 
3ogen toerben fönnten. 2lber bag toürbe leßten 
©nbeg im  V 3ege ber Vtbtoä'gung bod> toieber feie, tlu»  
leiher belaften.

Sie oben borgefhlagene ©iherheitgregelung 
fepeint m ir ben fepr ertoünfhfen V o rte il 3U bieten, 
baß bie Verfäuflichfe it beg gaufeg unter ben lau» 
fenben Sariehengbebingnngen n ih t  leibet.

S am it nun alle biefe © iherheitgoorfehrungen 
n ih t  3U einer ungetoollten unb a u h  ungerehtfer» 
Hgten Vereiherung ber garantierenben ©tabt führen, 
toäre bor3ufehen, baß eine ©rmäßigung ber ©äße 
e in tritt, fobatb bie © iherheitgmaffe eine augreihenbe 
© tärfe erlangt hot. ©ine Uöieberaugsablung öon 
a llenfallg  entbehrfih teerbenben ^Beiträgen 3U ben 
©iherheitgmaffen üor3ufehen, füh rt 3U foftfpieligen 
inneren © in rih tungen  unb unerteünfhfen Vugein» 
anberfeßungen, if t  alfo beffer b u rh  bie g ici* oor» 
gefhfagene Regelung 3U erfeßen.

V on oerfhiebenen ©eiten, fo a u h  öon ©J3ellen3 
Sernbnrg, ift empfohlen toorben, bie ©elbbefhaffung 
n ih t  auf bie Vuggabe öon VOertpapiereu, fonbern — 
3ur © honung beg UOertpapiermarfteg — barauf 3a 
grüitben, baß bie ©täbte gegenüber prioaten Selb» 
gebeint 3ur 3toeiten ©teile bie ©arantie übernehmen. 
Siefer V o rfh la g  hot mancherlei gegen fieg. 3 un ä h ft 
bie Satfahe, baß baniit bie ©elbbefhaffung fegr 
toefentlih öerteuert toirb. Senn bie prioaten ©elb» 
geber toerben biefen V 3eg ber ©efbbelegung n u r 
teählen, teenn fie mehr 3 tn fen alg bei Obligationen 
erhalten, bie übrigeng jebcr3eit ö e rfä n flih  ober be= 
leihbar, möglihertoeifc a u h  itod) unter bem Venn» 
toert ergältiicf) finb. Sie ©elbbefhaffung auf S runb 
öon Väertpapieren gefhieht fü r ben © hu lbne r nn= 
fünbbar. V e i ber prioaten ©eibl)ingabe toürbe eg 
fh to ie rig  fein, etteag ähnliheg 3U erreihen. © in 
V o rte il läge nu r barin, baß Äurgoerlufte fü r bag 
© pa rfap ita l öermiebeit blieben. Ser ©elb3ufluß toäre 
aber boh  toohl ungenügenb, jebenfollg fehr unregel» 
mäßig, toag fü r einen orbnunggmäßtgen ©efhäftg»



gang mtgiicf) toäre. Ser «orfdblag fcfjetnt subent 
3U überfeben, baß bei ber Nuggabe non ?35ertba= 
Pieren an ©teile ber «eleibung m it ‘fS riüatfapita l 
biefeg leßtere fü r  bie Nnlage in  N lertpapieren frei* 
bteibt.

lieber bie ÜBirtung biefer neuen Organifation 
toirb fiä> im  öoraug faunt et tu aß jagen taffen, fdjon 
begtoegen nicht, toeil bie Ü3erf>altniffe in  ben öer= 
feftiebenen ©täbten gan3 berfdhieben finb unb fid) 
nad> bem itrieg  nerfdjieben enttoiefetn bürften. ©elbft 
innerhalb ber ein3einen ©täbte toirb eg Käufer ge* 
beh, bie gefuebt bleiben unb anbere, bie m it einer 
Nbteanberung rechnen muffen. Höenn ficiji eine ©tabt

aus allgemeinem gntereffe beraug entgegenfommenß 
unb nicht ail3U ängfttief) in  ber Itcbernabme öon 
©arantien ¿eigt, toirb jie bem £)äufermarft eine 
©tüße geben unb manchen gausbefißer oor emp* 
finblicbem ©epaben betoabren fönnen. S ie ©icber* 
bcitsmajjnabmen taffen fief)« ertoünfcbtenfailg nodj et* 
trag augbauen, namentlich g ilt bag fü r  bie {tariere 
§eran3iebung ber 'S ilgungsbeiträge 3U ben ©icber* 
beitgmaffen.

Jnteietoeit gleicbtoobl ettuaige «ebenfen toegen 
beg N ififo g  fü r  fotebe ©araniie=Nerbinblicbifetten eine 
© r 01130 3ieben, muß jebe ©tabt nach ihren ©runb* 
ftüdgocrbältniffen beurteilen.

£at?owt'ß (Srßett.
Q3on

‘5K t)fo n .

« o fe ll i ift ©alanbra gefolgt, ©onnino ift ge* 
blieben. Ser iir ie g  gebt nicht n u r toeiter, fonbern 
man te ilt ihn üon Nom  aug noch erbitterter führen 
unb bereitet fid) fogar, toenigfteng m it bem febr 
großen NTunbe, fü r  einen ‘3B irtfd)aftgfrieg m it ung 
nach bem Jrieben öor. 3D ir fyaben barauf nicht 
offi3iett, nein, n u r bureb unfere ©roßbanfen Ne* 
preffalien gegen bie itatienifeben Uebergriffe fü r not* 
teenbig erachtet, unb in  J ta lie n  toeiß man nicht ge* 
nau, folt man barüber toettern ober fott man in  
ein jammernbeg « le inen augbreepen. Senn machen 
te ir unfererfeitg nach bem Kriege ernft, nehmen toir 
ben itatienifeben fjeb  beban bfd>ub auf, ben £>err « o fe lli 
ung m it fo großartiger NTiene bingetoorfen bat» bann 
teirb öon ©prafug unb SBrinbifi big nach N ta ilanb 
unb «enebig bag ßanb nicht mehr unter bem etoig 
btauen Sjimmel fid) befinben, fonbern im ©epatten 
ber J tüge f beg «leitegeierg emitieren. ltn b  fottte 
man in  ber einigen © tabt fo opttmiftifcp fein, an* 
3unebmen, ©ngtanb toerbe atg tje lfer in  ber N o t 
cinfpringen, um bem Jreunbe ptífreicb bei3ufteben, 
fo if t  man bureb bie ©rfaprungen nicht belehrt 
teorben, unb bie itatienifeben © d jü lcr M iog  tonnen 
bie «Sorte ber ßeprerin nicht öernebmen, toeil fie 
taub finb.

Saß fie eg geblieben finb, ift um fo öertounber* 
lieber, atg fie n u r in  ben N lä tte rn  ihrer jüngften 
©efdbicbte naebgufebtagen brauchen, um fiep 3U be= 
lehren, « la g  ift aug ©aoourg ©runbfaß „Ita lia  
farä da se“ , g ta lien  ftebt au f fiep fetbft ba, fepafft 
ficb aug fid): fetbft peraug, getoorben? ©aöour, atg 
ber ttügfte «efo lger ber Ntaccbtaoellifcben Natfcpläge, 
teußte freilich' genau, baß, um 511 biefem 3 ^  3U 
gefangen, eg nottoenbig fei, ficb in  eine Nbbängigfeit 
oon mächtigeren ©taaten 3U begeben, ltn b  er toäplte 
ficb ©ngtanb unb ’ J rantre ich atg fje lfer aug. N Ig  
aber bag freie g ta lien  gegrünbet toar unb ©aöour 
ben iJ3reig 3abten mußte, befcploß er nach ber Nb* 
tretung Ni33ag unb ©aüopeng anbere «apnen 3U 
toanbetn. Siefe A b tre tung  toar aber ber Nnlaß

feineg frühen Sobeg. ©r bat fie nicht üertoinben 
tonnen, aber feine 9cad)fotger, fo unbebeutenb fie 
auch toaren, mußten ben neuen iR id jttin ien folgen, 
bie er in  feinem ©elfte ge3ogen batte. ©0 tarn bag 
-Bünbnig m it 'Breußen 3uftanbe, bag iltaboteon erft 
begünftigte, teeil er ben ©ieg ber Berbünbeten fü r  
unmöglich hielt, um bann in  ©ebreefen 3U geraten, 
als ber © rfo lg  ein anberer toar, toie er ertoartet batte.

V ic to r ©manuet fie l 1870 noch einmal in  ben 
Rebler, fran3Öfifcbe ^Politif 3U treiben, toar aber 
tlug  genug, nicht big 3um aleußerften ju  geben, unb 
©eban 3eigte ihm, toie reibt er barin  gehabt batte, 
©ennoeb hielt bie fran3Öfierenbe ^Bolitit beg italie= 
nifeben ©taateg big 3um ^Jluggang ber 70er 'Jahre 
an, big ©rifpti an bie ©piße ber ^Regierung tarn, 
© rifp i batte m it richtigem ©d>arfbtid bie Sage 
erfannt unb teußte baber, baß Jranfre icb ber ©nt= 
toiettung feineg fjeimatlanbeg, Oornebmlicb ber über» 
feeifdfen, ber febärffte ©egner ftetg fein müßte. ©0 
fam aug 'Icottoenbigfeit, nicht aug ßiebe — ©taatg= 
oerträge toerben nicht aug fentimentalen ©rünben 
gefcbloffen — ber Slreibunb 3uftanbe, ber big 3um 
9Hai 1915 in  S?raft ftanb.

©g ift überftüffig, hier 3U erteäbncn, toag Jta= 
lien biefem « u n b  oerbantte. SlBenn eg in  « jab rbe it 
3u einer ©roßmaebt toerben tonnte, fo toar bieg nur 
möglich, toeil eg m it ben 3sntralmäd)ten oerbünbet 
toar. J n  ben leßtcn Jabrgebnten batte fid) aller= 
bingg mäbiid) unb mäblicbi bag «e rbä ltn ig  fo öer= 
feboben, baß g ta lien  auch auf ber ©egenfeite «e= 
3iebungen angefnüpft batte, baß alle erfahrenen öfter= 
reiebifeben « o lit ite r  unb auch1 febr oiele $eutfdje fü r  
beftimmt annabnten, eg toerbe in  einem Ärieggfalt 
n u r eine toobttoollenbe 'N eutra litä t toabren, aber 
nicht auf unferer ©eite fteben. Sie englifcbe ©in= 
to irfung unb bie rnffifebe «ertoanbtfdgaft, bie gn= 
triguen ber fran3Öfifd)en ßage batten eg 3utoege gei= 
braeßt, bie ©ebanfen ©aöourg oergeffen 3U machen 
unb gta lien  in  eine politifebe moralifebe Nbbängig» 
fe it oon ben Nläcbten ber ©ntente 311 bringen,
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iängft ef>c eg aug feem SreLfeunb augfhteb. Sieg 
ift  um fo fonberbarer, alg ber S taat, ober ötelmetjr 
bie inbuftrie lten Unternehmungen in  ihm, Oon beut» 
f-chem Stapitai 3n einem hohen Aoosentfaft finan3iert 
toorben finb, gu einem toeit höheren Aoogentfatj 
atg bon bcm Kapita l ber ©ntenfemächte.

A tg  man [ich bahcr im  A ta i beg oerfloffenen 
3 ahreg in  A om  in  ben Ärieg htneintreifcen lieft, tat 
man bieg einmal in  ber fieberen ©rteartung, ein 
Aactolug, ber ©olb m it fid) in  groften Alengen 
führen toerbe, toerbe baut ©ngtanbg ©roftmut fidh 
über S ta iien ergieften. Sann aber tra f man m it 
3>eutfcfttanb bie Abmachung, nidO-i ben ilr ie g  bem 
A e ih  erflären 3U teolten, unb fieberte fiä> noch burch 
fpegielte 'Abmachungen über bie Schonung ber gegen» 
fertigen Sutereffen, felbft fü r ben f ja l l,  baft Seutfch» 
lanb unb I ta lie n  bennodg (ich befämpfen tourben.

'Sie erfte ©rtoartung ift natürlich nicht einge» 
treten. A n  bem fpegielten öfterreidgifchrfiaiienifchen 
Urieg hatte man in  ßonöon nur bag bebingte Qu» 
itereffe, f. u. f. Gruppen baburd) oon anberen ifriegg» 
ihaupföften ferngubalten. A ber man toollte Oon 
bem neuen Aerbünbeten toeit mehr. A la n  toollte 
ihn an ber A k ft fro n t fjonbelnb auftreten fehen alg 
beiahtten Sölbner © roftbritanniens; bag englifchd 
A lu t fo llte gefchont, bag italienifche fü r  eitgltfche 
3 toecfe Oergoffen toerben. Um ju  biefent 3 tele 31t 
gelangen, befolgte man an ber Shemfe ein fehr pro» 
bateg A li t te l:  A la n  hungerte I ta lie n  nicht nu r finan» 
3teil aug, fotoeit bieg angängig tour, fottbern man 
fperrte ihm auch bie Aoobufte, bie eg fü r fein A 3eiter= 
leben gebrauchte, üor a llen Gingen bie ilohlen. Unb 
man guefte laum  mehr höflich bie Achfeln, toenn hier» 
gegen toinfelnbe Aootefte aug A om  erhoben tourben. 
Sie Center ber italienifchen A o ü tif, bie ih r ßanb 
oroft burch ben $rteg machen toollten, toerben eg 
heute Iängft eingefehen hoben, baft fie eg aug einem 
freien S taa t in  einen gjelotenftaat umtoanbelten.

S ie  tourben auf ber abfehüffigen Aabn immer 
teeiter unb toeiter getrieben. A 3enn fü r  ein ßanb ber 
üBirtfchaftgtrieg nach» fjriebengfchluft gegen Seutfch3 
lanb etteag gang Unmöglicheg ift, fo g ilt bieg fü r 
Statten. S ta lien ift auf ben beutfhen §  anbei unb 
bie beutfehe Unterftüftung angeteiefen, fatlg eg nicht 
ben allertchtoerften Schaben erleiben tollt. Sag 3 «= 
rüditehmen beg beutfhen ifap ita lg  toürbe fü r Jjta» 
ih n  eine rttataftrophe bebeuten, bag hatte ber alte

ßugatti and) richtig erfannt, unb baber hielt er in 
A artg  au f ber erften AJirtfchaftgtonfereng eine fehr 
merftaürbige Aebe, bie Del auf bie Aäogen ber Aier» 
oerbanbgbegeifternng goft. Sod) trag nüftt alte beffere 
©inficht, toenn b ie . horte A o t an ber $ü re  fteht, 
unb man einen A iffen A ro t erlangen fattn, ber über 
bie Qualen beg nächften Sageg hiotoeghilft; man 
greift 31t ihm unb beni't nicht an bie 3 u fun ft. Sod) 
bamit nicht genug: A la n  forberte Oon feiten ber 
Aerbünbeten immer lauter unb lauter, nunmehr 
müffe Station ben Ärieg an Seutfh lanb erflären. 
©aborna fträubte ficE) bagegen m it ftjänben unb 3ü» 
ften, er toufttc, baft bief» 'i?rieggerflärung m it einer 
Stfitoiäch'Ung an ber öfterreichtfd)en Soont gteid)be= 
beittenb fei. Sroftbem nahm ber A tin ifte rra t in  Aom  
im  A rtng ip  bie Jtrtegserfiärung an, unb nur bie 
öfterreichifche Offenfiüe lieft ben Aefcftluft in  ben 
Aopierforb  toanbern. 3 mmlich töricht toar eg, toeil 
eg toenig öfonomifche Aoraugficht 3eigte, baft man in  
S talien bem ¡Drängen ber fjreunbe „nachgab“ , unb 
finan3ielle Sperrmaftregeln gegen S eutfh lonb be= 
fchtoft. ©g gehört ja  eine golbene A a tö itä t bagu, 
angunehmen, to ir tourben gelaffen auch biefe Aro» 
Oofation bulben. fre ilic h  haben toir nicht amttid) 
auf fie geanttoortet, unfere ©roftbanfen übernahmen 
bieg fü r ung, in tern fie Aepreffiömaftregeln ergriffen.

A m t ftc llt man fih , im  ßanb, too bie 3 itronen 
blühen, entriiftet an unb tlag t über Aredjen oon 
Aerträgen, nahbem man erft ben groften unb bann 
unoegählte ftetne Aerträge felbft gebroheu hat, toäh» 
renb toir auh  nicht in  einem ein3t,gen A u n ft unfere 
oertraggmäftigen A e rp flih tungen  Oerieftt haben.

'3)ag italienifche ©ntrüften unb Sammcnt fommt 
3U ff>ät: ©he nicht beffere ©inficht in  A om  h«rrfd)t, 
toerben to ir auf bem befhrittenen A 5egc fortteanbern 
muffen. “SKan täufhe f ih  nicht barüber: A icht toir 
finb eg, bie einen ilriegi, fei er einer m it ber Aüaffe 
ober ein öfonom ifher, m it g ta lien  3U fü rh te n  ha= 
ben, aber S ta lien , beftnbet f ih  in btefem Solle. 
Itn b  toenn eg f ih  einmal f la r  toirb, toag eg eigen!» 
Ud) gegen [ich felbft Oerbrochen hot, bann toirb eg, 
etngebenf ber ruhigen Sage im  Aretbunb, eingebenf 
ber angenehmen Aerhanblungen m it A eutfh lanb ititb 
Oefferreih, fhm er3erfü llt 3ugeben, toie richtig fein 
gröftter Sohn bod) (brach, atg er fagte: „ lle tn  fh ltm » 
mereg ßetb atg fid) im ©lenb gilief t ¡her Sage er» 
innern“ .

J lu ß fa n h ß fp ie g e f.
© ie fra n 3öfifch=ruffifhen Sanbelgbejiehungen

Aiefem Shema toitm et ber „Temps“  bom 
14. S un t folgenbe A etr.uhtuugcu: A o r einiger 3 ett 
haben bie groften Sageggcitungen angetünbigt, baft 
A  u ft 1 a n b bie © i  n f ü fy r  0 0 n ß u j u g a r t i f e l n  
u n t  e r  f a g t ftat. A lä n  fann fid) ohne ATiübe bie 
firregung Oorfteltcn, toelche biefe A lelDuiig  in  ber 
gefd-äftlthen AJelt heoöorgerufen hat- A 3ir  ftnb je»

bod> in  tie r Cage, bte fra.^öfifchen © jporteure, toe» 
nigften§ fü r ben A u g e n b lii (!), 3U beruhigen: 2>ag 
Aerbot Oon ß u juga rtife tn  ift toeber Oon Der faifer- 
lih e n  Aegierung, ttoch; 'oon ben ru fftfh e n  Kammern 
beireticri toorben. Sie angefünbigte Ataftnahme be= 
fh rä n ft ftd> augenbiicflid)j au f einen ©efeftenttourft ber 
oon einem Scputierten ber S u m : auggeht ein 
©nttourf, feen bie S u ina nod> nicht einmal erörtert
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bat. Stefer ©efetzenttourf fief>t fü r  eine 3 eit Won 
3 Satiren, ab 15. Sunt, 1916, bag ‘Verbot' der '© infubr 
Won £u£ugarttfe ln nach Rußland woraus, m it Rüg» 
nähme derjenigen R rtife l, toelcbe fü r  Me Snbuftrie 
ber nationalen Rerteidigung (?), für, bie Rcebizhi 
unb bie tr-iffenfcE>aft 1 icf).crx S uftitü tionen nottoenbig 
finb. Unter den in  R ugfid)t genommenen R rtife lrti 
figurieren unter unteren: ißeine, Rrannttoeinel, 
©arfcinen, ©djofolaben, Parfüm®, ©pißen:, Stiele» 
reien, ©eibenftoffe, ©ammete, Ränder, ¿feile. S er 
fin tto u rf dehnt bie Won ihm öorgefcblagenen Rer» 
bäte big 3ur finnlänbifcbeu ©renze aug. © r täßt 
aber, gegebenenfalls, bcfonbere ©rmäd)ttgungeit 311. 
S ic dadurch betroffenen R rtife l tau ft Rußland in, 
ber Sfauptfacbc pon .¡¿fratttreicf)i. Snbeffen fyat ber, 
Krieg, n ie  aug ben lebten [©tatiftitfen tjertrorgeljti, 
biefe Käufe in  feiner R3eife unterbunden. Sag be= 
toeifen folgende Sabfert:

S r  tnireicf>g R tts fub r nacf) Rußland 
(in  1000 Rubel)

1914 1915

^darfümerieioaren 61t 1224
Rßetne 4697 1576
Rranntmeine, Kog"af :c. 1136 2559
Sticiereicn 94 106
QBäfcbe unb K'onfettion 146 118
©eibenftoffe 871 1225
©eioürzvoarcn 188 206
Sardinen 433 130
9vobfetdc 585 670
©pißen 370 185

R la n  fiel>t, baß] bie '¡Nachfrage nach geto:f;en *2lr= 
tite ln , n ie  Ra rfütne rieten reu, © tiaereien im  Saufe 
beS streiten Ktieggjabreg namhaft geftigen tft. (Rnm , 
t. R e rf.: 9Kan fiefjtt aber auch, Daß Oie Rachfrage 
nach franzöftfehent R ranntteeiu unb itognaf nicht 
nu r namhaft geftiegen ift, fonbern fid) met>r alg 0er= 
doppelt bat, toag alg eine bezeichnende S itu itra tton, 
bcS ruffifeben Rlfoholoerbotg in t Kriege gelten fann.) 
Ser © nttourf fchetnt durch eine Kampagne gegen bie 
Ruggaben, bte nicht den ©baratier abfoluter Slot» 
trenbigfeit haben, Weranlaßt teorben zu fein. Ron 
ber S ribüne  beS ReicbSratg Jjiiat ber g inanzm im ifte r 
letzthin bie öffentliche 'Uleinuttg gum Kampf gegen 
ben .berrfch enden SujnS ermahnt. S ie S^tangen: 

Sprechen non Kleibern j t t  1000 ‘Rubel, oott £)üten zu 
100 Rubel, oou Srüchtcn, bie man m it 5 R ubel baS 
© tüd  begablt, und um bie; fid) bte Käufer in  Reterg» 
bürg reifjen. Sahireiche SettungSartilel geißeln un= 
turbörlid ; „¡Cie auSlänbifchen Jo rn ten “ , toetche ber 
Seift feer Rerfchtoenfeung in  ben großen ©labten an» 
genommen hat. Sn fetefer befonberen Rtmofpbürc ift 
ber ©efetzentteurf entftanben, ir.eld)cr ben 3 ® e i »er» 
folgt, Cie © in fu b r won S u jusa rtife ln  nach !Rn§i= 
la u t zu berbieten. R bcr zahlreiche Rerfonen finb1 
ber RTeinung, baß; ber Urheber beg ©ntteurfg, Sjerr 
R ub ltfo ff, einen falfchen ,l2Bcg cinfchiägt, indem er 
probititiwe RTaßnahmen fordert. 3unächft find bie 
gcfennzeichncten Ruggaben n u r in  einigen R titte l»

punften (n a tü rlich !). Unb fie haben nicht oerhinbern 
fönnen, baß bte jßparfaffen im  Reiche ihre ©in» 
lagen im  Kriege nambaft oerntebren tonnten. Sie 
feftgeftellten Sab'lungen betoeifen, baß, ber ©par= 
fin n  fid) unter ber Sanbbeöölferung immer mehr 
augbreitet, fctlbetn ber © taa t ben Reut gehabt tjatf, 
auf feie ©etoinne zu werzid)ten, bie er aug bem 
R lfobolm onopot 310g. S m übrigen macht bie Reöuc 
„S übuftrie  unb §,anbei“ darauf aafm erffam, Cafe 
fidb bte grw&e Rtehrhe.it derjenigen, die fidE)i durch 
Rerfchteenbung bemerfoar machen, aug den „neuen 
Reichen“ 3ufammcnfet;t. Und dag R Ia tt ber mach» 
ttgflen RUrtfchaftgorganifation R ujjlanbg fchlteßt 
bieraug, bah eine ftrengere K ontro lle  ber §eereg= 
lieferungen, fotoie ©rböbung ber Krtegggetotnnfteuer 
totrffamere !3Itaf;nabntcn fetn tonrden alg bie be= 
abfiebtigten ©infubrwerbote. Sagfelbe Organ toeift 
barauf bin, bah deren (Einführung auch fü r ben 
Stgfug, der im  Sabre 1913 ungefähr 2S R li l l .  Rubel 
an Sollen au f die werbotenen R r t ife l eingenommen 
bat, nachteilig teäre. R3ag nü^le eg alfo, auf ber 
einen ©eite zu fparen, um auf ber anderen 3U Wer» 
tieren? (Rnm . b. Rerf. Stefe Rrgumentation, bie 
nur bag bedrohte franzöftfehe Rugfuhrintereffe be= 
rüdfichtigt, ift natürlich' U n fittn . Senn dag Rerbot 
ber S in fu h r ber gefennzeichneten S u jugartife l möge 
bie Rachteile fü r  den S t^füg  durch ben günfltgen 
S in flu h  au f die R e t o e g u n g  b e r  R J e c h f e l »  
f u r  f e reichlich' auf.) Roch' ein anderer S tnbntrf 
ift gelegentlich ber Reratungen ber Selegierlett der 
ruffifchen RJirtf<haft8organifattonen erhoben toorben. 
R ro fe jfo r S^rnoff hat e rtlä rt, eg toäre regelmäßigen 
und richtiger, bag R ro je ft der RDirtfchäftgfonferenz 
ber R tliie rten  (!) an ftä tt der Sutna und bent ©taatg» 
ra t zu unterbreiten (ein netter Rorfd)lag, ber zur 
Solge hätte, daß, - Rußland nicht mehr £)err im  
eigenen £)aufe teäre!). ¡(Sie Selegierten haben fid) 
fciefer IRiuffaffung angefchlojifen, teag betoeift, tote 
fe'br fte alnf bie S t t t ^ f ie u  Cer Rerbünbeten bedacht 
find (Sa —  mehr a lg auf, bie ruffifchen!). Ser 
Dorgefch'lagene R lodug ift offenbar der einzige, der 
dem jRMbtttmcn entfprid)t, toelch-eg bie franzöfifd>- 
ruffifchen fjanbelgbezichungeit big auf toettereg 
regelt. S ü >’ fa ft alte R ,rittet, deren © in füh r Cer 
Sefetzcntteurf oerbieten te ilt, ift Rußland gegenüber 
S ranfre id) durch' fonoentionellc Sarife  gebunden. 
R rtite l 11 b;eg 3toifd)en Rußland unb granlre id), 
abgcfch'loffencn igandelgalfommeHS warn 16./29. ©ep= 
tember 1905 ift form ell, © r befagt: „S e r öortiegenbe 
Rertrag tearb am 16. Seoruar (1. Rlär'z) 1908 in  
K ra ft treten und big zum R.btauf eineg 3 ähre >̂ öon 
dem Sage an, too der eine ober der andere ber hohen 
Kontraheuten ihn  getündigt bat, gü ltig  bleiben.“ 
Keine befondere Reftimmung erlaubt, gegen biefe 
grundlegende K laufe i zu Werftoßen. Semgemäß toiber» 
fetzt fid? der fran3Öfifcb'»ruffifche §anbetgoerirag dem 
beabfiebtigten Rerbot, eg fei denn, baß, Rußland' 
den R ertrag fünb ig t. Ruch bann fünnte die Rlaß» 
nähme erft ein Sabr nach ber Kündigung in K ra ft 
treten, ©erabe Sr'anf'reicb, bag eine ganze Reihe 
Won Rerboten erlaffen hat, bat darauf geachtet, die
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behebenden Ubmacpungen 3n refpeftieren. Satfäcfjitci) 
finfcct man unter den »erbotenen UJaren feine, meiere 
t ic  fonbitionelleu fra113öfifcf>=rn . f ) i ie n  S arife  ge* 
niesen. S ie  Segner deg Uerbotg der Su£ugartifel 
— und ftc Werben immer 3af)Ireid)er -  Werben nicht 
»crfeblen, tiefen Prä3eben3fail an3ufüf)ren. U3enn 
alfü bie Mrage 3ur Beratung fornint, fo w irb  eg 
'Jran fre id ) nicht fcpwer fallen, feine 3ntercffen 
geltend 31t machen.

UJeiblicbe Sanbluuggreifenbc.

<tn „Paris-M id i" Dom ,19. 3 un i en tw irft Souife 
Maure»Ma'»ter folgenbeg M u fun fteb ilb : ltnb  Warum 
niebtj? S er ©ebanfe macht S ic  3unäcbft lächeln. 
c}u ,vranf reid) fängt ja  alleg m it ©ebenen an. Ueu* 
fid) fpracb id)] .mit einem fKroorragenben U a tiona l* 
öfonomen »on beut p la n , Weibliche fjanblungg* 
reifenbe 31t fd)affen, um  bie jablreidben Sücfen ang* 
3ufüllen, Welche Per K rieg ,itt bie K 0rp0ra ti0n ber 
Sjanfcfunggreifenbcn geriffelt bat. Ser U ationa lö fo* 
nom erwiderte m ir  le ib l ic h e  fjanblunggreifenbe! Ser 
©ebanfe ift Weniger neu, alg ©ie glauben, ©g bat 
im m er Welche gegeben, t u  fle iner 3  a bl, allerbingg'. 
M ür meinen S e il habe id) einft eine gebannt, bie 
Korfettg Pertauftc. © ie bereifte Sille. ©g mar ein 
fd)öneg UTabdben, beffeit jjarmonifeber Kjörper bag 
Ito rfe tt auf bie_elegantefte U r t  der Uaelt augfültte (!). 
Sa3it batte eg eine reiche p tjan ta fie , bie 3ur Molge 
b itte , baff fie i j r e  “STtobelle m it ben Ibrifdjeften, (!) 
Uamen belegte: ©atatbee, Paraöiegbogel, M loraifon, 
3 arte Um arm ung (!!) . M ür fid) felbft batte fie bag 
Ulofcell M© in n lid )fe it“ ( ! ! )  refer»iert, Wag fie bei ben 
fjärtb lern unteiberfteblid) machte (!). UTit gra3töfen 
ßtnien bog fie ficb nad) »orn, nad) biuten, 3ur ©eite, 
um bie Sebnbarfeit ibreg Mifcbbeing 3ur ©eltung 3U 
bringen, ©ine berartige Sem onftratiou führte ftetg 
3U S te llu n g e n . Und! fo War biefe P erfä  uferin. 
ber ©ebreefen ihrer männlichen Konfurrenten. ©agte 
ich Sbnen bereitg, ibajj fie Seift hatte? Ober »iel* 
mehr bie |Sabe ber p a r ife r  Ulabcheu, welche bie 
fleinfte Sefd>id)te m it ka lauern  unb UJortfpiefen 
3U _ er3ähfen Wiffen? Ser Seift ber ganblungg* 
reifenden! Ohne Stoeifel ift bag nicht b ig  S e r *  
feinfte. Uber ein fonoreg Sachen machte alleg 
Wieder gut. Unb bann bie gute © tim m uug, 
unb bie gute ©efunbhcit, Welche ih r erlaubten, au 
einem unb bemfelben Sage öie Muffet p a r ig  Sille 
unb S ille P a rig  m it nu r einer UJolFe p itd e r (!) 
311 machen. U nb ¡dabei War fie feriög, Wenn bie 
entfdheifcenbe (stunde' ber Peftellung fam. ©g fehlte 
ih r alfo nid)tg, um ber intereffauten Korporation ber 
§anibiunggreifenben aufetbören. gnbeffen oer- 
Weigerte man ih r lange feen 3 u tr it t. © ie tröftete fid) 
nüt ber bebeutenben Z if fe r  ber »on ih r realifierten 
©eteinne. U ber eineg Sageg »ertraute fie m ir ihre 
Melancholie au. toic Wollte »on ihren männlichen 
Kollegen alg Kameradin behanbelt werben. Uber 
man behandelte fie wie eine Ijetäre ober eine »er* 
afcfdjeute K on fü rren tin  . . . .

©eben © ie, e rflä rtc  ber heroorragenbe U a tiona l* 
öfonom, nach dem Kriege w irb  eg »iele ähnliche

Mülle, Wie derjenige ber KorfettOerfäuferin, geben. 
S ie © te ilung Weiblicher §aublungggehilfen Wirb bie 
Mrauen Perioden, namentlich Wenn ihre Sage »on 
ber Uegierung unb ben ©hnbifaten o ffis ie ll au* 
erfannt Wirb. ©g ift n u r afl3U natürlich, baff 
bie »om Kriege 3urüdfehrenben ©olbateu ihre 
Kräfte fü r  andere Uufgaben referoieren alg fü r die* 
jenigen, bie darin  beftehen, Pänber, ©ddeier ober 
S trum pfbänder 3U »erlaufen. U 5i r  Werben »telleid)t 
auf biefe UJeife unwiberftehliche ©3enen —  Wie 
in  ©uh be U laupaffantg  „Maison Tellier“  — »ermfffen. 
Uber die Weiblichen Sjanblunggreifenben Werben 
hoffentlich durch ih>*e fröhlid jen Ubenteuer die Uo= 
m anfchriftfteller der 3 u fu n ft in fp irie ren  (!).

© !g Wirb Wahrhaftig in  unferen © itten  mancheg 
geändert fein, an dem Sage, Wo Saufende »on 
Mrauen, m it ih re r U tu fte rfo lfe ftion  unter dem U rn t, 
nicht nu r bie fmn3Öfifchen U tä rfte , fonbern aud^ 
unter bem ©epuhe ber Konfu ln und U i3efonfuln, bie 
aügfänfcifchen ©täbte befuepen Werben. Siefe Mrauen 
Werden Wie U tänner leben.’ ^Itlögeu n u r nicht die 
guten, a u f S rab itionen bedachten Seute fich über' 
biefe Ueben atl3u fehr erfchreden; eg bleiben 
im m er nod) Mrauen, die bem bänglichen Sjerbe treu 
bleiben, unb U a it te r  3’a r ©r3iel)ung der Kinder. 
©d)on erflären bie © ta tiftife r, bah eS uachi bem Kriege 
dreim al fo Diel Mrauen alg UTärtiter geben Wirb, © in 
i l la n n  fü r drei M rauen! U3ie»iel Uläbdjen 3U her* 
heiraten! © in ft tröfteten die Ueifen die fchföneu 
Samen fü r ihre ©nttäufdhungen in puncto Siebe. 
U torgen Werben die Sefchäftg'reifen mehr alg ein 
jungeg U läbdjen fü r  feine er3Wungeue ©helofigfeit 
entfehäbigen (!). 3 m  übrigen ■— indem fie ba3u 
beitragen, unferen bedrohten Handel 3U retten,, Werben 
die Mrauen ein neueg patriottfeheg UJerf »ollbringen. 
© in  lu ftiger §anblunggreifcnber fagte ja gerade: 
„S e r §anbel if t  ber dritte  U ufcn Mranfreichg. Uot= 
Wendig ift eg, ihn nicht üerfümmern 3U laffen.“’ ©0 
fprad) der hervorragende U ationalöfonom .

©0 Weit der U n fia t; deg U a rife r Uouleöarb* 
blatteg. ©g ift in  der S a t nicht ein3ufehen, Weghalb 
nicht Mrauen in  geWiffen, ihnen befonberg „liegenden“ 
U r t ife ln  feie Kleidern, P arfüm erien ufw. —  ̂
nicht auf bie Ueife gehen follten. 3 mmerh tn  beWeifen 
die Uugführungen beg „herborragenben U a tiona l* 
öfonomen“ , dafe Wir in  Seutfchlanb biefe ©pe3ieg 
»on BoIfgW irtfchaftlern gottlob nicht befitjen. . . . .

Sie Sjanbelgbe^iehungett ^Wifcheu Mranfrcid) 
und Kanada.

3 u diefem Shema hat fich © i r  © e o r g e  
Mo  ft e r ,  ber Svanbelgminifter Kanabag, der fein 
Sand auch au f der p a r ife r  U5irtfdhiaftgfonferen3 »er* 
treten hat, gegenüber einem U ü ta rbe ite r deg „Journa l“ 
( 15. '3 un i) wie fo lg t auggefproüjen: S er fran3Öfifch* 
fanadifche fa n d e t hat fichi in  ftetg auffteigenber 
Uichtung bewegt. 3 m 3 ahre 1896 be3ifferte fidf)i 
unfer üBarenaustaufch auf nu r I6V2 U li l t .  Mranfeu. 
3 :m 3 ahre 1906 War er bereitg auf 46 UTtllionen an* 
gewachsen, © in  3 ahr  Vor dem Kriege hatte er 130 
U T ill. M ranfeu erreicht. UTiögen 3 hre Händler unb
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3nbuftrie llen  nicßt aug bem Unge oerlieren, baß 
fie in  Kaitaba ein überaus intereffanteg Ubfaßgebiiet 
bcfißcn. U igßer finb  te ir  fü r  © ie  meßr Uunben 
alé fiieferanten getoeferi. ©ie fran3Öfifcße U ugfußr 
naeß Jtanafca betrug 1913/14 meßr ais 70 3I t i l I .  
Branfen, toäßrenb Jíanabaé U ugfußr nací) gteanf» 
reieß fidEji au f nu r 19 llt i l l io n e n  belaufen fjatte. 
Ullerfcingg ßat ber Urieg biefeS Biffcrntoerßältnig! 
einigermaßen ¿erftört: Jíanaba ßat niel meßr an 
/yranfreieß iberfauft (72 22Till. /yranfen) ais Oon 
/yranfreid) getauft (42 “S till.) . Über baS ift nur 
eine /Jolge beé Uriegeg. ©er S tin if te r  fgraeß bann 
itocß toan ber ©tubienreife, bie eine fanabifcßie 
iyartte lsm iffion gegentoärtig in  Tyranfreicß unter» 
nim m t. ©iefe 3teife ift auf bie perfönlicße S n itia tibe  
¿yoftcrS yitrüdgufüßren, ber aueß bie S titg lieber ber 
S tiff io n  ernannt 'f>at. 3-ofter »erfießerte ben yaurna» 
liften, eS fei ber „liebfte “UJunfcß:“ ber Jiaufleute Jlana» 
tag, bie tcirtfc£>aftlicf)¡en Ueyießungen ytoifeßen ben 
beiben Eänbern fotoeit als mögiieß 31t enttoicfeln. 
© arauf beruße bie feßönfte /fo rm  beS Jtultug ber 
/yreuntt'cßaft beiber “Böller.

„3toü»ei'ci» «ab &laffenfainßf./y

©0 "Fjeifjt ber S ite ! einer Gleiße toon Uuffäßen, 
bie U m é b é e  23¡ o n t  a r e l  in  ber „Bataille“  erfeßei» 
nen läßt. “2Bir entnehmen ißnen folgenbeg: 34) 
unb mein “Berbünbeter Oefterreicß=Ungarn — to ir 
leerten einen Bolltoerein griinben. Unb to ir toerbent 
als © roherer Selgiené, ©erbieng, U o ^n g  biefe £än= 
ber 3toingen, ißm bei3utreten. Uöas bie a liberen 
fiänber anbelangt — bie U eutra len : ©ie ©d>toci3, 
bie 'Balfattlänber, ©änemarf, ©eßtoeben, Uortoegen 
-  bie unfere Uo'ßlen, ©ifen, /Jarbftoffe unb anbere 

'Brofcufte braitcßen unb außerbem blurcß unfere

‘32Tac£)t eingefcßücßtert finb, fo mülffen fie fief) uns 
anfcßliefjen. ,©ann toirb eS fieß fcaruni ßanbeln, 
an unfere beiben © tra ten  unb bie 3U ißnen graöüie» 
renben fiänber e'ine ©cßranfe auf3urid>ten - eine 
unberleßlicße 3°Itm auer. ltn fe r Bolifßitent toirö halb 
rein fnoß ib itib , j,ai5 fta rt £>roteftioniftifcf) fein. ©.0 
teerten to ir unferem S o lfe  bas täglicße “B ro t fießern. 
21 [jo y ß r toollt eine UJerfcßme^ung ytocier bureß»
aus nicßt ßomogener 2teicße toarneßmen; benn beibe 
befißen Bebölferunggfcßicßiten bon gan3 öerfeßiebenen 
©Uten unb “R ationalitä ten. ( ! )  Um biefe filgglome» 
ra fion , bie Jyßr U titte leuroba nennt, teollt Sßr ©uer 
riefenßafteg (©tautoerf naeß folgenfeen ©runbfäßen 
anfrießten: ©etoiffe ‘B robufte finb bö llig  aitgge» 
fcßloffcn; fic bürfen unter feiner Sebingung ßinein. 
U ntere  bürfen ßinein gegen Baßlung bon ©4>uß= 
3ÖIlen. i©iefe Ubficßt ift ein A tten ta t gegen bie 
B ic ilifa tio n . ( ! )  '© ie  fo ll ben internationalen UuS= 
taufcß ¡materiell unb in ie lle ftue ll unmöglich 
maeßen. i ( ! )  (Unm . bl. U e rf. : Unb ber berüßmte 
UMrtfcßaftgfrieg nacßi beut Kriege?) ©ie ift außerbem 
teiber bie U a tu r  unb ben gefüllten, 211enfeßenoerftaub, 
fcenn jebe U a tion  muß fieß in ißren Jiu lturen uaeß. 
ber Uefcßaffenßeit ißreS UobenS unb ^ lim a g  rießten. 
©aS, alleg betoeift, baß ©ueß ©eutfcß,en bie elemen» 
tarften J?enntniffe feßlen. yß r möcßtet, baß ©uer 
22i.itteIeuropa a lk §  ßertoorbringe, um fieß fclbft 3U 
genügen: ©etreibe, UBein, Bucfer, ©ifenl, ^oß lenufte. 
3 !m 231oefabefjaI£e toürben,©nre ©ßemifer Uaffee, See 
unb ©etoür3e ßerftelien. 3m  näcßften §e ft fo ll ge= 
fagt teerten, 3U toelcßen Schlußfolgerungen ber bnreß, 
ben ©ebanfen an bie lUöglicßfeit beS Baftanbeifom» 
meng eineg UTitteleurobag gan3 erregt geteorbene 
ÜJerfaffer gelangt.

(Revue ber (prejfe.
©S ift allgemein befannt, baß baS tiaiib ber un= 

b e g re ife n  ¡22Töglicßfeiten in  ßuncto Jfriegggetoinni 
fein ©cßäftßien ing Srodene gebradjt. ßat. ©aS 
toirb iteuerbingS beftätigt bitrcß eine Jl’abelmelbitng 
aug 2Teto 22orf, bie baS b e r l i n e r  S ä g e b l a t t  
(27. 3 u li)  toiebergibt. ©¡anaeß ßaben

bte ÄriegSgetoinne beb amerifanifeßen ©taßlirufts

jeßt eine außerorbenttieße §öße erreießt. ©ie Uniteb 
©tateS ©teel ©orßoration ßat fü r  baS 3toeite Quartal 
1910 ©innaßmen in §ößc oott 81126 000 © o lla r gegen 
60.713 624 © o lla r im  U orquarta l, 27 950 055 © o lla r 
in t 3toeitcit Q uarta l 1915 unb 20 457 596 © o lla r im 
gteießen Q uarta l 1914 er3ielt.

©er 2letngctoiun naeß 2l&3ug ber Buteenbungen 
an bie Silguitggfoubg, ber 'llbfcßrcibungen unb ber 
©rnenerungen beträgt 71 380 000 © ollar, gegen 
20 311584 © o lla r im  3toeiten Quartal 1915 unb 
13 297 628 © o lla r im  gleicßen Quartal 1914. U u f

bie 1©or3uggaftien teurbe bie übließe Uiertet» 
jaßregbitoibenbe toon 1% © o lla r e rflä rt unb auf 
bie © tam m aftien teieberum 1(4 © o lla r. 2lußer= 
bem lom m t ¡eine ©jtrabitoibenbe toon 1 © o ll. auf 
bie © tam m aftien 3ur UuSfcßüttung. 2Tacß; Ub3ug 
ber ©itoibenben ergibt fieß ein © u rp lu g  toon 47 965 000 
© o lla r gegen einen © urb lug  toon 3 267 645 © o ll. im  
3toeiten Q uarta l 1915 unb ein ©efi3 it bon 5 159 237 
© o lla r im  gleicßen Q uarta l 1914. ©ie ©efamtfumme 
ber 3ur l2llug3aßlung ber ©ibibenbe auf bie Uor» 
3uggattien benötigten (Selber beträgt 6 305^)00 © o ll. 
toie bigß-er; bei ben © tam m aftien ergibt fieß eine 
©umme toon 11‘437 000 ©¡oll. gegen 6 354 000 © oll. 
toorßer. tlDürbe ein gan3eg 3 ai)r  ßiabureß eine fo 
ßoße ©ioibenbe ge3aßlt, fo toürben bie U ftionäre  bei 
einem Siurfc toon ettoa 86°/o bie ftattlicße Uersinfuna 
bon 9 °/o erßaiten. — Unbererfeitg befinben fieß ge» 
toiffe amerifanifeße 3übuftrien  troß a lle r günftigen 
U onjunfturen in  einer merfteürbigen finge. @0 be=
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rie fle t Die tv ö I h  i t d) e B  o I f S 3 c 11 u n g (23. J fu li) 
Oon einer broßenben

£et>cniot in  Bm cvifa .

Cicu'if; ßat bie BuSfußr oon ßeber mährend beS 
Krieges eine außerorbentlicß’ Belebung erfahren. <£§ 
betrug 3. ‘2?. in  neun 227onaten (big 3um 31. 22tär3 
1936) feie 3 unaißme ber BuSfußr Don ßeber und 
ßebertoaren 32,3 227:11. Solí. 3¡n öerfelben 3 eit 
flieg bie BuSfulßr Don © tiefein und ©cßußen um  
22,7 52cill. S o li. Bucß in  ©itfcamerifa häufte ficf)i 
ber Bedarf an norbamerifanifchen ßebertoaren. 27un 
leibet aber ber amertfanifeße 227a rtt in  neuefter ß d t  
unter 227anget an 27otß4oare, toeil Die inbifeßen unb 
cßirrcfifcß.en 3 wfulßren ausblicbeu. Sie Jolge baöon 
ift, baß einige große ßeberfa'brifen ißren betrieb ge» 
fcf>Ioffcn ßaben. in fo lg e  tie fe r Umftänbe. find aueß 
bie g re ife  fü r  geteiffe ßeberarten bei feer allgemeinen 
Knappheit beg 227ateriaI8 fta rt in  bie Sjöße gegangen, 
©ine ßollänfeifcße ßefeerfacßgeitfcßtfft oerfteigt ließ 31t 
bem B ilde, baß bie Bereinigten Staaten „mie ßai» 
fifdfje nad) allem erlangbaren ßeber feßnappen“ . Sa 
aueß bie (Seßbereien aaidjit rneßr genügend ©erbftoffe 
ßerantringen fönnen, teirb OorauSficßtlicß bie ameri» 
fanifeße BuSfußr Don ßeber gurüefgeßen.

Sn 'S e u t f cß l a n fe ge,ßt man Daran, eine

ißcrabfctjuitg ber Cebevpreifc

3U er3ielen, toeil, tote feile J r a n t  f u r t e r  3;fei = 
t u n g  (6. g ü l i)  feßreibt, im  gntereffe ber Bllgemeht» 
ßcit gefordert toerben muß,, baß Oon allen ©eiten, 
alleg gefeßießt, um eine Ermäßigung Der außerorbent» 
ließ ßoßen ßeber» begto. ©cßußpreife ßeröeignfüßren. 
227an beruft fid) hierbei aueß, auf Die notorifä); 
großen ©etoinne ber ßeberfa'brifen, bie m it einem 
efcentuell ( ! )  fpäter 311 tragenden 27ififo  gerechte 
fertig t loerbcn. S ic fyadxgeitfeßrift „S ie  ßeber» 
in tu ftr ie “ t r i t t  ber geplanten fjerabfeßung allerdings 
entgegen m it ber 227otiöieruttg,, baß, Der angebliche 
© rund 31t einer folcßen 22Iaßnaßme, baß nämlicß,
. Der bei ber ‘Verte ilung Der ,27oßßäuiei erhobene Buf» 
feßtag tngtoifeßen in  F o rtfa ll gefommen i f t “ , fa'tfcß 
fei. Senn feit Der Beteiligung Die'es BujifcßlageSj 
Oon 50 «Pfg. fü r ÖaS kg feien bie Oöeßftpreife be= 
reitS gtoeimal ßera'ogefeßt toorben. Bud) müffe man 
Die ßoßen ©efteßunggfoften berüdfießtigen. 3'tbetn 
lägen bie Singe jeßt gang anberg a ls öor ber 
Schaffung ber ßeberhödßftpreife und Deren gtocimaliger 
fjerabfeßung. ES fei im  übrigen nießt 3U ertoarten, 
baß bie g re ife  fü r  farbige ©cßuße naeß, einer toeite» 
ren §erabfeßung ber ßjöcßftpreife finfen toerben. 2Die 
Dem aueß fei, bie Satfacße bleibt befteßen, baß, bie 
©cßußpr^fe gurgeit eine toenig erquicflicße £jöße er» 
reießt ßaben. f>at bocßi 3. B>. ein BertriebSgef'cßäft 
im  BJeften B e rlin s  allm onatlich den ‘llre iS  fü r bie 
ije rtig fa b rifa te  um je 1 227. gefteigert, fo baß, ber 
©cßußpreiS Oon urfprünglicßj 7,50 227. jeßt auf 
14,50 227., alfo m ith in  um 100 °/o geftiegen ift. l in d  
baS g ilt nießt nu r Oon ber „b illige ren  Q ua litä t“1, 
© rund genug, ber eingangs geteilten Jorberunfg gu» 
guftimmen.

2Bie bas gleicße 53la tt (9. f ju l i)  m itte ilt, ßat 
auf ber SageSorbnung ber interpariamentarifeßen 
nürtfcßaftliaßen Sntente=Konfereng in  ‘B aris  aueß ein

2Öeltpatenfgefeß

geftanben, unb man feßeint fogar an ein 2öelf= 
(Entente») Batentam t geöacßf gu ßaben. ¿>ie Jybee ift 
an fieß nießt neu. ©ie taueßte feßon in  ber erften 
Sugenfc ber gn te rna tiona lifie rung  beS getoerblicßen 
XtrßeberrecßtS auf, u n i eine gegenfeitige Berjtänbi» 
gung te r Batentäm ter ber Staaten tourbe fdgou Oon 
teutfeßer ©eite 1902 in  Hamburg öorgefcßlagen. 
2Cetterßin ßaben gang, fürglicß in  Oefterreid)«llngarn 
Derartige praltifcße BunäßerungSoerfucße ftattgefun» 
Den. ffn  Seutfcßlanb ricßiten fieß jeßt bie Seban» 
len auf bie fpätere 2öieberßerftellung ber nationalen 
unb internationa len Ordnung, in  bie namentlich aueß) 
Die 27eutralen einbegogen toeröen ntüffen. Satfäcß» 
ließ baßnt fieß) im  ErfinbungStoefen eine Benberung 
an. ES entftanSen üiele toießtige, auS ber 27ot ge» 
borene E rfin tungen , bie uns öom BuSlanb unab» 
ßängig utaeßen tonnen, bie aueß, großen 2öert fü r  
bie 3 u iü n ft ßaben, unb außerbem tra t eine neue, 
fjo rm  feer E rfinbungS tätig te it in  bie Erfcßeimtng. ES 
t r i t t  neben bie feßon früßer in  ber Beeßtfpreißung 
begeieß-nete „Stabliffem entSerfinbung“ bie „großgc» 
meinfd*,aftlicßie E rfinbung“ . E ine folcße Entto id lung 
ift ßeute nur möglich burcßi bie BuSfcßaltung beS in» 
länbif(ß,en 2Bettbeto,erbS unb bie gemeinfcßaftltcße 
Bicßitung gegenüber Bern abgefcßloffeneu BuSlanb, 
unter ber ^errfeßaft ber ÄriegSroßftoffgefellfdjaften 
unb ber obrigfeittießen BretSfeftfeßung. Siefer B r t  
erfiuberifeßer S ä tig te it ßaftet DaS patenttoibrige 
3 unftgeßeimniS an. Bucß tre ib t fie auf eine B r t  
©ßnbigierung ber E rfinbcrtä tig fe it und BnSfcßal» 
tung beS EiugelerftnberS ßiit. E in  3 ctd)cn bicfcri 
„üertrauließen“ E ntto id lung ift aueß, bie B ra r is  beS 
BatentamtS, toonaeß ßeute nießt nu r S rfinbungen 
oon unm ittelbarem ÄriegSintereffe, fonbern aud) 
untere auf unbegrengte Seit Dort ber Beröffcnt» 
licßiung auSgefcßiloffen toeröen tonnen. Sine Seßeim» 
enttoidlung tie fe r B r t  nad) bem Kriege toürfee m it 
ber S n te rna tioua litä t ber Sccßitif unb ihrer BJiffen» 
fdgaften gu einem Seite aufräunten, toas gu mittel» 
alterließcn 3  oß ait te il m it ben häßließen Bebentoirfun» 
gen ber ^Jabritffoionage ufto. füßren müßte. SaS 
fotlten tnSbefonfeere bie Beutra len  beaeßten.

ES to ir t  einigermaßen überrafcßeii, auS bem 
„Economiste Français“  lau t 227itte ilung  ber 27 ß e i » 
n i f d> » 2B e ft f  ä 1 i f cß, e n 3  e i t  u n g (23. 3 u l i)  311 
erfahren-, baß bie neutralen Staaten toenig 2Bert 
auf feie ©olbaußäufung legen, ¡0 befonfcerS 2lm erifä  
unb ©eßteeben, baS fogar töte E in fu h r oon Solb 
oerbietet. Ser iröeßentlicßen © ta t if t if ber cnglifeßcn 
3 eitung „The S tatist“  fei nun ein intereffanter lieber» 
blict über ben

©otbbeftanb ber tr icg fiiß ienben  N a tionen

3U entnehmen. S ie  3 iffern  finb in  B fu n b , Ster» 
ling  auSgeCriteft.
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3 uni ober 3 uli xOcitte 3 uni Unterfcpieb
1914 1916

Snglanb 38 700 000 90 100 000 51 400 000
iyranti'cicl) 165 654 000 190 020 000 24 366 000
Otußlanb 174 509 000 294 447 000 119 938 000
3 talien 45 443 000 39 869 000 5 574 000
3 apan 21 1-67 000 28 431 000 6 564 000

44t> 173 O00 (>-+_> Hö7 000 19,6 694 000

in ÇDM. SoUar
üluSfupr (Stufuhr l2luSful)t:überfd)uß

1911/12 2203 1653 551
1910/11 • 2049 1527 522
1909/10 1745 1557 188
1908/09 1600 1312 3j 1
1907/08 1861 1194 667
1906/07 1881 1434 447

'liou  ber anberen ©eite gibt eigentlich nur 
Seutfchianb einen ©olbauStoeiS, ber jo angegeben 
to irb :

-Rnt 23. J u li 1914 51 m 7. Juni 1916 Untcrfcl)ieb
'fbfb. ©terl. °Pfö S tert._ 'fbfb Stert.

hiernach hat (nad) ben jeßt borlfegenben klugen® 
hanbelSßifferit fü r ba« ¿yiöiatjabr 1915/ 16) bie iRuS= 
fu jtr bie ungeheure fjöhe »ou 4345 ‘JTtill. Soff, er» 
reicht. S ine fotchie 3lüSfuhr hat i>i§f>er noch' nie» 
rnalS ein ßaüb auftoeifen fönnen. Seingegenüber 
Oermehrt fid)

67 843 000 123 230 000 +  55 387 000 bie Schutbcntajt (SnglanbS
iJIach ben îRngaben ber beutfdjen iReichSbanf 

hatte fie feit bem Kriege ihren Seftanb um1 55 387 000 
Ü lfunt Oermehrt, f j ie r  macht aber ber „Economiste“ 
ten leicht burchfich-tigen, berieumberifchen iöorbehaft, 
t ie  teutfehe ^Regierung habe angeorbnet, bah der» 
fehietene ‘’RegierungSfcheine in  bem .Kaöcnbeitanb ber 
iReid)Sbanf als 'S o ft gebucht Werben müffen. ( !  ) [Sa= 
bei ift oft genug ban mahgefeenber ©teile bei unS 
hingeteiefen worben, b iß  ber Solbbeftanb unferer 
'Reich'ëbanf' jtetS uub immer gur Secfung beb îtoten» 
Umlaufs auëgereicht hat] ©chiiehlich toirb fotgenbe 
Sencralßufammenftellung gegeben :

3'ufehenbS als fjotge ber größten IRuSgaben üon 
a llen  friegfübrenben ^Rationen. £jat hoch erjt iürß» 
lieh ber ©chaßfaiißter felbft bie täglichen JtriegSün» 
foften a uf 6 9RU1. ißfb. © t. angegeben. S ic  ‘Zöurßcl 
fces Hebels liegt, toie ber b e r l i n e r  T o r f e n »  
S a u r i e r  (24. y u l i)  m itte ilt, barin, bah Snglanb 
eS nicht toagte, toie eS Se'utfchlanbj tat, a lle üluSgaben 
jugtaeife unb im  oorauS g'u bedien. tRud) habe jicE) 
herauSgeftellt, bah bei ber fehtoebenben S chu lt Oiele 
amerifanifche [Selber angelegt finb. ©o fte ltt fid> 
tenn tie  gegenwärtige © cfulbcnlaft SnglaubS nach' 
3UüerIäffigen !25eredf)nitngen toie fo lg t bar:

<23eft.anb in Saufenben oon 'ipfunb Sterling
J u li 1914 15. 3uni 1916 Unferfd)ieb

S n g t a n b 38 700 90 100 + 51 400
g r a n f r e i  d) 165 654 190 020 + 24 366
TRußlanb 174 509 294 447 + 119 938
3 talien 35 443 39 869 — 5 574
J a p a n 21 867 28 431 + 6 564
ibollanb 13 496 45 241 + 31 745
Scpipeben 5 717 9 237 + 3 520
ïlorwegen 2 960 6 618 + 3 658
Sänemarf 4 100 8013 4- 3913
Scbtoeij . 7 675 10 233 + 2 558
Spanien 21 804 41 085 a- 19 281

Sch lie ft man iJlmerifa unb Japan au§ ben 
(Errechnungen .auf, fo ergibt fid) fü r bie frieg» 
führenden unb bie neutralen ©tauten in t J u n i 1916 
ein Sefamtgolbbeftanb Oon 886// “JK ill. © terl., alfo 
mehr a ls  22 160 8J1Ti11 !

9tid>t minder iitie re ffant ift Der jetjt oorliegenbe, 
Oon ber g  r  a n f f ü  r t e r 3  e i t u n g (18. J u l i)  über» 
m itte ltc Bericht über bie bebeutiamert ßwei Jahre ber 

'•Rmcrtfanifeben SiciegStoujuuftur.

J n  tie fe r re la tio  türßcn 3 eit hat jRmerifa; 
einen fa ft ehenfo großen tRuSfuhrüberfchuh, ®ie in  
ben öorangegangenen ad)t /friebenSjahren. Sie'S be» 
leuchtet frah fotgenbe Säbelte:

in Süiili. Soll.

a) ^ o n fo ü b ie r te  S d )u tb :
21/2 jn ,03. ß on fo lS . Surd) kontier- 

fion »on 255 60 tDiilt. in 4% % ÄricgS-- 
anleibe hat fid) ber Umlauf auf . . 280 500 000 t

oerminbert.
33/4j>ro3. S l.n n u ifä fe n  (nad) Stonoer--

fion oon 1 513 566 £ ) ......................... 2 700 000 £
21/2p r o j .  (R n n u itä fe n  (nach ^onoer» 

fion oon 8 402 405 £ ) .  . . . . .  21 600000.2;'
3 '/2p ro j.  W ar L o a n  ootl 1914, ouS» 

gegeben 311 95 %, fünbbar 1925, ritef-- 
japlbar 1928, urfprünglid)er betrag 
350 9JR1I, 100001t 155 900 000 £
fonoertiert w ü rb e n ........................  . 214 100 000 .2'

41/2p r 03. W ar L o a n  0011 1915, aus* 
gegeben 31t pari, fünbbar 1925, rüct- 
3at)lbar 1948, Hmfaufc()rcd)t bei ?UtS-- 
gabe fpäterev ÄriegSanteiben ca . . 600 000 000 £

b) Sch webenbe  Scbutb:
S  d) a t) 10 e d) f e t auf 3, 6 unb 12 TDÏonate, 

gegentoärtige 3 inSfät)e 51/2 reff). 5%  
unb 6% , geringfter (Rbfchnitt 1000 £  797 044 000 £  

!2ß a r S p p e b itu re  (C e rtif ic a te d  m it 
3Weijähriger ßaufjeit in (Rbfcbniffen 
oon 100, 500 unb 1000 £ ,  auSgegeben 
anfänglid) 311 90%, je ijf 311 89%, was 
einer Qßerjinjuug 311 6 78% gleich- 
f o m n t i .................................................  13 197 600 £

iRuéfuhr (Cinfupr îluSfitbrübcrfdtuh
1915/16 4345 2180 2265
1914/15 2769 1674 1095
1913/14 2330 1894 436

1912/13 2466 1813 653

5 p ro 3. @5chequer QîonbS. S re i 
Serien, bie Oftober 1919, Sejember 
1920 unb Oftober 1921 fällig unb oon 
ber Sinfommenfteuer an ber 'SafiS 
frei finb. ‘•Rbfchnitte oon 100 £  . . 285 930 100 £
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Ebenfolche, bie burcí) bie © o ft in Slb» 
fcbniíteu non 5 £  juc Slusgabe ge
langen ¡am 10. 3 uní) . . . . . .  23 250000 £

SBar Sa n í n g  <¿evtificafe®,Slu®gabe 
burct) bie © o ft unb bie ©aníett. f f í ir  
15 sh. 6 d. erfmlí man nací) 5 3 abren 
1 £ ,  für 387 >/2 £  (bochfíer fteuer- 
freier ©ctrag) 500 £ ,. lúa® einer bev- 
ffeuerbaren Einlage 511 7 % gtcicb-- 
fommt. Stuf QBunfcb íann man frühere 
9íücíjaf)lung m it geringerer Sinsuer- 
güfung erlangen (am 10. 3 uni) . . 4 214 902 £

©aneben befiehl noch eine oertappte jing lo fc  
A n le ihe : ,©ie ¿u Veginn be® Kriege® >au®geg,ebenen) 
C u r r e n c y  N o t e s  (Stotftan&gnoten), bie bie infolge 
be® Verfcf>te>tnben® beSEolbe® brohenbe Sí rife h in tan- 
halten follten. ©ie Vanfen haben bon btefen 
„M e inen  Stolen“ n u r im  £)öchftmage bon 13 SHill. 
(iebtauá) gemacht. Sroßbem toädjft bie Siuggabe 
te r  Stolen jebe SBodfe an. ©a.^u tommen noch bie 
ä u ß e r e n  @d ) u  I b e n  burch' bie (m it /Jranfreicf) 
gemeinfchaftlichie) Slnlcihe bon 5C0 SHift. © oll. in 
Stete S)orf, bie 1920 gurücfge^ahlt toerben muß, unb 
bem Vernehmen nad) burch eine Stnleihe bon 40 
SH illionen Sir. i'n ©tocfholm. ©arau® ergibt ftcf> ein 
beutliche® V ilb  fü r  ba® riefige Slnload>fen ber eng- 
lifchen ©d>uibenlaft. ...

V ie l befprochen fino bie bratonifchen SHaßregeln 
Englanb® gegen bie F ilia le n  beutfcher unb öfter- 
reicfäfchien Vanfen unb gegen auáíanbifche S.ffef- 
tenbefiger (bergi. auch V tutu® Str. 29/30). § ie r ju  
g ibt bie St e u e / f  r e ie  t r e f f e  (23. j fu it)  unter 
bem S ite l:

© er S ö irifchafiS frleg Englanb®

biele. intereffante Erläuterungen, ©ct)on 31t beg inn 
be§ Kriege® lieh ficf> bie S3an f bon England be3to. 
bie Stegierung genaue ©epot®auffteltungen geben, 
toährenb fie bie ©epot® felbft. borläufig, (!) bei 
ben F ilia le n  betieg. ©arau® erfah fie, baß fü r  
einige SHill. © funö Slm erifaner beponiert toaren, 
an beren V e rla u f fie burchau® intereffiert toar. Stach 
ber Trading-with-the-ennemy-Proklamation, Slrt. 5, toar 
e® nun herbolen, bereit® fchtoebenbe ©efchäfte 3« 
been&igen. ©a touröe am 27. Stob. 1914 ein 
„Amendement A c t“  erlagen, toonad) ba® oberfte Sveich®- 
geridpl ober ein Stichler bo®felben auf ba® (Sefud) 
n u r einer ©erfon, bie bem ©erichl ein © laubiger 
eine® /feinbe® 3U fein fchelnt, ba® bem /feinbe ge
hörige E igentum  bem Public Trustee (öffentlichen 
Vertealter) übertoeifen 341 taffen. ©0 tourben benn 
bi® 311m 10. S lp ril 1915 feiefent Verm alter 85 306 813 
V funb  © te rling  übergeben, unb e® folien babón in 
barem Selbe 675 000 V funb © te rling  erlegt toorben 
fein. ®an3 anher® fä llt  bie ‘’Parallele m it Jfranfreicf) 
au®, © orí hat ba® 3u flt3m in ifte rium , abgefehen 
bon befonberen Stottoenbigfeiten (leicht Perberbliche 
SBare) hingetoiefen, baß ber „Adm in istra teur sequestre“ 
nu r „V e rtoa fire r“ be® feinblichen Vermögen®, nicht 
fiiqu ibatar fei. Stiemal® fo ll bie ©equeftrierung ben

Eharatter ber Slonfistatcou tragen. Slu® biefen V o r
gängen im  SBirtfchaftgirieg fo ll man eine M n -  
fequen3 3iehen: ©ie Slufftellung einer neuen genauen 
© t a t i f t i f  unferer Verpflichtungen unb ©uthaben 
im  Sluglanbe bei fachmännifcher ^Bearbeitung. ffeben- 
fall® geben bie bisherigen Mieggerfahrungen ben 
Slnlaß 3U einer f0Idt), toichtigen unb toertdollen 
© ta tiftif.

t?n ber ©chtoei3 machen fich Veftrebungen be- 
merfbar, bon ber fegon längft al§ lä ftig  empfunbenen 
SHün3gemeinfd)aft m it /fran ire ich to®3ufommen. 
h ierüber berichtet bie St h e i  n i  f cf> = SB1 e ft f ä 1 i  f ch e 
3 e i t u n g  (24. j ju t i)  unter ber ©pigntarfe:

©ie 6 ct)tbei3 unb bie latctntfche SDMinaunion.

©ie Senbert3 3U einer ßoglöfung toar fdjon 1870 
feft3uftellen unb hat feither, ba e§ fich um eine 
Kernfrage fü r  bie 3 u tü n ft be® fchtoeigerifchen Selb- 
toefen® banbeit, eine Verftä rfung erfahren, bie be- 
foifber® jegt burd) bie Ereignfffe be® SSJeltfriege® 
ahnt in  bie Erfcgenrang tr it t .  E® ift eine ©atfachej 
ba§ bie ©chtoeig m it fogen. /fün ffran fe ttta le rn  über- 
fchtoemmt toorben ift. © ie 3ürieher p 0ft fprad) 
für3ltcf> gerabe3'u bon einer „© ilbe rpe ft“ , ber nicht 
einmal burch r in  E in fuhrverbot ein ©amm gefegt 
toerben tänn, toeil eben biefe SKün3union befteht. 
Stoch (tarier toeift bie EnttoidElung ber papiernen 
©elbgeichen (am 15. S lp r il 1916 betrug ber Stoten- 
um lauf 414,97 SHill. ffre®.) auf bie CoSlöfang hin. 
©a® nationale Vtapiergelb brängt fegt ba® unio- 
niftifche SHün3gelb immer mehr in  ben ffin tergrunb, 
toährenb bairtit bie nationale über bie 3bee
ber ©taatengemeinfehaft trium ph ie rt. SBährenb be® 
Striege® hat bie ©d>toei3er S ta tiona lbanf ihre Stoten 
fü r  uneinlögbar erftärt. ©ie® unb noch mehr ber 
gängige ©taub ber ©chtoeigerifchen SBechfeliür’fe 
machte e® ber V a n f möglidh, ihren ©olbfchag -  
er betrug am 15. S lp r il 1916 308,28 SHill. fjrc®.

förtlaufeub beträchtlich! 3U erhöhen. Slud) bei 
einer ß iquibation ber SHüngunion ift bie ©chtoei3 
erheblich im  V orte il, ©er größte S e it ber ©djtoeiger 
Jün ffran fen ta te r ift nämlich im  ßanbe felbft geblie
ben, toährenb ba® ©d)toei3er SHün3ftücf in  f jra t t f -  
retd) fo gut toie unbefannt ift. pfegt hat nun ber 
M ieg  3'u einer entfeheibenben SBen&ung geführt, 
©ie S tationa lbanf Per @d)toei3 fann nunmehr n a ch 
bem Kriege enttoeber bie Solbtoährung einführen 
ober aber ba® ©otb al® SHittel ber © eo ifenpotitif 
im  internationalen 3ahlung®öerfehr felbft öertoen- 
ben. Veibe® aber läßt fich im  Stahmen ber la te i- 
nifch'en .SHün3union nicht burch führen. 3 'röenfall® 
ift jeßt bie ©chtoeig Bor bie Sllternatioe gefteltt, 
m it ber bisherigen SHün3gemeinfd)aft enbgültig 311 
brechen. -

SBertoolle ©ebanlen über bie jegt fo a ftue ll 
getoorbenen

iOtaffenfpeifungen

offenbart © tabtra t Vüof. Dr. £p>f)ilip)p © le in  in  ber 
5  r  a n f  f u r  t  eto1 3  « 11 u n g (27. S u li) . E r geht 
babei bon ber Hamburger iirieggfücf>c au®, bereu
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©tttrtdfüung ficf» bctod^rt fyat. 3Hird> ‘32ta|)cnipet)iui= 
gen follett in  erfter Sinie unjere ßebenämittefcorräte 
geftreeft toerben; Mefe Sltaffenfpetfung if t  Ijeute ein 
© lieb .unferer gefamten Seben§mittelöerforgung ge= 
morbett. 3>araug ergeben fid) folgenbe toid)tige £ett= 
fäije: ©rftenS fciirfen bie ‘22Iaffenf|3cifuTtgen ixicljt ein 
ÜK e b r  an <2Xa![)rungsmitte(n au§ unferen fontin», 
genüerten Vorrä ten 3ufüf>ren, toetl fonft ntd)t ge» 
fbart, f.onbern berfefffoenitet mürbe. 3>cmn, aber füh rt 
bie ©d)onung unferer B orrä te  ju  einer 3,¡netten jjo r»  
berung: ©djonmtg unfereS allgemeinen fiebengmittel» 
marlteg. 3>er © in fau f finbet im  ©rojjen, auf Bor» 
ra t, ftatt, unb biefe ‘Borräte müffen — eine fdüoere 
Beranttoortung — ftetä ficE>ergefteIIt fein, um ja  nicht 
bie Btaffenfüetfungen einfdjränfcn 3U müffen. SHefe 
^orbernngen fönnen aber nu r bann e rfü llt merben, 
toenn bie B laffenfpetfungen einheitlich organisiert 
unb 3 e n t r a l i f  i  e r  t finb. 3>ie§. oermag nu r bie 
©emeinbe, bie auch bafür bie finan jie lfe  Unabhängig» 
fe it befi^en muff:, Snt ©egenfatj htcr3u muff beri 
BusSgab ebienft umgetehrt be3entralifiert fein. 3>er 
Berfa ffer ftefti auf bem ©tanitpunfte, ben er m it 
guten © fünften belegt, bah bie ftejentralifierten; 
Uüdjen beffer finb a ls  3entralfitcf)cn m it Bbgabe» 
ftellen. 3He örtlichen beranttoorttichen © teilen müffen 
felbft entfeheiben, ob fie ‘Sltaffenijbeifungien cinridften 
tootlen ober nicht. S ie ©djte ierigteit ber 3)urcf)= 
führung barf bie fjrenöe an ber S a t nicht lähmen. >—

Umschau,
Herr E rn s t  K ah n ,

Verwertung der ausländischen Frankfurt a M
W ertpapiere! schreibt: Die eng

lische Regierung hat es fertig gebracht, den SterliDg-Kurs 
in New Y ork seit Monaten auf demselben Punkte zu halten, 
obwohl die Zahlungsverpflichtungen von Lömbard-.Street 
nach Wall-Street im krassen Missverhältnis zu den 
Forderungen stehen. Das ist weniger den verschiedenen 
direkten und indirekten britischen Anleihen in Amerika 
zuzuschreiben als der zielbewussten, organisierten Ausfuhr 
von amerikanischen Wertpapieren. Seit Ende vorigen 
Jahres kauft und leiht das Londoner Schatzamt: alle 
einigermassen in New York marktgängigen Effekten und 
bezahlt m it 5proz. Exchequer Bonds. Und als der Strom 
nach einer gewissen Zeit zu versiegen drohte, da wurde 
kurzerhand für den Besitz von Yankeewerten eine Sonder
steuer von 10 Prozent angeordnet. Das half; bis zum 
1. Juli soll H err Mc Kenna bereits für 1000 Millionen 
Dollars verwertet haben, während er angeblich noch 
500 M illionen Dollars in Reserve hat. Frankreich ahmt 
die Massnahmen m it Variationen nach. Sollten w ir hier 
von unseren Feinden nichts lernen? Auch von uns aus 
spielt das Devisenproblem heute schon, noch mehr aber 
nach dem Fliedensschluss eine ganz gewaltige Rolle. Im 
„P lutus“ braucht wohl die Bedeutung möglichst normaler 
Wechselkurse für eine gesunde Volkswirtschaft nicht erst 
ausführlicher Darlegungen. Jedes M ittel, das den Kurs 
der Mark wieder hejjt, ist daher wohlwollend zu prüfen.

Die Erfahrungen der Engländer zeigen uns solch einen 
Weg: E in h e it l ic h e  M o b il is ie ru n g  de r A u s la n d s 
e f fe k te n !  H ier w ird mancher den Einwand erheben, 
dass eine solche Forderung offene Türen einstösst, und 
dass zudem wahrscheinlich der grössere Teil der in Frage 
kommenden Papiere schon abgewandert ist. M itV e ilau b ! 
W er kann denn so klipp und klar sagen, wieviel Effekten 
während des Krieges abflossen und wieviel zurückblieben? 
Ich selbst bin dieser Frage oft nachgegaDgen und habe 
zu diesem Zweck mit sehr vielen der in Betracht Kommenden 
direkt und indirekt Fühlung genommen, um Schätzungen 
abzugeben. Die Auskünfte, die ich erhielt, gingen in 
geradezu lächerlicher Weise auseinander. Sie erinnerten 
an die Ergebnisse öffentlicher Submissionen! M it anderen 
W orten: Kein Mensch kann heute mit Sicherheit sagen, 
Deutschlands Besitz an Auslandseffekten ist so und so gross. 
Das ist aber sehr bedaueilich; denn gerade auf diesem 
Gebiet ist Wissen Macht. Gleichgültig,^ was m it den in 
Deutschland befindlichen Auslandseffekten geschehen soll, 
ob man sie behalten oder einheitlich verkaufen w ill. Die 
Kenntnis ihres Gesamtbetrags, ihrer Zusammensetzung 
in geographischer und qualitativer Hinsicht, gibt den Leitern 
unserer W irtschaftspolitik eine gar nicht zu unterschätzende 
Information. Dass sie ausserdem für meinen Vorschlag 
einer Verwertung von Staats wegen unentbehrlich ist, liegt 
auf der Hand. Selbst in jenen Kreisen, die sich aus irgend
welchem Grunde gegen eine Beschlagnahme der Effekten 
aussprechen, sind m ir bisher Bedenken gegen eine Bestand
aufnahme nicht geäussert worden. Im Gegenteil, man 
versteht nirgends, warum nicht schon seither eine solche 
Aufnahme stattfand. Offenbar hat man an zuständiger 
Stelle nicht daran gedacht. Dass etwa besondere unüber
windbare Schwierigkeiten damit verknüpft wären, kann 
man heute, nach den Feststellungen der Kupfer-, Kartoffel- 
usw. Vorräte, w irklich nicht mehr behaupten; der Kreis 
der für Effektenbesitz in Betracht Kommenden ist relativ 
sehr klein, die Banken können unter Achtung b e re c h 
t ig te r  Diskretionsrücksichten gegen die Kundschaft her
angezogen werden, die Couponeinlösung kann zur Kontrolle 
dienen. Bis zum Abschluss dieser Statistik sollte die 
Streitfrage, ob überhaupt noch so erhebliche Effekten- 
bestände in Deutschland verblieben sind, als müssig zurück
gestellt werden. Ich für meinen Teil bin übrigens fest 
überzeugt, dass der R.est noch so ausserordentlich gross 
ist, dass er, unter e in h e it l ic h e n  G e s ic h ts p u n k te n  
verwertet, uns unschätzbare Dienste leisten wird. Also 
einheitliche Verwertung! Warum? Erfü llt nicht die schon 
jetzt so e ifrig betriebene Agitation .Auslandseffekten heraus!“ 
dieselben Dienste? N e in !  Aus zwei Gründen nicht. 
Fürs erste ist es ein gewaltiger Unterschied, ob hundert 
veischiedene Stellen, lediglich unter privatwirtschaftlichen, 
übrigens durchaus zu billigenden, Gesichtspunkten dieses 
Geschäft betreiben, oder ob man unter einem einheitlichen 
W illen, unter Zuhilfenahme jener hundert Stellen, den 
Effektenbesitz m obilisiert und ihn wichtigen volkswirtschaft
lichen Zwecken —  man denke an eine Ausländsanleihe — 
zugrunde legt. H ier tr ifft das Gleichnis von den zum 
Bündel vereinigten Weidenruten zu. Zweitens bekommt 
man nach dem heutigen System einen nicht zu unterschätzenden 
Betrag gar nicht zur Verwertung. Kurzsichtigkeit, U n
kenntnis und gemeine Spekulation auf die Not des Vater-
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landes verhindern es. Um von der Unkenntnis zunächst 
zu sprechen, so bedurfte es vor gar nicht so langer Zeit 
in der gewiss geschäftskundigen Stadt Frankfurt a.^Main 
der grössten Anstrengung, um die aus erfahrenen Anwälten 
usw. zusammensetzte Verwaltung einer öffentlichen Stiftung 
davon zu überzeugen, dass der Umtausch von Amerikanern 
gegen Kriegsanleihen statthaft und ratsam sei. Wenn so 
etwas in Frankfurt passiert, was soll man von den kapita
listischen Hinterwäldlern verlangen! V ie l schlimmer ipt es 
m it dem brutalen Egoismus. In einer Versammlung wohl
situierter Personen, in der ich kürzlich über die herzog, 
die ihre Auslandseffekten zuiückhielten, wurde m ir klipp 
und klar erwidert: Warum sollten die Kapitalisten dümmer 
sein als die Bauern, die doch auch ihre Kartoffeln kluger
weise bis zur Erhöhung der Höchstpreise ¡zurückgehalten 
hatten; je länger man warte, desto höher steige die ameri
kanische Valuta! Auf die aus diesen Worten sprechende 
Gesinnungsrohheit, die ich durch allerhand ähnliche ergänzen 
kann, gibt es nur eine A n tw o rt: B e s c h la g n a h m e ! Ueber 
die Modalitäten lässt sich natürlich noch reden. Man wird 
wohl schonend Vorgehen; d. h. nur jene Effekten kaufen, 
die den Besitzern keine empfindlichen Verluste bringen, 
ausländische Besitzer w ird man unbehelligt lassen müssen 
usw. Doch das sind Nebenpunkte. Die Hauptsache ist, 
dass die Angelegenheit nicht zu lange im berühmten Stadium 
der Erwägung bleibe, sondern dass möglichst prompt 
gehandelt werde!

Man schreibt m ir: Ich 
möchte darauf aufmerk
sam machen, dass die 

einfachste A rt, den bargeldlosen Verkehr zu fördern, die

Bargeldloser Zahlungs
verkehr.

wäre, den Postscheckveikehr für die Kundschaft günstiger 
zu gestalten. Die Tatsache, dass seit Eröffnung des Ver
kehrs erst etwas über 100 000 Scheckkonten genommen 
wurden, ist bei einem 65 000 000 Volk beschämend. Der 
grosse Uebelstand liegt aber in dem schwerfälligen Ver
kehr und den hohen Kosten. Viele Sparkassen haben 
den Scheck- und Giroverkehr eingerichtet, zahlen 3%  
Zinsen und besorgen den Verkehr ohne Gebühren, also 
vollkommen unentgeltlich. Das Postscheckgesetz dagegen 
schreibt vor, dass eine feste Summe stehen bleiben muss, 
dass hohe Gebühren erhoben werden und dass der Ver
kehr des Kontoinhabers m it dem Postscheckamt von dem 
ersten portofrei zu machen ist; zudem erfordert die An
schaffung des Verzeichnisses der, Postscheckkunden eine 
ansehnliche Aufwendung. Das sind alles grosse H inder
nisse, die einen kleineren Geschäftsmann oder Privaten 
abschrecken. Das beste M ittel, den bargeldlosen Verkehr 
zu heben, wäre die Beseitigung dieser Hindernisse. Dann 
wäre der Postscheckverkehr ideal, und der Verkehr der 
Sparkassen, der sich immer nur auf ein kleineres Gebiet 
erstrecken und sich meist nur an dem Sitz der Sparkasse 
abspielen kann, wäre überflüssig. Das wäre dann nicht 
zu bedauern, weil er naturgemäss kein einheitlicher sein 
kann. Eine Abänderung des Postscheckgesetzes ist natürlich 
eine schwierige Sache, bedarf einer Vorbereitung von 
langer Hand und wird auch nicht leicht zu erreichen sein, 
weil das Reich nicht vom kaufmännischen Standpunkt aus 
urteilt und wohl auch, in der bankmässigen Ausnutzung 
der Gelder behindert, die Einnahmen nicht wird entbehren 
wollen. Man geht aber wohl nicht fehl, wenn man annimmt,

dass 1 oder l 1/^ M illionen Postscheckkonten sich auch 
ohne Gebühren, bei Verzinsung, und wenn ferner jedem 
Postscheckkunden das Verzeichnis nebst Nachträgen un
entgeltlich geliefert w ird, glänzend bezahlt machen werden. 
Zum mindesten hätte das Reich aber alsdann den Vorteil, dass 
der Bargeldverkehr auf ein wesentlich geringeres Mass 
zusammenschrumpfen, das Hartgeld in der Reichsbank 
bleiben und der Verbrauch an Papierscheinen erheblich 
eingeschränkt werden würde.

M ir w ird geschrieben: Die in Nr. 29/30
Zur neuen 1fl T ,■ j  T nvom 19. Juli d. J. von einem Provinz-

Kriegsanleihe. Bankier geäusserten Wünsche aufFort- 
fall der Zwischenscheine bei der neuen Kriegsanleihe kann 
ich durchaus befürworten. Ueberall, wo ich mich in meiner 
Provinz erkundigt habe, ist m ir bestätigt worden, dass 
die Verteilung der Scheine usw. eine völlig  überflüssige 
und unnötige Mehrarbeit darstellt, die in gar keinem Ver
hältnis zu dem vielleicht hier und da bemerkten Vorteile 
steht.

Bei dieser Gelegenheit bitte ¡ob, nochfolgende Anregung 
geben zu dürfen: Man fordere die statistischen Angaben 
über die Zahl der Zeichnungen, Höhe derselben u. a. nach 
dem Vierteljahrstermin ein. Nach bisherigem Brauch 
mussten die Angaben kurz vor dem Monatsschluss ein
gereicht werden, d. b. in einer Zeit, die neben der sowieso 
gehäuften Arbeitsmenge noch die erhebliche Mehrarbeit 
durch die Kriegsanleihe brachte. Der Reichsbank kann 
es doch vö llig  gleich sein, ob sie die einzelnen Daten 
14 Tage früher oder später bringt.

Herr O sca r K a u fm a n n  - Char-
Kettenhandel. . . . .  , ., , . ,,lottenburg schreibt: „ In  Ihrer

geschätzten Zeitschrift „P lutus“ vom 19. Juli 1916 las ich 
einen recht interessanten Artikel über „Kettenhandel“ . Ich 
möchte m ir erlauben, dazu einige Bemerkungen zu machen. 
M ir erscheint es nicht richtig,' dass eine Definition über 
das W ort „Kettenhandel“ nicht gegeben ist, weil dadurch 
kein Kaufmann, und mag er auch der reell denkendste 
sein, von einer Anklage verschont bleiben kann. Man 
wird immer über das W ort „Kettenhandel“ verschiedener 
Ansicht sein und bei den widersprechenden Urteilen, die 
sowieso schon ständig von den höchsten Gerichten gefällt 
werden, hätte es doch im Interesse des ganzen Kaufmanns
standes gelegen, wenn wenigstens an mehreren Beispielen 
klargelegt worden wäre, was unter „Kettenhandel“ zu 
verstehen ist. Ohne weiteres gebe ich Ihnen zu, dass bei 
den Beispielen, die Sie gewählt haben, ein Kettenhandel 
vorliegt, der unzweifelhaft für die Allgemeinheit von 
Schaden und deshalb zu vermeiden ist. Ich möchte Ihnen 
aber an einem andern Beispiele zeigen, dass es durchaus 
nicht leicht ist, zu entscheiden, ob ein Kettenhandel vor
liegt oder nicht. Der Hamburger Importeur A. bezieht 
von einer norwegischen Fischräucherei 1000 K 'sien Sar
dinen, die etwa einen W ert von 70— 80 000 Mark repräsen
tieren. Der Hamburger Importeur A. wäre nun wohl als 
Grossist anzusehen, da er die Ware nicht selbst hergestellt 
hat. Ist es nun Kettenhandel, wenn dieser Hamburger 
Importeur A. an den Berliner Grossisten B. von dieser 
Partie 300 Kisten verkauft und der Berliner Grossist B. 
dann die Ware kistenweise an Detailljsten weiteigibt ? 
Es wäre doch nun sehr leicht möglich, dass man den 
Berliner Grossisten, weil nach Ansicht des Gerichts für
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entbehrlich, als Kettenbändler ansieht. In W irklichkeit ist 
dieser Berliner Grossist aber nicht entbehrlich, weil man 
doch unmöglich von dem Hamburger Importeur verlangen 
kann, dass er die gekaufte Ware kistenweise an Detaillisten 
abgibt, wodurch übrigens infolge der höheren Frachtkosten 
und sonstiger Spesen eine Verbilligung des Artikels nicht 
erreicht wird. Im  letzten Absatz Ihres sonst recht
interessanten Artikels verwerfen Sie die Ansicht des 
Herrn Dr. Alsberg, nach meiner Ansicht jedoch völlig  zu 
Unrecht. Sie vertreten die Ansicht, dass jemand, der seine 
Ware b i l ig  einkauft hat, sie nicht durch seine besondere 
Tüchtigkeit und Geschicklichkeit b illig  eingekauft hat, sondern 
nur dadurch den billigen Preis bezahlt hat, weil er die 
Ware zu einer Zeit kaufte, als sie a l lg e m e in  noch 
b illig  war. Diese Ansicht kann zwar in manchen Fällen 
zutreffend sein, in den meisten Fällen jedoch wird es sich 
ganz anders verhalten. Ich möchte Ihnen das an zweiBei- 
spielen erläutern. Das erste Beispiel ist folgendes: Ich 
kaufe im Januar 1916 von einer Marmeladenfabrik 
2400 Zentner Marmelade zu einem bestimmten festen 
Durchschni tspreise m it der Bedingung, dass m ir all
monatlich 200 Zentner geliefert werden. Angenommen 
mein Kaufpreis beträgt 30 Mark pro Zentner und ich 
muss nun, da der Marktpreis im  Anfang des Jahres ein 
niedriger ist, als mein Kaufpreis, die Ware mit 29 Mark 
pro Zentner verkaufen. Inzwischen wird die Marktlage 
eine andere, die Preise steigen ganz erheblich und der 
Marktpreis ist dann im Juli 1916 45 Mark der Zentner. 
Nach Ihrer Ansicht müsste ich jetzt die Marmelade zu 
meinem Einkaufspreis zuzüglich eines angemessenen Nutzens 
keineswegs aber zu dem jeweiligen Tags-Höchstpreise 
verkaufeu, weil Sie darin einen strafbaren Wucher erblicken 
würden. Nach meiner Anschauung wäre dies eine durchaus 
ungerechte Schlussfolgerung, weil hier doch in W rrklichkeit 
der Gewinn durch die Geschicklichkeit des Käufers erzielt 
ist. und wenn man schli sslich von dem Käufer auf der 
einen Sette verlangt, dass er keine Ware aufstapelt und er 
deshalb so am Anfang des Jahres gezwungen war, unter 
seinem Einkaufspreis die Ware abzugeben, so müsste man 
doch loyalerweise ihm auf der anderen Seite auch 
gestatten, den Gewinn aus dieser Geschicklichkeit, oder 
mögen Sie es auch Spekulation nennen, allein zu ziehen. 
Nun möchte ich Ihnen ein zweites Beispiel aus meiner 
eigenen Praxis anführen, das ich Ihnen ohne weiteres 
durch Korrespondenz und Rechnungen beweisen kaun. 
Im Mai und Juni d. Js. wurde für Kunsthonig ein Preis 
von etwa 65— 70 Mark pro Zentner bazahlt und es war 
selbst zu diesem Preise Ware nicht erhältlich. Durch 
Zufall offerierte m ir ein Kaufmann aus der Provinz, der 
offenbar über die Marktlage nicht unterrichtet war und auf 
Grund eines vor vielen Monatengetätigten Jahresabschlusses 
noch Kunsthonig abzunehmen hatte, diese Ware mit 
42 Mark pro Zentner Am gleichen Tage war ich in 
der Lage, die Ware m it 65 Mark pro Zentner weiter zu 
verkauien, habe es allerdings nicht getan, weil ich ein 
Einschreiten der Preisprüfungsstelle nach den bisher 
gemach en Erfahrungen erwarten konnte. Ich war vielmehr 
gezwungen, die Ware weit untet dem Tagespreise m it 
einem angemessenem Nutzen von etwa Netto 5 %  zu ver
kaufen. Das konsumierende Publikum bat keineswegs 
davon einen Vorte il gehabt, weil mein Käufer natur

gemäss entweder die Ware zum wirklichen Tagespreise 
weiter verkauft haben dürfte, oder weil die Ware etst 
noch durch mehrere Hände gegangen ist, bis sie in das 
Publikum gelangte. Ich habe also nachweislich die Ware 
nicht etwa deshalb so b illig  gekauft, weil sie „allgemein 
noch b illig  war“ , wie Sie sich in  Ihtem Artike l aus
gedrückt haben, sondern ich habe sie deshalb b illig  
gekauft, weil der Verkäufer sie b illig  zu empfangen hatte 
und offenbar über die Marktlage nicht genügend unter
richtet war. Ich halte es für ein ganz eklatantes Unrecht, 
dass es m ir nicht gestattet war, den Verdienst allein in 
die Tasche zu stecken, sondern dass infolge der bestehen
den Gesetze resp. Verordnungen erst noch andere Leute 
kommen mussten, um von diesem Verdienst, der doch 
rechtmässig m ir allein zukam, zu zehren. Es wäre mir 
ausserordentlich angenehm, wenn Sie m ir mitteilen würden, 
ob Sie nach diesen Ausführungen noch durchaus die in 
dem Artikel „Kettenhandel“ vertretene Ansicht aufrecht
er halten können.“

Ein paar Worte möchte ich zu der obigen Zuschrift 
sagen. In  dem ersten Beispiel, das der verehrte E in
sender anfühit, liegt selbstverständlich ein strafbarer 
Kettenhandel nicht vor. Die Frage der Ueberflüssigkeit 
eines Zwischenhändlers ist natürlich eine Tatfrage, die 
immer dann verneint werden wird, wenn es sich um einen 
Zwischenhändler handelt, der auch im normalen Friedens
geschäft in der Vermittlungskette als normales Glied vor
handen sein wird. Dass ein Importeur au einen 
Grossisten verkauft, ist durchaus üblich, weshalb soll das 
ein Vorgang strafbaren Kettenhandels sein.' Was das 
zweite Beispiel anbetrifft, so scheint m ir auch hier die 
Entscheidung gar nicht so schwierig zu sein. Sie wäre 
etwas schwieriger, wenn der Marmeladenabschluss bereits, 
vor Ausbruch des Krieges erfolgt wäre. Da er aber im 
Januar 1916 erfolgte, so war die Chance der Steigerung 
immerhin eiheblich gross. Der Einsender teilt mit, dass 
er zu einem Durchschnittspreis von 30 Mark gekauft hat, 
obwohl der Marktpreis damals nur 29 Mark war. Er 
rechnete also so sicher m it einer Sieigerung der Ware, dass 
er sogar über den Marktpreis grössere Mengen kaufte. 
Da scheint es mir, durchaus unangemessen, eine Kon
junktur voll ausnutzen zu wollen, die den Preis bis auf 
45 Mark treibt, und zwar doch nur deshalb, weil Krieg 
vorhanden, infolge dessen die Erzeugung eingeschränkt 
und der Bedarf vergrössert ist. Selbstverständlich muss 
ein angemessener Nutzen erzielt werden, der auch den 
Verlust der ersten Verkäufe, zu niedrigen Marktpreisen 
deckt. Aber nicht mehr. Der Einsender darf doch nicht 
Vergessen, dass der hohe Marktpreis, von dem er spricht, 
sich eben nrcht halten kann, wenn nur m it vernünftigem 
Nutzenaufschlag alle diejenigen verkaufen, die früher zu 
billigen Preisen sich eingedeckt haben. Und das eben 
ist ja  gerade der £weck der Uebung. In dem diitten 
angeführten Fall liegt zweifellos strafbarer Ketten
handel vor. Wenn wirklich der letzte Käufer den 
Kunsthonig an das Publikum zum Preis von 65 Mark 
weiterverkault haben sollte, so hat sich entweder dieser 
des strafbaren Kriegswuchers schuldig gemacht, oder die 
Ware ist durch mehrere überflüssige Zwischenhändler ver
teuert worden. Es ist selbstverständlich ein Unrecht, dass
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der Einsender gezwungen wird, den Profit nicht zu machen, 
damit ihn andere machen können. Aber dass ihn andere 
machen können und dass er überhaupt gemacht werden 
konnte, darin besteht das Unrecht. Man sollte diesen 
Zwischengliedern nachspüren.

Warnung von wertlosen  
Banknoten.

Ein Bankbeamter schreibt 
m ir : Seit einer ganzen 
Reihe von Jahren w ird 

m it dengänz lich  w e rtlo s e n  Noten der C o n fe d e ra te d  
States-Noten, die den United Staaten-Noten vorangingen, ein 
umfangreicher und, wie es leider scheint, auch erfolgreicher 
Schwindel getrieben Ja, es hat den Anschein, als ob 
dieser Schwindel augenblicklich ganz b e s o n d e rs  blüht; 
denn es m e h re n  sich die Fälle bedenklich, dass beson
ders P ro v in z b a n k ie rs  solche Noten, denen durch Auf
druck von fingieiten Firmenstempeln usw. ein besonders 
treuherziges Aussehen gegeben wird, an die Grossbanken 
zur Gutsch-ifi einsenden; was wohl damit zu erklären ist, 
dass das Sortierressott durch den Personalmangel vielfach 
in Hände übergegangen ist, die m it der Materie nur un
vollkommen vertraut sind. Es war schon f rü h e r  bekannt, 
dass Leute, die solche weitlosen, seit 1863 nicht mehr 
kurslähigen Nöten auikauiten, um sie zu betrügerischen 
Zwecken zu benutzen, im  Lande herumreisten und beson
ders an k le in e re n  Orten ihre Opfer suchten. Neuer
dings gelingt das aus oben angeführtem Grunde auch an 
g rö s s e re n  Orten, weshalb eine e rn e u te  Warnung ange
bracht sein dürfte.

Handelsauskunftei Vereinigung 
in Hamburg.

M ir wird geschrie
ben: „V o r kurzem 
lie f eine vom

WolffschenTelegraphenbüro verbreitete Nachricht folgenden 
Inhalts durch die deutsche Presse:

Am 5. A pril wurde in Hamburg von führender^Firmen 
Deutschlands eine „Handelsauskunfteivereinigung“ auf 
gemeinnütziger Grundlage gegründet. Die neue Ver
einigung bezweckt die Erteilung von Kreditauskünften 
und Informationen handelswirtschaftlicher A rt an ihre 
Mitglieder, die sich aus den Kreisen des Handels, der. 
Industrie, der Finanz, des Gewerbes, des Bergbaues, 
der Schiffahrt und der LandwirtschaT zusammenschliessen. 
Die Geschäftsstelle der „Handels-Auskunftei-Vereinigung“ 
befindet sich in Hamburg (Levantehaus).

Sachlich hat inzwischen die neue Gründung berechtigten 
Widerspruch in einer grossen Anzahl von Tages- und 
Fachblättern erfahren. M it aussergewöhnlichem Aufwand 
in Aufmachung und Schlagworten sind die Herren Dr. 
A. Stange und Heinrich Drewes im Spätherbst vorigen 
Jahres an die Oeffentlichkeit getreten und legten eine 
Abhandlung vor, in welcher sie das bestehende Aus
kunftswesen wahllos in Grund und Boden kritisierten. 
W ie wenig die Herren sich vordem mit der Frage befasst 
hatten, abgesehen von einer vorübergehenden Tätigkeit 
des Herrn Drewes auf dem Büro von R. S. Dun &  Co.
in Hamburg zu Beginn des Krieges, und wie weit ihre 
Unkenntnis über die Jahre hindurch Vorfällen kaufmännischen 
Korporationen und Vereinigungen gepflogenen Ver
handlungen zur Behebung tatsächlicher Mängel im Aus
kunfteiwesen ging, beleuchtet der erste Satz in den mit 
einem Geleitwort des Herrn Dr. A. Stange versehenen 
Reformvorschlägen des Herrn Heinrich Drewes, darin 
heisst es wörtlich:

„Dass sich die bestehenden Auskunfteien nicht bewäh
ren, ist eine bekannte Tatsache. Es ist daher befremdend, 
dass sich die kaufmännischen Vereinigungen und ins
besondere die Handelskammern, die berufenen Vertre
tungen der Kaufmannschaft, noch niemals eingehend 
mit dem Auskunftswesen befasst haben, obgleich sie an 
der Erteilung richtiger und zuverlässiger Auskünfte das 
grösste Interesse haben sollten".

Befremdend ist es allerdings, dass jemand den Mut findet, 
eine solche Behauptung in die W elt zu setzen, nachdem 
gerade diese F’rage die Handelskammern und den deutschen 
Handelstag dauernd und noch in den letzten Monaten vor 
Ausbruch des Krieges in besonders eingehender Weise 
beschäftigt hat. Zudem ist bekannt, wie seit Jahten eine 
grosse Anzahl von Fachverbänden die brage der Errich
tung von Sonderauskunfteien eifrigst, aber m it verneinendem 
Ergebnis, studiert hat. Schon daher musste jeder, der m ilden 
Verhältnissen vertraut war, stutzen, als er die Abhandlung 
des Herrn Heinrich Drewes in die Hand bekam, die hoch
klingend vorgelegt wurde von der „Deutschen Begutachtungs- 
Stelle für Technik und chemische Technologie (Vereinigung 
von exportierenden Firmen der Grossindustrie und des 
Grosshandels) Hamburg, Levantebaus“ . Abgesehen divon, 
dass die massgeblichen Fachverbände der Exporteure die 
genannte „Vereinigung der exportierenden Firmen der 

•Grossindustrie und des Grosshandels“ wenig ernst nehmen, 
und dass verschiedene Handelskammern imRheinlande diiekt 
vor einer Verbindung m it der „Deutschen Begutachtungs- 
Stelle für Technik und chemische Technologie“ gewarnt 
haben, scheint auch die deutsche Levantelinie, wie von mass
geblicher Stelle verlautbart, sich ganz von diesem Unternehmen 
zurückgezogen zu haben Hatte man eine Prüfung vor- 
genommen, so wäre eine Gründung unter Leitung der 
genannten Persönlichkeiten und damit wohl die Aufwen
dung jeglicher M ittel für ein von vornherein unter den 
gegebenen Umständen aussichtsloses Unternehmen zu 
vermeiden gewesen. Dazu kommt, dass die Herren, als 
in das Präsidium eingetreten, Persönlichkeiten namhaft 
machen, von denen eine Anzahl jede Gemeinschaft m it 
der Gründung entschieden von der Hand weisen. 
Dies trifft auch auf den Königl. Rat Max Gutmann, 
Budapest, zu, welcher den Herren ausdrücklich erklärt 
hatte, dass er ihrem Wunsche, dem Präsidium bei
zutreten, nicht entsprechen könne, da er weder die ge
plante F'orm einer Aktiengesellschaft noch die näbeien 
Umstände der Ausführung für richtig halte. Es ist daher 
auch recht begreiflich, dass die Handelskammer in Hamburg 
W ert darauf legt, öffentlich, unter anderem im Hamburger 
Fremdenblatt, zu betonen, dass sie m it der Hanöe'.s- 
auskunftei-Vereinigung nichts zu tun habe und auch keine 
Auskunft darüber erteile. Sachlich sei an dieser Sielle 
nur kurz darauf hingewiesen, dass nach den aufgestellten 
Richtlinien die besonderen Vorteile der neuen Auskunftei sein 
sollen: AuskunftseiDholung nur bei sachkundigen Peisonen 
des Kaufmannsstandes — Aufgabe der jetzigen Gepflogen
heit, dem Beauskunfteten die Quelle der Auskunft zu ver
schweigen — , Unverfallbarkeit der Lauffrist für die aus
gegebenen Scheinezur Auskunftseinholung. Die Unmöglich
keit der Durchführung der ersten Neuerung liegt klar auf 
der Hand, weil erfahrnegsgemäss die Wettbewerbsfirmen 
in der Auskunftserteilung über ihre Konkurrenten sehr 
zurückhaltend sind und weil diese Auskünfte niemals ohne
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eine besondere Nachprüfung als vollwertig betrachtet 
werden können und auch meistens gar nicht mit der fü r 
eine Auskunft nötigen Beschleunigung zu erhalten sind. 
Jede Auskunftserteilung seitens der einschlägigen Firmen 
des Gewerbes würde aber sofort aufhören, wenn die Aus
kunft gebende Firma, Bank oder Privatperson nicht die 
unbedingte Gewissheit erhielte, dass ihre Angaben streng 
vertraulich behandelt und ih r Name unter keinen Umständen 
dem zu Beauskunftenden genannt w ird. Die Unverfall
barkeit der Anfragescheine f iir  die Auskünfte als Grundübel 
für den umfangreichen Schwindel, den eine grosse Menge 
von Auskunfteien früher damit getrieben hat, ist eine der 
flauptbeschwerden der Kaufmannschaft gegen das heutige 
Auskunftswesen. Man verlangt, und wohl nicht mit 
Unrecht, eine geldliche Sicherstellung für die in Umlauf 
gesetzten, aber im voraus bezahlten Auskunftszettel. Soll 
aber eine Auskunftei für jeden nicht eingelösten Zettel 
eine G ti antie beiten, so kann sie natürlich nicht eine 
unbegrenzt Lauffrist gewähren. Die Kaufmannschaft hat 
es in der Hand, ihren Verhältnissen entsprechend sich im 
Bezüge von Auskunftsanweisungen einzuricht'en. Die 
Relormvors'hläge sind somit undurchführbar oder rück
schrittlich. Alles in allem genommen können und sollen 
tie Mängel, welche unseren führenden Auskunfteien noch 
aohafien, beseitigt werden; dazu braucht es nicht der 
pbaniastischen Gründung einer 10-M illionen-Aktiengesell
schaft.

pe. Brennesseln:
Schon vor Monaten hatte die 
Kölnische Volkszeitung dar

auf hingewieseD, dass die überall wachsende Brennessel, 
deren Naturzweck dem Publikum bisher immer unklar war, 
ein Surrogat der uns fehlenden Baumwolle abgeben könne. 
Not macht erfinderisch, und die durch den jetzigen Krieg 
geschaffene Not hat, wie man weiss, gerade in der Technik 
staunenerregende Erfindungen gezeitigt, an die vor dem 
Kriege selbst die Wissenschaft kaum gedacht hatte. 
Scheinbar minderwertige Pflanzen und deren Produkie er
halten auf einmal ungeahnte Bedeutung, wenn sich not
gedrungen die wissenschaftliche Technik ihrer annimmt. 
Den Brennesseln ging man aus bekannten Gründen gern 
aus dem Wege, wo man sie traf. Nur mancher erinnerte 
sich, einmal etwas von Brennesselöl gehört zu haben. Nun 
wird auf einmal diese berüchtigte Pflanze zu einem ganz 
wesentlichen Faktor für unser Wirtschaftsleben. Das hat 
man in Interessenkreisen schon vor einiger Zeit erkannt, 
mH jetzt liegt ein positives Resultat für eine Brennessel- 
mdustrie vor. Soll doch die Brennessel nichts mehr und 
nichts weniger als einen Ersatz für Baumwolle bedeuten, 
und das ist wahrlich nicht wenig in einer Zeit, wo wir 
durch die egoistischen Blockade-Massnahmen Englands 
von jeder Zufuhr dieses notwendigen und auch für un
seren Kriegszweck so wertvollen Stoffes abgeschuitten 
sind. In  Berlin fand kürzlich auf Veranlassung des Kriegs
ministeriums eine Versammlung der Nessel-Intert ssenten 
statt, in  der beschlossen wurde, alle wildwachsenden Brenn
nesseln von Staats wegen zu sammeln und auf Fasern 
verarbeiten zu lassen. Die gewonnenen Mengen sollen 
gleichmässig an die Spinnereien verteilt werden; der An- 
und Verkauf von Brennesseln soll jedoch verboten werden. 
Inzwischen hat bereits die Kriegs-Rohstoffabteilung ganz 
bestimmte Weisungen zum Einsammeln erteilt. Danach

handelt es sich nur um die brennende Nessel m it langem 
Stile (Urtica dioica), alle anderen Arten kommen nicht in 
Betracht. Für die Stengel wird eine Länge von min
destens 50 cm verlangt, weil kürzer e für die Fasergewinnung 
wertlos sind. Als möglichst günstiger Zeitpunkt für das 
Einsammeln wird gerade die jetzige Sommerzeit, nach an
derer M itteilung auch der November angesehen. Die 
Stengel selbst soll man nicht herausreißeD, sondern m it 
einem scharfen Gegenstand (Messer, Sense, Sichel) über 
dem Erdboden abschneiden und dabei möglichst ein Zer
brechen der Stengel, auch beim Verpacken, vermeiden. Es 
folgen dann genaue Bestimmungen über das Trocknen und 
Entblättern der ßreDnessel. Um die Einsammler besonders 
noch zu interessieren, ist für entblätterte und sorgfältig 
gebündelte Brennesselstengel ein Preis von 14 M  für je 
100 Kilo bei der Abnahmestelle vorgesehen, und weiterhin 
hat z. B. die Eisenbahndirektion E lberfelf m it Gültigkeit 
vom 29. Juni d. J. die Brennesseln in den Kriegs-Aus
nahmetarif 2 1 g  für Rohjute aufgenommen. W ie mau 
sieht, ist bereits alles getan worden, um der neuen In 
dustrie möglichst entgegenzukommen. Interessant ist, dass 
schon im vorigen Sommer die Norddeutsche Jutespinnerer- 
und Weberei in Oestrilz mehrere tausend Kilogramm 
Brennnesseln bat sammeln uDd verarbeiien lassen. Die Ver
arbeitung fiel gut aus: Aus 100 kg frischer Nesseln wurden 
nach der Trocknung 10 kg Fasern gewonnen.

Gedanken über den Geldmarkt.
Die englische Diskonterhöhung, der en Zusammenhang 

m it der amerikanischen Geldversteifurrg nur in unserer 
letzten Betrachtung schon behandelten, findet weiter 
interessante Illustrationen in  einem kürzlich eingelaufenen 
Bericht über die amerikanische Goldbewegung seit Mitte 
Mai, der dem Lokal-Anzeiger erst dieser Tage zugegangen 
ist. [  anach sind innerhalb sechs Wochen nach diesem 
Zeirpunkt für englische Rechnung ca. 110 Millionen Dollar 
Gold nach den Vereinigten Staaten gegangen, zum über
wiegenden Teil aus den Depots der Bank von England 
in Ottawa. In dieser verhältnismässig kurzen Frist hat 
London also etwa 23 M illionen Pfund au seinen ameri
kanischen Finaozagenten dirigieren müssen, um einen 
erneuten Zusammenbruch des Sterlingkurses zu verhindern. 
Da aber die Geldsätze trotzdem auch nachher in Wallstreet 
noch steif geblieben waren, so kann man annehmen, dass 
die Sendungen nach Abschluss dieses, dem Berliner Blatte 
zugegangenen Berichts, noch kräftig fortgesetzt werden 
mussten, und die Ziffer der Rimessen seither noch be
deutend gestiegen war.

A u f diese Weise versteht man die Plötzlichkeit und 
den Umfang der englischen Diskonterhöhung sehr wohl. 
Man versteht aber auch ferner, dass in der Londoner 
City sofort Stimmen auftauchten, welche diesen scharfen 
Schritt als ungenügend bezeichneten und eine weitere 
Erhöhung in Aussicht stellten, wenn man den englischen 
Bankausweis vom 20. Juli betrachtet. H ier findet sich 
eine Verringerung des Barbestandes um fast 21/2 Millionen 
Pfund; diese Einbusse ist zu verzeichnen, trotzdem vom 
offenen Markt ca. 700 000 Pfund an die Bank geflossen
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waren, es müssen also wieder besonders grosse Ent
ziehungen für Exportzwecke erfolgt sein.

Das Problem der amerikanischen Kapitalien ist also 
für die Bank von England ein überaus heikles geworden. 
Die steigenden Ansprüche in der Union selbst, sowie die 
dort bevorstehenden Aufgaben des Herbsttermins lassen 
eine Einziehung grösserer Posten amerikanischer Guthaben 
inJLondon unvermeidlich erscheinen, ausserdem erschweren 
sie aber die Beschaffung neuer Kredite fü r die täglich 
entstehenden Verpflichtungen der Entente an die Union. 
Der Rimessebedarf für Zahlung New York w ird daher in 
London von Tag zu Tag grösser und die Bank von Eng
land steht vor ausserordentlichen Schwierigkeiten, den 
nun monatelang unverändert gehaltenen Wechselkurs auch 
weiter aufrecht zu erhalten. Gerät dieser aber ins Weichen, 
so entsteht die Gefahr, dass die amerikanische Bankwelt 
das Vertrauen in die Stabilität des Kurses verliert und 
aus diesem Grunde noch zu weiteren Kreditkündigungen 
schreitet. In richtiger Erkenntnis solcher Möglichkeit 
b ring t nun die englische Finanzverwaltung zweierlei Opfer 
zur Stärkung der Sterling-Valuta, in erster Reihe die 
Abgabe grosser GoldmeDgen, in zweiter die Fixierung 
eines höheren Zinssatzes in London, um dem amerikanischen 
Kapital stärkeren Anreiz zum Bleiben zu bieten. Der 
letztere Schritt aber, der in der Diskonterhöhueg um ein 
volles Prozent bestand, ist ein w irklich schmerzliches 
Opfer, da er zum Schaden der gesamten Kriegsfinanzierung 
den ganzen englischen Markt revolutionieren musste. 
D ie 1 Geldleih- und Diskontsätze in Lombard Street sind 
unmittelbar vor und noch weiter nach der Erhöhung statk 
heraufgeschnellt und der Satz für reguläres Drei-Monats- 
papier ist kaum noch vie l von der neuen Bankrate ent
fernt. Da aber die Finanzierung der englischen Kriegs
lasten seit der letzten Emission der % -Anleihe sich 
ausschliesslich auf den offenen Mark stützt und in 
der Hauptsache durch die Schatzwechsel m it Laufzeit von 
drei Monaten bis zu einem Jahr und zum geringeren Teil 
durch Schatzbons m it Laufzeit von ein, drei und fünf 
Jahren besorgt wird, so kann man ermessen, welche Ver
teuerung für Beschaffung des finanziellen Kriegsbedarfs die 
Diskonterhöhung der Bank von England bedeutet. Es ist 
klar, dass die Sätze für Begebung der kurzfristigen Schatz
wechsel sofort der neuen Bankrate angepasst werden 
mussten, also um zirka 1 °/0 verteuert wurden; dagegen 
haben die Schatzbons m it längerer Laufzeit als ein Jahr, 
deren Zinssatz festgelegt ist, nur massige Aussichten auf 
glatten Absatz und die Finanzverwaltung w ird sich ent- 
schliessen müssen, diese Bons unter pari abzugeben, wenn 
keine Veränderung der Zinsrate eintreten soll. Die Emis
sion der grossen Kriegsanleihe, welche die schwebende 
Schuld von fast 20 Milliarden Mark konsolidieren und 
weitere Mittel schaffen soll, erscheint nun aber doppelt 
gefährdet; auf der einen Seite fehlen noch immer die 
grossen militärischen Erfolge in der Picardie, die den 
Boden für die Ausgabe bereiten sollten, auf der anderen 
Seite aber ist die Aufnahmefreudigkeit der Kapitalisten 
verringert angesichts günstigerer Anlagemöglichkeiten, die 
sich im offenen Markte auf kürzere Termine bieten.

Angesichts dieser schweren eigenfen Sorgen wird es 
für die finanziellen Lenker Englands jetzt keine leichte 
Aufgabe sein, den Verbündeten diejenige H ilfe  zu leisten,

Plutus-Merktafel.
Man notiere auf seinem Kalender vo r:1)

M ittw och,
2. August

Reichsbankausweis. — G.- V.: Sächsische 
Gussstahlfabrik, Bank für Chile und 
Deutschland, N itritfabrik Cöpenick.

Donnerstag,
3. August

Ironage-Benciit. —  Bankausweise London, 
Paris. — G .-V .: Halle-Hettstedter 
Eisenbahn.

Freitag,
4. August G.-V.: Electra Act.-Ges.

Sonnabend,
5. August

Bankausweis New Yoik. — G.-V.: Akt.- 
Ges. für Maschicenpapierfabrikation. — 
Schluss des Bezugsrechts Aktien Bremer
Holzindustrie.

Montag,
7. August

Dienstag,
8. August

G. - V.: Mechanische Weberei Zittau. — 
Schluss des Bezugsrechts Zuckerfabrik 
Gemhin.

M ittw och,
9. August

Reichsbankausweis. — G. - V.: Zucker
fabrik Culmsee, Wandeier - Fahrrad
werke. — Schluss des Bezugsrechts 
Stahlwerk Becker.

Donnerstag,
10. August

Ironage-Bencut. — Bankausweise London, 
Paris. —  G .-V .: Hohenlohewerke, 
Spinn &  Sohn, Ver. Fassfabriken, Emil 
Busch Akt. - Ges. Optische Industrie 
Rathenow.

Freitag,
11. August

G.- V.: Baugesellscbatt Bellevue 1. L iq., 
Hamburger ElektrizBatsweike.

Sonnabend,
12, August

Bankausweis New York. — G.-V.: Berliner 
Gussstahlfabrik Hartung, Augsburger 
Kattunfabrik, Tiefbau und Kalkindusirie 
Gebhardt &  König.

Montag,
14. August

G.- V.: Metropol-Theaier Akt.-Ges., Lüne
burger Wachsbleiche, Bergbau - Akt.- 
Ges. Justus, Verein für Zellstoff-In- 
dnstrie Dresden.

Dienstag,
15. August

A usse rde m  zu a ch ten  au i:
Dividendenschätzungen der Elektrizitäts
werke. Semestralbilanzen der Banken. 
Abschlüsse der Bergwerke und Hütten. 
Dividendenerklärung der Canada-Bahn. 
Geschäftsbericht der Bank lü r Elek
trische Unternehmungen. 

V e rlo s u n g e n :
5. A u g u s t: Credit foncier de France 
2%  U . 3%  Comm.-Obl. (1879, 1880, 
1891, 1899), desgl. 3 %  Pfandbr. (1909), 
4°/0 Pariser 500 Fr. (1875), desgl. 3%  
300 Fr. (1912). 10. A u g u s t: 2%  
Antwerpener 100 Fr. (1903), 4%  Pariser 
500 Fr. (1876). 14. A u g u s t:  2‘ /2%  
Brüsseler 100 Fr. (1902), Freiburger 
10 Fr (1878), Griechische Nationalbank 
2V ,%  Präm.-Anl. (1912). 15. A u g u s t: 
Credit fonćier Egyptien 3 %  Obi- (1886), 
1903,1911), Holländische 15G ld.(1904).

!) D ie  M erkta fe l g ib t dem W ertpap ie rbesitze r über alle fü r  ihn  
w ich tigen  Ereignisse der kom m enden Woche Aufschluss, u. a. über 
Generalversam m lungen. A b la u f von Bezugsrechten, M arkttage, 
L iqu ida tions tage  und Losziebungen. Ferner finden die In teressenten 
d a rin  alles verzeichnet, w o ra u f sie an den betreffenden Tagen in 
den Zeitungen achten müssen. In  Kursiv -S c h rif t s ind  d ie jen igen  
Ereignisse gesetzt, die sich au f den Tag genau n ich t bestim m en 
lassen.
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deren sie bedürfen, um ihre materiellen Kriegslasten noch 
weiter tragen zu können. Besonders Russland scheint in 
dieser Hinsicht neuerdings durch seinen Finanzminister 
Bark recht energische Forderungen gestellt zu haben, über 
deren Erfüllung oder Ablehnung Zuverlässiges bisher nicht 
verlautet. Zwar meldet die Petersburger Telegraphen- 
Agentur, dass man in Paris und London einen Kredit von 
6 Milliarden Rubel bewilligt habe, es ist aber recht auf
fällig, dass diese triumphierende M itteilung in der west
lichen Ententepresse so gar kein Echo fand. Es scheint 
also, dass die Verhandlungen hier nur auf russischer Seite 
für ganz perfekt gehalten werden; zum mindesten aber ist 
anzunehmen, dass bei einem Kredit in  dieser oder in ähn
licher Höhe die Konsolidierung aller bisher durch Russ
land bei den Verbündeten aufgenommenen Schulden in
begriffen ist, so dass als neuer K red it ein erheblich kleine
rer Betrag verbleiben würde.

Immerhin fällt auch hier fast die gesamte Last auf 
England, da es nunmehr klar wird, dass Frankreich, je 
länger der K rieg dauert, desto weniger imstande ist, die 
Lasten weiter zu tragen, ohne einer heillosen Desorgani
sation seines ganzen Umlaufssystems zu verfallen. Das 
ständige Ansteigen der Notenzirkulation, die bereits 16 M il
liarden Francs überschreitet, wird in besonders bedenk
liches Licht gerückt durch eine Mitteilung, die kürzlicli 
durch die deutsche Presse ging. Beim Studium eingehen
derer Angaben der französischen Bankausweise, welche 
nicht ins Ausland telegraphiert werden und sich nur in

der französischen Presse lin ien , eigibt sich, dass der Gold
bestand seit dem 8. Juni ähnlich wie bei der russischen 
Staatsbank in „Gold in  der Kasse“ und „Gold im Aus
lande“ getrennt ist. Daneben existiert noch wie früher 
der bekannte Posten „Guthaben im Ausland“ . Diese 
Trennung der beiden „G o ld “ -Posten zeigt aber ein An
steigen des Postens „Gold im Ausland“ , der am 8. Juni 
mit 69,2 M ill. Frcs. begann und bis zum 29. Juni auf 
271 M ill. Frcs. stieg. Dagegen erscheint der Posten „Gold 
in der Kasse“ en sprechend n ie lrige r. Es besteht gar kein 
Zweifel, dass es sich hier darum handelt, Goldabflüsse ins 
Ausland, die im H inblick auf schon bestehende Verpffich" 
tungen vorgenommen wurden, weiter als Notendeckung 
erscheinen zu lassen, ähnlich wie es die russische Staats
bank seit geraumer Zeit tut. Denn es cxistie it für die 
Banque de France bei der gewaltigen Höhe ihres Noten
umlaufs wahrhaftig kein Anlass, die ohnehin für die Iu- 
landsverpflichtungen recht knappe Golddecke im  Auslande 
uuterzubringen, zumal der Bestand an Auslandsguthaben 
doch die Funktion hat, als Reserve für Devisenabgaben 
zu dienen. Es handelt sich hier also um eine jener 

' Schiebungen, welche die Presse der Entente seit Beginn 
des Krieges als Praxis der deutschen Ausweise hinstellte. 
Die Banque de France ist nun auf das Niveau der russi
schen Methoden gekommen, nur dass sie diese noch un
ehrlicher anwendet als ih r Vorb ild an der Newa, indem 
sie in den telegraphisch publizierten Veröffentlichungen 
diese Zweiteilung glatt unterdrückt.

Warenmarktpreise im Juli 1916.
3. 7. 14. 21. 27.

Weizen New York (W inter hawNr. 21) 1103/4 1217z 12474 13174 cts. per bushel
Mais C h ic a g o .................................... — 773/8 773/4 817i 837a cts. per bushel
Spelzspreumehl, B e r l in ..................... 21— 28 21— 28 20—28 20—28 20— 28 M. per dz
Kupfer Lond on ..................................... 102 V8 91 9072 90 10572 £  per ton
Zinn L o n d o n ..................................... 172Vü 173 169 1687a 16574 £  per ton
Zink L o n d o n ..................................... 51 44 4572 54 59 £  per ton
Blei London.......................................... 28 277s 287z 287a 28 £  per ton
Silber L o n d o n ..................................... 303/4 297s 3071S 307s d pei Unze
Baumwolle New Y o r k ..................... 12,94 12,83 12,95 13,30 cts. per Pfd.
Baumwolle L iv e rp o o l.......................... 7,82 7,83 7,89 7,82 8 03 d per Pfd.
Schmalz C h ic a g o ................................ — 13,22V, 13,15 12,65 12,60 Doll, per 100 Pfd.
Petroleum New Y o r k .......................... — 8,95 8,95 8,95 8,95 cts. per Gallone
Eier, frische, bessere Sorten, Berlin 13,10 13,10 13,10 13,10 13,10 M. per Schock

Jlnfworten bee JE^ußgeßetß.
A ll»  ln  d ieser R u b rik  erwähnten B ücher s ind von jede r B uchhand lung  des In - und Auslandes, ausserdem aber auch gegen 

Vore insendung des Betrages oder gegen Naohnahme von  der S ortim en ts-A bte ilung , des P lu tus Verlages zu beziehen.)

Der Herausgeber des Plutus erteilt grundsätzlich keine Auskünfte über die Solidität und den Ruf von Firmen sowie 
über die Qualität von Wertpapieren. Alle hier wiedergegebenen Auskünfte sind nach bestem Wissen und eventuell 
nach eingehender Erkundigung bei Sachverständigen erteilt. Die Auskunfterteilung ist jedoch eine durchaus freiw illige 

Leistuug des Herausgebers, für die er keinerlei vei fragliches Obligo übernimmt.

B. R., B eilin . A n fra g e : Gibt es ein Werkchen 
über den Begriff „B o n u s “ und seine buchhalterische Be
handlung? Es handelt sich im vorliegenden Falle um eine 
Lederwaren-Aktiengesellschaft, die neben einer grösseren 
Dividende aus ihren Überschüssen den Aktionären „Bonus“ - 
Scheine vergüten w ill. Sollte ein solches Werk nicht 
vorhanden sein, so wollen Sie sich gefälligst selbst in der 
gegebenen Richtung äussern.

A n tw o r t :  E in selbständiges Buch über den Begriff 
des „B o n u s “ , richtiger Bonum, gibt es nicht. Der sogen. 
Bonus ist eine neben der Dividende an die Aktionäre zur 
Ausschüttung gelangender besonderer „G ewinn“ . Man 
greift zu dieser Form der Ausschüttung erzielter Gewinne, 
um die Dividende möglichst stabil zu erhalten, da die Sätze 
sonst bei besonderen Konjunkturen zu stark pendeln würden. 
Im übrigen handelt es sich nur um eine andere Form der
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Dividendenverteilung:, die von Amerika herstammt, Zu
weilen wird der „Bonus“ auch in der Form einer Kapital- 
Vermehrung gegeben, wobei in extremen Fällen die Zutei
lung von „G ratis-Aklien“ an die Aktionäre ei folgt.

Koko, Belzig. A n fra g e :  Is t es empfehlenswert 
für einen Bankbeamten, der sich nach seiner Lehrzeit zur 
Reichsbank oder Seebär dlung melden w ill, mehrere 
Semester zu studieren, evtl, sein Dr.-Examen zu machen? 
Bietet das Studium wesentliche Vorteile und welche Fakul
tät wäre zu empfehlen? Wie werden sich die Aufnahme
bedingungen bei diesen Banken nach dem Kriege gestalten 
hinsichtlich des Alters?

A n tw o r t :  Die Reichsbank schieibt in  Ihien Be
dingungen wesentlich vo r die Reife für die erste Klasse 
eines Gymnasiums, eines Realgymnasiums oder einer Ober- 
Realschule oder einer andeten höheren Lehianstalt. Die 
Königliche Seehaudlung verlangt den Nachweis einer „aus- 
reichendenSchulbildung,“ jedoch m in d e s te n s  die Berech
tigung zum einjährig-freiw illigen M ilitärd enst; doch werden 
Bewerber m it höherer Schulbildung bevorzugt! Dieser 
letzte Passus g ilt auch für die Bankinstitute, die ihn nicht 
ausdrücklicherwähnen,stillschweigend. D uausgehthervor, 
dass eine Bildung ither das geforderte Mindestmass jeden
falls nicht unerwünscht ist und für die Laufbahn im höheren 
Bankfach zweifellos von Vorte il ist. Beim Vorhandensein 
des Reifezeugnisses einer höheren Lehranstalt dürfte sich 
ein Studium auf der Universität immerhin empfehlen. Es 
kämen da vor allem die Gebiete der Nationalökonomie 
und Finanzwissenschaft, natürlich auch Vorlesungen im 
Rechtsgebiete (vorzugsweise Handels- und Wechsel

recht, daneben Bürgerliches Recht), in Betracht. Wer 
in der Lage ist, ein regelrechtes Universitätsstudium als 
Jurist oder als Nationalökonom zu absolvieren, der möge 
auch noch nach der Erwerbung des Titels eines Dr. iur. 
oder Dr. rer. pol, trachten, zumal ihm ein solch erwor
bener Titel auch gesellschaftlich nicht unangenehm se:n 
kann. Im allgemeinen aber wird nicht allein die höhere 
wissenschaftliche Bildung, sondern auch die kaufmännische 
Tüchtigkeit und praktische Verwendbarkeit entscheiden, 
Persönliche Begabung, entsprechende Leistungen, ferner 
Fleiss und Repräsentationsfähigkeit sprechen hierbei m in
destens ebenso mit, als die 'etwaige “ höhere B ildung“ . 
Ob sich die Aufnahmebedingungen bei den genannten 
Banken nach dem Kriege hinsichtlich des Alters (bisher 
bei der Reicbsbank Höchstgrenze bei der Aufnahme 26 
bzw. 27 Jahre, bei der Seebandlung 30 Jahre „der Regel 
nach“ ) irgendwie ändern werden, lässt sich natürlich heute 
noch nicht übersehen. Zurzeit gelten die bisherigen Be
stimmungen, die wohl voraussichtlich auch nicht abgeäadert 
wer den.

J. R., Z .Z .  im Felde. A n fra g e : Ich möchte wissen, 
wie hoch sich das in Deutschland investierte K a p ita l an 
n e u tra le n  W e r tp a p ie re n  beläuft, u n i zwar g e s o n d e rt 
nach den e in z e ln e n  S taa ten . Vor einigen Jahren, 
an'ässlich der beabsichtigten Einführung von amerikanischen 
Werten zum U ltim o-H m de l an der Berliner Börse war 
eine derartige Tabelle im Ihrem Blait veröffentlicht.

A n tw o r t :  Ich habe mich vergeblich bemüht, eine 
derartige Tabelle, w ie Sie sie wünschen, ausfindig zu 
machen Im Plutus ist sie jedenfalls nicht erschienen. 
M ir sind auch nähere Angaben nicht bekant.

Plutus-Archiv.
Qteu« Btfcrafur itx  (Pol’fisnnrffcliaff uni iee (Jticßfe.

(Der Herausgeber des Plutus behält sich vor, die hier aufgeführten Eingänge an Neuerscheinungen besonders zu 
besprechen. Vorläufig werden sie an dieser Stelle mit ausführlicher Inhaltsangabe registriert.)

(Alle ln dieser Rubrik erwähnten Bücher s in d  von je d e r B uohh& nd lung des In - und  Auslandes, ausserdem aber auch gegen 
Voreinsendung des Betrages oder gegen Nachnahm e von d er S o rtim en ts -A b te ilung  des P lu tus Verlages zu beziehen.)

Der A kzeptkredit der Banken. Von R u d o lf  B re n 
n in k m e y e r ,  Dr. rer. pol. Leipzig 1916. A. Deichertsche 
Verlagsbuchhandlung Werner Scholl. Preis geh, 4,50 M. 

Der Wechsel in seiner Entwicklung als Kreditmittel. 
-— Voraussetzungen für die allgemeine Anwendung des 
Wechsels als Kreditmittel. —  Die Banken als K red it
vermittler durch Akzeptation von Wechseln. —• Der 
Akzeptkredit im  allgemeinen. — Die Akzeptgeber beim 
Akzeptkredit. -— Die Akzeptnehmer beim Akzeptkredit.
— Entwicklung und Statistik des Akzeptkredites — Der 
Akzeptkredit im Ausland. — Beuiteilung des Akzept
kredites. —  Schlussbemerkungen.
Los von Italien? Von Dr. L u d w ig  G e ig e r. Geh. 

Regierunjsrat, a. o. Professor an der Universität Berlin. 
Dresden und Leipzig 1916. Globus, Wissenschaftliche 
Verlagsanstalt. Preis 1,50 M .

Der Zwangsvergleich zur Verhütung des Konkurses. 
Ein Vorschlag zu einer deutschen Vergleichsordnung. 
Von Dr. ju r. P a u l D. S ch o u rp , Leipzig 1916. Verlag 
von Veit &  Comp. Preis 4,50 At.

Die Geschäftsaufsicht als Vorbote zum konkurs
verhütenden Zwangsvergleiche. — Kurzer geschichtlicher 
Ueberblick. — Ein Vorschlag zu einer deutschen Vergleichs
ordnung im Anschlüsse an die österreichische Ausgleichs
ordnung vom 10 Dezember 1914. —  Eröffnung des 
Vergleichsverfahrens. — W irkung der Eröffnung des Ver
fahrens. — Ansprüche im Vergleichsverfahren. — Träger 
des Vergleichsverfahrens. — Vergleichstagung. — Inhalt 
des Vergleiches. — Bestätigung des Vergleiches. — Wirkung 
des Vergleiches. — Beendigung und Einstellung des Ver
fahrens. — Nichtigkeit und Unwirksamkeit des Vergleiches.
— Vergleich einer Handelsgesellschaft oder eines Gesell-

schafters, eines Nachlasses o 1er einer juristischen Person. — 
Allgemeine Verfahrensbestimmungen. — Strafbestimmungen. 
Schluß wort. '■— Literaturverzeichnis.
Die Internationale Schiffsraumnot. Ihre Ursachen 

und Wirkungen. Von Dr. oec. publ. O sca r W in g e n , 
Archivar des Kgl. Instit its für Seeverkehr und W elt
wirtschaft. Jena 1916. Verlag von Gustav Fischer. 
Preis 1,50 <At.

W ofür kämpfen die Engländer? Von D r . 'P a u l 
Rache, Stuttgart und Berlin, Deutsche Verlagsanstalt. 
Preis 0,50 M.

Neue Steuern während des Krieges? Von G u s ta v  
H och , M. d. R. Berlin 1916. Verlag Buchhandlung 
Vorwärts. Preis 0,60 M.

Sind neue Einnahmen des Reiches während des 
Krieges notwendig ? — Die Einnahmen des Reiches. — 
Verbrauchssteuern und Einkommensteuern. — Erwerbs- 
einküufie. ■—• Gebühren. — Beiträge der Einzelstaaten. — 
Der Steuerplan. — Die Steuern und die wirtschaftliche 
Entwicklung. — Verteilung der Steuern zwischen Reich, 
Einzelstaaten und Gemeinden — Notgesetze während des 
Krieges — Die Kriegssteuerent würfe der Regierungen.
— Erhöhung der Tabakabgaben. — Die Verkehrssteuern.
— Die Kriegsgewinnsteuer. — Der Reichsbeitrag. — Die 
Erhöhung der Erbschaftssteuer. — Vor der Entscheidung. 
Der Konkurs der Hypothekenbanken. Von Dr. jur.

H ans K r  üger, Leipzig 1916. Verlag von Veit &  Comp. 
Preis 2,40 At.

Sicherung der Pfandbriefgläubiger im allgemeinen. — 
Die Konkursvoraussetzungen. — Der Gemeinschulduer.— 
Die Konkursmasse. —  Die Konkursgläubiger. — Die 
Organisation der Pfandbriefgläubiger während des Kon-
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kurses nach dem Schuldverschreibungsgesetz. — Masse- 
gläubiger. — Die Konkutsbeendigut g, insbesondre der 
Zwangsvergleich. — Konkurs ■ derjenigen Hypotheken
banken, die Kommunal- und Kleinbahn Obligationen und 
Grundientenpfandbiiefe ausgebeD.
Zur W irtschafts- und Sozialstatistik der höheren 

Beamten In Preußen. Von Dr. O tto  M ost, Bürger
meister der Stadt Sterkrade, München und Leipzig 1916. 
Verlag von Duncker &  Humblot. Preis 1,

Die Entwicklung der Besoldung im letzten Jahr
hundert, verglichen mit der Preisgestaltung einerseits, der 
allgemeinen Hebung der Lebenshaltung andererseits. 
Beamtenbesoldung und Selbstkosten der Beamten einst 
und jetzt. — Die Unauskömmlichkeit der gegenwärtigen 
Besoldungen, dargetan an den Ergebnissen von Wirtschafts
rechnungen. — Das unverhältnismäßige Zurückbleiben der 
Beso'dung des höheten Beamten gegenüber dem E in
kommen der ihm früher wirtschaftlich gleich- und nach
stehenden Schichten dargestellt nach den Ergebnissen 
der Steuerstatistik. — Die Folgen all dessen, dargestellt 
an den persönlichen Verhältnissen von 499 höheren 
Staats- und Kommunalbeamten, ihrer Väter, Großväter 
und Kinder (Verzicht an sich geeigneter Kräfte auf den 
Staatsdienst und Uebergang anderer ins freie Wirtschafts
leben; erzwungene Ehelosigkeit oder doch verspätete 
Eheschliessung: Einschränkung der Kinderzahl, allmähliches 
Verschwinden alter Beamtenfamilien; Uebergang des 
Nachwuchses in andere Berufe. — Ergebnis.
Logik des Oeldes. Von Dr. B ru n o  M o ll,  Privatdozent 

an der Universität K iel. München und Leipzig 1916. 
Verlag von Duncker &  Humblot. Preis 3,— cM.

Methodologie. — Alte und neue Geldlehre. — Ab- , 
gtenzung der Aufgaben der Untersuchung. — Das 
statistische Geldproblem. — Definitionen. Das Problem 
des Endes als fundamentale Aufgabe der Logik des 
Geldes. — Die Geldliteratur und der Versuch, zu Ende zu 
denken. — Der Metallismus. — Die Anweisungstheorie. — 
G. F. K n a p p s  staatliche Theorie des Geldes.—  A dam  
M ü lle rs  Lenre vom ewigen Nationalkredit. — Eigener 
Lösungsversuch; Grundlegung einer wirtschaftlichen 
Theorie des Geldes. — Die wirtschaftliche Logik. — Die 
Geldfunkiion und die Vorstellung der endlichen Befriedigung. 
Der U dendlichkeitsbegriff. —  Das alte Kapitel von^ den 
Eigenschaften der Edelmetalle. .Staatliche und über
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Konkursverfahrens. — Mindestgebot bei Pfandversteigerung.
—  Pfändungsfreiheit bis 2000 M . —  Die Abänderungen 
des Zivilprozesses. — Zahlungsveibote. — Prozessverbote.
_ Ueberwachung und Zwangsverwaltung ausländischer
Unternehmungen. — Die Protestfristen. —  Patente. — 
Gebrauchsmusterund Warenzeichen.— Geldzahlungen.— Die 
Verjährung. — Das Kündigungsvecht der Hinterbliebenen 
von Kriegsteilnehmern. — Höchstpreise und Schiedsgerichte. 
M o n op o le  un d  M o n o p o ls te u e rn . Von E d u a rd

G o ld s te in ,  D r.ju r. et phil. Leipzig 1916. A.Deichertsche 
Verlagsbuchhandlung Werner Scholl. Preis 1 J t. 
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G en era lversam m lu n g en .
Pie erste Zahl hinter dem Namen der Gesellschaft gibt den Tag der Generalversammlung an, die zweite den Schluss- 
termin für die Aktienanmeldung und die dritte den Tag der Bekanntmachung im Reichsanzeiger. Der Ort ist der 
Generalversammlungsort. Unsere Aufstellung enthält die Generalversammlungen s ä m tlic h e r deutscher Aktiengesellschaften. 1

Aktien-G esellschaft „E m s “ , Em den, 5. 8., 1. 8.,
17. 7. •  Aktien-G esellschaft fü r Fabrication von
Broncewaren und Z inkguß  (vorm. J. C. Spinn 
&  Sohn), B erlin , 18. 8., 7. 8., 18. 7. •  A k tie n 
gesellschaft fü r  Kunstdruck, N iedersedlitz-Dresden,
16. 8., 12. 8., 24. 7. •  Act.-Ges. Z ucke rfab rik , Culm - 
see, 9. 8., — , 17. 7. •  A .-G . f. M aschinenpapier- 
fab.rikation, Aschaffenburg, 5. 8., 2. 8., 17. 7. •  
A k tien -M a lze re i Soest, Soest i. W estf., 9. 8., — , 
19. 8. •  A ctien -Z ucke rfab rik , Jerxheim , 3. 8., — ,
18. 7. •  A k tien -Z u cke rfab rik , Groß-Gerau, 10. 8., — ,
17. 7. •  A c tien -Z u cke rfab rik  W etterau,. F riedberg, 
15. 8.,»— , 26. 7.

Baubeschlägefabriken O tto Grieshammer A k tien 
gesellschaft, Dresden, 12. 8., 7. 8., 17. 7. •  Bern
burger Saalmühlen, Bernburg, 5. 9 „  2. 9., 26. 7. •  
Bergbau - Aktiengesellschaft Justus, Volpriehausen, 
14. 8., —i, 21. 7. •  Brem er W affen-W erke , Bremen,
12. 8., 8. 8., 21. 7. •  Buchdruckere i A .-G ., Passau, 
8. 8 .,’ — , 17. 7. •  E m il Busch, Aktiengesellschaft, 
Optische Industrie , Rathenow;, 10. 8., 9. 8., 21. 7.

Charlo ttenburger Farbw erke A .-G ., Charlo tten
burg, 11. 8., — , 18. 6. •  Chem nitzer D ünger-
Abfuhr-G esellschaft, Chemnitz, 12. 8., 8. 8., 20. 7. •  
Cheviot- u Lo den fab rik  Schwaig Aktiengesellschaft,
12. 8., 8. 8., 26. 7.

Danziger Oelm ühle Aktiengesellschaft, Danzig,
19. 8., 15. 8., 27. 7. •  Deutsche K unstleder-A ktien- 
Gesellschaft, K ö tiz  b. Coswig i. Sa., 19. 8., 16. 8.,
18. 7. •  Deutsche Therm ophor-A ktien-G ese llscha ft
in Andernach - Cöln, 18. 8., 12. 8., 26. 7.

E isenwerk-Gesellschaft M axim ilianhütte , Rosen
berg, 18. 8., 15. 8., 26. 7. •  E rzgeb irg ischer' K ra ft- r  
O m nibus-Verkehr A .-G ., Geyer i. Sa., 5. 8., — , 17.7.

Gasbeleuchtungs - Aktiengesellschaft, Ober
frohnau i. Sa., 14. 8., — , 21. 7. •  Gas- &  E le k 
triz itä tsw erke D am burg Aktiengesellschaft, Bremen, 
7. 8., 3. 8., 17. 7. •  Gaswerk Ichtershausen A k tie n 
gesellschaft, Bremen, 11. 8., 8. 8., 20. 8. •  G ohrig 
&  Leuchs’sche Kesse lfabrik Aktiengesellschaft, D a rm 
stadt, 8. 8., 4. 8., 17. 7. •  Gruppen-Gas- u. E le k 
tr iz itä tsw e rk  Bergstaße, Aktiengesellschaft, Bensheim,
19. 8., — 24. 7.

Johannes Haag, Maschinen- und R öhrenfabrik  
Aktiengesellschaft, Augsburg, 17. 8., 12. 8., 25. 8. •  
H a ftp flic h t der deutschen Stein industrie zu B erlin  
e. G. m. b. H „  C harlo ttenburg, 21. 8., 24. 8., 22. 7, 
•  Hansa Hochseefischerei Aktiengesellschaft, H am 
burg, 16. 8., 14. 8., 22. 7. •  Gebr. Heubach A k tien - 
Gesellschaft’ L ichte, 11. 8., — ; 21. 7. •  H irsch,; 
Janke &  Co., Aktiengesellschaft, W eißwasser O .-L., 
14. 8., 10. 8., 20. 7. •  Hochseefischerei „B rem e r
haven“  A .-G ., Bremerhaven, 17. 8 „ 14. 8., 22. 7. •  
H ohenlohe-W erke Aktiengesellschaft, 10. 8., 7. 8.,
13. 7.

Kochs Adlernähm aschinen-W erke A .-G ., B ie le
fe ld , 12. 8 „ 8. 8., 19. 7. •  Oscar K öh le r, A k tie n 
gesellschaft’ fü r  M echan ik-Industrie , B erlin , 16. 8., 
12. 8., 24. 7. •  K onservenfabrik Joh. Braun A k tien 
gesellschaft, Pfeddersheim  b. W orm s, 16. 8., 12. 8., 
26. 7. •  K reis O ldenburger E isenbahn-Gesellschaft, 
Siegen, 16. 8., — , 25. 7. •  Kreuznacher Solbäder1

Den dieser Nummer beiliegenden Prospekt der G. J. 
Leipzig, betr. „Die Finanzwirtschaft des Deutschen Reichs 
empfehlen wir dem besonderen Interesse unserer Leser.

Actien-G esellschaft, Bad Kreuznach, 18. 8., 13. 8., 
27. 7. •  Kunstm ühle Rosenheim, Rosenheim, 22. 8., 
— , 19. 8.

L.chtenberger Handels - A .-G ., B erlin -L ich ten- 
berg, 31. 7 „ — , 17. 7. •  Lüneburger Wachsbleiche, 
J. B örs tling  A .-G ., Lüneburg, 14. 8., 10. 8., 21. 7.

M aschinenfabrik „W e s tfa lia “  Actien - Gesell
schaft, Gelsenkirchen, 12. 8., 4. 8., 21. 7. •  Mecha
nische B aum w o ll-Z w irne re i vorm . Gebr. Denzler, 
Kem pten, 17. 8 „ — , 21. 8. •  Mechanische W eberei, 
Z ittau , 8. 8., 3. 8., 18. 7. •  M qtropo l-Theate r, A k tie n 
gesellschaft, B erlin , 14. 8., 10. 8., 19. 8. •  M ülhauser 
Straßenbahn, Aktiengesellschaft, Mülhausen i. E is., 
5. 8., 3. 8., 21. 7.

Neue Augsburger K a ttun fab rik , Augsburg, 
12. 8., 9. 8., 20. 7. •  N iederlausitzer K oh lenw erke, 
B erlin , 16. 8., 12. 8., 18. 7. •  Nordw estliche E isen- 
u Stahl-Berufsgenossenschaft, Hannover, 15. 8., — ,
27. 7.

Oberrheinische K ra ftw e rke , Aktiengesellschaft, 
M ülhausen i. E is., 14. 8., 9. 8., 18. 7. •  Ober
schlesische Aktiengesellschaft fü r F abrika tion  von- 
Lignose, S ch ieß w o llfab rik  fü r  Arm ee und Marine, 
K ruppam ühle O.-S., 14. 8., 8. 8., 21. 7.

P ortland-C em entfabrik  A lem annia A .-G ., Höver, 
12. 8., 9. 8., 22. 7.

Ramesohl &  Schm idt Aktiengesellschaft, Oelde 
i. W „  29. 8 „ 24. 8., 27. 7. •  A n ton  Reiche A k tien 
gesellschaft in  Dresden, 10. 8., 5. 8 „  11. 7. •  David 
R ichter A -G. Chemnitz, Chemnitz, 21. 8., 17. 8., 
21 . 6 .

Sächsische H o lz  - Industrie  -  Gesellschaft zu 
Ruhenau, 15. 8., — 8. 7. •  Sächsische W ollw aren- 
D ru ck fa b rik  Aktiengesellschaft vorm . Oschatz &  Co., 
Schönheide, 11. 8., 4. 8., 7. 7. •  Schnellpressen- 
Fabrik. Frankentha l A lbe rt &  Cie. Act.-Ges., Franken
thal, 14. 8., 11. 8., 20. 7. •  Schwarzburger Papier- 
ze lls to fffa b rik  R ichard W o lf f  Aktiengesellschaft, 
12. 8., 9. 8., 30. 6. •  Straßenbahn M ülhausen—Ensis- 
he im —W ittenhe im , Mülhausen i. E is., 5. 8., 2. 8., 
21. 7.

F. T h ö r l’s V ere in ig te  H arbu rger O elfabriken 
Aktiengesellschaft, H arburg , 19. 8., 15. 8., 21. 7. •  
Thüringer. Landeszeitung, D ruckere i und Verlag, 
Actien-G esellschaft, Gotha, 14. 8., — , 27. 8. •  
Torgauer S tah lw erk A .-G ., Torgau, 21. 8., 17. 8 „ 
26. 7.

Vere in fü r Z e lls to ff-Ind us trie  Aktiengesellschaft, 
Dresden, 14. 8., 11. 8., 24. 7. •  V ere in ig te  Faß
fabriken , Aktiengesellschaft, Cassel, 10. 8., 5. 8., 
17. 7. •  Vere insdruckerei Actien - Gesellschaft,
Bochum, 19. 8., — , 24. 7.

W agner &  Moras, Aktiengesellschaft, Z ittau  
i. Sa.. 26. 8.. 24. 8., 19. 7. •  W anderer-W erke vorm . 
W ink lho fe r &  Jaenicke A .-G ., Schönau b. Chemnitz, 
9. 8., 6. 8., 17. 7. •  Joseph W eierm ann Schuhwaren
fa b rik  Aktiengesellschaft, Burgkundstadt, Bamberg,
14. 8., 11. 8., 20. 7. •  W o ldegker A ctien -Zucker- 
fab rik , W oldegk, 23. 8., — , 25. 7.

Z uckerfabrik , G lauzig, 19. 8., — , 30. 6. •  
Z ucke rfa b rik  Culmsee, Culmsee, 9. 8., — , 18. 7. •  
Z ucke rfa b rik  D in k la r A .-G ., D ink la r, 14. 8., — , 
26. 7. •  Z ucke rfa b rik  Kosten, Kosten, 29. 8., — , 21. 7.

Göschen’schen Verlagshandlung G. m. b. H., Berlin-
und der deutschen Bundesstaaten zu Kriegsausbruch 1914“,
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