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(Eine erfte (Heicßsifommer.
S)er abgeänberte Gntrourf einer Verfaffung 

be§ Seuifcßen Reiches if t  foeben ber beutfeßen 
Rationaloerfammtung in  Sßeimar gur Vefcßluß= 
faffung gugegangen. Gr entfprießt, felbft roenn 
man non ben Ibänberungen |aBfießt, bie 
ber ©taatenaugfeßuß nod) oorgenommen hat 
unb bie hoffentlich nicht bie Genehmigung ber 
Jcanonaloerfammlung ffnben roerben, burcßauS 
nicht ber Größe beS StugenblicfS. S ie  beutfcbe 
Ä  i iefi bS ?  bie ® erfaffung feffgelegt roirb, 
L S S L V ^ L  ® le Sorteyiffenä ber alten 
beutfdjen VunbeSftaaten if t  fo gut roie oerbürgt.

i a b e r  feC)tt bie GrfenntniS ber großen 
m irtfdpfthcßen SiSpofitionSaufgaben, bie bem 
Jteidfe notroenhigermeife etroaeßfen muffen unb
Z I  bte ™  Ie> ten ■ * & * * • .  ©eft an leitenber 
s te lle  augfuhrlid) gefproeßen raorben ift. Ser

^ » i* f v i r nir§mfUg\ ber M n 3iid)e ßroeifel an ber 
bnhpn t)-r l a ite i.t be§ 9ro^ü g ig e n  GinßeitSplaneS 
haben roieber einmal gefiegt. m a n  hat roieber

S n i i  L '5T fcti)ftften ^ n f f  operiert, baß bie 
S S  bte * « « l*  möglichen fei unb babei 

oUfommen uberfeßen, baß biefeS mögliche eben 
1Tm ,Fr. erreidEien ift, wenn irgenbeine ©teile 
unmögliches oerlangt, m i t  bem Kompromiß,

i b e a le 'm p f ^ ^ i 11̂  baburci) e rg ib t' baß ¿mei 
tretpn "“ e[ tanW auun9en im  Kam pf miteinanber 

bann lie b e r  unter gegenfeitigen 
f ö 2 n  l nfien üer' ra 9en/ fann man fieß auS= 
auf h ’ ® enn ^ er ra t̂b w a te r  ber Vergleich 
e r fo lg e mtttleren Sinie be§ äurgeit möglichen 
fchmftfiinrin ‘ 31061 abSetehnt roerben muß ber 
ift, b e i i i /  ■•f0nrtp tom i^ .  ber W ° n eingegangen 
f i *  *u „.ui>eri)aupt fete Kräfte bagu tarnen, 
Game ber au§ erfolgte, baß baS

' nm§ man eigentlich 3« forbern beab*

fießtigte, niCßt e rfü llt roerben fönne. |>ier i f t  in  
2öirflicßfeit baS mögliche auch nicht erreicht. 
Unb fo fteßt eS aud) m it bem beutfeßen Ver= 
faffungSentrourf. ©cßon ber Gntrourf beS 
©taatSfefretärS ißreuß roar ein Kompromiß, ein 
V robu ft ber fju rd ff, baS Gange gu forbern. 
Unb ber groeite Gntrourf, ben ro ir jeßt oorgelegt 
erhalten, if t  bann natürlich noch meiter abge= 
fd)roäd)t, al§ e§ unter anberen Umftänben hätte 
gefchehen müffen.

®er bunbeSfiaatlicße Gßarafter beS Reiches 
if t  beutlich auSgefprocßen in  ber G inführung 
eines Reid)SrateS. G r bebeutet im  Grunbe ge= 
nommen baSfelbe roie ber frühere VunbeSrat. 
S)er erfte Gntrourf beS ReicßSminifterS fßreuß 
fah ein ©taatenhauS oor. 2ilfo eine erfte Kammer, 
bie nach anberen Grunbfäßen als bie groeite 
Kammer befeßt roar. Siefe — ba§ VolfSßauS —  
unb baS ©taatenhauS gemeinfam bilbeten erft 
ben Reichstag. Ser jeßigeReicßSrat if t  feine groeite 
Kammer, ©onbern er bilbet, genau roie früher 
ber VunbeSrat, eine Vertretung ber eingeU 
ftaatlicßen Regierungen. S iefer ReicßSrat hat 
überhaupt feine roeitere Sfufgabe, als jeben $ort= 
fchritt auf bem 28ege gur ReicßSeinßeit gu er= 
feßroeren. Ser alte VunbeSrat erfüllte boeß 
roenigftenS noch bis gu einem geroiffen Grabe 
bie Aufgaben einer erften Kammer. Seren i!fuf= 
gäbe befteßt barin, im  Gegenfaß gu bem nach 
recßtS ober linfS gang befonberS rab ifa t ge  ̂
finnten §auS ber oom V o lf geroäßlten 3lbge= 
orbneten ein fonferoatioereS Giern ent gu reprä= 
fentieren. Unb groar fonferoatio forooßl 
gegenüber ben §eißfpornen ber Reoolution als 
benen ber Reaftion. Snfotgebeffen f inß überall 
bie erften Kammern nach einem ©rfftem gu=
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fammengefeht baS bic Pefehung ber erften 
Äammer m it Abgeorbneten oon ruhigerer unb 
ftabiferer DenfungSweife oerbürgt. ©ntweber 
fleHt man an bie Q u a lif ifa tio n  ber paffio 
Wahlberechtigten i)öt)ere Anforderungen ober 
man richtet entfpredgenb ben WahlmouS ein. 
Aud) beim ©taatenlgauS im  ursprünglichen 
Preufjfcben © n tw urf mar an bie 3luffteHung 
foldjer ©aranüen burd) Siebung ber gu Wäl)= 
lenben gebaut. Unb ber alte PunbeSrat erfüllte 
gleichfalls bie RorauSfetgungen fü r bie einer 
erften Kammer notmenbigen ©igenfcfjaften ba= 
burd), bah bie Regierungen, bie bort oertreten 
waren, gumeift nicht aus ben Parlamenten 
heroorgingen. P lan  fann nun biefeS ©pftem 
ber gufammenfetgung elfter Kammern billigen 
ober nicht. Unter ben RorauSfetgungen ber 
Anhänger beS groeifammerfpftemS max auch 
noch bei RunbeSrat eine finnreidje (Einrichtung. 
Der Reicf)Srat if t  in  Anbetracht ber je^t in  
Deutfcfjlanb h ^ f^ e a b e n  Rerljä ltn iffe ooH= 
iommen unlogifd). Denn bie Regierungen, 
bie in  ihm  oertreten finb, hangen oon ben 
©ingelparlamenten ab, finb biefen oerantwortlid) 
unb werben gumeift aus ihnen heroorgegangen 
fein. Diefe ©ingelparlamente finb je^t nach 
genau bem gleichen ©pftem gewählt wie ber 
Reichstag. Unb infolgebeffen bebeutet im  ©runbe 
genommen bod) nur, bah in  ber überwiegenben 
Ptetjrgaljl alle tru g e n  lebiglich hoppelt bie 
W illenSmeinung ber gleichen Wählermaffen in  
genau ber gleichen ßufamntenfetgung abgegeben 
w irb . DaS bebeutet aber n u r eine @tfd)werung 
ber parlamentarifchen Arbeiten unb ber ©r= 
füKung ber ©taatSnotwenbigfeiten, ohne bafj 
auS ber Rerboppelung ber A ftion  bie Rorteile 
heraus w a rfe n , bie fid) bei einer oernünftigen 
,3ufammenfehung ber erften Kammer ergeben 
würben. Unb eS fragt fid) unter biefen Um= 
ftänben, ob eS bann nicht oiel beffer wäre, 
aud) im  ©efamtreid), w ie eS heute ja  oielfadj 
bereits bei ben ©ingelftaaten ber gaU ift, gum 
©infammerfpftem übergugeljen, wobei bem Reid)S= 
präfibenten baS Red)t guftehen muh, baS R o lf auf 
bem Wege beS ReferenbumS angurufen, wenn er 
bie ©ntfdjtüffe ber Kammer fü r  gefährlich hält. 
(ES w irb  oiele geben, bie fü r bie ©efetggebung 
eines großen Reiches baS gweifammerfriftem 
oorgiehen. Aber eS tom m t bann eben barauf 
an, fü r bie gufammenfetgung fcer erften Kammer 
ein P ring ip  gu finben, baS ben neuen Rerl)ält= 
niffen Rechnung trägt. P l i r  fdjeint, baff biefeS 
P ring ip  auf ber £>anb liegt. Durch bie R ot 
beS Krieges ift Deutfd)lanb, wie an biefer 
©teile ja  fe it langem oorauSgefagt worben ift,

gegwungen, gu einem neuen WutfdgaftSfpftem 
übergugehen. A n  bie ©teile ber freien W irt*  
fdgaft t r i t t  bie gebunbene. DaS © djlagw ort 
„© ogia lifie rung“ um faßt ben gangen Problem* 
fomples ber Rergemeinfdjaftlichung unb ber 
Qntenfioierung ber Arbeit. 3 m  leitenben A rtife l 
beS leigten „p'lutuS"*§efteS habe ich ausführlich 
auSeinanbergefeht, bah auf ber D rgan ifa tion  
beutfdjer Arbeit bie eingige P lög lid )fe it beS 
WieberaufbaueS beS Reiches unb ber ©efunbung 
feiner ginangen beruhe. Diefe D rgan ifa tion  
muh einheitlich erfolgen, ©ine gentra lfie lle  
muh bie ArbeitSbiSpofitionen treffen, unb fie 
muh auch bk  P tögiid)fe it haben, bie AuSfüIj* 
rungert biefer DiSpofitionen burd} baS gange 
Reichsgebiet hwburd) 8« gewährleiften. Die 
gefamte ReichSarbeitSpolitil muh hinauslaufen 
auf eine görberung ber p ro b u ftio itä t. AUe 
Plafmahmen fönnen n u r unter bem ©efidjts* 
pun ft getroffen unb beurteilt werben, ob unb 
in  welchem Umfange fie bie beutfdje Arbeit 
intenfioieren unb bam it bie beutfdje p ro b u ftio itä t 
oerbeffern. Unter biefem einen eingigen groben 
@efid}tSpunft werben aud} alle Plafmahmen gu 
fteHen fein, gleichgültig, ob fie fiel) auf Arbeiter* 
fragen, ^nbufirie fragen unb £anbw irtfd)a ft 
begiehen.

@S wäre ja  nun möglich, bah biefe An* 
fchauungSweife allmählich bem gefamten Rolfe 
in  gleifd) unb R tu t übergeht unb bah aud} 
bie auf © ruttb  po litifd je r Wahlen gewählten 
RolfSoertreter foldje ©rwägungen fün ftig  felbft 
anftellen ober minbeftenS gelten laffen werben. 
DaS ift möglid), aber n id jt fehr mahrfcheinlid). 
Denn je bemofratifdjer bie po litifd jen Wahlen 
finb, befio weniger werben bei ber Aufhellung 
bie Kanbibaten auf ihre ©achoerftänbigfeit hin 
geprüft. @S finb meift ©rünbe ber RolfStümlid)* 
fe it mahgebenb, unb naturgemäh regiert jetgt 
noch mehr als früher baS © djlagw ort „bie 
Wal)lmad)e''. Deshalb fdjeint eS aud} jetgt nod) 
mehr als früher notwenbig, neben baS polüifche 
Parlam ent ein Parlam ent oon ©achoerftänbigen 
gu ftellen. Unb eS fdjeint fü r bie (Schaffung 
einer erften Kammer hoch eigentlich baS eittgig 
mögliche P ring ip , biefe Kammer fo gu wählen, b a | 
ihre P titg lieber fü r fogiale unb roirtfdjaftliche 
©ingelheiten, oor allem aber fü r bie fogialenunb 
w irtfchaftlid jen 3ufammenf)änge baS nötige 
RerftänbniS aufbringen. Daburd) w irb  aud) 
am erften in  ber Deffentlid)feit bie Datfadge 
bofumentiert, bah bie Reoolution nicht blofg, fo 
wie früher üblich, eine politifdge, fonbern aud) 
eine fogiale gewefen ift unb bah m ith in  jetgt 
in  ber ©efe^gebung ben fogialen unb wirtfdgaft*
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liefert Satteren ein roefentlicßerer (Spielraum 
gegeben merben muß. 3)ie erfte Kammer follte 
beSßalb überhaupt nidßt als politifd je la m m e t 
getoä£)(t merben. ©ie fo lt groar m it einer ge= 
rotffen ©irtfeßränfung gegenüber bem VoIfSßaufe 
aud) politifdße Siechte erhalten, inbem fie jebeS 
® e'eo m it gu genehmigen unb bie Vtßglicßfeit 
bar, e£ an baS VoIfSßauS einmal gurüdfguüer= 
TOetfen. ^btefe Kammer fo lt geroäßlt merben non 
ben Vertretungen ber 3trbeiter unb ber 9Irbeit= 
geber ber oerfeßiebenen Vrancßen, non ben Ver= 
tretungen ber roirtfcßaftlidjen SCßiffenfcIjaft, non 
beu Vertretungen ber politifcfjen unb TOirtfdjaft- 
imjen tre ffe , furgum non alten, bie an ber 
Vjetterentroicilung ber beutfdßen Slrbeit Sntereffe 
unb bie fü r fie VerftänbniS t>aben. -Jtun rairb 
bagegen eingemanbt merben tonnen, baß hier 
ein ©egeneinanber ber Qntereffenten entfie lt, 
burci) baS bie großen ©eficßtSpunfte gum Vor= 
te il oon ©ingelintereffen gu ©djaben tommen 
tonnten. 9lber bie Strbeit biefer Kammer if t  
etroa§ anberS gebaut, als eS gunädjft ben 3ln= 
fcßein haben tonnte. @£ fo lt natürlich ben 9In= 
gehörigen ber eingetnen ©eroerbegroeige unb ben 
Sntereffentengruppen nicht Derroeßrt fein, bie 
V iir fu n g  ber eingetnen ©efeige auf ihre engeren 
VerufSgruppen gu prüfen. 2lber ba£ ©acßüer= 
nerftänbnis, ba£ au£ ben oielen SDetaitfennU 
niffen ber eingetnen ^njereffenten ßerau£roäd)ft, 
fo lt in  höherem © inneoagu roirten, einen Ueber= 
btict baxüber gu oerfchaffen, mie fid) bie Stßirfung 
neuer ©efetgeSoorfcßläge auf bie ©ntroidlung 
ber © efam tprobuftio ität ber beutfehen Arbeit 
gefiattet. Va£ gu prüfen, fo lt bie Slufgabe ber 
erften Kammer fein. Sie fo tl gerabe, roenn 
rem politifcß bie föberaliftifcßen Veftrebungen 
ber ©ingelftaaten beftehen bleiben unb menn eS 
md)t gelingt, bie föberatiftifchen ©inftüffe gu 

etämpfen, biefen gegenüber ben höheren ©tanb= 
puntt ber notroenbigen ©mßeit beutfeßer Slrbeit 
gut ©ettung bringen, ©ie fo ll auch über bie 
Arbeit an ben eingetnen ©efelgentroürfen hinaus 
prüfen, inroieroeit bie Verfaffung fü r bie jJteu= 
geftattung beutfeher V rbe it gu eng if t  unb roo 
ße abänberungSbebürftig erfdjeint. ©ie fo lt 
gegenüber ber ftaattidßen V ie lheit baS fftedjt auf 
oretfeßafttieße ©inheit betonen.

©ine'1’ gemiffe 9lehnlid)feit betontmt folcße 
* ^ u n g  natürlid) m it ben alten ftänbifchen 

nm t fUn9en- ^ ei' Vorfd)Iag roirb baburd) 
r t)t fehr populär fein. SDenn er erinnert 
■ raii '  *>aß nod) turg oor bem Kriege 

f ,5 öet Slidreformen an ber preußifeßen Ver= 
1 ' ' °ar i n gipfelte, baS preußifdje .§erren= 
> * ßanbifcß umgugeftalten. 2lber bie alten

ftänbifchen Vertretungen mären, rao fie neben 
freigemähtten politifd jen ^Parlamenten auftraten, 
fRubimente au£ ber Vergangenheit, ©ie füllten 
bagu bienen, bie alten SBirtfdjaftSüerfaffungen 
nach SKöglidßfeit gu tonferuieren unb atlgu 
fchnellen Sortfcßritt gu hindern. Vaß mag je^t 
entftehen fo ll, if t  aber ein Söerfgeug fort|dßritt= 
lieber 3 u tu n ft. ©S fo ll gerabe umgetehrt 
barüber roadßen, baß feine gu große Kongeffionen 
an überlebte SBirtfdßaftSformen gemacht merben. 
Söie unberechtigt gerabe bie ©rinnerungen an 
bie alten ftänbifchen Vertretungen finb, beraeift 
bie %atfadße, baß Vorfchläge n ach biejerJHüh= 
tung m ißt etraa oon fonferoatioer ©eite, fonbern 
guerft oor gang turger 3 « it oon bem ©ogiaß 
bemofraten SuliuS  K a liS ti in  einer Verfamm= 
lung ber V erliner Slrbeiterräte unb in  einem 
S lrtife l uon D r. Qofeph Vlod), bem |jerauS= 
geber ber „©ogialiftifeßen SJtonatSßefte", in  ber 
Voffifcßen 3eßurtg gemadjt raorben finb.

©£ hegt nun nahe, barauf ßinguroeifen, 
baß biefe ©adßDerftänbigenfammer, bie hier oor= 
gefcßlagen m irb, als erfte Kammer in  bie VeidßS* 
oerfaffung eingufeßieben, im  ©runbe nichts 
anbereS als eine Verbefferung beS fdßon oon 
V iSm ard gefeßaffenen ober beabfid)tigten VolfS= 
roirtfcßaftSratS ift. Unb eS fann fe£)r leidet ber 
©ebanf'e auftommen, baß eS boeß beffer märe, 
fold) einen VoltSroirtfdhaftSrat als fadßocr= 
fiänbige Körperfdjaft n u r m it bem Vecßt auf 
Veratung ber Varlamente rtnb ^ec Regierung 
gu feigaffen. 3lber biefe fad)oerftänbige $ätig= 
fe it muß oerpuffen, roenn fie n i^ t  m it parla= 
mentarifeßen Vecßten umfieibet unb menn ißr 
nießt inSbefanbere baS Vedjt oerließen roirb, 
burd) 3urücfoerroeifung ber ©efeße an bie 
VoItSfammer biefer felbft ißre betaillierten Vat= 
fdßläge gufommen gu laffen unb m it ißnen 
eoentuell im  Salle beS VeferenbumS aud) oor 
baS gefamte V o lt gu treten. ®a£ m irb bagu 
beitragen, a ll bie VrobuftioitätSgefidßtSpunfte 
ftärfer als biSßer in  bie Deffenttidßteit gu tragen 
unb bam it immer beutlicßer gutage treten gu 
laffen, baß ber ©eparatiSmuS in  $)eutfdßlanb 
n u r nodg ben ©tammeSfulturen gehören fann, 
mährenb bie mirtfdßaftlicße unb finongielle 3luf= 
ridßtung, bie ja  bodß auiß eingig unb allein 
bie ©runblage fü r baS tu lture lle  ©ebeihen ber 
©tämme geben fann, bie mirtfdßaftlicße unb 
finangielte ©inßeit beS VeicßeS forbert.
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(BeroítmBefeífíguncj her M rh ittv .
Aon Amtsrichter Dr. <2llfrcb Gohen, ioamburg.

©er ©ebanfe ber Aeteiligung ber Arbeiter an 
ben ©rträgniffen beS Unternehmens betagt, baß bie 
gefamten Arbeiter eine? beftimmten Unternehmens 
in geteiltem Umfange Anteil haben an bem Aein* 
getoinn beS Unternehmen?. ©er ©ebanfe ift nicht 
neu. ber alteren 3 « t ift bie genoffenfchaftlidhe 
Unternehmung mit Seiiung beS ©rtrageS faft all* 
gemein. Silber biefe Sonn ber Stellung beS Arbeit?* 
ertrage? öerfchtoinbet mit ber fortfehreitenben Äultur. 
Ster AJeg geht über ©ftaberei, CeibeigettfcFjafi 3um 
©hftern ber feften ©elblöhnung, Unb tangfam teenbet 
fich ber A3eg teieber: AuS bem feften Saglohn teirb 
ber Afforbiofjn, Ai'ämienfhfteme unb Santiemen 
treten fungu unb führen teieber — faft fcf>eint e8, 
gurücf — 3um ©hftem ber ©etoinnbeteiligung ber 
Arbeiter, 3ur Steilung be? ©rtrageg.

Sn neuerer S^rt finb bietfah AerfucfK mit 
biefem ©pftem ber ©ewinnbeteitigung gemacht: 3 n 
Jranfreidj, ©ngtanb, Amerita unb ©eutfhtanb. ©a§ 
“ißerbienft, biefe? ©hftem proftifh eingeführt 3U 
haben, gebührt ben Sepp ichfabrifanten SteanctS unb 
S- ©roßtet) in fja iifar; in größerem Umfange tottrbe 
e§, als „Industrial partnership” begeidjuet, bon ben 
Aefißern ber A3hitetooob= unb Atetljleh^ohlcntoerfe 
in ^ortfhire burchgeführt. Angeregt burch biefe 
©rünbungen unb beeinflußt bon feinem toarmhergigen 
¡Jreunb, ©eheimrat ©nget, berief ©nbe 1887 ber 
ATeffingfabrifant Atüthelm Aordjcrt jr. in Berlin 
feine Aeamten unb Arbeiter unb berfünbete ihnen, 
baß er bie Abficht habe, feine fämtlichen Aeamten 
unb Arbeiter nicht nur an bem Aeingetoinn feiner 
¡Jabrif 3U beteiligen, fonbern ihnen auch ©elegenheit 
3U geben, fich allmählich au8 bem ©taube beS Arbeit* 
nehmerg in ben beg Arbeitgeber? aufgufhioingen. 
Aordjert be3eichnete feinen ‘Ulan at8 ben „erften 
Aerfuch einer Arbeit?gefettfhaft in ©eutfehtanb“. Sn 
neuerer 3«it finb e8 bie Unternehmungen bon 3 eiß 
in Sena unb be8 AJarenßaufeS Au Bon Marché in 
“Uarig, bie fid> ben ©ebanfeu 3U eigen gemacht 
haben. Smmerhin toar bisher bie ©efamtgahl ber 
©etoinnbeteiligunggfirmen nur gering, ©chätjungg» 
toeife im Sahre 1Ö10 ettoa 300, babón gegen 45 in 
©eutfhlanb.

Aietleidjt bebarf e? ber Alorgcnröte ber neuen 
3 eit, baß auf 3erriffenem unb toilb aufgetoühltem 
Aoben biefer ©ebanfe frucßttragenb aufgehe, ©r= 
fiillung bringenb ber auf ihn bor 50 Schreit gefelgten 
3uberfidht, mit ber ©nget feine Aebe bor ber ©Ute 
ber ^Berliner ©efhäftStoelt unb in Antoefenljett beg 
bamaligen Urcmpringen fchloß: ,,©ie fogiale ¡Jrage 
ift feine 3r<tge mehr, ihre ßöfung barf al8 erfolgt 
betrachtet teerben.“

Aterftoür&tgertoeife haben bisher fotoohl bie 
Äreife ber Arbeitgeber teie bie ber Arbeitnehmer 
ber Aertoirflihung be8 ©ebanfeng AJiberftanb ent*

gegengefetjt. Aei ben Arbeitgebern tear e8 in erfter 
ßinie bie AefürdE>iung ber ©hmälemng ihres Aer* 
bienfteS, bie ^Befürchtung auch, bie Arbeiterfhaft 
fönne fid> in ben Aetricb beS Unternehmens, in bie 
technifche unb faufmännifchc ßeitung, cinntifchen unb 
baburch ben Aeftanb beS Unternehmens felbft ge* 
fährben; fchließlich tear eS tooht auch Aücffiht auf 
bie Äonfurreng. ©ie Arbeiter felbft teuren atlgu* 
fehr bon Atißtrauen gegen bie herrfchenbe Älaffe 
ber Arbeitgeber erfüllt, bielteidjt fürchteten fie auch 
unertoünfehte ©chteanfungen in ihrem Aubget. Aor 
allem aber tear mit ber ©etoinnbeteiligung über* 
toiegenb bie Aebingung Perfnüpft, bie gefamten ober 
toefenttihe Aeträge beS ©eteinneg in bem Unter* 
nehmen erhebliche 3 cit ftehengulaffen, fo baß bie 
Arbeiter fürchteten, in noch größere Abhängigfeit 
bon ben Unternehmern gu geraten. ©ie Abneigung 
ber Arbeiter tourbe burd) bie Arbeiteroerbänbe unb 
ihre ßeiter hteubtfählih um beStoillen genährt, toeif 
biefe ein Abflauen ber Älaffenfämpfe befürhteten, 
toofür fie bie Seit noch nicht reif hielten, ©ie 3 eit 
aber, teilt unS fcheinen, ift felgt erfüllt.

Jteage ift, ob eS rihÜ 9 ift, burch eine ©efdgeg« 
norm einen Strang 31er Aeteiligung ber Arbeiter 
an bem ©etoinn beS Unternehmeng anSguüben. Uns 
fheint ein getoiffer Strang 3ur ©urhführung un* 
entbehrlich- Setgt ober nie fann ber ©ebanfe 3ur 
toirftihen Stat teerben, nicht in bereingelten Aei« 
fptelen, fonbern im ©roßen. Sine getoiffe Aüctßd)i?- 
loftgfeit in ber ©urchführung ift unbernteiblih- 
Aeffer als ©treif unb als ©clbfthilfe ift bie A eht§“ 
norm beS ©efeßeS. A3ir fhlagen bor, baß borläufig 
nur bie Sttbuftrie» Aftiengefellfhaften burh eine 
©efetgegnorm beranlaßt teerben, bie ©eteinnheteili« 
gung ihrer Arbeiter burhjuführen. Sft ber ©ebanfe 
ber ©etoinnbeteiligung richtig, fo teirb er, einmal 
3ur AÜirflihfeit unb 3um Cebeu getoorben, fort* 
3eugenb fih  auSbrciten, alte AOiberftänbe fiegreih 
übertoinben.

A 3ir fh lagen folgende gefe¡gliche A o rm ie rung  bor:

§ 1.
©ie gef amte Arbeiterfhaft einer Snbuftrie* 

Aftiengefeltfhaft bilbet eine ©enoffenfehaft, toelhe 
burh einen 3U toähtenben Aorftanb bertreten teirb. 
©er Aorfitgenbc ift Acitglicb beg Auffiht^rateS.

§  2.

©ie gefamten Arbeiter=©enoffenfhaften einer 
beftimmten Kategorie bon Snbuftrie=©efeltj'chaften 
(3. A. AJebereien, ©pinnereien) bitben einen 3entral= 
berbanb.

§ 3 .
©ie Arbeiter»©enoffeuf<haft jeher etngelnen S ll° 

buitrie*Aftiengefellfhaft ¡ift an bem jährlicher Aein* 
getoinn teie folgt beteiligt::
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h  4 W  Me«en sur Ver3tnfung bed Uftienfapitald. 
Von beut übrigbleiibenben Ueingetoinn erhält bic 
©euoffenfdjaft 25,<>/o.

3. Ueberfteigt ber Ueingetoinn ber Uftiengefellfcbaft 
10,o/o, fo erhält bie ©ennffenfehaft Don bcm lieber» 
fd>UB 50%.

^JtajjgcbcTib ift bic Dort ber Steiterbebörbe ge» 
bifiigte Vilan3. VÖeitere Uücfftellungen unb Ub» 
fcftt'ctouugcn finb nur Don ber ©etoinnquote ber 
Uftionäre juläffig.

§ 4.
©ie 'Arbeiter» ©euoffenfebaft jeher ein3elnen 

Qnbuftrie»Uftiengeieiifcbaft bat an ben 3 entra£= 
Berbanb 10 °/o ihres? ©etoinnanteild ab,jufübren. Qm 
übrigen regelt ein Don ben ein3elnen ©enoffen» 
febaften aufgeftellted Statut bie Verteilung an bie 
einjelnen ©enoffen b3to. Arbeiter.

§ 5.
®ad gefamte ©infomnten ber Sentraioerbanbe 

Ment 3utn ©rtoerb Don Uftien Don Qnbuftrie»Uftien» 
gcfettfdjaften ber betreffenben Kategorie.

3ur ©rläuterung biefer Sätje unb Vormen 
bebarf eg Dorgängig einiger allgemeiner ©rtoägun» 
gen unb ©rörterungen.

per ©ebanfe ber ©etoiuubeteiligung ber 
Urbeiterfhaft an bem Unternehmen, in toelcbem fie 
tätig ift, fartn nicht abfolut allgemein mit einem 
Schlage Don beute auf morgen Dcrtoirflicbt toerben. 
©dtoürbe 3u einerkataftrojrbe führen, toenn »löblich in 
Jet "l. ^ ^ “ ««bmen, gleichgültig, ob eg eine Ulticn» 
9 r S r i *  bag ® r 0&unternebmen einer §anbeld» 
i S S - IP * ’. iaä €ine8 ©tn3elfaufmanneg ober bad 
©efebaft eine« §anbtoerferd ift, bie ©runbfälj,e ber 
Oetotnnbetetltgung Untoenbung finben müßten. Um  
emfacbften unb für bad Unternehmertum ungefähr» 
Ucbften tann ber Unfang gemad>t toerben mit ben 
jubuitric=ülftieugefeitfd>aften, bei benen cd auch in 
-»eutfcblanb, toic gefagt, fd>on »raftifdj in bie Sat 
umgefebt ift.

©d brangt fid» bic Qrage auf, ob unb toarum 
nur bte getoerblidjen Arbeiter unb nicht bie fauf» 
ie fS S  c f”  ^ngefteltten an bem ©etoinn beteiligt 
A io(!k *  2iun> Arbeiter in  ber Uftiengefcli» 

I r  ' i .  ' ‘7  f Ie-’ bie in bem betriebe tätig finb, 
■ I ! ef ,r öer jüngfte ungelernte Arbeiter

cilV r ^ °r^Cr* ^ cr fyve Arbeiten tiicfyt
In l 'Z i  f  , ^etoerten. ®er tiabitärt eineg 03ean» 
too t r Cl'ict au^ereg, hat eine anbere Verant» 
« j? " ?  uni> eine anbere Stellung atd ber
bör™en,Un3e an ^°rb, ber bie Seiler toäfcbt. Ste 
b arV ri TS:Un9̂ tcIItcn öer Uftiengefellfcbaft muffen 
a u *  i , C Stellung erhalten unb behalten,
qroil i, y 3U9 auf ^infommen. Vtänner, bie 
unb fic 1!tcri,c[t mungen führen fönnen, finb rar, 
leiftuna 3W 9cto‘tlueu’ !!tuf) ihnen eine ihrer Urbeitd» 
teiitun! Uf  ^nnttDortung entfpreebenbe ©egen» 
Sintereffe9^  ° ten iDer^en- iiagt in bem lebhaften 

®eä Unternehmend, alfo ber Uftionäre,

b. b- bed 5t ab t tat § toie ber Arbeiter, ben tücbägften, 
ben ridjtigen UTann 3u finben unb fiefj 311 erhalten. 
Ob man im übrigen bad faufmännifche Verfonat 
beteiligen toilt, ob sufammen mit ben getoerbiidjen 
Arbeitern ober gefonbert, bad finb1 fyragert fpäterer 
braftifcher ©rtoägungen. Qm Unfang erfebeint ed 
und nidjt 3toedEmä|iig. U lan ünrb ben §anbiungd» 
gehüfen burd) ¡Uufbefferung ihrer ©ehäiter in 
höbe ihrer Dermutlid>en ©etoinnquote Dorläufig 311* 
friebenfteiien fönnen.

,U5enn gefagt ift, ba| bie gefamte Urbeiterfcbaft 
ber betreffenben Qnöuftrie»©efelifdbaft eine ©enoffen» 
fd>aft bilbet, fo ift ber Vegriff toirtfd>aftli<ht ge» 
nommen, nicht juriftifch aid ©enoffenfhaft unfered 
©enoffenfebafiggefebed. Und fd>eint bad juriftifche 
Qnftitut ber ©enoffenfd>aft nid)t gan3 geeignet 3ur 
unmittelbaren Untoenbung. ©d bürfte eine befonbere 
gefetgtiihe Vegetung erforberlidj toerben, bie 3U er» 
örtern hier 31t toeit führen toürbe.

©afj ber Vorfiijenbe bed Vorftanbed ber ©e» 
noffenfebaft eo ipso Vlitglieb bed UuffidjtsratS ift, 
ift Don großer Vcbeutung. Sunh ihn fönnen alte 
Qntereffen ber Urbeiter Dertreten toerben unb-, toad 
nod> toichfiger ift, bie Vertreter ber Urbeiter finb 
über alle Verhättniffe unb beit ©ang bed Unter» 
nehmend forttaufenb iuftruiert. ©d mitfe natürlich 
Vorforge getroffen toerben, bajj ein Utifjbraud> biefer 
Üontroltc audgefhloffen ift.

®er Ücrnpunft bed gan3en “fHaned ift hu § 2 
enthalten: Sie ©etoinnbeteiligung ber Urbeiter, ©d 
mag bei ben jejjt gegebenen Verhältniffen auffällig 
erffeinen, bafj bad Urbeitdfapital Dortoeg mit 4 °/o 
oer3inft toerben foll. Ultein bjicfe Vortoegbefriebiguug 
ift nur fd>einbar. Ulenn man bad Vilb einer engen 
©emeinfebaft Don Kapital unb Urbeit fid> w r  Uugen 
hält, fo ift ber Unteil ber Urbeit Dortoeg befriebigt, 
nämlich burd) ben Sohn. Väenn aber bad Siapital 
atd fold>ed nod> anerfannt toirb unb 3ur Ulitarbeit 
aufgerufen toirb unb nottoenöig ift für ben UtSieber» 
aufbau bed V3irtfcbaftdlebend aud Sriimmern, m u| 
auch bem tlapital bad feine gegeben toerben. So 
muh eine getoiffe Sicherheit ober hoch VÖabrfdbein» 
tiebfeit einer mäßigen Ver3infung getoäbrleiftet 
toerben.

Qm übrigen fann man natürlich über bad Ufajj 
ber Veteiligung Derfcbiebener Unftöht fein. U lan  
mufe nur immer bcrüdfid>tigen, bafj bem Kapital, 
bad bad Uififo trägt, getoiffe Verbienftdjancen ge» 
boten toerben müffen, fonft 3tebt ed fidh Bon ben 
Unternehmungen surüd. Unb ohne bie befruebtenbe 
Utittoirfung bed tlapitald ift, toie gefagt, bei bem 
Staube ber heutigen VDelttoirtfdbaft ein ©ebeihen 
ber beutfeben Qnbuftrie unmöglich. Uber b,ie Urbeiter» 
genoffenfdjaft foll unb rnujj gefiebert fein, bafs ber 
©rtrag bed Unternehmend auch toirfUd) ihr 3u ihrem 
Dollen Unteite audgefehrt toirb. ©d bürfen nicht 
ber Urbeiterfchaft ©etoinne baburd> ent3ogen toerben, 
bajj fie 3U unfachgemähen Ubfdjreibungen Dertoanbt
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ober fonfttoie oerftedt toerben. Qffc foldje BDirtfcbaffcd* 
politii ber Shefaurierung für bie (S>efeitfci>aft aud> 
oft richtig, fo fo« ftje bjoch nur Oon benti Seil ge« 
tragen toerben, bent fie in erfter Cinie glugnte fo turnt, 
nämlich öom Kapital. Barum! fotl für bie ©etoirni» 
auote ber Arbeiter bie Stcuerbüang majjgcbcub fein.

©2 ift getoifj unerfreulich, baff, eine Ungleich» 
beit für bie Urbeiter barin liegt, bafj Perfchi ebene 
©etoerbegrttppen fo ungleiche ©rträginiffe aitftocifen1) 
unb innerhalb einer ©ruppe bfe eine SlftiengefeK* 
fd>aft 20,% unb mehr Biöibenbe, bie anbere 4 % 
ober nodj toeniger oerteilt. Uber biefer Uadjteil 
trifft Urbeit unb Kapital in gleicher “TBeifc unb 
muff in ben Kauf genommen toerben. ©in getoiffer 
UuSgleich toirb burd) bie Bilbuitg beS 3entral» 
OerbanbeS ¡gefchaffen.

Bemjjinftitut be$ 3entruleerbanbe2 ber Urbeiter« 
genoffenfehafien eines Snbuftriegtoeigeg liegt ber ©e* 
banfe gugrunbe, bafj bie Arbeiter allmählich felbft 
bie Kapitalien ber 3 rtbitftrie »UFt iengefefffepaften in 
bie £janb beFommen, felbft getoiffermaßen bie ©igen» 
tümer eine® immer größer toerbenben SeileS ber 
Unternehmungen toerben, fo bajfj fich ber ©egenja 1$ 
gtoifchen Kapital unb Arbeit immer mehr öerflacht. 
©inige |}ahlen laffen ©tnu unb “Bebrütung biefer 
3bee erfennen.

BbS UFttenfapitai ber Snbuitrie»UFttengeieIl» 
fepaften in Beutfcplanb belief fiep im ßahre 1913 auf 
10,7 BTilliarben unb brachte einen Bio ibenben ertrag 
üon ettoa 1 Blilliarbe; eS oerginfte fich int Burch» 
fcpnttt alfo mit annahernb 10%. ©er Unteil ber 
gefamten Urbeiterfcpaft toürbe bemnaci) 150 Bcii» 
lionen betragen, nämlich Vt ber ©uperbiüibenbe Oon 
6%, alfo 00n 600 BUiUipnen, toähreub bie erften 
4 o/o =  400 UWltioneu ber Bcrginfung beS UFtien» 
FapitalS bienen. Qßenn oon biefen 150 BliKionen 
10 °/o, alfo 15 ^Trillionen alljährlich, an bie 3entral» 
öerbänbe abgeführt toerben unb foiefe tprerfeitS ben 
Betrag in UFtien oon 3nbuftr te»Uftten gef ei tfd>aften 
angulegen haben, bie im Burdjfchnttt 10 °/o Biiöibenbe 
geben, unb biefe 10 °/o ©rträgniffe toicberutn in ber» 
felben BOeifc angelegt toerben (alfo Swfeg'ging), fo 
toürben nach ettoa 50 fahren bie erften 15 “BUllionen 
bereits auf ettoüi 1 ¡‘Btilliarbe angetoachifen fein. BaS 
bebeutet, ba& in toenigen "Sahrgehnten — an» 
genommen, eS toürbe feine neue BFtiengefellfdjaft 
gegrünbet unb eS toürben feine Kapitalerhöhungen 
ftattfinben — bie Urbcitctfdmft fiep im Befiiji bed 
gefamten Kapitals ber 3nbuftrie=UFtieugefellfchaften 
befinben toürben. ©in ©parfapitat Oon ungeheurer 
Bebeufung toäre in ettoa gtoet ©enerutionen ge»

' 3) BJährenb 3. B. in ber d>cmifd>en gnbuftrie
über 65 % beS bioibenbeuberechfigten UFttenFapitalS 
mit mehr als 10.% oerginft toerben, hat in ber 
©ejtilbrand)ie nur ettoa 25.% beS gefamten UFtien» 
FapitalS ein folcheS ©rträgatS.

fepaffeu, ohne bah ber eingelne Arbeiter basS be» 
merft hätte, gefdjtoeige benn ficht hätte ©ntbehrungen 
auferlegen müffen.

©er i» urcf)if cfjatittlieijic Bnteil bed einjclnen 
Brbeiterg an ben ©rträgniffen läßt fich au2 bem un2 
3ur Berfügung ftehenlben Btaterial nicht beredhnen. 
©2 finben fich nur IBngaben über bie Bn3aihl ber 
in ben ©rofihetrteben (b. h. Betrieben mit mehr 
al2 50 “Berfonen) befchäftigten Berfonen, ohne bah 
BfHengefellfchaften oon anberen Bietrieben, bie ge» 
toerblichen Arbeiter oon ben ¡übrigen Bngeftellten 
getrennt finb. ©^ mag nur barauf hingetoiefen 
toerben, bah bie ©tatuten ber eingelnen ©enoffen» 
fepaften felbitoerfianblich bie auf ben Kopf ber eingel» 
nen Brbciter entfallenben Quoten erheblich bifferen» 
gieren toerben, nach B rt ber Bätigfeit, Bauer ber 
Befdjäftigung, Blter, ^amitienftanb ufto. bed ein» 
3eltieu Brbeiter2.

©ie Borteile, bie ber 2lrbeitcrfd)aft. au2 ber 
Bürchfübrung ber ©etoinnbeteiligungr ertoachfen, 
liegen auf ber fjattb. Bie Hemmungen, bie bem 
©ebattfen für bie Urbetter bi2h«r anhingen, bah 
nämlich bie ©etoinnanteile ber Urbeiter nicht ober 
nur 3um fleinen Seil aitdbegahlt toütben unb im 
toefentlichen toieber bem Unternehmen 3uftöffen, toenn 
auch al8 Unteile ber Urbeiter, unb fo bie Urbeiter» 
fdjaft in toeitere Ubi)ängigfeit gu bem Unternehmen

gebradjt toürbe, ift befeitigt-
Uber auch ba® Kapital toirb für bie Opfer, 

bie oon ihm' verlangt toerben, Borteil haben. Biie 
©trcifS toerben, toenn nicht aufhören, fo hoch1 feiten 
toerben, bie Betoirtfdjaftung toirb fparfämer, bie 
Urbeit intenfioer toerben, toeil bie Urbeiter an bem 
©ebenen unb Blühen, an ben mögtichit großen ©r= 
trägniffen be2 Untentchmenö' ben tebhafteften Unteil 
haben. 'Jpaft bei allen bisherigen Bereichen hot fid> 
eine tiefgreifenbe ergiehenbe Kraft be2 UnteilfhftemS 
gegeigt. BaS ©mpfinben toüchft fin ber Urbeiterfd>aft, 
bafe fi<h bei bem Unterne'htnen um ihoe eigen« 
©ad>e hanbele, ber eingetne ¡Urbeiter befdiiäftigt fich 
in feinen ©ebanfen mit 'ber ^¡örberung be2 Unter» 
nehmenS, er toirb arbeitSfreubtger unb1 erfinbungS» 
reich für „fein“ Unternehmien, ¡er lernt bie Ungleich3 
heit ber Konjunftur fennen, bie “TÖechfelfälle beS1 ge» 
fdfäftticheu CebenS, er ift itiebergebrüdt mit ben 
Heitern beS Unternehmens bei gefcbüftlichen Utih» 
erfolgen, froh unb guten 'UTuteS, toenn er bie ©r» 
folge oernimmt ttnb fpürt: „So toirb ber Urbeifer", 
toie ©d>molter fagt, ,mn2 einem 3 :einb, ber ben 
Urbcttgcbcr ha&t unb1 beneibet, gunt teilnchmenben 
©enoffen.“

BOeit nach heu oerfchiebenen Bidfitungen hin 
ift fo bie B'^fpeltioe, bie fich beut BticF oon bem 
©tanbpunit unferer BetrachtungStoeife ber toirtfdjaft» 
liehen Binge barbietet. 'Burchi toefentofe ©chiemen» 
geftalten rinnt baS rote B lut beS CebenS. Ber Bor» 
hang oor einer neuen Seit tut fich auf.
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© euffcße ^ in a n ^ re fo n it.
XXI*),

3>ic einmalige Abgabe oom Vermögen, fotoeit 
cf  im Kriege berat ehrt morben ift, b. f). bie grunfo» 
faßliche 3wrtfteuerung aller Krieg?geminne ift eine 
füllt,he nnb )>toIitifc^e fjorberung, ber fiel)' fein 
fitnangpolitifer mirb entziehen fönnen, ber non einem 
beutfdfen Parlament bie ©enehmigung für einen 
Refiormplan ber Rei<h?finan3en erbalten teilt. B3tc 
g»b  beute atlerbing? noch ber ©rtrag ber Krieg?« 
beftenerung fein toirb, ftebt babtn. S ie  au? einem 
mifjöerftanbenen Begriff ber ©ojialifierung er» 
folgten eigen mächtigen ßobnerböbungen ber Rlrbeiter» 
febaft einer gan3en Reibe oon fjabrifen haben bie 
Kapitalien biefer Unternehmungen bebenflicb an» 
gefreffen. © in  großer Seil ber Krieg?getoinne ift 
witbin, anftatt bem ©tarnte 3ugute 3U fom'men, 
in bie Safcbe ber Rrbeiter ber ein3,einen ‘Betriebe 
gefloffen. Saburd> haben fid) bie ©teuergrunblagen 
gerabe ber Kriegggetoinnbefteuernng. toefentlicb Der» 
fdfoben. I { j [ ; j > j

3  h  bube im lülinfang meiner Rrtifelferie an?» 
brücflicb bie beutfhe SItetbobe ber Krieg?finan^ie» 
rung berteibigt, bie im toefentlicben anber? al? bie 
englifcbe auf Ruleihen geftellt tear. 3 m ©egenfaß 
3U ber fharfen ‘Verurteilung, bie neulich ber ‘Reich?« 
finansmtnifter in ber Rationaloerfammhmg biefent 
©bftem bat an gebeiben taffen, flehe ich aucf> beute 
nodt auf bem gleiten ©tanbpunft. ©? toar bei 
ber gan3en ©igenart ber beutfeben ‘SDirtfhaft un» 

cl ingt richtig, ben RCBeg ber R  n leihen im befonberen 
afje 3ur 3inan3ierung be? Kriege? eingufcblagen 

un an bie enbgültige ‘Regelung ber Seetang erft 
ann 3U geben, toenn man bie ©efamtfrieg?foften 

«berfebauen tonnte. Sabci muß man fleh natürlich 
auf beit ©tanbpunft ftellen, ben man bei Beginn 
uiu toäbrenb be? Kriege? eingunebmett berechtigt 

ar nab barf nicht ben Rcafjftab nufere? heutigen 
iffen? über ba? Krieg?enbe anlegen. 'Ruch bei 

orftebtigfter Rbmägung aller Krieg?hancen formte 
utemanb in  Seutfhlanb auf einen, folcben R:u?gang 

e? Kriege? rechnen, toie man ihn jeßt 3U beflagen 
a ' ärgften ffleffimiften haben allenfalls bamit 

getestet, bafs ber Krieg al? „‘Remi?partie“ enben 
er- e. 3n  biefem Jfalte märe e? natürlich nicht 

ct B getoefen, bie beutfeben Amanten in  Orbuung 
ou bringen. Biber immerhin hätte ficf)i bie RIÖglid> 
et ergeben. Senn bie fd>mere ©rfebütterung ber 
U l!1 ] a9cn ttnferer ©efamtteirifhaft, bie mir jetjt 

k e . scn haben, märe oermutlid> nid>t erfolgt, 
bei* \  ̂ Ĉ en nun natürlich bie Singe anber?. 3 >l?= 
bet fU Crc btirb1 b'a? ©rgebni? ber Krieg?geminn» 
Ve euÜrun9 baburch beeinflußt merben, baß alle 
___m°9en?merte rebu3iert unb bie Krieg?gcminne

iAo ' f • ’’̂ lutu?“, Sabrgang 1918, ©eite 79, 93,
27ä’ oqi’ U3’ 155> 169> 182> 199- 211, 224, 256,
(Seite ui i “ ’ 320’ m ’ 360 ff- Sabrgang 1919, * 56 ff.

teil? bureb bie allgemeine ©ntmertung, teil? burdb 
bie milben ©oßialifierungen aufge3ebrt finb. Ruf 
ber auberen ©eite bleiben bie hoben Krieg?fhulben 
befteben. Unb biefe ©djulben finb1 gerabe baburd) 
öermebrt morben, baß ba? § inben6urg=Vr0granrm 
bie hoben ©ctoinne ber Unternehmer unb bie hoben 
ßöbne ber Btbeiter begünftigte, infolgebeffen bie 
Befcbaffung b̂ er Krieg?materialien für ba? Reid) 
erheblich oerteuert bat- heute fönnen mir mit ber 
B3ei?beit be? Bbanne?, ber 00m ‘Ratbau? fommt, 
be?balb über bie iRtängel unferer Krieg?ftnan3ie» 
ruitg flogen. Bon biefem Sianbpunft au?, ber 
bie Singe fo beurteilt, mie fie ficb hinterher ent* 
micfelt haben, mufj man natürlich and; 3itgeben, 
baß e? beffer gemefen märe, bie Krleg?geminnfteuern 
bereit? 3U erbeben, al? bie ‘Rorninalmerfe ber Ber« 
mögen?objefte noch höher ftanben.

Qd> fürchte, baß bie geringe ©rtrag?fäbigfeit, 
bie beute bie Krieg?geminnfteuer nodb: haben bürfte, 
bie ©ntfebeibung über bie ffrage, ob eine allge« 
meine Bermögen?abgabe erhoben merben foll ober 
nid>t, unabhängig bon ben rein fachlichen ©rmä« 
gurtgen 3ugnnften ber Bermogen?abgabc fallen 
laffcrt mirb. Sie Bopularität ber ^orberung einer 
folcben Bermögen?abgabe mirb über bie fachlichen 
©rmügungen fiegen, 3umal bie mirtfdjaftlidfen 3 iU= 
fammenhänge urtb- bie enge Berquicfuug folcher 
fftnansmafinabme mit ber allgemeinen mirtfehaft« 
lieben ©ntmicflung fchmer 3U burchfebauen finb. Unb 
e? fragt fid> baber, in melcher höbe bie Rbgabe 
erhoben unb nach toeldgem Btahftab fie berechnet 
merben foll.

Unter ben Befürmortem ber Bermögen?abgabe 
gibt e? einige, bie bie moralifcbe Jorberung unter 
allen Umftänben befriebigen, aber bie mirtfdgaft« 
lidjett Rad)teile oermciben möchten, ©ie glauben, 
ba? auf bent B3ege 311 erreichen, bah fie eine 
niebrige ülbgabe erbeben. ÜHft biefer nichtigen Rb« 
gäbe merben natürlich bie mirtfhaftlid)en Rad)« 
teile abgefd)mäd)f. Bber ma? tarnt fie öettn bringen?
Rlan bat bor bem Kriege ba? gefamte beutfhe 
‘Rationalbermögen auf etma 360 ‘RTilliarben JL ge« *  
fdjäßt. 3n biefem Rationalbermögen ift, mie id) 
früher bereit? betonte, ber gefamte beutfho Ber« 
mögen?ftanb enthalten, cinfdgiießlid) be? Befige? ber 
öffentUhen hanb fomobt be? Reihe? al? ber Bunöe?» 
ftaaten al? auh ber Kommunen, fyür bie ©teuern 
in Betrah-t fommt aber au?fhlieblih ba? jetjige 
Bermögen, ba? fih  inr Brioatbefitj befinbet. hier 
bie genaue 3 iffer 3U finben, ift febr fchmer, fhon 
meil fih  nie genau feftftellen labt, tnmiemeit bet 
ber ©hähnng be? Rationalbermögen? n iht bie im 
Bribatbefil) befittbltdjen Objefte bopheft ober gar 
breifah mitgerehnet miorben finb. BOcttn man beim 
beseitigen R3ertftanb ba? bem ©teuer3ugriff offene 
Bribatocrmögeit ber beutfhen Reidjsbürger auf 200 
Rtiltiarben M. fdräßt, fo bürfte ba? fhon el>er 3U
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bod) alg 3U niedrig gegriffen fein. BDenn man 
nun non btefer Summe 10 ober gar 20% ergebt, 
;o toürbe bag eine Steuer oon 20—40 Bltilliarben 
BltarF bebeuten. 3>iefe 20 ober fagen toir 30 Bltil» 
liarben JL fie len  gegenüber ber ©efamtfcbulbenlaft 
oon mehr alg 160 Bltittiarben JL Fautn eine erijeb» 
liehe Btoite für bie Btbbürbung. Ste toürben eine 
Steuererfparnig bon 1—2 Bltilliarben JL im gaf)r 
bebeuten, eine ioinsigc Summe angefichfg’ ber 
enormen Bltehrbelaftung ber BuFunft, bie — nach 
meiner Bluff aff ung ettoag ju  optimiftiid) — jüngft 
ber <Keic&§finan3minifter auf 14 Bltilliarben Jk im 
Baffr be3ifferte.

Sine foldje BSermögen§abgabe toürbe nicf>t ein» 
mal bag ßod> füllen, bag in unferer SDecFmtgg« 
politif durch bie BtottoenbigFeit geriffen toorben ift, 
bie tehte Beit beg Kriege? burefj Bluf nähme 
fdjtoebenber Schulden 311 finan3ieren. SRefe fcf>toeben» 
ben Schulden betragen na dg ber Eingabe beg Bleich#» 
finan3minifterg 51 Bltilliarben JL. Sie bilben ben 
lounbeften Biunft unferer Krieggfinan3ierung. Sie 
bilben aber gleichseitig bie cingige ERedgtfertigung 
für bie Srljebung einer BSermögengabgabe. 2>enn 
bei allen fachlichen Siebenten, bie ic£> in befonberg 
ftarfem bJITajje gegen bie toirtfdgaftlidge SBirFung ber 
ISermögengabgabe habe, muh ich bod) 3ugeben, baff 
bie große fdjtoebenbe Schuld iaum anberg alg burdj 
fie aug ber SBelt gefdjafft toerben Faun. 3>enn 
bei ber augenbliddidjen Sage in 2>eutfc£)lanb toirb 
eg Faum möglich fein, eine fdjtoebenbe Schuß) oon 
mehr alg 50 Bltilliarben JL burch bie BI ug gäbe 
funbierter 'Blnlethen im Snlanbe 3U becFett. <£§ 
mu§ aber bie erfte Sorge ber beutfdjen ginan3» 
ftolitiF fein, biefe fdjtoebenben Schulden aug ber 
SBett 3U fchaffen, bie aud> in erfter Sinie bie Bleich#» 
banF belüften und 3m* außerordentlichen BSermehrung 
ber Umtaufgmittel beigetragen haben. Bötll man 
aber biefe fdjtoebenben Schulden fortbringen, fo 
bann man bag nicht mit einer B>ermögen§abgabe in 
fo geringer höhe tun.

©egen bie niebrige SJemeffung ber B3ermögeng» 
abgabe fpridjt aber auch noch ein grunöfätjlicheg 
politifcheg S3edenFen: Bltan Fann fehr toohl 0or 
bie ’Blrbeiierfchaft treten unb ilgr bie getoidgtigen 
'üebenfen Flarsumadjen berfudjen» bie in  toirtfehaft»

lieber BJegiefnutg gegen bie Bkrmögengabgabe 
fpredgen. Bltan barf fogar 311 ber Schalung unb 
bem gefunbeti Sinn ber getoerlfd)aftlid) unb politifd) 
organifierten Bl.rbeiterfdjaft bag ‘Vertrauen haben, 
ba& f«  hie tn fyrage lammenden Bufarnmenhänge 
begreifen, toenn fie ihnen fachoerftänbig unb bolF§» 
tümlidj bargelegt toerben. Bit au Fann auf her anderen 
Seite ftioh aller Siebenten bie Bkrmögengabgabe 
empfehlen. Biber eg ift unmöglich, ben gefährlichen 
BHittettoeg 3« toählen, niebrige Sätße für biefe Blb» 
gäbe borßufdjlagen. Saburdj toirb ber bögtoilligen 
botitifdjen Btgitation, bie im BlugenbticF befonberg 
gcfährlid> ift, gerabe3u ber BUeg getoiefeu. 5>enn 
eg toii'b bann heih«u, bah man eine abfolut not» 
toenbige Bitahnahme im Bntereffe ber Kapitaüften 
mit übermähiger Sd>onung burdjguführen beab» 
fichtigt.

gut* ben galt einer Srljebung ber Bkrmögeng« 
abgabe fdjeint mir bag S-kiitßip am beften, bag 
KucßhngFi in feiner Schrift über bie Blenorbnuttg 
ber gitiaußen borgefdjlagen hat, obtoolgl Kucßhngii 
gerade oon einem oerhältnigmähig niebrigen Sah 
auggeht. KucßhngFi toill eine Blbgabe bon 20% 
erheben, gm ©egenfatj 3U anderen aber toeift er 
darauf hin, bah bie Srgielung biefeg Saljeg nicht 
in ber bielfach borgefchtagenen BBeife 31t erreichen 
ift, bah man mit Fleinen, Sähen bei ben niebrigen 
Bkrmögen anfängt unb fie big toeit über ben Surch» 
fchntttgfah bei ben groben Biermögen ftaffelt, fon« 
bem bah im Skinßtp minbefteng ber Sinheitgfaij 
bon 20% bon jebent erhoben toerben muh. S r  
toill eg bem Steuersahler freiftellcit, enttoeber bie 
gart3e Summe auf einmal 3U 3ahlen ober 3unächft 
nur 10% 3U entrichten uitb bann 3ehn Bahre hin- 
burd> eine $cil3ahlung bau je 2V2% 3U entridgteu 
mit entfpredjenber B5er3ittfung. Btaci) bem Siucspngfi» 
fd̂ en ^irojeFt follett nur BJerntögcn big 6000 JL frei» 
gelaffen toerben. Unter Blüfredjterbaltung beg <Prin» 
3tpg ber ©leidtheit ber Sieuerquote toerben alle Bier» 
mögen über 6000 JL befteuert, aber mit ber Bltah« 
gäbe, bah auf bie Biermögen 3toifd>en 6000 unb 
12 000 JL ein Btachtah getoüljrt toirb, fo bah bei einer 
¡Bienuögenggreu3e bon 12 000 JL bereits ber Steuer» 
fufj bon 20% angetoanbt toirb. G. B.

(Böcitcre BlrtiFel folgen.)

(R evue her (p re ffe .
S ir Sbtoarb fjolben hat jin ber lebten Btftionär» 

berfammlung ber London Joint City and Midland Bank, 
toie bie tFö I t i i fd je  3  c i t u tt g (8. gebruar) mit» 
teilt, einen lieb erb lief über bie Staatgfchulben 
Snglanbg, 3>eutfcf)ianbg nnb her Biereinigien Staaten 
am Snbe beg iiriegeg gegeben.

®er ©läubtger ber Böelt

[teilt fich banach folgenbermahen bar. Böährcnb beg 
tirtegeg haben fidp bie britifdjen Staatgfchulben bon 
650 Bltitt. auf 6418 Bltiil. £, bie beutfdjen bon

240 Bltiil. auf 8300 Bltiil. £, bie BlmeriFag bon 
204 Bltiil. auf 5 Bltiltiarben £ erhöht. S§ ift hierbei 
Oon Bntereffe, bie britifchen 3 > a r i e h e n  an bie 
Bierbanbgmächte unb bie Kolonialreiche einmal in 
anfeheinenb authentifcher Bluffteltung Fennenjulemen. 
®ie Säbelte lautet:

Btuhtanb 568000 000 £
granFreid> 425000 000 £
gtatien 345000 000 £
anbere Bicrbünbete 127000 000 £

1465 000 000 £
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M ienten 218500 000 £
©efamtanteihen ber
Berbünbeten u. Kolonien 1683 500 000 £  
demgegenüber haben an darlehcn non beit 

Bereinigten Staaten erholten:
©rofjbrttauuten
^ranf'reidj
I ta lie n
Btthlanb
Belgien
<Sried>cnlanb
liuba
Oerbien
Sf dKcho»©lotoaf en
R um änien
Ciberien

835196 000 £  
487 285 000 £  
262000 000 £  
65000 000 £  
50579 000 £  
7 911000 £  
3000 000 £  
2 400 000 £  
1400 000 £  
1333 000 £  1000 000 £ 

1717 104 000 £
d er an Bubfanb getoaljrte Mrebit ift hierbei 

befonberS in feiner Berfdbiebenheit bemerfenStoert; 
benn toährenb ©ngtanb nicht toeniger als 568 921 ill. 
©terting lieb, ftredte bie Union nur 65 ’Blitlionen £  
oor. B3eiterhin ergibt ficb, feabi (Jranfmch unb 
Ita lie n  an ©it glatt b unb bie Union feijr fiarf »er« 
fcfmt&et finb. ©nglanbS eigene ©idjulben betragen 
nach Sjolbcn 835,2 B u ll. £  unb eg fleht ju  ertoarten, 
fagt fjolben, balg in  nädjfter Seit bie Union ©ngtanb 
nnb feinen Berbünbeten nod» toeitere' Mebite big 
,?ur mutmajfticben §öhe bon 2 Btitliarben £  toirb 
getoäbven muffen, d ie  gefamte berbleibenbe ©chutb 
ber Union berechnet bann £jolben auf 2,6 Btilti«  
nrben £. — 933ie furchtbar ber Bolfdjetoigmug in  
ben ruffifdjen ginangen häuft, legt toieber einmal 
als bebcutungSoolleS Btenetefel bie B  o f f i  f <h e 
3  e i t u n g (15. ffebniar) bar.

©er ©ob bcs Bubetö

ift baitf ber b o I f ef) e io ift i f cf) c n Quacffatbcrei, um nicht 
Berrücftheit 3U fagen, nur eine fjrage ber 3 eit- die 
ruffifdje g-iuan3toirt)d)aft ber ©otojetS ift baS ftäg» 
lichfte ffiasfo, baS feit ber berüchtigten Bffignaten« 
toirtfdjaft 3raitfretcf)S gefchen tourbe. fym bergan» 
getten ffahre betrugen bie ©efanttauSgabeu 46 BTiiti« 
arben Bubet (19 BTilfiarbeu mehr gegen 1917), 
benen atg euphemiftifdfe „©innahmen“ angeblich 
U0/2 B7illiarbcn gegenüber ftehen, tojbei bemerft 
toerben muh, bah bie behufs fyinau.Uerung ber Boten 
©arbe borgefeheue ©teuer boit 10 Bliltiarben, bie 
einer ©rpreffitng gleichfommt unb in fedfS B3od;en 
eiugebracht toerben foll, faft ülttforifch ift. ©0 regnet 
man fchtiehtich nur noch mit einer ©innahme bon 
s‘/2 (I) Blitliarben Bube! als Btarimum. £>aar« 
fträubenb finb bie BuSgaben für bie bolfdjetoifttfdjen 
Organifaiionen". die fogenannte „9iationalifierung 
vuffifci2cc Unternehmungen", b. b- ber bloße Bft ber 
Umtoaublung, foftete 2800 B litl. Bubet, baS neue 
Bahrungdmittel » BerforgungSamt 4‘/ 2 Btilliarben 
dtubel, ba8 neue derart erneut für öffentliche Brbeiten 
}*/2 Bltlliarbeu Bubel, unb ber neue „Oberfte Bat 
für nationale ©rfparniffe“ (!!) 1,670 Blülionen 
Bubel auf bie datier bon fechS Silo nuten. Um biefe 
Biefeufummen aufgubringeu, muh natürlich hie

Blöde Mtüppei Sräger Stabeifen
82,50 9 5 ,- 110,— 93,50

102,50 115,— 130,— 150,—
127,50 142,50 160,— 190,—
187,50 202,50 2 2 0 ,- 235,—
2 8 5 ,- 300 — 320,— 335,—
385,— 4 0 0 ,- 420,— 435,—
alfo bie Breife in ber ©tahttnbaftrie

Botenpreffe Sag unb Bacht arbeiten. 933ie irrftnntg 
ftingt eS, toenn engtifdjc Bähungen bor furgent mit» 
teilten, bajj 14000 (!) Brbeiter tägltd> unb bei Bad)t 
ruffifche Bubeinoten herftellen. ©0 ¡ift ber Sob beS 
Bubeß nur eine 3 eitfragc. — ©te.fiarte 

Steigerung ber ©tfenpreife 
beleuchtet grell ein Brtifet im ,,B e r l i n e r  S a g e «  
b l a 11“ (14. ¿ycbt'uar) im Bnfchluh an eine foebett 
befd)loffene ^Preiserhöhung feitenS bes ©tahltoertoer, 
banbeá, bie até fenfationell bezeichnet toerben muh 
ba fie 100 J í  (!) pro Sonne bebeutet. B3ie bie 
Steigerungen in ben fünf Mieggjahren erfolgt finb, 
betoeift anfchantich fotgenbe Sabelle:

in Btarf betrugen bie greife pro Sonne für:

Buguft 1914 
Bnfang 1916 
Äerbft 1916 
<£nbe 1918 
Bnfang 1919 
Blärg 1919 
©8 haben fic
feit 1914 burd>toeg berbierfadjt! Unb am 1. 9Kärg 
toerben bie Bt'eife nod> hoppelt fo hoch toerben toie 
bor acht B3od)en. ©liegen fie in fJriebenSgcitcn 
um 5 M>. pro Sonne, fo fcf>rie man fchon bamal8 
3 cter nttb Btorbio, unb jetjt gehen fie, einem ,,un» 
abtoeigbaren Bebürfniffe“ 3nfolge, gleid> um 100-JL 
in bie §öhe. d a  fei eg bie höd>fte 3cit, ben Per» 
hänguiSbollen B3eg toieber 3U bertaffen, unb nicht 
ohne BeforgniS totrb gefragt, tote fid> bie B r beiter 
ba3u ftellen toerben; benn eg iöntte faunt einem
Btoeifet unterliegen, bafj fo enorme Brei§ftcigc»
mugen ben ftáríften Bnrei3 3U toeiteren unge»
meffenen l'obn erhöh urigen geben toerben, toa8 nicht, 
fchon im hittblid auf ben Siefftanb nuferer Batuta, 
im Sntereffe ber Bllgemeinheit liegt. — Biet» 
fad)e Bngrtffe gegen bie

dliHioncnttberfchüffe ber BtehhanbelSOerbänbe 
haben, toie bie „ d eu t fe h e  B i t t g e m e i n e '  
B e i t  u u g“ (13. fyebruar) fdhreibt, 3U einer Mar» 
legtutg bon beranttoorttidger ©teile geführt. ©8
ftanb bei ber längeren datier be8 MiegeS feft, bah 
nufer Biehftanb nid>t annäheritb für bie Berforgung 
ber Bebötferang augreidgett toürbe. © 01 muhte eine 
Bctoirtfchaftung burd> bie öffentliche §anb eintreten, 
unb eg touPben, um bag Bieh ans ben Uebcrfdjuf}» 
begirten in bie Bebarf8be3irfe 3U leiten, bie Bieh» 
hanbelgberbänbe gefd>affen. Urfprüngtich al8 ©hn= 
bifat gcbaiht, muhten fie au§ praftifdgen ©rünben 
3U iaufmännifd)cn Betrieben auggeftaltet* toerben. 
©in Bnffchlag auf jebeg ©tüct Bieh toar nnbermeib« 
lieh, um bie bcrfd)iebenen Brobifionen 3U beeten. 
Buherbent tourbe eine Büdlage gefchaffen. der 
3uerft auf - 7°/o feftgefetgte Biuffchlag tourbe halb 
auf 6°/o ermähigt. Butt haben ftch alterbingg bei 
bem biete Bütliarben betragenben Umfatj Btillionen« 
überfchüffe ergeben, bie ihren ©runb barin hatten, 
bah fei« Berbänbe uor gröberen Berluften berfd>ont 
blieben unb fo ihre Büdtagcn nid>t an3utaften 
brauchten. © ine fyleifchberteuerung, toie häufig be» 
hanptet toirb, hat nicht ftatlgefunben. d ie Ber¿ 
toenbung ber Ueberfd>üffe gefdhieht übrigens nicht
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cigemuitjtg, fionbem tmimefjr gur ©djaffung non 
allerlei tuüjiiciiett tmb totifenid>aftltd>en Snftituteit, 
311 ‘SHeUomfiotien u. bgt. m. ©§ ift affo nidtyt 
angebracht, ben iBerbätt&cn au§ ihren Ueberfdjiiffen 
einen ©trief ju bretien. — ©er beabfic t̂igte 3lnfd)tuf} 
®euifd)-9efiet'md)3 an ©eutfcblanb i>at, Wie Dr. Otto 
£>etjn, ber ©ptibifuS ber SbanbetSfammer in Nürnberg, 
im Wiener „öanbetbmufeum" (23. 3anuar) fdjreibt, 

®eutfd)-Öefterreicf>tfche SöäbrmtgSfragen 
im ©efotge. Oejterreid) müjjte feine Kronentoätjrung 
aufgeben unb ßiur ^IXarftoährung übergeben, ©er 
unigeMjrte 'S a ll Eann nacb bem beftebenben Kräfte- 
öerfwitnib nicht in g'rage tommen. <33iele tedmifde 
©djtoterigretfen (in ©eutfcfjianb beftebt ©otbumlauf- 
toäinung, in Oefterreicb ®oIblernn>äf)rtmg) finb 
m,itin)d)cn befeitigt. Oefterreicb1 bat fcbion jebt reine 
ipaptertoäljrung, gu ber ©cutfcbtanb übrigens and  
nod fontmen imujjl ¡toenn Ibiefentente teilt ihrer ¡JJorbe= 
vung auf ben ©ol&fent oon 2300 SDMiarben er
folgreich burdbringt. ©S gibt nun aber nodi 3aht» 
reide Probleme, bi« 3U Xöfert finb. ©n müfjte 3. *33. 
bie öfterreidtfde 33auf ihre bisherige autonome 
©teitung aufgeben. 93efonber$ toichtig ift bie richtige 
geftfebung beS Umrechnungetoerhättuiffeg bon Krone 
in iTiart uub bie 'Ue&erfetSiung in bie spraEtS, 3toar 
toeniger für ben Kteinberfebr, atS für ben großen 
‘öAfebr. 3 c eh me man feie Krone ju  niebrig an, fo 
mürben bie neuen i-HTarEtpreife in ©eutfd-Oefterreid 
ju  niebrig tauten unb umgefehrt, toenn bie Krone 
3U bod betoertet toürbe. '3>aS oermeibe man, toenn 
bie Umrechnung auf ©runb beS im freien 33crfebr 
gebitbeten d'ari erfolgt, ©er ©Jechfelfurg auS bem 
©urdfdtiitt ber teilen Qahre mufjj atlerbingS borher 
erft forgfättig burd praftifd>e Erfahrung ermittelt 
toerben. ©ie tünftige ©nttoicftung aber tolrb babon 
abbängen, 311 toeic!>cn Kongefftonen gegenüber ber 
©ntente toir bereit finb nnb auf toetche fyöfye ber 
KurS unferer ©Jedjfet im 3luStanibe fid) ftettt. 
Unter tiefen Umftänben fei eS baS ‘JJruftifchfte, toenn 
© euifd0 Oefterreid ¿unädft feine Kronentoährung 
beibebätt unb ben Xiebergang l3ur 32larftoäbrung erft 
bann öoll3iebt, toenn bie SBerhältniffe f id  fonfofi» 
biert haben.

ümscban.
Deutschland als Schuldner 

der Entente.

Herr Geheimer Finanz
rat B a s tia n -  Darmstadt 
schreibt: .A ls der Ge

danke des „Wirtschaftskriegs nach dem Kriege“ auftauchtc, 
waren es gerade führende Kreise der Handelswelt auf der 
Entente-Seite, die — mit Recht — die Boykottierung des 
deutschen Marktes als einen Schnitt ins eigene Fleisch 
bezeichneten. Englische und französische Volkswirte 
haben im Verlauf der weiteren Erörterungen mit Ernst 
und Sachkunde darauf hingewiesen, dass auch die Volks
wirtschaft der Entente nach dem Krieg unter tiefen 
Schatten läge, und dass es törichter Verzicht auf wert
volle Erholungsmöglichkeiten wäre, wenn man sich nicht 
die deutsche Volkswirtschaft als Heilfaktor zunutze 
machen würde. England hat in der Hauptsache ver

arbeitende Industrie. W ill jemand bestreilen, dass es zu 
seinem Vorteil von uns kaufte, was es brauchte, zu seinem 
Vorteil an uns verkaufte, was es ausführen wollte? T ritt 
man jetzt die deutsche Volkswirtschaft in den Staub, so 
liegen die Dinge für die Weltwirtschaft im allgemeinen 
und die Wirtschaft der Entente im besonderen nicht 
anders, als wenn die Feinde gegen den Willen voraus
schauender Sachverständiger den Boykott über uns ver
hängt hätten. Im  übrigen ist die Frage berechtigt, warum 
Deutschland auf einmal so arm  sein soll; namentlich so 
arm an ausfuhrbereiten Gütern, während man vor dem 
Waffenstillstand immer nur zuversichtlichen Urteilen über 
die Zukunft der deutschen Wirtschaft begegnete. Jene 
hoffnungsfrohen Urteile stützten sich darauf, dass die im 
Krieg gestählte A rb e its k ra f t  und vervielfältigte Arbeits
lust uns aus dem Dunkel dem Licht entgegenführen 
würden. Aber wie sieht es damit heute aus? — Weitere 
Voraussetzungen waren, dass wir durch Werte schaffende 
Arbeit die K a p ita l-L ü c k e n  ausfüllen würden, die der 
Krieg in riesenhaftem Ausmasse eingerissen hat. Man 
dachte z. B., und das mit Recht, nicht an eine Ver
ringerung, sondern an eine Steigerung der K o h le n 
fö rd e ru n g  und der K a lifö rd e ru n g , und man dachte 
weiter daran, dass es gelänge, durch Arbeit, d. h. durch 
A u s fu h rw a re n , die deutsche V a lu ta  in der Welt 
wieder in Ordnung zu bringen. Hielt es für selbstver
ständlich, dass uns die Produktionsmittel und die T ra n s 
p o r tm it te l zu Wasser und zu Land unverkürzt und un
beschränkt zur Verfügung stünden. Man nahm weiter an, 
dass der W ilso n sch e  Grundsatz von der Freiheit der 
Meere für die Erzeugnisse unseres Gewerbfleisses und 
für den Zustrom von Rohstoffen uns die Wege offenhalten 
würde. Ungeahnte Schwierigkeiten für die wirtschaftliche 
Erholung, d. h. fü r die Anknüpfung der unentbehrlichen 
Auslandsbeziehungen tun sich vor uns aber auch um 
dessentwillen auf, weil wir noch keine politische Ruhe 
haben (was den Auslandskredit niederhält) und noch keine 
Wehrmacht (was jede Beutegier weckt). Ein gerechter 
Rechtsfrieden, auf den das friedlichste aller Völker An
spruch hat, wird ihm die Möglichkeit lassen müssen, 
dieser Schwierigkeiten Herr zu werden. Aber weiter: 
Niemals hat man mit einer ü b e rs tü rz te n  D e m o b il
m achung gerechnet, die im Verlauf weniger Tage 
millionenfache Arbeitskraft hinwerfen würde. An krisen
haften A rb e its m a n g e l hat kein Mensch gedacht, weil 
man immer davon ausging, dass man umgekehrt durch 
vermehrte Arbeit den W a re n h u n g e r der Welt zu be
friedigen Gelegenheit (und Anlass) hätte. So war auch 
an die unsere Finanzen unterwühlende A rb e its lo s e n 
u n te rs tü tz u n g  in dem Masse, in dem wir sie jetzt 
haben, nicht zu denken und erst recht nicht daran, dass 
man m it diesen Unterstützungen der Arbeitsunlust Tür 
und Tor öffne. Die Teuerung ruft unaufhörlich Lohn
steigerungen hervor, und diese wieder halten die Preise 
hoch. Das ist die wirtschaftliche Not Dazu kommt die 
E rn ä h ru n g s -M is e re , das Riesengespenst der Hungers
not. Wie soll ein siecher Wirtschaftskörper, dem täglich 
Blut entzogen wird, jener von Osten zuströmenden Gift- 
keime sich erwehren können? W ird aber die Welle an 
der Grenze der Westmächte freundlicherweise haltmachen 
oder nicht? Auch die Neutralen haben allen Anlass, das



wirtschaftliche Erlöschen Deutschlands zu verwünschen. 
Nun hat sich Deutschland verpflichtet, grundsätzlich 
S ch a d lo sh a ltu n g e n  zu bewilligen. Dadurch wird die 
Entente zum Gläubiger Deutschlands. Aber tat ein 
Gläubiger je gut daran, den Schuldner, von dem er auf 
Jahre hinaus Vorteile und Leistungen erwartet, durch 
Knebelung wirtschaftsunfähig zu machen? Von der Mensch
lichkeit wollen w ir hier nicht reden; w ir fordern ja nur 
Recht als ein Volk, das im Ringen um seine Zukunft der 
Uebermacht in Ehren uDterlag.“

in . Bilanzen nach 
dem Kriege.

Die Geschäftsberichte und Bi
lanzen der Aktiengesellschaften 
haben in der Kriegszeit noch 

mehr als früher im Zeichen der Unklarheit und Unvoll
kommenheit gestanden. Viele Ziffern, auf deren Angabe 
die Aktionäre und die Oeffentlichkeit von Rechts wegen 
Anspruch erheben können und viele Erläuterungen über 
wichtige Umbildungen der Gesellschaften, sind verschwiegen 
worden, weil Interessen der Kriegswirtschaft durch ihre 
Veröffentlichung gefährdet worden wären. Die Interessen 
der Kriegswirtschaft waren ein Mantel für Gerechte und 
Ungerechte. Aber die K ritik  musste schweigen. Denn 
es war besser, dass zehn Ungerechte gedeckt wurden, als 
dass in einem Falle die Interessen der Allgemeinheit ver
letzt wurden. Nachdem jetzt aber die Gründe zu ein
geschränkter Berichterstattung bei den Aktiengesellschaften 
fortgefallen sind, ist es dringend notwendig, dass die 
Unsitten aus der Kriegszeit von den Verwaltungen der 
Aktiengesellschaften bei der Aufmachung ihrer Bilanzen 
und der Abfassung ihrer Geschäftsberichte wieder be- 
sartrgt werden. Leider scheint bei manchen Verwaltungen 
diese Notwendigkeit nicht erkannt zu werden. Ihnen ist 
das im Kriege auch von der K ritik  schweigend geduldete 
Halbdunkel sehr sympathisch. Ja, uns muss heute ein 
Beispiel beschäftigen, in dem die Verwaltung es für an
gebracht hält, ihre öffentliche Rechnungslegung nach dem 
Kriege, sogar noch summarischer und unklarer zu ge
stalten, als es schon bisher der Fall war. Es handelt sich 
dabei um den Geschäftsbericht der A k t i e n g e s e l l -  
! c h a f t  f ü r  C h e m i s c h e  P r o d u k t e  v o r m .  
H. S c h e i d e m a n d e l  für 1917/18. Die Scheide
mandel - Gesellschaft, die über ein Aktienkapital von 
H  M ill. oft verfügt, und eine ganze Anzahl Tochter
gesellschaften gebildet hat, weist in ihrer G e w i n n -  
u “ d V e r l u s t r e c h n  u ng  schon seit Jahren auf der 
Habenseite die „Erträgnisse aus Fabrikationen, Handels
geschäften und Beteiligungen“ in einer Ziffer aus. Im 
Jahre 1915/1916 wurde noch ein kleiner Posten Zinsen 
getrennt ausgewiesen. Schon 1916/1917 und wieder für 
tläs Jahr 1917/1918 sind die Zinsen auch mit in die Ge
samtziffer der Erträgnisse einbezogen worden, obwohl bei 
'lern starken Anwachsen des Wertpapierbestandes vermutlich 
dieser Posten inzwischen etwas an Bedeutung gewonnen 
Imt- Der Geschäftsbericht für 1916/1917 erläuterte die 
Gewinn Ziffern wenigstens in der Richtung, dass angeführt 
wurde, welche Gewinnanteile von B e t e i l i g u n g e n  in 
diesem Jahre verrechnet worden sind. Im Geschäftsbericht 
für 1917/1918 fehlen auch diese Angaben. Die Sollseite 
der Gewinn- und Verlustrechnung gliederte sich bei Scheide- 
mandei in den letzten Jahren wie folgt: 1. Allgemeines

Spesenkonto, 2. Steuern und Versicherungen, 3. Ab
schreibungen auf Fabrikanlagen. Für das Jahr 1918 ist 
nun innerhalb dieser gewiss nicht allzu weitgehenden 
Spezialisierung noch der Posten Abschreibungen auf 
Fabrikanlagen fortgefallen. Das liegt zum Teil daran, dass 
die Fabrikanlagen, Laboratorien, Bureaueinrlchtung und Pa
tente schon im vorigen Jahre auf eine Mark abgeschrieben 
worden sind, es liegt aber vor allen Dingen daran, dass 
die Verwaltung, wie sie im Geschäftsbericht ausführt, es 
für richtig hielt, die Kosten für die in den Fabriken vor
genommenen Erneuerungen, welche zu aussergewöhnlich 
hohen Kriegspreisen ausgeführt werden mussten, zu Lasten 
des Fabrikationskontos abzuschreiben, ohne die Höhe dieser 
Abschreibungen anzugeben. Durch dieses sachlich nicht 
gerechtfertigte Verschweigen der Abschreibungsziffern für 
Erneuerungen ist die Einheitsziffer der Erträgnisse gegen
über dem Vorjahre unvergleichbar geworden. Die Erträg
nisse sind von 11,54 M ill, cJC 1916/1917 auf 4,55 Mill. M, 
1917/1918 zurfickgegangen, ohne dass der Aktionär die 
Möglichkeit hat zu sehen, ob wirklich eine Verschlechterung 
des Geschäftsganges stattgefvinden hat oder ob nur die 
Modernisierung der Fabrikanlagen die starke Differenz 
hervorgerufen hat. Die gleiche Tendenz, die verhüllende 
Zusammenfassung von Posten zu fördern, anstatt durch 
Spezialisierung die Klarheit zu erhöhen, macht sich, wie 
bei der Gewinn- und Verlustrechnung, auch bei der Auf
machung der B ila n z  der Scheidemande! - Gesellschaft 
geltend. Vor allen Dingen ist zu bemängeln, dafi die 
Scheidemandel-Gesellschaft, wie leider sehr viele Gesell
schaften, unter den Passiven die Kriegssteuerrücklagen 
nicht getrennt aufführt, sondern die entsprechenden Rück
lagen als Kreditoren verbucht hat. Während in der Bilanz 
vom 30. September 1917 bei dem Posten verschiedene 
Gläubiger in Klammern: „einschliesslich Kriegsrücklagen“ 
hinzugeffigt waren, ist selbst dieser bescheidene Hinweis 
auf die Kriegsrücklageu in der Bilanz für den 30. Sep
tember 1918 verschwunden. Auf der Aktivseite der Bilanz 
wurden 1915 unter der Gesamtüberschrift Fabrikanlagen 
getrennt aufgeführt: Grundstücke, Gebäude, Fabrikeinrich
tungen, Gleisanlagen, Beleuchtungsanlagen, Pferde und 
Fuhrwerk, Gerätschaften, Werkstätteneinrichtung, Kontor
und Laboratorien, Berliner und Wiener Laboratorien, 
Fabrikationsrechte, Bureaueinrichtung Berlin, erworbene 
Patente“ . Von den drei ersten Posten abgesehen, waren 
die anderen Konten schon 1915 auf je 1 abgeschrieben. 
Es waren also in der Hauptsache Erinnerungsposten. 
1916 wurde das Schema schon dadurch vereinfacht, daß 
die einzelnen Teile der Fabrikanlagen nicht mehr getrennt 
aufgeführt wurden. 1917 erscheinen nur noch 2 Posten: 
Fabrikanlagen,Laboratorien,Bureaueinrichtungen undPatente 
mit 1 J i, Grundstücke in Berlin mit 765 000 .¿6. 1918 sind 
auch diese beiden Konten zu einem verschmolzen. Es heisst 
jetzt: Grundstücke in Berlin und auswärts, Fabrikanlagen 
Laboratorien, Bureaueinrichtungen und Patente. Zu dem 
Bestand von 765 001 M  aus 1917 wird ein Zugang von 
299 608 M  verzeichnet. Von dem Zugang wird eine Ab
schreibung von 10% vorgenommen, und es ergibt sich 
dann ein Bestand von 1 034 647 M . Aus der Bezeichnung 
„Grundstücke in Berlin und a u sw ä rts “ kann man er
raten, dass der Zugang im Erwerb auswärtiger Grund
stücke mit bestehen muss. Man weiss aber nicht, ob
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allein diese Grundstückserwerbungen den Zugang aus
machen, man weiss nicht, was für Grundstücke erworben 
worden sind, und kann auch dem Geschäftsbericht dar
über nichts entnehmen. Auch nach Abschreibung auf 1 M  
wäre die getrennte Erhaltung der Erinnerungsposten er
wünscht. Denn es könnten dann unbeschadet der radi
kalen Abschreibung die Bewegungen der einzelnen Konten 
im Laufe des Jahres sichtbar gemacht werden. Der nächste 
Posten der Aktiven lautet „Wertpapiere und Beteiligungen“ . 
Im Jahre 1915 wurde für diesen Posten noch getrennt 
aufgeführt der Bestand an Kriegsanleihen mit 1,23 Mill. M  
und die sonstigen Wertpapiere und Beteiligungen mit 
4,62 Mill. M . Seit 1916 ist auch diese bescheidene Tren
nung fortgefallen. Der Gesamtposten „Wertpapiere und 
Beteiligungen* ist inzwischen 1916 auf 7,5 M ill. M , 1917 
auf 13,5 M ill. M , 1918 auf 25,9 M ill. M  angewachsen. 
Die Trennung der Kriegsanleihen von den Beteiligungen 
wäre zur Beurteilung des Bilanzbildes jetzt notwendiger 
denn je. Trotzdem hält es die Verwaltung der Scheide- 
mandel-Gesellschaft nicht für nötig, zu diesem im letzten 
Jahre nahezu verdoppelten Posten im Geschäitsbericht ein 
W oit der Erläuterung zu geben.

* *
•

Abgesehen von den Formen der Bilanz, fordern aber 
auch die G e w in n v e rte ilu n g s v o rs c h lä g e  der Scheide- 
mandel-Gesellschaft zur K ritik  heraus. Nachdem im Jahre 
1915/16 die Dividende von 6 auf 12% gestiegen war, 
gestattete die Kriegskonjunktur der Scheidemandel-Gesell
schaft, für 1916/17 trotz sehr grosser Rückstellungen und Ab
schreibungen eine Dividende von 20% und eine Sonder
vergütung von 10% za verteilen. Für das Jahr 1917/18 wird 
jetzt auf Grund des wesentlich zurückgegangenenReingewinns 
die Verteilung einer Dividende von 15% vorgeschlagen. 
Ausserdem werden aber aus den verschiedenen in den 
Vorjahren geschaffenen jetzt vereinheitlichten Fonds zur 
Umstellung in die Friedenswirtschaft, zum Preisausgleich 
usw. w e ite re  15 P ro ze n t zur A ussch ü ttu n g  v o r 
gesch lagen , da ein Teil dieser Fonds entbehrlich ist. 
Die Gesamtausschüttung bleibt danach auf der vorjährigen 
Höhe von 30 Prozent. Es ist nicht zu leugnen, dass der 
Ausgleich- und Umstellungsfond mit 5,4 Mill. M  eine 
ausserordentliche Höhe erreicht hat. Aber es muss doch 
nachträglich auf die Berechnung dieser Rückstellungen ein 
eigenartiges Licht werfen, wenn jetzt, nachdem der Krieg 
sicherlich ungünstiger ausgegangen ist, als auch die Verwal
tung der Scheidemandel-Gesellschaft vorausgesehen hat und 
nachdem die wirtschaftlichen Verhältnisse für die Zukunft so 
unklar wie nur irgend möglich sind, ein Teil der früher 
für notwendig befundenen Rückstellungen als entbehrlich 
angesehen wird. Man hat den peinlichen Eindruck, dass 
hier, wie leider bei einer gar nicht geringen Anzahl von 
Aktiengesellschaften, jetzt Sonderausschüttungen gerne 
gemacht werden. Als Motiv für diese Neigung, jetzt 
Rückstellungen aufzulösen, kann man nicht umhin, eine 
gewisse Furcht vor dem Steuerfiskus zu vermuten. Während 
man zunächst in der Zeit der Kriegsgewinne ein Interesse 
daran hatte, die Notwendigkeit für Abschreibungen und 
Rückstellungen so stark wie möglich zu betonen, um den 
Kriegssteuern auszuweichen, hat man jetzt, wie es scheint, 
vielfach Furcht davor, dass die hohen angesammelten 
Reserven Gegenstand der steuerlichen Erfassung oder

irgend welcher Sozialisierungsformen werden könnten. In 
merkwürdigem Kontrast zu unserer wirtschaftlichen Ge
samtlage können w ir jetzt sehr häufig davon lesen, dass 
bei Aktiengesellschaften in Generalversammlungen D ivi
dendenerhöhungen vorgenommen werden, dass Sonder
zuwendungen vorgeschlagen werden, dass Reserven durch 
die Ausgabe von Gratisaktien aufgeteilt werden. Um nur 
einige Beispiele herauszugreifen, sei erwähnt, dass die 
A.-G . H e ld  &  F rancke  in Berlin zu ihrer Dividende 
von 15 Prozent 12 Prozent aus früheren Geschäften aus- 
schüttete, dass die Chem ische F a b r ik  M ilc h  in Posen 
ihre Dividende von 12 Prozent durch einen in Kriegs
anleihe ausgezahlten Bonus von ca. 9 Prozent ergänzte, 
und dass die M a sch inenbauans ta lt F lö th e r nach 
Zeitungsmeldungen beabsichtigt, annähernd 20 Prozent 
Sonderausschüttung durch die Ausgabe von 300 000 M  
Gratisaktien vorzunehmen. Es ist bedauerlich, wenn sich 
in  den Kreisen der Aktienverwaltungen und der Aktionäre 
derartige Neigungen zum Ausschütten von Werten, die 
gerade jetzt einerseits den Steuerbedürfnissen des Reiches, 
andererseits aber auch der inneren Starkerhaitung der 
Unternehmung dienen müssten, bemerkbar machen. Auf 
diese Tendenzen hinzuweisen, ist eine Pflicht der Kritik. 
Denn das Gesamtinteresse erheischt es, dass die Steuer
behörden alle Vorkehrungen treffen, um die Verflüchtigung 
der zu erfassenden Kriegsgewinne zu verhindern. Je mehr 
es die Verwaltung einer Aktiengesellschaft für angebracht 
hält, ihre Bilanzen und Geschäftsberichte nichtssagend zu 
gestalten, um so kritischer wird notwendig der Steuer
fiskus ihren Angaben gegenübertreten müssen.

Lebensversicherungen — Qeldver- 
schiebungen — Valutaspekulationen.

Plerr F r i t z  
Z u t r a u e n -  

Zürich
schreibt: Nach den Verordnungen dar deutschen Regie
rungen gegen die Kapitalabwanderung in das Ausland 
sollen auch die letzthin stark in Aufnahme ge
kommenen Operationen, die darauf abzielten, Vermögens
werte in Form von allerlei V e rs ich e ru n g sa b sch lü sse n  
auf die Seite zu bringeD, unwirksam gemacht werden- 
Diese Massnahme wurde getroffen, nachdem bei grossen 
Versicherungsgesellschaften des In- und Auslandes in er
heblichem Umfange Abschlüsse getätigt worden sind, die 
angesichts der eigenartigen Bedingungen, zu denen sie 
erfolgten, in Wirklichkeit nichts anderes bedeuteten als 
eine u n e rla u b te  T ra n s fe r ie ru n g  von  G uthaben 
ins  A u s la n d . Geschäfte ähnlicher A rt werden u. a- 
auch von schweizerischen Versicherungsgesellschaften ge
pflegt, und zwar in einem UmfaDge, dass sich die schweize
rische Aufsichtsbehörde veranlasst sah, gegen diese Trans
aktionen und deren weitere Durchführung einzuschreiten. 
Welches Interesse diejenigen haben, welche daheim Ver
sicherungen dieser A rt mit in- und ausländischen Ge
sellschaften abschüessen, wurdeobenbereitsgesagt. Welches 
Interesse aber hat das neutrale Ausland an dem Ab
schlüsse von Lebensversicherungen in der Valuta eines 
der früher kriegführenden Länder ? Nun — für den Neu
tralen sind solche Geschäfte eine willkommene Gelegenheit 
zur V a lu ta s p e k u la t io n . An sich ist es ja verständlich, 
dass alle diejenigen Neutralen — und ihre Zahl war be
deutend und ist auch vielleicht heute noch nicht gering —
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die Guthaben in den kriegführenden Ländern, zumal in 
den Ländern der Zentralmächte, besassen und bei dem 
Tiefstände der Devisenkurse, der letzteren namhafte Ver
luste erlitten, Mittel und Wege suchten, um diese Ver
luste zu umgehen. Der Gedanke lag nahe, auf kurze 
Frist Lebensversicherungen mit einmaliger Einlage abzu- 
schliessen, wodurch die Fälligkeit der Guthaben bis zu 
dem Endpunkte der vereinbarten Frist, also bis zu einer 
Zeit hinausgeschoben wurde, innerhalb welcher eine Er
holung der Wechselkurse und, Hand in Hand damit gehend, 
eine entsprechende Herabminderung oder Wettmacliung 
der erlittenen Verluste mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit 
ins Auge zu fassen war. Was jedoch, ,um auf die Schweiz 
zu exemplifizieren, der praktischen Durchführung dieser 
durchaus richtigen Rechnung hinderlich im Wege stand, 
das war die Bestimmung des Artikels 9 der Konzessions
bedingungen für Lebensversicherungsgesellschaften in der 
Schweiz. Dieser Artikel bestimmt nämlich, dass die Ver
sicherungsbeträge auf schweizerische Währung lauten 
müssen, was einem Verbot, Versicherungen auf nicht
schweizerische Valuta abzuschliessen, gleichkommt, 
immerhin konnten sich Fälle ergeben, und ergaben sich 
auch tatsächlich, wo das Vorhandensein eines wirtschaft
lichen Interesses an Versicherungen in fremder Währung 
offenbar war, was die schweizerische Aufsichtsbehörde 
veranlasste, überall, wo ein bestehendes dringendes 
Interesse einwandfrei nachgewiesen werden konnte, ihre 
Genehmigung zu erteilen. Die an das schweizerische 
Versicherungsamt in Bern berantretenden Gesuche um 
ihre Zustimmung häuften sich und nahmen, als die ent
gegenkommende Praxis der Berner Behörde bekannt 
wurde, in kurzer Zeit einen solchen Umfang an, dass 
bald kein Zweifel mehr darüber bestehen konnte, dass 
hier eine S p e ku la tio n  g rossen  S tils  vor sich ging. 
Bot sich damit doch eine selten günstige Gelegenheit zu 
V a lu ta s p e k u la tio n e n , noch dazu unter behördlichem 
Deckmantel I Was sich anfangs, wogegen nichts einzu
wenden ist, auf Lebensversicherungen zur V e rm e id u n g  
v o n  K u rs v e r lu s te n  beschränkte', das wuchs sich bald 
zu Valutaspekulationen, in Form von Lebensversicherungen, 
zu r E rz ie lu n g  von  K u rsg e w in n e n  aus. Nicht nur 
fanden sich zahlreiche spekulative Gemüter, welche an 
die Lebensversicherungen in diesem Sinne herantraten 
sondern es wurden auch, umgekehrt, zahlreiche Ver
sicherungsagenten von seiten der Gesellschaften auf das 
nichts ahnende schweizerische Publikum losgelassen, welche 
mit allen Schrecken der in dieser Branche geübten und bis zur 
Virtuosität vollendeten Ueberredungskunst den Opfern 
die — in der Tat ja vorhandenen — namhaften Vorteile 
der Prämienzahlung in der entwerteten Valuta mit dem 
z. Z. überwertigen schweizer Franken mundgerecht zu 
machen wussten. Bis eines schönen Tages der Krug so 
lange zu Wasser gegangen war, bis er brach, insofern 
als der schweizerische Bundesrat, am 23. November 1918, 
beschlossen hat, die in der Eidgenossenschaft konzessio
nierten Lebensversicherungsgesellschaften durch die zu
ständige Stelle darauf hinzuweisen, dass auf fernere Ge
nehmigungen zu Abschlüssen von Versicherungen in nicht
schweizerischer Währung nicht mehr zu rechnen sei, dass 
vielmehr Artikel 9 der Konzessionsbedingungen in Zu
kunft wieder strenge Anwendung finden solle. Damit

wird ein Riegel einer Praxis vorgeschoben, welche als 
Wahrnehmung berechtigter Wirtschaftsinteressen gedacht 
war und die dennoch ein Unfug wurde und drohte, 
wirtschaftliche Interessen im Gegenteil schwer zu ge
fährden. Ist es schon an sich ein wüstes Unterfangen, 
der Spekulationssucht der breiten Masse Vorschub zu 
zu leisten, so ist der Versuch doppelt sträflich, wenn er 
auf dem so überaus heiklen Valutagebiet erfolgt.

Herr H. F. W itte n b u rg -  
Skala der Kriegsanleihen. j j anlgurg schreibt: „Der

Vorschlag des Herrn Frank (siehe Plutus S. 59 f f )  geht 
im Kern darauf hinaus, die Kriegsanleihen des deutschen 
Reiches ja nach ihrem Emissionsdatuui in verschiedener 
Höhe zu bewerten, also nur vielleicht die erste zum Aus
gabekurs bestehen zu lassen, während die folgenden in 
immer stärkerem Masse gewissermassen „zusammengelegt“ 
werden sollen. Ich möchte den Vorschlag in  seiner W ir
kung sowohl bezüglich der inläudichen wie der suslän- 
dischen Gläubiger betrachten. — Bezüglich des Inlandes 
halte ich den Vorschlag mit Rücksicht auf die Absicht 
der Wegsteuerung so gut wie aller Kriegsgewinne für 
überflüssig, denn wenn sämtliche Kriegsgewinne fortge- 
steuert und durch Steuerzahlung in Anleihestücken dem 
Staat wieder zugeflossen sein werden, so bleiben nur An
leihezeichnungen von schon vor dem Kriege vorhanden 
gewesenen Kapitalien oder deren Erträgnissen übrig. — 
Diese dann zum Teil zu konfiszieren, nur weil Zeichner, 
oft unter Verpfändung anderer Wertpapiere, dem deutschen 
Reich, trotz ungünstiger Entwicklung des Krieges, auf 
Appell der Regierung z. Zt. der Zeichnungstermine spä
terer Anlagen beigesprungen sind, geht wohl nicht an; 
die Gründe gegen ein solches Vorgehen lassen sich noch 
erheblich vermehren. Bezüglich des Auslandes ist die 
Herkunft der Kapitalien nicht festzustellen, die Kriegsge
winne des Auslandes im Verkehr mit Deutschland, sind 
dem Zugriff des deutschen Steuerfiskus entzogen, wohl 
zu dessen Bedauern; ich halte aber die Einwirkung einer 
Zusammenlegung von Kriegsanleihen späterer Emissionen, 
auf das Ausland für geradezu katastrophal. Es handelt 
sich um verhältnismässig nicht so riesenhafte Summen, 
aber gerade in dem Absatz der deutschen Kriegsanleihen 
an das Ausland, sofern das Vertrauen erhalten bleibt und 
nicht dutch Massnahmen, wie vorgeschlagen, zerstört 
wird, liegt ein Mittel, unsere Valuta zu bessern. W ir 
sind in grösstem Umfang auf das Ausland angewiesen be
züglich Einfuhr von Lebensmitteln und Rohstoffen und bei 
dem W ert der unbedingt notwendigen Einfuhr macht jeder 
Pfennig Steigerung des Auslandswertes der deutschen Mark 
einen enormen Betrag auf die Gesamtkosten dieser Einfuhr 
aus, das Erträgnis solcher teilweisen Konfiskation würde in 
keinem Verhältnis zu dem angerichteten Schaden stehen. 
Uebrigens fliesst der Vorteil durch die Valutagestaltung 
dem Ausländer bei dem Kauf jeglicher deutscher Wert
papiere zu, Preuss. Konsols, Stadtanleihen usw.; — sollen 
auch diese zusammengelegt werden oder soll ein „Aus
landkurs“ für deutsche Wertpapiere festgesetzt werden 
nach dem System der Auslandpreise in der Eisenindustrie. — 
Die ausländischen Besitzer erhalten ihre Zinsen doch auch 
nicht in „gutem“ sondern in z. Z. „schlechtem“ Geld und 
können für ihr Risiko, dessen Höhe sich genau in dem
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Stand der Valuta ausdrückt, ein Aequivalent fordern. 
Ohne in irgend einer Beziehung die Interessen des Aus
landes vertreten zu wollen, halte ich die vorgeschlagenen 
Massnahmen für höchst gefährlich und anfechtbar.“

Plutus-Merktaiel.
Man notiere auf seinem Kalender v o r.1)

M ittw och, li G.-V.: Rheinische Möbelstofffabrik Dahl & 
26. Februar || Hunsche _____________

Donnerstag,
27. Februar

Ironage-Bericht. — Bankausweise London,
Paris. — G.-V.^ Elektrische Licht- und 
Kraftanlagen Akt.-Ges., Portland- 
Cementfabrik Saxonia Lass Söhne,
GladbacherWoUindustrievorm.L.Joslen,
Kammgarnspinnerei Wernshausen, 
Strassenbahn Hannover, Polyphon- 
Werke Akt.-Ges. Wahren, Aktien
brauerei Merzig.

Freitag,
29. Februar

ßeichsbankausweis. — G.-V.: Kiieinisch- 
Westfälische Bodencreditbank, Veltener 
Ofenfabrik Richard Blumenfeld, Dür- 
koppwerke, Wicküler-Küpper-Brauerei, 
Hoffmanns Stärkefabriken, Flöther Ma
schinenbau-Anstalt und Eisengiesserei.

Sonnabend,
1. März

Bankausweis New York. G.-V.. 
Bayerische Notenbank, Braunschweig- 
Hannoversche Hypothekenbank, Che
mische Fabrik Milch Akt.-Ges., Badische 
Anilin- und Sodafabrik, Sächsische
Cartonnagen-Maschinen-Akt.-Ges.»Port
land-Cement- und Wasserkalkwerke 
Mark, Bachmann & Ladewig, Metall- 
werke vorm. Luckau & Steffen.

Montag,
3. März

G .-V.: Hannoversche Bodenkreditbank, 
Wittkopp Akt.-Ges. für Tiefbau, Akt.- 
Ges. für Slrumpfwarenfabrikation Max 
Segall.

Dienstag,
4. März

G.-V.: Preussische Boden-Creditaktien-
Bank,Bodengesellschaftam Hochbahnhof
Schönhauser Allee, Oppelner Portland- 
Cementfabrikeu Grundmann.

M ittw och,
5. März

G. - V.: Augsburger Kammgarnspinnerei, 
HowaldtwerkeKiel, GevelsbergerBraue
rei, Held &  Franke, Akt.-Ges. für Stick
stoffdünger, Klosterbrauerei Röderhof 
iu Liq., Wegelin & Hübner Maschinen
fabrik.

Donnerstag,
6. März

Iionage-Bericbt. — Bankausweise London, 
Paris. — G.-V.: R. Fuchs Waggon
fabrik Heidelberg. — Schluss des Be
zugsrechts Aktien Horch-Werke, Aktien- 
Ver. Flanschenfabriken und Stanzwerke 
Regis, neue Aktien Werkzeugmaschinen- 
fib rik  Union Chemnitz.

Freitag,
7. März

Meichsbankausweis. — G.-V.: Bank des 
Berliner Kasseuvereins, Gebr. Krüger 
& Co., Ver. Cöln-Rottweiler Pulver
fabriken.

Sonnabend,
8. März

Bankausweis New York. — G.-V.: Credit- 
verem Neviges, Westdeutsche Boden- 
creditanstalt, Asbest- und Gummiwerke 
Calmon, Hermann Schott Akt.-Ges., 
Deutsche Bierbrauerei Akt.-Ges. Berlin, 
Nordpark Terrain-Ges., Ica Akt.-Ges.

«) D ie M orkU fe l g ib t dem W ertpap ie rbes itze r übe r a lle f t t r  Om 
w ich tigen  E re ign isse der kom m enden Woche Aufsch luss, u. a. über 
Generalversam m lungen, A b la u f von Bezugsrechten, M arkttage, 
L iqu ida tions tage  und Losziehungen. Ferner finden d ie  In teressenten 
darin  alles verzeichnet, w o ra u f sie  an den betre ffenden Tagen in  
den Zeitungen achten müssen. In  Ä u rs tv -S c h r if i  s ind d ie jen igen  
E re ign isse gesetzt, d ie  sich auf den Tag genau n ich t bestim m en 
lassen.

Montag,
10. März

G.-V.: Bremer Wollkämmerei, Breslauer 
Spritfabrik, August Loh Söhne Akt.- 
Ges. für Militärausrüstung, Metall
industrie Schönebeck, Baumwollspinne
rei Senkelbach in Augsburg.

Dienstag,
11. März

G. - V.: Leipziger Hypothekenbank, 
H. B. Sloman Salpeterwerke, Hackethat 
Draht- und Kabelwerke, Norddeutsche 
Jutespinnerei und Weberei, Nord
deutsche Portland - Cementfabrik Mis
burg.

A usserdem  zu achten aut:
Abschlüsse und Bilanzen von Banken. 

V erlosungen :
28. F eb rua r: Lenzburger 40 Fr. (1885). 
1. März:  Augsburger 7 Gld. (1864), 
Credit foncier Egyptien 3°/# Obi. (1886 
u. 1903), 3%  Tournai 50 Fr. (1874), 
Wiener 100 Gld. (1874). 5. März:  
Crédit foncier de France 3%Pfandbr. 
(1879 u. 1909), 23/e % Pfandbr. (1885), 
3 7a % Pfandbr. (1913), 2% Pariser 
500 Fr. (1898), 3% 300 Fr. ,(1912). 
10. März:  Ciédit loncier de France 
5V2%  Obi. (1917), 2°/0 Freiburger 
Staatsbank 100 Fr. (1895).

Börse und Geldmarkt.
Die Börse uud der Geldmarkt standen in der letzt- 

vergangenen Zeit vor allem unter dem Eindruck von zwei 
Ereignissen: der Rede des Reichsministers für die Finanzen, 
Schiffer, auf der Nationalversammlung und den Mitteilungen 
des Reichsministers Erzberger und des Uuterstaatssekretärs 
Braun über den Stand der Verhandlungen mit Amerika 
zur Erzielung von Krediten zur Finanzierung unserer 
Lebensmitteleinfuhr aus Amerika. Es ist eigenartig, dass 
die Ausführungen S c h i f f e r s  auf die Börse so depri
mierend wirkten. Sämtliche Finanzkreise, die nur einiger- 
massen mit der geldlichen Lage des Reiches vertraut 
waren und ein jeder volkswirtschaftlich mehr als ganz 
oberflächlich Geschulte musste sich doch längst klar 
darüber sein, dass das Reich die ihm gewährten Kredite 
voll ausgenutzt hatte, da die Ergebnisse der Kriegsanleihen 
— wie ein jeder sich an Hand der oft genug bekannt
gegebenen monatlichen Durchschnittskosten des Krieges 
bequem ausrechnen konnte — bei weitem nicht hinreichten 
um die laufenden Ausgaben zu bestreiten. Dass unter 
diesen Umständen zur Aufnahme von , kurzfristigen Dar
lehen, zur Begebung von Reichswechseln im grössten 
Umfange geschritten werden musste, konnte in der Bank
welt und au der Börse auch kein Geheimnis mehr sein. 
Ebenso wie man schon längst von der Tatsache und auch 
in nicht gar so engen Kreisen von der ungefähren Höhe 
der noch im Auslande beanspruchten Kredite wusste. Es 
zeugt für die eigenartige psychologische Struktur der 
Börse und für ihre weitgehende Sorglosigkeit, dass sie 
sich um all diese Dinge in der letzten Zeit viel zu wenig 
gekümmert hatte und erst, als sie plötzlich die in ihrer 
Zusammenstellung natürlich recht deprimierend wirkenden 
Zahlen schwarz auf vkeiss vorgesetzt bekam, nun mit 
einem gehörigen Schreck reagierte. Recht unerfreulich 
war auch die Kunde, dass von den angeforderten 25 M il
liarden ein sehr erheblicher Teil schon verbraucht worden 
sei, aber auch das hatte in Rechnung, gestellt werden.
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müssen, wenn man sich erinnerte, dass 15 Milliarden von 
dieser Gesamtsumme schon für Oktober verlangt gewesen 
waren, dass damals, wie es des Landes so der Brauch 
geworden ist, wohl schon ein Teil davon vorzeitig den 
Weg alles Geldes gegangen war und dass, infolge der 
sehr erschwerten Demobilisierung und der vielfach durch
aus nicht kleinlichen Geldwirtschaft der zahlreichen Räte 
der Verbrauch des neuen Regimes recht erheblich ge
wesen ist. In die Berichte der Blätter über Schiffers 
Rede hatte sich infolge eines Irrtums der amtlichen Bericht
erstattung übrigens ein Fehler eingeschlichen, der sicherlich 
manchem Leser das Verständnis des zahlenmässigen Gesamt
bildes sehr erschwert hat und ihn zu falschen und ungünstigeren 
Schlüssen kommen liess, als es die Tatsachen verlangten. 
Der Bericht sagte nämlich, dass Schiffer von 93 Milliarden 
Kriegsanleiheschuld und ausserdem von 53 Milliarden Buch- 
»chuldforderungen gesprochen habe. Da dann ausserdem 
die schwebenden Schulden 58 Milliarden ausmachen, konnten 
die Leute, die in diesen grossen Ziffern nicht ganz zu Hause 
sind, zu einer Gesamtziffer von 200 Milliarden kommen. 
Natürlich handelte es sich hier um einen Irrtum, denn es 
kommen, wie der Minister auch in der Tat ausgeführt hat, 
nur 53 M ill io n e n  solcher Buchschuldforderungen in Be
tracht. Von dem Vorhandensein derartiger Buchschuld
forderungen, die nichts mit der Eintragung von Kriegs- 
anleiheschuldverschreibungen in das Reichsschuldbuch zu 
tun haben, weiss im allgemeinen die Oeffentlichkeit wenig. 
Und doch kommen, wie diese Ziffer zeigt, im Laufe der 
Jahre immer noch eine ganze Reihe von Eintragungen zu
stande, die zumeist gegen Hingabe von effektiven Stücken 
der a l t en  Reichsanleihen bewerkstelligt werden. Die 
Kreditvoriage selbst ist nunmehr unter Dach und Fach 
gebracht worden, Abstriche, die von einigen Seiten vor
geschlagen wurden, hat die Mehrheit mit Recht verworfen, 
und das Reich wird nunmehr mit der Ausgabe von Reichs- 
schatzwechseln fortfabren, da der Zeitpunkt für eine An
leihe noch nicht als gekommen angesehen wird.

Obwohl schon durchgesickert war, dass die Verhand
lungen in Spaa, die sich mit der F in a n z ie ru n g  der 
L e b e n s m itte le in fu h r  befassen, trotz aller Bemühungen 
unserer Unterhändler keinen Schritt weitergekommen 
waren, musste doch die schroffe Ablehnung jeglicher 
Kreditgewährung stark ernüchtern und verstimmen. W ir 
stehen nunmehr vor der bitteren Notwendigkeit, aus eigener 
Kraft und aus uusern stark zusammengeschrumpften Mitteln 
die Bezahlung der uns in Aussicht gestellten Lebensmittel- 
'o iräte 2 u bewerkstelligen. Wie die Diskussion in der 

ugespresse bereits gezeigt hat, kommen hierfür Waren 
und fremde Wertpapiere in Betracht. Die Warenbestände, 
'Lu auf Lager gearbeitet worden sind oder sonst in 
grösseren Mengen zur Ausfuhr zur Verfügung stehen, 
swd in verschiedenen Industrien, wie der Kaliindustrie, 

er optischen, Werkieugmaschinen-Branche und anderen
* fehr zweifellos ziemlich bedeutend. Pharmazeutische 
Artikel a‘, .  ’ aie sonst im Auslande sehr begehrt waren,

onnen wir nicht liefern, weil uns wichtige Rohstoffe 
-  unt* 6in Ueil der Fabrikationsstätten unter feind- 
61 ^ on*ro" e steht, und für chemische Artikel, mit 

ha^611 W'r *r ' ’ker am Weltmarkt die erste Rolle spielten, 
p o fflan Leute, nachdem England und Amerika grosse 

r schlitte in der Herstellung brauchbarer Anilinfarben

und anderer Produkte mehr gemacht haben, längst nicht 
mehr dasselbe Interesse wie im Frieden. Da kann die 
Regierung natürlich um die Notwendigkeit, die im Lande 
placierten ausländischen Werte zu erlassen, nicht herum
kommen. Sie wird sich zunächst einmal Sicherheiten da
gegen auf gesetzlichem Wege zu verschaffen suchen 
müssen — am besten durch ein Ausfuhrverbot mit strenger 
Kontrolle, — dass die fremden.Effekten sich ins neutrale 
Ausland flüchten, und sie. wird dann zum Aufruf, zunächst 
einmal für eine freiwillige Abgabe, schreiten müssen. Die 
gesetzlichen Grundlagen für die Enteignung sind ja bereits 
durch Gesetz im Jahre 1917 geschaffen worden. Nicht 
leicht werden sodann aber die Verhandlungen mit der 
Entente darüber sein, welche Wertpapiere man in Zahlung 
nehmen wird oder nicht. Unter rein praktischen Gesichts
punkten wird der feindliche Kontrahent sich jedenfalls die 
Effekten erst einmal danach aussuchen, ob sie einen mög
lichst grossen Maikt in den neutralen und Ententestaaten 
haben und nicht etwa nur auf deutschen oder schweize
rischen Plätzen gehandelt werden. Und sodann wird eine 
grosse Rolle die Frage spielen, wie die Zahlungsbilanz 
der verschiedenen Ententeländern gegenüber den Staaten 
der Länder ist, von deren Anleihen und sonstigen Emis
sionen wir nennenswerte Beträge besitzen. Denn natür
lich wird man sich die Gelegenheit nicht entgehen lassen, 
sich die V a lu ta p o lit ik  gegenüber den Neutralen, die als 
Warenlieferanten für die Entente in Betracht kommen, 
dadurch bedeutend zu erleichtern, dass man von Deutsch
land, dem man ja die Preise diktieren kann, sich Effekten 
in ausländischer Währung übereignen lässt und dadurch 
sowohl verzinsbare Forderungen an die neutralen Staaten 

f  wie auch Zahlungsobjekte in die Hand bekommt. Das 
wird aber nicht der einzige Gesichtspunkt sein, unter dem 
die Auswahl der Effekten vor sich gehen wird. Man wird 
uns da zweifellos die gerissensten amerikanischen 
und englischen Finauzagenten schicken, die d ie1 Auf
stellung unseres Effektenbesitzes daraufhin durchschnüf- 
feln werden, was für ein Ak t i enbes i t z  oder O b l i 
ga t i onenbes i t z  an we r t v o l l e n  aus l ändi schen 
Ak t i engese l l scha f t en  und anderen in die Form 
einer juristischen Person gegossenen Unternehmungen vor
handen ist, ü b e r  d i e  u n s e r e  G e g n e r  g e r n  d i e  
K o n t r o l l e  e r l a n g e n  m ö c h t e n .  Es ist ja ein 
so ausserordentlich naheliegender und reizvoller Gedanke, 
sich hier durch einen brutalen Gewaltakt mit einem Male 
zum Herrn von zahlreichen Unternehmungen zu machen, 
die Deutschland bei dem Versuch der Wiederanknüpfung 
seiner Handelsbeziehungen zuerst als Sprungbrett wieder 
hätten dienen können. Insbesondere werden wohl die 
Amerikaner sich unsere s ü d a m e r i k a n i s c h e n  B e 
t e i l i g u n g e n  ansehen — Hamburg und Bremen werden 
hier besonders hart getroffen werden —, und sie wären 
wohl auch nicht böse, wenn sie etwaigen Besitz an An
teilen von h o l l ä n d i s c h e n  P e t r o l e u m u n t e r 
n e h m u n g e n  finden würden, denen sie ja — siehe die 
Vorgänge bei der Royal Dutch! — das lebhafteste Inter
esse schon seit langem entgegenbringen. Und die Herren 
Italiener werden wohl die Gelegenheit benutzen, uns als 
Aequivalent für die von ihnen zu erwartenden Apfelsinen- 
undMakkaronisendungen die von dendeutschenElektrizitäts- 
konzernen begründeten zahlreichen K r a f t s t a t i o n e n  
und S t r a s s e n b a h n e n  nun völlig abzunehmen.
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Es ist dies wirklich das Letzte, was man uns 
antun kann. Jedenfalls schwinden mit der Weige
rung Amerikas, uns Kredite zu gewähren und mit 
dem Heivorkebren der nackt geschäftlichen Seite der erst 
so philantropisch anmutenden Lebensmittelaktion nunmehr 
wohl auch die letzten Illusionen, mit denep w ir uns bis 
jetzt noch getröstet haben. — Was an unserer Regierung 
liegen wird, um den Besitzern der fremden Effekten un
nötige Härten bei der Abgabe zu ersparen, wird, das 
glauben wir bestimmt annehmen zu dürfen, geschehen. 
Sowohl die Bemessung der Kurse als auch die Ansetzung 
der übrigen Modalitäten wird sich darauf einstellen müssen, 
dass inan den Eigentümern der Papiere keinen direkten 
Schaden zufügt. Ob man allerdings die Börsenpreise wird 
zahlen können, die noch am Tage vor der Bekanntmachung 
des Scheiterus der Kreditverhandlungen an der Berliner. 
Börse für Japaner, Mexikaner, Argentinier, Serben und

ähnliche Papiere gezahlt wurden, und die unter demDruck der 
andauernden Verschlechterung der Valuta ausserordentlich 
hoch gewesen sind, ist eine andere Frage. — Die „ Frankfurter 
Zeitung" macht u. E. mit Recht darauf aufmerksam, dass man 
Ausnahmebedingungen schaffen soll für die Besitzer, die 
die Effekten erworben haben, um damit auf fremde Währung 
gestellte Schuldforderungen an das Ausland nach dem 
Kriege abfragen zu können. Das reiht sich an die Be
trachtungen an, die hier in der vorigen Nummer bereits 
ausführlich über die Schwierigkeiten angestellt waren- 
denen die Arbitrage- und Importfirmen ausgesetzt sind- 
die infolge des Zahlungsverbotes an das Ausland ihre 
Pfund- und Francs-Schulden nicht mehr hatten abzahlen 
können. Sache der Organisation jener Firmen, die wir 
damals anregten, würde es sein, auch die Frage der Re
gelung des Besitzes fremder Effekten schleunigst bei der 
Regierung zur Sprache zu bringen. Justus.

P I u t u s - A r c h iv .
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Jahrbuch fü r Volkswohlfahrt auf dem Lande. Be
gründet uud herausgegeben von H e in r ic h  Sohnrey. 
Heft 1. Wohlfahrtspflege-Organisationen. Berlin 1918. 
Deutsche Landbuchhaudlung G. m. b. H  Preis 3,60.

Zur Einführung des Jahrbuches. — Stenographischer 
Bericht über die Verhandlungen der Sonderkonferenz, — 
Stellungnahme des deutschen Vereins für ländliche Wohl- 
fahrts- und Ileimatpflege. — Sachregister. — Teilnehmer
liste.
Rückschau über Hände! und Industrie der Schweiz.

1914/1918. Schweizerischer Bankverein.
1. Handel und Landwirtschaft: Einleitung. — Land

wirtschaft. — Aussenhandel. — Das Kohlenproblem. 
2. Industrieller Teil: Gesamtübersicht. — Industriebilanz. 
—- Gewinn- und Verlustrechnungen.— Branchenweise Ent
wicklung. 3. Statistischer Teil : Schwankungen der Detail
preise. — Aussenhandel. — Kursschwankungen der In
dustriewerte, -— Schweizerische Handelsverträge.— Schwei
zerische Mobitisationsanleihen. — Beilage: Graphische 
Darstellung der Entwicklung der Kohlenpreise in der 
Schweiz seit 1913.
Dis Sozialisierung der bayerischen Hypotheken

banken. Vortrag, gehalten am 21. Januar 1919 in 
dem Zweigverein München des Deutschen Bankbeamten- 
Vereins von Dr. F r i t z  Schul te,  Archivar der Baye
rischen Handelsbank. J. Schweitzer Verlag, München 
und Leipzig 1919. Preis <yfl 1,—.

Revolutionäre S treitfragen. 4. Heft. Die Asiati- 
sierung Europas. Gedanken über den Klassenkampf 
der Demokratie. Von Dr. Paul Schiem ann. Heraus
gegeben von dem Generalsekretariat zum Studium und 
zur Bekämpfung des Bolschewismus. Berlin W, 1919. 
Preis M  0,80.

Revolutionäre S treitfragen. 5. Heft. Unsere Not 
und unsere Rettung. Von Generalsekretär Ad. Steger -  
w-ald. Herausgegeben vom Generalsekretariat zum 
Studium und zur Bekämpfung des Bolschewismus. Ber
lin  W. Preis 0,70.

Revolutionäre Streitfragen. 6. Heft. Der kommende 
Krieg. Bolschewistische Weltrevolutionspläne. Von 
Dr. E. Stadt  1er. Herausgegeben vom Generalsekre
tariat zum Studium und zur Bekämpfung des Bolsche- 
wismus. Berlin W, 1919. Preis M  0,80.

Dem okratie oder D ik ta tur?  Von K a r l  Kautsky.  
Eine Werbeschrift für die Ziele der Zeit. Ein Katechis
mus für die Sozialdemokratie. Verlag von Paul Cassirer, 
Berlin. Preis <-At 2,—.

Steuer- und Anleihepoiitik in Frankreich während 
des Krieges. Von E r w i n  Respondek,  Hilfsarbeiter 
im Reichsschatzamt. Mit einem Vorwort von Prof. Dr. 
Pr i on.  Verlag von Julius Springer, Berlin 1918. 
Preis M  4,—.

Hauptgliederung. — Reform des direkten Steuer
systems. — Allgemeine Einkommensteuer. — Ergänzende 
Steuer auf Einkünfte. — Steuervorlagen und Gesetze. — 
Anleihepolitik.
Der Zins muss sterben. Von A r t h u r Z w e i n i n g e r .  

Verlag der Dykschen Buchhandlung in Leipzig. 1919. 
Preis M  1.— . \

Zeltgemässe Steuerfragen. Welche Anträge sind er
forderlich, um tür die Kriegsabgabe die zulässigen Er
leichterungen zu erlangen? Von Dr. M a x  L i o n .  
Verlag von Franz Vahlen. 1919. Preis c jt 1.20. 

Zeitgemässe Steuerfragen. Vermögensübertragungen 
und Schenkungen an Kinder aus Steuergründen. Von 
Dr. M a x  L i o n .  Verlag von Franz Vahlen. Berlin 
1919. Preis M  1.—.

Der Zukunftsstaat. Produktion und Konsum im Sozial
staat. Von Dr. K a r l  B a l l o d ,  Stuttgart. Verlag von 
J. H. W. Dietz Nach!. G. m. b. H. Preis M  3.—.

I. Einleitung. — Die Landwirtschaft. — Die Industrie. 
Die Wissenschaft unserer Kolonialpolitik. Von 

Dr. M a x i m i l i a n  v o n  H a g e n .  Verlag von 
Georg D. W. Callwey. München 1918. Preis o jl 1.—. 

Manoll Post. 1918. Leitartikel von Tabacus. — Aus 
der Tabakbranche. — Volkswirtschaft und Statistik. — 
Reklame. — Erzählungen. — Gedichte. — Zeitgenossen 
über die Zigarette. — Illustrationen. — Persönliches. — 
Bücherschau. — Verschiedenes. — Für Interessenten 
kostenlos.

W ir machen unsere Leser auf den dieser 
Nummer beigefügten Prospekt: Prof. Dr. Rob.  

L ie fm a n n  K artelle und Trusts und die W e ite r
bildung der w irtschaftlichen Organisation“ auf
merksam.

V e ran tw o rtlich  fü r  den redaktione llen  T e il D r. in r. Paul E  r  t  e 1 - B e rlin .


