
© n e (TttifßefftmtmmgerecPf.
Ser ©treiE ber StrtgefteHten ber Sftetalh 

inbuftrie  tmb ber ©roßbanEen, beut bereits 
artbere 3 roe^9e hex aingeftelltenfcßaft aus ©i)m- 
Patfyie beigetreten roaren unb ber in  einen 
©eneralftceiE übergugeßen broßte, if t  enbtici) bei= 
gelegt. @r breite fid) anfangs um £oßnfragen, 
^äßrenb fpäter baS SERitbeftimmungSrecßt ber 
StngefteUten im  betriebe im m er meßr in  ben 
^orbergrunb rücfte, um fcßließlid) nu r noeß baS 
ewgige KampfobfeEt gu bleiben. @S fo ll ßeute 
f)ier nicijt meßr auf bie ©ntfteßungSurfadjen, 
wsbefonbere ber ©treiEbemegung ber VanEbe* 
aiuten, eingegangen raerben. ©benforoenig m ill 
lcß jetgt bie grage erörtern, meieren OinfXu^ 
a«f bie ©treiEentfteßung im  VanEgeroerbe 
^ie eigenartige S tellung ber beiben VanEange= 
ftelitenoerbänbe' gueinanber gehabt ßat. Sa* 
9e0en fd^eint eS m ir  m is tig , grunbfäßlid) bie 
^öebeutung unb ben Umfang beS geforberten 
unb beS ergielten SJlitbeftimmungSrecßtS ber 
^ngeftellten, inSbefonbere im  VanEgemerbe, gu 
keteueßten.

SiefeS 9ttitbefiimmungSrecßt rairb fe it 3luS= 
J^cß  ber ffteoolution oon SIrbeitern unb 3lnge= 
ueliten gleichermaßen geforbert Silan muß,

^iefe gorberung gu oerfießen, fid) einmal 
!?le ©eetenftimmung ber Arbeiter unb 3lnge= 
UelXten in  ben ©roßbetrieben Elargumadjen oer* 
lutßen. 2Jian oerEennt bie inneren SJlotioe ber 
^beiterbetoegung oolllommen, roenn man glaubt, 
{ ! ■  f*e fid) ooilt'ommen in  £oßnEämpfen er= 
i«9öpft. ® ie[e attf materielle Regelung beS

SCrbeitSoerßättniffeS gerichteten Kämpfe finb 
allerbingS fd)on red)t lange oor ber ffteootution 
in  ber ©emerlfcßaftSbemegung im m er meßr in  
benVorbergntnb getreten, unb fie ßaben mäßrenb 
ber ßteoolution gu einem Seil oollfommen unb 
noeß bagu oielfacß in  reeßt üblen fo rm e n  baS 
gelö beßerrfeßt. 3tber ber eingelne £oßnftreiE 
unb bie Senbeng,. ben £oßn überhaupt gu oer* 
beffern, ßätte niemals jene ftarfe Verbitterung 
ßeroorrufen iönnen, bie neuerbingS fieß immer 
ftä rfer in  ben £oßnEämpfen bemeribar maeßt. 
©ie if t  aueß ni<ßt n u r baS 2BerE ber ülgitation. 
Sftan muß fid) oielmeßc gang Elar barüber fein, 
baß bie A g ita tion  ba oielfacß nur ben Kämpfern 
baS gum Vetoußtfein bringt, roaS unberoußt 
lange in  ißnen boßrte.

g ü r  bie auf fogialiftifcßec ©cunblage ar* 
beitenbe ©emerE|cßaftSbemegung mar ber £oßn= 
Eampf ftetS n u r Sftittel gum 3'oecE. ©eine leßte 
(gerungenfeßaft follte bie Befreiung ber 3trbeiter= 
Eiaffe au§ ber StbßängigEeit oom K ap ita l fein. 
Siefe aibßängigEeit oom K a p ita l mad)te fid) 
fü r  ben airbeiter, ber auf bie 2Keßrroeritßeorien 
feßroor, babureß bemerfbar, baß er nießt ben 
oollen ©ctrag feiner 3lrbeit oom Unternehmer 
erßielt. ©egen biefe ©eite ber aibßängigEeit 
Eonnte ißn letjten ©nbeS eines fd)önen SageS 
feine ©eroerEfcßaft baburd) oerfidßern, baß ber 
£oßn fo roeit gefteigert mürbe, baß bie £oßnßöße 
ben 9Jteßrroert oollEommen abforbierte, fo baß 
m itß in  fü r  ben Unternehmer Eein P ro fit, fon- 
bern n u r noeß 3lrbeitSentgelt fü r  bie Unter*
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neßmertätigfeit übrigblieb. ©cßon beim Arbeiter 
mar bie grage, roa§ SJleßrroert mar, unb roa£ 
muß ber fogialiftifcßen Sßeorie nicE)t bem Unter* 
neunter, fonbern bem Slrbeiter gebüßcte, nidE)t 
gang leicht. Senn im  ©tlöS ber Söare ftedte 
aucß Konjunfturgeroinn unb ißropaganbaerfolg. 
f?ür ben faufmännifcßen 9IngefteHten ober fiel 
oon oornßerein bie SJleßrroerttßeorie überhaupt 
fo rt, ©eine 2 lrbeit§traft i) ilft groar m it bei ber 
©rgielung be£ UnterneßmungSertrageg, aber 
mcßt burcß ißre SluSbeutung, fonbern lebigiicf) 
al§ fp ilfS tra ft. ©ine ruhige Setracßtung ber 
SDinge gerabe im  Santgeroerbe geigt, bog felbft 
ftaxfe Stebuttion ber Sioibenben unb Sergicßt 
ber SireEtoren unb 9tufficßtSräte auf ©eßälter 
unb Tantiemen bei ben großen $n ftitu ten  Eaum 
fü r eine 9tufbefferung um  taufenb Sftarf pro ^a ß r 
unb Kopf fü r bie ©eßälter ber 2lngefielltenfcßaft 
auSreicßen mürbe. Santgefcßäft, beffen ©e= 
ijä iter fü r einen feßr großen ¿ e il ber Olngepellten 
im m er beffer gemefen finb als in  anberen 
Srancßen, mar benn aucß baS ©efüßl ber 93e= 
oorgugung be§ Kap ita ls  eigentlich oiel ftärEer 
burd) bie große Siffereng groifcßen ben ßöcßften 
unb niebrigften ©eßältern als burd) bie £>öße 
ber bwxßfcßnittlicßen 3tngefteCttenge£)ätter felbft 
gegeben. SlnberS lag aUerbingS bie grage bei 
ben SlngefteHten in  ber iecßnifcßen $nbuftrie . 
®enn hier mar oielfad) bie Segaßlung gerabe 
ber geiftigen Kräfte unerhört fcßledit, unb bie 
unficßere SiecßtSlage g. 93. fü r bie ©rfinbungen 
oon Slngeftellten ließen baS ©efüßl ber SIuS* 
beutung ftärfer als im  SanEgeroerbe ßeroortreten.

Sei ben 9lngefteUten tra t aber im  ©egen* 
faig gur eigentlichen atrbeiterfcßaft eine anbere 
©eite ber 9lbßängigEeit oom K ap ita l im m er 
beutlidjer in  bie ©rfcßeinung: bie Unficßerßeit 
ber ©jifteng infolge ber unumfcßräntten 
$errfd)geraalt bet Sefißer unb Seiter ber 
fßrobuttionSinftrumente. S er SEngeftellte 
tonnte burcß ein föiacßtebitt auS bem 
SDienft entiaffen ober minbeftenS bod) in  feinem 
ffortEommen bauernb geßinbert roerben. $ n  
ber tecßnifcßen g tibu ftrie , rao bie Kon junftu ren 
fta rf fcßroanten, mar ber SCngeftellte biefer ©eroalt 
aud) tatfäcßlicß auSgeliefert. dagegen hatte bie 
Uebung im  Sanfgeroerbe in  ber Siegel bie ©nt* 
laffung roäßrenb ber testen ^aßrgeßnte ooH* 
fommen auSgemergt unb felbft oorübergeßenbe 
©d)manfungen ber K o n ju n ttu r maren —  nach 
ber ftarfen ©rregung, bie ficß oor jeßt fdjon 
giemlid) lange gurücfliegenber ¿ e it beim Sroßen 
fotcßer Konjunfturentlaffungen ber Sanfbeam* 
tenfchaft bemächtigt hatte -  oon ben Sanf* 
birettionen nicht rneßr gur Siebugierung beS fßer*

fonal£ benußt morben. im m erh in  beftanb aucß 
hier noch bie rechtliche SWögltcßfeit gu folgern 
Sorgeßen.

Siefe Unficßerßeit ber ©jcifteng ßat oer* 
mutlidß bei oielen bentenben ÜlngefteKten felbft 
ba, roo fie mie im  SanEgeroerbe n u r feiten afute 
fo rm e n  annaßm, guerft gu grübelnber ©rmägung 
über bie S te llung beS eingelnen SiäbcßenS inner* 
ßalb beS ©roßbetriebeS geführt, ©ie ßaben in  
©infteHungen unb © ntla ff ungen, in  Seförberungen 
unb ^urüctfeßungen SSillEüraEle ber ©efcßäftS* 
leitungen gefeßen, bie ficß gegen fie richteten, 
©me anbere © rtiä rung blieb ben roenigften, bie 
ficß gurüdgefeßt füßlten, roeil iß r ©cßidfal fü r 
fie ber SERittelpunft aller Setrad)tungen mar, ba
ße mangels jegtidjen © inblidS in  ben ^ufammen* 
ßang be£ SetriebeS anbere ©rünbe nicht er* 
tennen tonnten. ©S fdglid) ficß baS gunäcßft un* 
beftimmte, bann im m er feftere ©efüßl in  bie 
fe igen  oieler biefer SJtenfcßen, baß fie einem 
unbetannten geßeimniSooUen ©troaS gegenüber* 
ftanben, baß fie ißre Arbeit irgenbeinem ©nb* 
gmed leifteten, ber meltenfern oon ißnen an 
irgenbeiner entlegenen ©teile ergielt mürbe. 
9 ln fta tt beS .gufammengeßörigfeitggefüßlS gmi* 
fei)en bem 9lngeftellten unb bem Unternehmer, 
ba£ in  Kleinbetrieben bie Siegel gu fein pflegt' 
mürbe im  roaeßfenben ©roßbetrieb bie ^remb* 
ßeit groifeßen 2lngefteflten unb Unternehmern 
allgemein, bie gleichseitig m it bem ©efüßl ber 
geinbfe ligfeit gegen ben bie Unternehmung 
repräfentierenben ® ire tto r ^a n b  in  .fpanb gu 
geßen pßegt. Sen beften ©cßtdgten ber Arbeiter 
unb Slngeftellten bämmerte e§ rooßl ßier unb 
ba auf, baß biefe f^einbfcßaft unb fjrem bheit 
minbeftenS nid)t in  bem empfunbenen Umfange 
gerechtfertigt fei, unb ßie unb ba.feßte ficß biefeg 
unbeftimmteSlßnen in  baS feßnfücßiigeSerlangen 
um, bie 3afammenßänge gu begreifen unb ber 
SJiiirairtung am gangen te ilhaftig  git raerben. ©g 
tann gang ununterfudß bleiben, roteroeit b iefe^u* 
fammenßänge Arbeitern unb 9lngefteaten inS 93e= 
raußtfein eingegangen finb. @§ barf aber al§ fidjer 
angenommen roerben, baß biefer gange ©efüßlg* 
fomplej, ber bigßer unterfdgäßt morben ift, 
leßten ©nbeg gefdjaffen mürbe burd) bie gu* 
neßmenbe SJiecßanifierung ber 9lrbeit unb bie 
babureß erfolgte Trennung oon SDtiHionen 
bienenber 9trbeitSglieber oom ©nbgroed ihrer 
Arbeit.

^ n  ber gangen Sieoolution, foroeit fie al§ 
fogiale in  bie ©rfeßeinung tr itt, lebt ein fiatfeS 
© iüd  oon Siebeilion gegen biefe SDiecßanifierung 
unb 3entralifierung. Unb ßier liegt auch ge* 
füßlgmäßige ©runblage fü r benSBunfd) nacßSJiit*
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beftimmung. SaS geigt fid^ gang befonberS 
beutlid) in  ber Senbeng, bie Betriebsräte unb 
2lrbeiterräte aud) an ber Regelung ber Bro= 
buttion  unb in  ber ©efdjäftSleitung beS eingehren 
Unternehmens m itro irfen gu taffen, h ie r in  liegt 
aber aud) bie fitttid)e Diedpfertigung beS 9JUtbe= 
ftimmungSreäpS ber Slngeftellten. Unb f p *  
liegen gleichseitig bie gingergeige ba fiir, roie 
biefeS BtttbeftimmungSredp fruchtbar geftattet 
roerben tann.

SaS 2JHtbefiimmungSred)t fo, roie eS in  
ben lebten 3Ingefielltenftreit§ geforbert rourbe, 
erftredt fid) groar gunächft lebigtidt» auf ben 
© d p t} ber Slngeftellten: ©ie roollen bei ber 
(Sntlaffung mitfpredjen, um  fid) oor SB illtür 
non feiten ber @efci)äftSleitung gu frü h e n . 
@ie roolten bet ber (Sinftellung mitbeftimmen, 
um Unterbietungen gu oertjinbern unb in  ben 
gälten etngreifen gu tonnen, in  benen grernbe 
auf qualifizierte Boften berufen roerben, bie 
burd) Slnroärter auS bem eigenen Betrieb be= 
fetp: roerben fönnert. Unb fie rcollen enblid) bei 
ber Beförderung mitfprechen, um  bie, gerabe 
auf ben Banfen lper unb ba gutage tretenbe 
B i'o te!tionSroirtfd)aft etngubämmen. S ie  Be= 
roeggrünbe gu a ll biefen gorberungen finb oer= 
ftänblid). @S frag t fidj, in  roetdjem Umfange 
fie geroäl)rt roerben tonnen, offne fü r ben Be= 
trieb oerhängniSooU unb gefäljrbenb gu fein.

Slber eS fragt fid) auä), ob ihre Bero illh  
ßung otine roeitereS felbft fü r  bie Slngeftellten 
oon Uiutgen if t  S ie  B lttbeftim m ung bei ber 
(Sntaffung if t  unter biefem ©efid)tSroinfel be= 
tradpet am ungeiährlichften, roeil fie in  ber 3Jief)r- 
gatit ber gä lle  ben Slngeftellten ro iritid ) gugute 
fommen bürfte. StnberS liegt fdjott bie grage 
bei ber SÜiibeftimmung fü r bie ©infteltung. 
©oroeit eS fid) hier barum hanbelt, bie Surd)« 
füt)rung ber Sarifoerträgc unb namentlich ber 
feftgefehten SJUnbeftgehätter fü r bie 9lngeftellten 
hanbdt, roirb fie mißlich fein, (g n  biefem 
gufammenhang fei übrigens turg barauf hin* 
geroiefen, bafs in  bem ©d)iebSfprud) groifd)en 
Bantleitungen unb Banfangefteliten, ber in* 
groifdjen gum gültigen Betgleid) geroorben ift, 
bie grage ber roe.blichen Ülngeftellten übetEjaupt 
unberührt geblieben ift.) 9lber bieB tttbeftim m ung 
bei Beueinfiellungen tann unter Umftänben bagu 
führen, baff bie greigügigfeit ber Slngeftetlten, 
gegen beren Befd)iäntungen burd) Kar teilt) ertrage 
ber Bantleitungen fid) bie Baniangeftetiten ftetS 
heftig geroehrt haben, fetp burd) bie SlngefteUten 
felbft bebrol)t unb bam it baS gortfom m en ber 
Baniangeftetiten erfd)roert roirb. gttSbefonbere 
roirb bie ©tjance beS UebergangeS non einer

B a n t gur anberen m it erhöhten ©ehältern ba= 
burd) eoentueU gelpnbert (Sitte gang fd)roere 
Bebrohung aber beS gortfommenS ber Banf= 
angeftellten aud) im  eigenen g n ft itu t  lag in  ber 
gorberung beS BtitbeftimmungSredjteS bei Be= 
förberungen. § ie r  roar bie groffe @efaf)r, baff 
bie Beliebtheit bei ben Kollegen, bie burdjauS 
nicht immer m it berSüdpigte it im B e ru f paralle l 
ging, ober umgefehrt bie Unbeliebtheit, bie oiel= 
fad) gerabe bie Südpigften gu treffen pflegt, fü r  
gu ftim m ung ober SlbleEjnurig beS üluSfdmffeS 
mafjgebenb fein roürbe. 2öer in  ben @rof$= 
betrieben Ejeimifcf) if t  unb bie ©djeu fa ft a ller 
Slngeftellten tennt, ihre perfönlid)en 9lngelegen= 
heilen ber Kottegenfchaft gu unterbreiten, bem 
tonnte eS nid)t einen Slugenblid u n fla r fein, roie 
unangebracht bie gorberung beS SJlitbeftim = 
mmtgSred)tS bei Beförderungen gerabe im  
gntereffe ber Stngeftellten felbft roar.

SiefeS BtitbeftimmungSredp bei Beförbe= 
rüngen muhte aber auch fo fo rt bem fachbe- 
roanberten Beurteiler tlarmad)en, roelcf)e©ef alpen 
fü r ben Betrieb felbft in  einer Ueberfpanuung beS 
BtitbeftimmungSredjteS lagen. S ie  fonftitutioneHe 
g a b r if hat im m er bie ©chattenfeife, bah Ber= 
hanbeln, Bardamen tieren unb oteleS Dieben an 
einer © tätte fid) breit macht, bie ihre Aufgabe 
n u r burd) fdprelte umfidpige S iSpofition, burd) 
9lnorbnen auf ber einen unb Unterorbnen auf 
ber anberen ©eite erfüllen tann. ■ S e r fauf= 
männifche unb ber geroerblid)e Betrieb fo ll 
© tätte beS cpaitbelnS unb nid)t beS Bebens fein. 
B lan  tann nicht an ©teile beS SireftionSbureauS 
eine ©chroatpmbe fetjen. SeSfjalb muh beim 
SJtitbeftimmungSredp ber SlngepeUten gunächft 
ftreng groifdjen folchen S ingen gefd)ieben roerben, 
bie fid) auf bie DJlitroirfung bei ber B w b u ttio n  
unb foldje, bie fid) auf bie B ftitro irlung bei ber 
Regelung be§ SlrbeitSoerhälmiffeS begiel)en. S ie  
Betriebsräte bienen bem beften ßroede, fie follen 
bie Uebermadp ber ia p i t a l i f t i f d je n  SHectjte beS 
Unternehmers im  2lrbeitSr>ertrag etnbämmen unb 
auftpben. @ie follen aber nicht bie B l'obu!tionS= 
biSpofition beS Unternehmers hemmen, aud) nicht 
auf bem Umroeg über baS Sreinreben in  baS 
2lrbeitSoerhältniS. SeShalb ift benn aud) im  Ber« 
gleich her Banfbeamten, ber nad) b.iefer »Richtung 
hin m uftergültig  erfd)eint, baS BtitbeftimmungSs 
recht gunädjft einmal grunbfählid) auf btejenige 
Kategorie ber Slngeftetlten befdpäntt roorben, bie 
fü r  bett SlngeftelltenauSfdjuh wahlberechtigt finb 
ober baS roat)Ifälpge Silier nod) n id)t erreicht 
haben. StuSgenommen finb alfo in  erfter Sinie 
@eneral= unb ^anbtungSbeooUmädjtigte, Siref= 
toren, 9lngeftellte in  leitenber S te llung unb
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SSertreter ber g itttta , bie in  baS ganbelSregifter 
eingetragen finb. ®aS2RitbeftimmungSrechtfelbt 
if t  in  bie go rm  beS Siebtes auf © infprud) unb 
¿Befchroerbeprüfung gebracht ® ie SRitroirEung bei 
©infteHungen roirb in  ber Sßeife geregelt, baff bie 
¿BanEleitung Derpflid)tet ift, bem ¿HuSfchufj non 
jeber ¿ReueinfteUung Kenntnis gu geben unb 
bafj ber ¿HuSfchufj innerhalb oon fün f Sagen 
© infprudf ergeben iann, roenn m is tige  bered^= 
tigte $ntereffen ber ¿Hngefteütenfchaft ober beS 
¿Betriebes baburd) oerle^t roerben. ®er ¿Hnge* 
fteHtenauSfchufj i»at gur P rü fung  ber ©in* 
ftetlungen einen ftänbigen UnterauSfdjufj gu be= 
ftimmen, ber auS groei feiner SRitglieber m it 
minbeftenS gehnjähriger Sienftgeit bei ber ¿BanE 
befteijt, bie baS ¿Bertrauen ber ¿BanEleitung 
befitgen. S ie finb oerpflid)tet, über bie ihnen 
oertraulid) gemachten SRitteilungen ber ®e* 
fdjäftSteitung ©tiUfchroetgen gu bewahren. 
Söeiter E>eift eS in  bem ©chiebSfprud), bie 9Rtt* 
ro irtung bei Künbigung ober ©ntlaffung, benn 
hier if t  bie ¿BanEleitung bereits oerpflici)tet, oon 
ihrer 2lbfict»t bem ¿HngefteUtenauSfchutj oorher 
Kenntnis gu geben, ber bann berechtigt ift, @ht= 
fprud) gu erheben.

$ n  biefem Umfange roirb baS SRitbe* 
fiimmungSrecht ber ¿Ungeteilten groar gunächft 
groeifelloS eine geroiffe ¿Hngahl oon ¿Reibungen 
m it ben ©efchäftSleitungen geitigen. ¿Doch eS 
roirb gunächft fü r  bie ¿Betriebe erträglich fein. 
Unb eS roirb manche SEBiHfür auSphalten 
unb eine ¿Reihe oon gä rten  oermeiben Iaffen. 
¿Jlber eS roirb barüber hinaus fich aller RBahr* 
fcheinlichteit nach t<h fogar fü r  bie ©nt* 
roidelung ber ¿Betriebe als fegenSreich er* 
roeifen. ¿Denn fehr halb roerben bie SRitglieber 
ber ¿HuSfdjüffe einen © inblicf in  bie SRotioe unb 
bie Aufgaben ber ©efchäftSleitung geroinnen 
unb allmählich roerben burdf bie ¿Bermittlung 
ber SluSfchüffe bie gefamten ¿Ungeteilten jene 
Fühlung m it bem ¿Betriebe unb feinen ©efarnt* 
intereffen befommen, bie ben ©efichtSEreiS ber 
¿Ungeteilten erweitert unb ihnen baS @efül)l ber 
¿Bereinfamung, ber roiUfürlichen ¿Beftimmung 
über fie unb beS oöHtgen SoSgelöftfeinS oom 
©nbeffeEt ihrer ¿HrbeitStätigEeit n im m t. 3)aS 
roirb bagu führen, baS ¿BerftänbniS ber 2lnge= 
[teilten fü r  bie ¿probuEtioität unb überhaupt fü r 
bie ¿ProbuEtionSbebingungen beS ©eroerbeS gu 
erhöhen.

Senn barauf muh überhaupt ber©nbgroec! a ll 
bieferSRitroiriungSbeftreoungen gerichtet fein. S ie 
füllen testen ©nbeS eben ber SBergeiftigung ber2lr= 
beit aud) be§ nieberften ©liebes im  ¿Betriebe bienen. 
¿Der ¿Bergeiftigung, auS ber bann fpäter einmal 
bie roiritiche URitarbeit an ber ¿probuEtion ent* 
fp ring t. ®iefem ¿Beftreben nach SRitarbeit unb 
¿Bergeiftigung ber SeiltätigEeit roirb allerbingS 
ber jetgige Umfang beS ¿JRitbeftimmungSrechteS 
nicht gerecht. 2lber er i'ann ih r auch fl0* ni<ht 
gered)t roerben, folange eS, fich um  bie Sätig* 
te it ber ¿BetriebSauSfdgüffe ober ¿Betriebsräte 
hanbelt, beren ¿Hufgabe ja  hoch eben n u r in  ber 
Ueberroachung beS ¿BerhältniffeS groifchen Unter* 
nehmern ober Unternehmeroertretern auf ber 
einen ©eite unb ben ¿Ungeteilten unb ¿Hrbeitern 
auf ber anberen ©eite in  feiner ©egenfätglichEeit 
hanbeln iann. ^Darüber hinaus fann bem Söunfd) 
ber ¿Ungeteilten ebenfo roie ber 9lrbeiter nad) 
SRitroirEung n u r auf einem ¿Boben entgegenge* 
fommen roerben, ber außerhalb beS ©egenfaigeS 
groifchen ¿Jlrbeitgeber unb ¿ilrbeitnehmer liegt. 
§ ie r  fetgen bie ¿Befttebungen ein, bie auf bem 
groeiten ¿RäteEonqrefj in  m uftergültiger 5Jöeife in  
bem ¿Hntrag ber SRehrheitSfogialiften ©oben, 
KaliSEi unb ¿Büdgel fo rm u lie rt roorben finb. © r 
ro ill neben ben ¿Betriebsräten bie 2Bal)t oon 
¿ProbuEtionSräten, bie als ¿Bertreter ber airbeiter 
unb ¿HngefteHtenfägaft neben bem ¿Betriebsleiter 
in  ben ¿Betrieben tä tig  finb, roo, roie g. ¿8. in  ber 
^anbelS lam m er, in  ber ©eroerbeiammer, im  
©ifenbahnrat im  ^entralauSfcbup ber ¿Reichs* 
bani unb in  ber ©tempetoereinigung ber 
¿Banlen bie gemeinfamen ¿Hngetegenbeiten beS 
¿Berufes bebanbett roerben. ¿Dtefe ¿Ungelegen* 
heilen beS ¿Berufes finb g. ¿8. in  ben Sarifoer* 
trägen groifchen ¿8ucl)brudern unb ¿pringipalen 
fchon lange als gemeinfame ¿Ungelegensten 
aller ¿Probugenten ohne Unterfdpeb ihrer ©tellung 
im  ¿probuttionSprogep erfannt roorben. ¿Dtefe 
Kenntnis muff perallgemeinert roerben. Unb 
hier if t  in  gemeinfamer ¿Hebet ber ¿Boben gu 
fdgaffen, aus bem baS ¿BerftänbniS berfHnqefteHten 
fü r bie SDafeinSbebingungen beS ©eroerbeS 
unb bie ¿HrbeitSbebingungen beS eingelnen ¿Be* 
triebeS quellen Iann, bem er feine ¿HrbeitSEraft 
leilgt. £>ier if t  audg ber Söeg, ber herauSführt 
auS ben feelifdgen sJ?öten ber ¿Ungeteilten. ,£jier 
if t  auch ber roahre ¿ißeg fü r ©ogialtfierung, bte 
auS ber erhöhten ¿Probuttioität unb ©rgiebtgfeit 
beS ©eroerbeS unb beS Unternehmens bem 2ln= 
geteilten bie 9Röglid)feit gur Steigerung feines 
¿HnteileS an ben © ütern ber nationalen ¿pro* 
bu ltion  erft roitEfam möglich macht.
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Qttííffen werden?
■íSou íV ilIu  Koslotosít, Aerli1r=2ichterfeíbe.

Qn ben ©treifüerhanbí ungen ber teíjíett Seit 
¡pielte ber ©treit barum, ob bie ©treiftogc 3u be» 
3¡ahíen. feilten, eine große Aoíle. ©iefe gorberung 
tourbe bou ben ©trcifenben int Vertrauen auf ihre 
toirtfdjflftltdje Aíadjt aufgefteíít, eine anbere Srage 
ift eg, ob fie aud> rechtlich begrünbet toar, © treif 
bebeuíeí gemeinfante Arbeitgnieberíegung ohne ©in» 
hattung ber Künbigunggfrift; er biíbet aífo eine 
A c r  t r a g 8 o e r I e I3 u n g. A3cr ftreíft, totil nicht 
arbeiten, toilí nicht íeiften, toag ihm »erträglich ob* 
liegt. ©arnit entfällt für ijjn  felbft»erftänblich ber 
Anfpruch auf bie ©egenleiftung, auf baä ©ehalt. 
©er ©treifenbe fann fiel) nicEjt bantit entfájulbigen, 
bafi er nur ben Aefchluh feiner ©enoffen .'ober feiner 
Organifation augführe. ©enn ©emeinfamfett beö 
fjaubelng cntfd>ulbigt nicht ben Aertraggbruch, int 
©egenteil, fann if>n rechtlich fogar oerfdgliutmern, 
toeit fie ben Btoattg, ber auf ben auberen Vertrags» 
teil auágeübt toirb, nod> toergröffert. Auch bilbet 
bie ©emeinfehaft ber ©enoffen, ingbefonbere bie Orga» 
nifation, feine beut eingeinen übergeorbnete ©teile, 
ber er ©efjorfam big 3ur Aertragguntreue fdfunlbet«. 
©ie Angtieberung an fie nnb bie Xlnterorbnung 
unter fie, ift bem freien Aöilleu beg >eitt3 einen an» 
beimgeftellt. ©ntfcfjeibet er fid) bei einem AÖibê » 
ftreit 3toifcf)en ber ©emeinfehaft nnb ber Aertragg» 
treue für jene, fo mufe er bie »erträglichen felgen 
auf fidj nehmen, nämlich ben Aertuft beg Aufprudjg 
auf bie ©egenleiftung.

lOcfcntlid) 3tocifcif»after ift bie Aechtglage be» 
jügtid) ber A r b e i t g t o i l l i g e n ,  bie tatfäd)Iid> 
toäftrenb beg .©treifg nicht arbeiten. hier fonttni 
eg auf ben ©runb an, ber fie beranlafjt, nicht ju  
arbeiten, Achaten mir 3uerft ben einfacfjften ¿yetll: 
©er Arbeitgeber fei trot3 beg ©treifeg einiger in  
ber Sage, bcn Aetrieb fort3ufet;en, ftellt ihn labet* ein, 
o^ne lmr3u burch bie ©ad)läge gc3toungen 3a fein. 
Sjier ift eg ber Arbeitgeber, ber in  A  erjag gerät, 
ui© 3ioar mit ber Annahme ber Seiftung. ©ann 
ift bie Accl>t Stage nad) § 615 beg Aürgcrlidjen ©efetj» 
bttd>eg 3U beurteilen, ber befttmmt: „Kommt ber 
©ienftberechtigte m it ber Annahme ber ©ienfte in 
Aerjug, fo fann ber Aerpftichtete fü r bie infolge 
beg Aer3ugg nicht getrifteten ©ienfte bie Oereinbarte 
Vergütung »erlangen, oi>ttc 3ur Aadjietihntg oer» 
pflichtet 3U fein.“ ©ag bebeutet: ber Arbeitgtoillige 
erhält feinen Anfpruch auf ©eFjatt. ©benfotoenig toie 
ber Angeftellte, fann fid> ber Arbeitgeber auf einen 
Aefchlujj feiner Organifation berufen: ©ie Aug» 
fperrung entbinbet nid)! Pan ber Aerpfltd)tung 3ur 
©eljaltgjabtuttg. Allerbingg genügt 3ur ©rfjaltung 
beg ©ehaltganfprnd)eg nid>t bie Arbeitgtoilligfeit, 
btefe rnujj oiefttte^r betätigt locrbett: bei* Arbeitg» 
teiltige mitß feine ©ienfte tatjädjlid} embreten. Ae» 
fannttich Ratten toährcnb beg leljten ©treifeg bie 
Aanfen ihre Angeftcllteu aufgeforbert, ihnen ihre 
Arbeitgtoilligfeit 3« betätigen, nnb bi? Arbe tnehmer»

»erbänbe falten — im A3iberfprnch m it ber Oon 
ihnen auggegebenenen ©treifparote — ihre A lit»  
gliefcer aufgeforbert, eine folche Aefchetnigung aug» 
3ufteHen. ©iefe allein mürbe aber rechtlich ohne 
Aebeutnng fein; beim ein ©tüd Aabißr erfeljt nid;i 
bie tatfäd>Udie Aereitfdtaft. 3ttr Arbeit.

Aertoidettcr finb bie Sülle, in benen ben Ar» 
beitgtoitligen bag A3 eiterarbeiten u n m ö g l i c h ]  ift. 
Sjier ift 3U unterfd)etben, ob bie ■Unmöglidhfeit in  
ber Acrfott beg Angeftellten ober im  Aetriebe liegt. 
Siegt fte in ber Aeofon beg Angeftellten, fo fommt, 
fofern biefer ein £>anbluttgggehtlfe ift, bie Antoenb» 
barfett beg § 63 beg ijattbelggefehbiichcg, fofern er 
ein A3erfmeiftcr, Actricbgleiter, Sedjmifer ober fon» 
ftiger getocrblidher Angeftellter höherer A rt tft, bie 
beg § 133c Abf. 2 ber ©etocrbcorbming in Aeiradjit. 
©anad> bleibt ber Aufbruch auf bie ©auer oon 
fed)g AÖodjen beftehen, toenn ber Arbeitnehmer att 
ber Verrichtung ber ©ienfte burdj ünocrfdjulbeteg Un= 
glüd Oerhinbert toorben if t ;  ber geteerblidte Auge» 
fteltte hohler A r t muh, fidl jeboch Kranfeu» nttb 
UnfaUoeriicherunggunterftühung anrechnen laffen, ber 
ftanblungegehilfe nid)t. ©g fann fid) hierbei nur um 
einen Hmftanb huitbcht, ber bie Aerfon beg Auge» 
ftellten betrifft nnb für ihn an fid> iol)ue Aüdfid>t 
auf tag Arbeitgberhältnig bereitg ein "Unglüd be» 
beutet, ©ag finb 3. A. Kranfheit — ber §auf>t» 
fa ll! —, aber auch Sreibeit^beraubung. 3 ft ettea 
ein Aanfbeamter oon ©treifpoften fo fdhteer miß» 
hanbelt toorben, baff; er arbeitgunfähig ift, fo finb 
bie Aoraugfehungen beg § 63 §©A. gegeben. Serner 
auch bann, toenn ihm mit ©etoalt ober burch Ae» 
brohnng mit fdjtoeren förperlidten ©djäbctt ber ©in» 
tr itt ing ©eföhäftghciug burdh ©treifpoften pertoel)ft 
toirb. Aei biefer leßtcit A rt ber Aerhinberurtg ift 
aber 3U bcadjten, bah fte in ber Aegel nur Pon 
fur3er ©auer fein toirb, unb bah mit ihrem Sortfa ll 
and) bie Aoraudfetgung für bie Antoenbung beg 
§ 63 £)©A. entfällt. Auch genügt nicht fd>en jebe 
Aebrohung. A3irb 3toar aud)i rcgelmähig Oon einer 
Acrtraggpartei nicht »erlangt, baß fie ein gelben« 
tum enttoicfle, um ihre Aertraggpflichten erfüllen 3U 
fönnen, fo barf fie fid) bod> anbererfeitg hieroon 
nicht fd>on burch blohe brohenbe A3orte einfchüchtern 
laffen; eine getoiffe A 3tberftanbgfraft muh »0« ihr 
üerlangt toerben. S rifft bag unperfchutbete Unglüd 
— alfo 3. A. Kranfheit, Sreiheit^herauhung — anbere 
Arbeitgnehmer, alg §anblungggehilfeu nnb getoerb» 
li<hß Angeftellte höherer A rt, tote Aoten, ©chreiber, 
getoerbliche Arbeiter*, fo finb nicht § 63 £>©A. nnb 
§ 133c ber ©etoerbeorbnung antoenbbar, fonbern 
§ 616 beg Aürgerlidjen ©cfeßbucheg. ©tefer tautet: 
„©er ,jur ©ienftleiftung Aerpflid)iete toirb beg An» 
fprudjg auf bie Aergütuug nicht baburdh Perluftig, 
bah er für eine oerhältnigmähig nicht erhebliche 
geit burcl) einen in feiner Aerfon ttegenben ©runb 
ohne fein Aerfdhulben an ber ©ienftleiftung Perhinbcrt
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toirb. ©r muh ftof» jcbodf». feen betrag anrechnen 
taffen, tocldjer ihm für bte 3cit her Aerhinberung 
aug einer auf ©runb gefeilterer Aerpfttdjtung be« 
ftehenben Traufen« ober UnfaKtoerfidherung gufommt.“ 
£>ier ift alfo bte Sauer ber Aerhinberung Dort A3id;tig« 
fett; fie ift aber nicht allein für fich 30t betrachten, 
foiibcrn and) Me btäbertge Sauer beg Aefdhäftigungg» 
Per£)ältniffeg unb ettoaiger früherer ‘23erfüllrttitt)fc ber 
Arbeit finb su beritdffidhiigen. Qm allgemeinen bürfte, 
ba ber Streif ftdEj! nicht einmal über brei A3od)cn 
f>in3og, bon einer Aehinberung toährenb einer ber* 
fjäitnismäßig erheblichen 3 cit nicht bie Acbe fein, 

Ser fjauptfafl ber Aehinberung Arbeitgtoilliger
an ber Aerricijtung ihrer Sienfte toirb nur Iber ge« 
toefen fein, baff niefjt gearbeitet toerben fonnte, toeil 
ber Aetrieb g f̂dhloffen toar. Sofern eg fich hier 
um1 eine Atahnahme tjanbeit, 311 ber bte ©efchäftg» 
leitung nicht ge3toungen toar, bleibt ber Anfprud) 
auf bie Vergütung beftehen, tote bereite oben aug« 
geführt toorben ¡ift. Bubeffen haben bie betriebe 
fich meift genötigt gefehen 31t fchltejjen, fei eg, bah 
bie Bahi ber Streifenben 3U grojj toar, um bte 
Arbeit fortfeien 3u Fönnen, fei eg, baß bie Schlie« 
fjung mit ©etoait er3toungen tturrbe. 3 n folc£)ien 
Süllen liegt ein AerfdEfulben be» Arbeitgebers' nidht 
Por. g-ür fte toollen biele Burifteu § 323 '23©23. an« 
toenben: >,c323irb bie au§ einem gegenfeitigen Verträge 
bem einen Seile obliegenbe ßeiftung infolge eine? 
Itmftanbes unmöglich, ben toeber er noch 
ber anberc Seil 31t Pertreten hat, fo 
üertiert er ben Anfprud) auf bie ©egenleiftung .. 
fjtentad) Fönnte ber Arbeitgtoillige Fein ©ehalt per« 
langen, trenn eg noftoenbig toar, ben Aetrieb 3U 
fchUegen. Allein man toirb fich für entfprechenbe 
Antoenbung beg § 616 A©A. entfdheilben müffen. 
Allerbingg bilbet bie Sdüiegung beg Aetriebeg nidht 
einen in ber Aerfon beg Sienftoerpftid>teten liegen« 
ben ©runb, tote ihn § 616 A©A. erforbert. Aber 
man toirb fo folgern müffen: toirb bem Arbeit« 
nehnter bie Vergütung getoährt, toenn bie Aer« 
hinberung ihren ©ruttb in feiner Acrfon hat, fo 
mu§ eg erft red>t gefcpchen, toenn fie ihn auger« 
halb feiner hat; benn ein Aerfcf)ulbeu trifft ihn 
bann ebenfotoettig, er bilbet bann nidht einmal 
ben unfdjulbtgen 21 nlag ber Aeljin&erung. Sarum  
behält ber Arbeitgtoillige feinen ©eljaltganfpruch 
troig Schließung beg Aetriebeg, toenn ber StreiF 
eine Perhältnigmäjjig nicht erhebliche 3 « t  toährt; 
hierbei ift ein Anterfchieb gtoifdhen ben Perfdhiebenen 
Arten ber Arbeitnehmer nicht 3U madhen. Säuert 
er aber länger, fo entfällt jeber ©chaltganfprudh'. 
Alan Fann fidh nicht fchlechttoeg auf ben Stanb« 
pmtFt ftellen: ber Arbeitgeber habe eg ja jebergeit 
in ber §anb, burdh Aetoilligung ber görbentrtgen 
ber Streifenben ben StreiF 3U beenben; er fei alfo

in Aer3ug, toenn er ben Aetrieb fchliejjen muffe, 
unb mi'tffe hoher ben Arbeitgtoitligen bie StreiF« 
tage augnahmgloS be3a:hlen, Aielmefjr muh anter« 
fd>ieben toerben, ob nach ber Sachlage bem Arbeit
geber billigertoeife Me Aetoilligung ber fjarberungen 
3ugemUtet toerben Fann, Sinb biefe nur auf ge» 
ringe, bur:d> bie Seuerung gerechtfertigte ©ehaltg« 
3ulagen gerichtet, fo toirb man oon bemj Arbeit
geber Perlangen bürfen, bah er fie betoillige, 
anberenfallg hat er für bie giolgen eineg Streifg 
ein3uftehen, ben er burdh feine AOeigerung herauf« 
befdhtoört. Sagegen bilbet bag Setbftbeftimiuungg« 
reiht eine fo tief in ben Aetrieb eingretfenbe Atah« 
nähme, eine fo umfaffenbe AefdhränFung ber Aed>te 
beg Arbeitgeber, bah man nicht gut ertoarten Fann, 
er toerbe fid> Fampflog fügen. Sah man eg an 
fidh alg eine gerechtfertigte gbrberung ber Beit be« 
trachte, nutg hierbei gati3 anher acht bleiben. Ser 
Arbeitnehmer toirb meift hinüber anberg benFen, 
alg ber Arbeitgeber, unb (ba bag btgherige Aed>t 
hierbei auf feiner Seite ift, fo barf ihm nidht Per« 
übelt toerben, toenn er eg big 3um Aeugerften per« 
teibigl Aun toirb freitidh aud> bie Anficht Per
treten, ba|, ba ber Annahmeoergitg beg ©läubigerg 
auf beffen Seite Fein Aerfd>ulben erforbere, § 615 
A © A . auch bann antoenbbar fei, toenn bie An
nahme ber Sienfte ofmc Aerfdhulben beg Arbeit« 
geberg unmöglich fei, ber StreiF alfo' nidht Perhinbert 
toerben Fönne. Siefe Aiuffaffung fei hi«r nur Fur3 
ertoähut. Bhr« AOiberlcgung ergibt fidh ang ben 
Porhergehenben Angführnngen.

Sft fdjjon bie Auglegung ber gefehlidhen Aor« 
fchriften nidht gan3 gtoeifelgfrei, fo toirb bie Ae« 
urteilnng ber Acdjtglage im ©inselfalle noch burd> 
bie U n f i d h e r h e i t  b e i  S a t b e f t a n b e g  er« 
fd)tocrt. A3 er ftreift toirFlid>? A3 er ift: arbeitgtoillig? 
§ier toirb man bag alg Aegel annehmen müffen, 
toag bag A3ahrfd>einlidhere ift. £>üt bte Atehrhrit 
ber Angeftelltenfihaft ben StreiF befebtoffen, fo be» 
fteht bie Aermntung, bag ber einjelne mitftreiFe; 
behauptet er feine ArbeitgtoilligFeit, fo toirb er fie 
betocifcn müffen. So toirb 'man fdhliejjlidh an §anb 
ber gefeljlichen Aorfd)riften bie Aechtgfrage na<h feer 
Aegahlung ber StreiFtage entfdheiben Fönnen. Bit* 
beffen ben tatfächlichen Aerhältniffen toerben fie nicht 
fo gan3 gereiht. Sie Aeftimlmnngen finb 3ugefdhnitten 
auf bag Aerhältnig Pott A^rfon 3U A«rfon. ©g 
ift ein Aecht für bie ein3etnen. StreiFg unb Ang« 
fperrungen, überhaupt bte Arbetterbetoegungen, er« 
ftrecEen ftch aber auf ATaffcn, bereu fiiuflug fi<h 
bte etn3einen nicht entgiehen Fönnen. Sie Ataffe 
ift ftärfer alg bag Bnbioilbuum. Siefeml Umftanb 
trägt unfer 2led)t nodh ntd)t gettügenb Aed>nung. 
©g muh Pom BnbiPibualredjt umgeftaltet toerben 
3'Um Sogialredht.
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(Reform ber Qßanft »on (Bttgfanb.
*250» S ritj 3 utrauens3üricß.

G if 9t &. Snglié S>atgra»e ßat bie Gd)wattfungen 
bcá offiziellen Santfaßei in Englanb, ©euffd)tanb, Srant- 
rcicß unb Äotlanb feit 1844 miteinanber »crglicben unb 
hat feftgefteHt: 1. baß bie 3aßl bcr Sanfbiifontänbe- 
vungen bei bei- Sant »on Englanb »iet zaplreid)er waren 
a l i  in ben anberen genannten Eänbern, 2. baß bie 
Gcßwantungen zwifcßen betn t>öd>ftcn unb niebrigften 
Gaße in Englanb heftiger waren até in ben anberen 
Gtaafen, 3. baß bie 9tafen bcr Sant »on Englanb pöper, 
unb baß 4. bie Säße beé cnglifcpen 9tofeninftitufé längere 
3eit in Straft waren alé anberéwo.

9Benn frdf> baé C u r r e n c y  C o m m i t t e e ,  aller 
biefer Erwägungen ungeachtet, g e g e n bie Serfcßmelzung 
ber beiben ©epartmenfé bcr Sant auéfpricpt, fo beé* 
halb, weil eé ertlärt, bie Sbauptwirfung ber 3ufammen- 
legung wäre, bie ©epoftten bei ber Sanf »on Englanb 
in bie g le ite  Eage wie bie 9totcn in bezug auf bie Um- 
wechflungimöglicßfeit in ®olb ju  bringen, ©arauf ift 
nun aber ju  erwibern, baß bie Einleger gegenwärtig 
feberjeif ©olb befommen fönnen: fie braud>en ja nur 
9toíen aué bcr 9?efer»e ju  ziepen unb ©olb »otn Sffue 
©epartment ju  neßtnen. Eé ift alfo nur ein anberer 
Qöeg, um jum gleichen 3 iele ju  gelangen, ob man baé 
•©olb birelt abziept ober auf bent Umwege über bie 
Soten in ber 9tefer»e. S?ann bie Sant bie 9toten nicßt 
auf Verlangen japlen, fo fiept bie ganze 9Jtafd)ine ftitT. 
©iefer Einwanb gegen bie 93erfd)meljung beiber ©e- 
parfmenfé ift baßer nicßt fticßpaltig.

©aé Currency Committee pat aber ttocp anbere 
Argumente. Eé erllärf, baß bie 3 ufammenlegung beiber 
©epartmenté 311 einer ft a a 111 cp e n K o n t r o l l e  
i>er  G d t a f f u n g  » o n  S a n t t r e b i t e n  burdp  
a l l e  ‘S a n t e n  ftlpren würbe. Eé ift möglid), baß bie 
Sötaßnaßme ber Serfcßmelzung fo unerwünfd)te Uleben
wirtungen zeitigen fönnfe. *2lbcr ber Auifdjuß läßt eé 
in feinem Serid)t m it ber bloßen Sepauptung bewenbett, 
opne Seweife für ipre 9tidßtigleit 31t erbringen. 9Dtan 
barf fogar im ©egenteil ber ‘2lnftd>f fein, baß bei bem 
Sorpanbenfein einer größeren 9tefer»e bie ©efapr ber 
Eitttnifcßung ber Regierung in bie ©efcßäfte ber S an i 
geringer fein wirb alé im Salle einer Heineren 9tefer»e.

©er Sericßt beé Currency Committee erörtert aueß 
bie burd) ben S?rieg gefd>affenen 9Bäßrungi»erßältniffe 
unb empfteßlf ber9tegierung, w ä p r e n b  b e r  U e b e r -  
g a n g é 3 e i t  aueß w e i t e r h i n  c u r r e n c y  n o t e s  
a u ö j u g e b e n ,  b a n e b e n  aber noeß a n b e r e  
G m i f f i o n e n  gegen bie 9toten ber Sant »on Engtanb 
aué ber Uvefetoe ber Banking Department »orzunepmen. 
3ßie würbe bie ©urcßfüprung biefer Staßnaßme in ber 
' í ’rapié wirten? ©ie Uleferoe im Banking Department 
»alebtert gegen bie Setbinblidflcifen. ©aß bei Abop- 
tierung ber »ont Currency Committee befürworteten 
UXetpoben bie 9tcfer»e rafd) in bie Sinfcn gepen fantt, 
liegt auf ber Sbanb. Snt leßtcn Sierteljaßr 1918 betrug 

ie 3unapme in ber Stniffion ber currency notes runb 
S till. Sfunb Gferling, wäprenb fid) bie Uleferoe ber

Banking Department in ber gleicßett 3eif auf nur 28 S till, 
belief. Se i Annahme bei neuen Gpftemi »or wenigen 
Stonafen wäre alfo bie gefatnfe Seferoe bereite auf- 
gezeprt worben.

©as Currency Committee empfteßlf ferner, bai gegen 
bie ,.currency notes“  »atebierenbe ©olb im Setrage »on 
28 Va S titl. ber Sant »on Ettglanb zuzuführen unb e# 
bureß 9<oten ber Sant »on Englanb zu erfeßen. Se- 
lanntlitß g ilt ba i ©olb im Currency Department a li 
Gicßerßeit für bie 9toten unb fotl birett ober inbirett 
Zur 3aßlung »on „currency notes“ , fallet folcße zur 
3aplung in ©olb präfentiert werben, Serwenbung 
finbett. QBentt nun naeß bem Sorfcßlage bei Auifcßuffei, 
9ioten ber Sant »on Englanb an GteHe »on ©olb 
benußf werben foUen, fall es eben „currency notes" zur 
3 aplung »orgelegt werben, fo wiberfpräcße foteßei ber 
„Currency and Bank Notes Act“ , infofern, a li  bie 9t e> 
gieruttg zur Einlöfung biefer 9toten bei ber Sant »on 
Englanb in ©olb »erpflidjtet ift.

Son befonberem Sntereffe in bem Sericßt bei 
Currency Committee ift ber auf bie „ j o  i n t  s t o c k  
b a n k s “  Sezug ßabenbe S»affui. ©er Auifcßuß befür
wortet, ben Santen bie Serpflicßtung aufzuerlegen, 
Gc ß a ß w e c ß f e l  u n b  t u r z f r i f t i g e  9 t e g i e -  
r u n g i w e r t e ,  bie im 9totfaHe bei ber Sant 
b iitontiert werben tonnen, im  “¡ P o r t e f e u i l l e  zu 
p a b e n .  ©iefe Auffaffung wirb »on einflußreichen 
englifeßen Santfreifen, namentlicß »on G i r  E b w a r b  
S e l b e n ,  bem Sorfißenben bei Aufftcßfirati ber 
London Joint City and Midland Bank, a ti untlug fcßütf 
betämpft. Snfolge ber in ber leßten 3 eit ftattgeßabten 
Suftonen pat fteß bie G truttur bcr großen, englifd)en 
Snftitute »on ©runb auf geänbert; fte finb »iel größer 
unb and) mädjfiger geworben, ©aper erfeßeint ber 
Söunfcß berechtigt, baß bie S ’o lit il ber ßonboner ©roß- 
bauten barin beftepe, jeweili genügenbe 9tefer»en zu 
unterpalten, um in  Sürifenzeiten »on ©iitontierungen 
bei ber S a ttl »on Englanb unabhängig zu fein. SSenn 
nämlich entfpred)enb ben Anregungen bei Currency 
Committee, bie Santen nampafte Seftänbe an Gd)aß- 
wedtfeln unb furzfriftigen 9tegierungiwerfen unterhalten, 
fo Werben im Sülle bei Auibrucßi einer Ä’r if t i mit 
einem Gcßlage fo ungeheure Anfprücße an bie Sant 
»on Englanb ßerantreten, baß beren 91efer»e eine be- 
bentlidje Gcßwäcßung erfährt, wie foldjei ja bei Äriegi- 
auibrud) ber Soll war.

QBai anbererfeiti bie Sorberung bei Currency 
Committee anbelangt, baß bie Santen fteß auf ein 
g e m e i n f a m e i  S i l a n z f d ß e m a  einigen feilten, 
fo panbelt e i ftd) zunäcßft barum, unter ben a li 
Ä a f f e n b e f t ä n b e n  aufgefüprten ^often aud) ben 
Gonberpoften „Balances with other banks“  figurieren zu 
laffen. Staun aber ein Galbo bei anberen Santen 
unter alten Hmftänben a li „cash“  angefepen Werben?

*) Giepe ‘P lu fu i Saprg. 1919 G. 102.
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Sinter „&affe" finb norntalerweife bod) nur gefeß- 
liebe llmtaufSmiffel 511 oerftehen. gjian benff in biefetn 
Qufammenhange an bie Sufiänbe' bie in ben bereinigten 
Staaten oor bev Annahme bev <Jeberat-9?cferoe-Act 
beftanben, unb bie aunt $etl mifoerantworitid) waren 
für bie ÄrifiS im 3af;re 1907 unb, Wohl aud) für alíe 
Grifen im i ’aufe ber letjten fünfzig 3 a!)re. 9fad) bem 
alten ©efeß waren bie amerifanifd)en ^robinjbanfen 
berechtigt, bie in ben banfen Mew-'JforfS itnb anberer 
großer Stabte ruíwnben Salben als 9feferoen gegen 
ihre 93erbinblid)feiíen aufauredjtten. ®a nun bie 9teW* 
porter baafett biefe ©elber ju r Anlage an ber SonbS* 
börfe oetwenben fonntcn, fo crftärfen fie ihre bere it
willigleit, bie ©elber ju  üerjinfen, waS baS burdjauS 
unerwünfchte ©rgebnis hatte, baß bie "Prooinabanfen 
weff größere befrage, als foIcheS mit ihrer Sidjerheit 
oereinbar war, bet ben 9icw-($orfer Snftituten beließen, 
©ie 'Jotge babón war, baß bie 8 urücfaiehung biefer ©ut- 
l;aben aur berwenbung für lofale, j .b .  ©rnfeawecfe, häufig 
mit Sd)wierigletfen oerbunben war. ©aburd) würben 
Ärifen teils heraufbefcb worett, teils, falls fie fiel) auS anberen 
Hrfad)en ergaben, oerfdprft. ©aS bunbcSreferoegefeh 
machte biefen berhälfniffen ein ©nbe, infofern als eS 
ben 9fationalbanfen unterfagfe,bieSalben ihrer ©uf haben 
bei ihren Sforrefponbenfen als ifaffa p  behanbetn. ©ie 
in ben bereinigten Staaten geutad)fen ©rfahrungen 
fpreeben alfo einbringlid) g e g en  baS 00m Currency 
Committee befürwortete Shffern.

blau weiß, baß baS © 0 l  b p r 0 b l e m bie englifeben 
fjinanjfreife in letzter 3eit ftarf befchäftigf hat. Aud) 
baS Currency Committee hat ju ber ffrage Stellung ge
nommen unb bie f l e b e r f ü p r u n g  b e r  i n  ben 
Waf f en  b e r  e n g l i f d ) c n  b a n f e n  r u h e n b e n  
© o l b b e f t ä n b e  i n  b i e  L e i t e r  b e r b a n f t t o n  
©ng l a n b angeregt. 3 ft eS fiel) barüber tla r geworben, 
Wie fehr baburd) ber Status ber Joint Stock Banks in 
ben klugen ber Äunbfcßaff unb beS AuSlanbeS gefd)wäd)t 
würbe? Snfereffant ift bie Stellungnahme S ir  ©bWarb 
ÄolbenS ju  biefent ^u n ft. ©S ift unfere P flich t fo er- 
fiarte er, unfere ©integer m it 9ieferoen beffer Qualität

JU fd)üi3en, ©aS ©Olb ÖOU ben Joint Stock Banks, WO 
eS währenb beS Krieges fo nüfjlicl) war, forfttehmen, 
heißt: ber ©epofiicnfunbfdtaff ber Joint Stock Banks bie 
beffe Aeferoe, bie eine ban f haben fann, forfnehmem 
©ie ileberführung beS ©olbeS oon ben banfen p r  bau t 
001t ©ngtanb würbe bie 9teferoe ber Banking Department 
nicht oerbeffern, weil bie banfen für ihr ©olb 3iofen 
oerlangen würben, ©ie fyoige baoon wäre, baß fich bie 
Sage ber Joint Stock Banken oerfd)ted)fern würbe, ohne 
baß fiel) auf ber anberen Seife bie Aeferoen ber ban f 
oon ©ngtanb beffern. $affäct)lid) erwiefett fiel) bie ©olb
beftänbe ber eng£ifd)eu Affienbanfen, puntal im Anfänge 
beS Krieges, als äußerft nüßlich. AIS man bann im 
weiteren berlaufe ber ffeinbfeligfeifcn, im 3 ntereffe ber 
Stüßung beS QDßechfelfurfeS, oon ben amerifanifd)eit 
banfen pnäd)ft 10 «Kill, borgte, phlfen fie biefen betrag 
bei ffä llig fe if feilweife auS ihren ©olbbeftänbeit prücf. 
ÜltS bie Alliierten fpäterhin, ebenfalls behufs Stühung 
ber batuta, 120 931UI. ^ fu ttb  Sterling in ©olb nach 
Amenfa jtt remittieren hatten, wooon Vs auf ben eng- 
lifdjen $etl entßel, würben bie Joint Stock Banken für 
bie Äälffe beS Anteils, alfo 20 9 m  in Anfprud) ge
nommen, was fich ohne Sdjwierigfeifett unb ohne 
beeinflußung beS ©elbmarfteS ooüjog. ©amató betrug 
bie ©olbreferoe ber b a n f oon ©nglanb 60 «Kilt, b funb 
Sterling. Äätfe let3fere nur jene 20 b t it l hergeben 
muffen, fo wäre baS fd)Wer(id) ohne ©rhöhung ber 
baufrafe möglid) gewefett. ©iefe Srwägungett fd)einctt 
in  ber 'Sat bafür p  fpredjett, baß eS ratfant fei, ben 
J o i n t  S t o c k  B a n k e n  i h r e  © o l b b e f t ä n b e  p t  
b e l a f f  en.

©aS borgefagfe mag genügen, um barpfun, baß 
eine Reform ber oeralfeten banfafte unter bem ©eftchts- 
ßunffe ber englifdjen QGßirtfcßaff eigentlid) eine 9fot- 
wenbigfeit ift. Ob bie Reform aber halb, ob aud) nur 
in abfehbarer 3eit pftanbe fommt, baS ift freilich bei 
ber Äarfnäcftgfeit, m it ber fiel) englifche Srabitionen, 
aud) folche bie längft überlebt finb, p  erhalten pflegen, 
eine anberc jjrage.

©euffeße j^ inatw eform .
XXIV.*)

Sßenn man oor ber Aufgabe ftehf, bem Staat einen 
jäl>rlid)en ©rtrag oon 19 Alitliarben ppführen, fo fann 
man natürlich bie Steuern unb bie anberen iöanbwerfS- 
aeuge ber ftaatlichen ginanjpotitif nicht bloß als «Kittel 
ftaatlicher QDßirtfcßaftSpolitif unb ffaat(id)er QBirffchaffS- 
pflege anfehen. 3 >n IBorbergrunb muß hier bie fforberttng 
ftehen, baß ber StaafSfäcfel gefüllt wirb. Aber ber 
'fftnanapolifiier muß fich bod) gleichseitig ber wirtfchaftS- 
polififchen unb fojialpotitifchen <3Birfungen aller ftaatS- 
ßnanjiellen Maßnahmen im höd)fíen Sftaße bewußt 
werben. 3eber 93erfuch einer günanarefonn auf bem

*) Siehe fpiufuS Sahrg. 1918 S. 79, 93, 103, 129, 
H3, 155, 169, 182, 199, 211, 224, 256, 274, 291, 306, 
320, 344, 366, Sahrg. 1919 S. 41, 56, 73, 89 unb 120 ff.

<2ßege beS Aufbaues beS alten SteuerfhftemS ift oon 
oornheretn aum Scheitern oerurteilt; beim biefe oielett 
Steuern müffen fcl)ließ(id) bie Qfßirtfchaft erbrüden unb 
oeröbeit. ©iefe QÄMrfung würbe feßon bann eintreten, 
Wenn nad) bem ^riebcnSfdjluß baS Wirtfd)afilidie ßeben 
fich einfad) an ber Stelle unb auf bem gleid)en Kioeau 
fortfeßen würbe, wo eS bei ber ÄriegSerflärung ge- 
ftanben hat- Qlber eine folche QSMrfuttg ift um fo wahr* 
fd)einlid)er, ja oüllig ftd)er, infolge ber tiefgreifenben 
flmwälaungen, bie fiel) im Kriege oollaogen.

3n ©cutfchlanb h*»t eigentlid) gleich nad) beginn 
beS Krieges eine weitgehenbe Umformung ber QBirifchaft 
ftatfgefunben. Sie ift jebod) aunäd)ff unbemerft ge- 
blieben, unb eine aientlich geraume 3eit hinburd) hat eS ben 
Anfcßein gehabt, als ob bie 33ev<i»berun.v:n ß.h h l !glid>
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auf bie UmffeEung einer Bnjapt non Betrieben für i>ie 
3 wecte ber Ärieggarbeit befcpräntfen. ©ad ©runbfpftem 
aEeg QBirffcpafteng in ©euffcplanb blieb jcboci> an* 
fcpeinenb unoeränbert. ©iefe UmfteEung für bie 
Kriegs wirtfd)aft auf ber einen Seife unb bie oer* 
änbevte 9 lrt ber ‘Jriebengbetriebe anbererfeifg jogen 
aEmäplicp 8'oar immer weitere Schichten ber 
Unternehmer unb ber ‘Blrbeiferfcpaff in ihren *33c- 
reid). 9lber ba lange 3 eif tjinburcf) crft 
nur auf eine furje ©auer beg U’riegeS gehofft, bann 
immer wieber oon ein paar äJlonaf ¿u ein paar 9Jlonat 
an eine nicht aEju ferne Beeitbigung beg iiriegeg ge* 
glaubt würbe, fo hat man in ©eutfchtanb — oom Bant* 
Wefcn unb oon ber reinen Äriegginbuffrie abgefehen — 
fehr lange, überhaupt fauut bewußte wirtfd)aftIid)eÄriegg* 
politilgetrieben. Srff alg m it betnSinbenburg^rogramm 
auch in wirtfd)afflid)er Äinficpf bie gcfamte Bolfgfeete 
für ben Ärieg umgefteUf würbe, jeigte ftci> in 
fchneüem Sempo unb immer beuflidjer, baß Sfruttur 
unb 3nhalt ber beuffd)en BBirtfcpaft eine ooEfommene 
Beränberung erfahren patte, ©amit gewann balb 
überall bie Ueberjeugung 9?aum, baß bie Qiüctfepr ju r 
¿yriebengwirffcpaff nicht unoermitfelt würbe erfolgen 
tonnen unb bautif begann bie ©igfuffion über bie 
'Probleme ber fogenannten: „Ueberganggwirtfdjaff."

©ie Slnfcpauungen über bie 9tafur biefer Ueber* 
ganggwirtfcpaft waren ftart geteilt. 9tid)f einmal über 
bie ©auer beftanb Sinigteit ber Sluffaffung. ©ie einen 
glaubten, baß man -fd)on nad) ganj turjer 3 «>t bie 
BBieberumfteEung ju r jjriebengwirtfcpaft beenbet haben 
tonnte, bie anberen wollten fiel) wopl etwa« mehr 3 eit 
(affen, red)neten aber h öd) ft eng auf einen 3 eitraum oon 
2—3 3 apren. ©emgegenüber pabe id) in meinen $l«f* 
fäpen über Ueberganggwirtfd)aff, bie im Sapre 1917 
unb 1918 im Blutug erfepienen finb imb bann gefammelt 
ocröffentlid)t würben**), bie Behauptung aufgefteüt: 
„Sicher fepeint, baß bag Serbeifüpren einer amtäpern* 
ben ©leidjflewicpfglage minbeffeng ein Saprjcpni, wapr* 
fcpeinlicp aber weit länger bauern wirb, flnb wer nid)t 
über bie wirtlichen 3 uftänbe leichtfertig bentt, muß 
unter alten Umffänben bantit rechnen, bie tlebergangg* 
w irtfdjaft auf minbeffeng 10 big 14 3apre einjurichten. 
B o r allem aber wirb ber Staat nicht umpin fönnen, 
felbft für bie notwenbige 3 eitbaucr feiner p rfo rge  
einen langen Sennin ju  feßen." ©iefe Sluffaffung ift 
bamalg jiemlicp heftiger Ä r it if begegnet.

9lber weif geteilter war ttod) bie Buffaffung über 
bie 9tid)tung beg Uebergangg. 9tamcntlid) in ben 
Greifen oon ibanbet unb 3 nbuftrie gab man 
fid) aügemein ber Hoffnung pin, baß bie lieber* 
sanggwirtfdpaft lebiglicp bie Aufgabe paben werbe, bie aU* 
mäplicpe Dtücftepr in bie BBirtfcpaft oor bem Kriege 
oorgubereiten. 9/lan fap ben ganjen 3 uftanb ber 9Birt* 
l^ a ft  im Kriege, ingbefonbere ben ftarten ©inftuß beg 
tofaateg auf biefe 9Birt)d)aff alg efwag oorübergepenbeg 
an, bag fo fd)tteE wie möglid) wieber befeitigt werben 
mußte, B lau oerfannte babei boEfommen bie reoolu* 
tonterenbe Bßirlung, bie ber Ä’rieg auggeiibf patte, ©ie

„lleberganggwirffchaff", 
Siegigmunb, S. 122 ff.

©runblage jener falfcpen 9luffaffung bilbete bie ber 
lanbegüblid)en 9tafionalöfonomie eigene Bnfcpauung, 
baß bag fapitaliftid)e BBirffcpaftafpftem bie pöcpfte BoE* 
enbung jeber BBirffcpaffgfuttur unb efwag btcibenbeg 
fei, wäprenb jebe auf ber ©niwicttungggefchid)ie fußenbe 
Bol£gwirffcpaffgtepre — nid)t bloß bie. rein fojiat* 
bemotratifd)e — ima.er fd)on geleprt patte, baß bie BBirf* 
fd)affsffufen unb mit ipnen bie BBirtfcpaftgformen etWag 
bauernb im 3>uß ber ©ntwictlung Befmblicpeg fei. Böer 
bie Snimidlitng der lepten 50 3apre mit trififd)em Blicte 
geprüft unb oerfolgf patte, tonnte eigentlid) niemals tut 
3weifelbarübcr bleiben,baß ßd) bauernb etit ¿War langfamer 
aber fiefgreifenber BBanbel unter ber Oberflädje oolljog. 
Smmer größere Greife becBOirifcpüfi waren burep bieSut* 
wiettung bec Kartelle unb ber Sruftg aug bem 3 uffanb beg 
Ootltommen anarepifep freien BBirffcpafteng ber einzelnen 
Unternehmen 51t einem 3uftanb fefterer ©ebunbenpeif 
gelangt, ©g tra t pier aümäplid) bag 503opl ber einzelnen 
Unternehmungen unb bie BBifltür ber einzelnen Unter* 
nepmer gegenüber ber jeniralifterten &errfd)aft über 
ben ganzen Berufg^weig jum Bßople beg gefatnfen ©e- 
werbejweigeg jurüd. £ange oor bem ft'ricg fepon burd)jog 
ein loeitoerbreiteteg 9lep oon Organifafionen ber einzelnen 
S>robuäenten, ber Äonfumenfen, ber Brbeifgeber unb ber 
Brbeitnepmer bag BBirffcpaffggetriebe. Unb immer tlarcr 
tra t bereifg bamalg bie Senbenj jutage, bie auf eine 
Binbung ber gefamten OBirffcpaff, auf bie Herbeiführung 
eineg 3uftanbeg oon ©emeinwirtfepaft pinauglief. B ig  
ju r ®urd)organifafion ber gefamten QiBirtfdjaff wären 
bei rupiger ©ntwictlung aEer <3öaprfcpeinlid)feif naep eine 
ganje 9teipe oon 3apräepnfen oergangen, ganj unbemertf 
unb oielen oieEeicpt gar nid)f ing BeWußffein empor* 
fauepenb, würben w ir unter fold)en Umftänben ju  einer 
obEigen Binbung ber ©efamfwirtfd)aft getommen fein. 
BavaUet biefer Beränberung, bie gewiffermaßen oon felbft 
unb burd) fiep felbft bie BBirffd) affin langfanter ©ntwictlung 
erfupr, ging eine immer beufiieper werbenbe Beränberung 
ber SfeEimg beg Sfaatcg unb feiner Organe 3U biefer 
BBirffcpaff. Unb auep pier war oovaugjufepen, baß bie 
Senbenj ber ©ntwictlung bapin ging, bie ©renjen awifd)en 
Sfaafgwirtfdiaft unb ^rioa fm irtfd ia ft ju  oerwifepen unb 
auf aEe 3äEe ben ffaatlid)en Organen größeren ©ingriff 
unb ©infprueßgredft ju  fid)crn.

©er Ärieg paf nun pier wie eine BBirffdfaffg- 
reoolution gewirtt. ©r pat ben ©ang ber ©ntwictlung 
befd)leunigt. Sicper finb oiele Btaßnapmen ber friegg- 
ftaaflicpen i\’rieggwirffd)aft tünftlicp unb fogar jwect« 
wibrig gewefen. Bber bie ©ingriffe beg Sfaatcg an unb 
für fid), ingbefonbere aber bie oielfad) ¿wanggmäßig 
burcpgefüprte Organifation ber Snbuftrie unb beg 
Hanbetg finb, niepf wie fo oiele Sntercffeufen fälfd)lid) 
angenommen paben, faepwibrig unb ben natürlidjeu 
Senbenjen suwiber gewefen, oielmepr paben fie lebiglid) 
bie ©ntwictlung oorweggenommen. Unb fie tonnten bag 
tun, weit ber Srieb eben eine 9teipe wirtfepafflieper 
©ntwictlunggftufen im Sprunge überwuuben paf, ju  
beren Ueberwinbung, wie bereifg gefagf, 3apriepnte 
im £aufc einer natürlichen, frieblid)en ©ntwictlung 
notwenbig gewefen wären, ©araug ging fepon lange 
oor ber 9tcoolution für ben, ber fie mit wirtfehaff*
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lieber unb feiftorifdiev Schulung »erfolgte, Har feer» 
»or, baff Die ©genannte Hebergangöwirtfcijaft niemals 
ben 2auf ber (infmiettung mieber rüdfroärtS fteuern 
tonnte ©ie HebergangSmirtfcfeaft mar mitbin auefe nicht 
aufjufaffen als bie Vorbereitung ju r Rüdtefer jum 
Riten, ma$ »or bem 1. Ruguft 1914 gewefen mar. 
Sonbern fte müjfe »ielmebr bie Ueberleitung jum Stetten 
bebeuten. ©en Hebergang ju r gebunbenen unb »on ber 
StaatSorganifation befeerrfefeten unb öielfacb geleiteten 
Qßtrffcfeaft

©ie Stellung be$ Staates ju  biefer <2ßivtfdt)af£ 
toäbrenb ber ilebergangjeit unb auch ffeäter mar burefe 
bie ©atfaefee ber ffarfen Kriegöüerfcfeulbung gegeben. 
Slnb jmar »on bem Rugenbltd an, in bem Har mar, baß, 
mie auch immer ber Krieg auSgifecn, an eine mefentlid)e 
Crftattung »on Kriegstoffen nid)t gebaut merben tonnte, 
©er Staat muffe ben RSieberaufbau unb bie91eueinrid)tung 
ber VJirtfcbaft m it feinen ftaatSfinonjieHen 3mecten ju  
»ereinen trachten. ©. V .

(QBeifere Rrtitet folgen.)

(R m e U t  (preffe.
Bu ber alle Sage brennenber toerbeitbett fjirage 

ber Verforgung ©eutfchlanbS m it ben unumgäng» 
lid> notmenbigen Srzeugniffen ber ßanbmirtfchaft fü r 
menfd>lid>e Sraährung unb Viebfütterung »eröffent* 
Ii4>t Dr. S a n g e  in  ber „©  e u t f dfe e n *3111« 
g e m e i n e n  B e t t u n g “ bom 5. R » r il 1919 einen 
R u ffab :

Sanbmirtfebaft unb 3h>ang3t»irtfcbaft
in  bent bie Probleme untcrfudjt merben, bie baS 
Streben nach Itnabhängigfeit »om RuStanbe unb 
nach erfd)toiuglid)cn greifen [teilt. SS mirb auf 
bie brmgtid>en ‘IDünfdjc ber Konfumenten, bie 
greife fdjon fü r bas Srntejahr 1919 herab* 
gufefen, fingemiefen, auf bie jebodj 'bie Srflärungen 
ber Regierung feinerlei Hoffnung macht. Segen eine 
toeitere firl>öi)ung mirb jebod> eine m it allen er® 
benflidfen R ittte in  betriebenen Vermehrung nnb 
Verbilligung ber VrobuftionSmittel, befonberS beS 
im Sanbe felbft herftcllbaren Kttufibüngers ent»* 
fohlen, ba hierburdf eine Senfung ber Vreife 
bemirft merben fönne. ffn  engem 3 afammenhange 
m it einer angenteffenen VreiSfeftfebung unb VreiS* 
ermäfrrgung flehe aber bie /frage eines georbneten 
unb btanmäftigcn RbbaiteS ber 3»> angSbeto ir t f chaf* 
tung lanbmirtfdhaftlidjer Vrobuftionsgebiete. Vor 
allen ©ingen mirb »or einer piöijiidjen ober nur 
teilmetfenRenberang beS jetjigen 3 uftanbeS gemarnt, 
ba bie Srjeuger fid> bemi Rabatt ber feiner Vtn« 
bung unferliegenben /yntdjtartcn bor3,ü glich mibmen 
mürben, meil fie ren tab ler [inb. ©tc§ mürbe aber 
bie gefaulte VolfSernäfjrung gefährben nnb bie Sanb» 
mirtfehaft ¿um reinen Konjunfturgemerbe machen, 
toaS angefichtS ihrer RMchtigfeit fü r ben VJieber* 
aufbau nuferer VolfStoirtfchaft unb ber Vebeutung 
ihrer Resultate fü r  nufere Stellung gegenüber ben 
RuStanbSmärfien bie fdEjmerften fo lgen  halben ‘müßte, 
©ie fich au§ biefer Sadhlage ergebenben Aufgaben 
feien breierlei, jebodj eng miteinanber »erbunben: 
angenteffene VretSbilbuitg, Schaffung unb Verbilli» 
gung »on Vrobuftionsm itteln unb m e t b o b i  f <h e r, 
alle etnanber ähnlichen /ymdjtarten g l e i c h z e i t i g  
umfaffenber Rbbau ber 3»>ang§mirti<haft. Ohre 
Söfitng muffe e i n h e i t l i c h '  unb »on e i n e r  Stelle 
auS »orgenommen merben. — Sine fü r  bie lieber» 
gangSmirtfchaft unb bie V3ieberherfteliung gefunber 
Verhältniffe n ih t  minber bebeutfame 3 rage feehanbett 
3 oad)  i m  3 r- R u b r a  e in ber „ R t a g b e «

b tt r  g i  f d> en  3  e i t  u n g “ »om 2. R»r i l  1919 in 
feinem R rtife t über bie

Vinnenfcfeiffahrt im 9ieidfeS»erfebr.
Sa! mirb barin auSgehenfe »on ber VorfrtegSzeti 
bargelegt, mie bie Vinnenfchiffabrt infolge ihrer Ver« 
nadjiäffigung »on feiten ber ¿uftänbigen VcidjS- 
bchörben, »¿m. baburd), bafj. in  !ber alten Verfaffung 
fie ber Kom»eten3 beS VeidjcS ¿ugunften ber Sinzel* 
ftaaten ¿um größten ©eil (bis auf bie Vermaltung 
ber Vlaferftrafjen) entzogen mar, notgebrungen einer 
K riftö  entgegengehen muhte, meil fie tn ihrer 3 er« 
[»litterung ber Konfurrenz ber bcfonberS ge»flegten 
Sifenbahnen nidfyt gemachfen mar. S rft bte lieber* 
nähme bes VinnenfchiffahrtSbctricbeS burd> eine fee» 
fonbere Abteilung beim Sfeef bcS gelbcifenbabntoefeitäi 
Vnfang 1915/16 habe bie »orgefunbenen Vtihftänbe 
ber Vermaltung burd) “Referate unb ftatiftifche Sr» 
hebungen behoben, bie auch auggemertet mürben. 
S3 mirb bann barauf aufmerffam gemacht, bah (in 
ber neuen Verfaffung baafelbe Verhältnis mie »or 
1915 mieberhergefteltt merben fo ll, ber Verfehr auf 
ben IDafferftrafjcn ber Obhut beS Reidjed entzogen 
merbe unb biefem mieberum nur 'bie Vauoermaltung 
überlaffen bleibe. Verfaffer fdhlägt »or, unt bie Hn- 
3jUtriäglichfeiten, bte ftdh auS einem erneuten Kon« 
furrenzfa ttt»f zmtfdjen Schiffahrt nnb Stfenbahn fo* 
mohl fü r baS Veriehrsgetoerbe an fidh, a ls aud> 
fü r baS gefamte 1Dtrtfd>aftSleben überhaupt er« 
geben mürben, ¿n »ermeiben, bie Schaffung eines 
ReidjSbcrfehr^amteS unb eine cutffn'edjenbe Renbc« 
ruttg beS VerfaffungSentmurfeS. So mürben [ich 3unt 
Veiffeiel 3 ra9eili toi« ber ©  itrd>gangs» er lehr »on 
Sänbern, bte feine Küfte befitjett (Voten, Slooafet, 
Schweiz), ober ber RuSgteid) unb llebergang zmifdhen 
Stfenbahn» ttnb Sd>iffahrtS»crfehr unter heran» 
Ziehung »on Sadh»erftänbigen einhettlidjer löfen taffen 
als eS bisher gefcheh2» fonnte. 3 U einer Verftaat« 
lihung  ber Vinnenfchiffahrt fönne jcbod> nid>t ge* 
raten merben, ba fie fidh infolge ber fich ftetig 
änbemben VetriebSoerhättniffe (Rebel, StS, medh* 
fetnber VJafferftanb, auSlänbtfd>e Ä0nfurren3) hier* 
für, ja  unter Itmftänben fogar fü r ben »rioaieit 
©ro^betrieb gar nicht eignet. Sine mahrhaftc hödjft» 
teiftung auf biefem ©ebiete fönne h u r  burch 'ben ftaat* 
lidh geförberten Klein* unb Rtittetbetrieb erreicht 
merben, ber ber Onittatioe beS1 einzelnen genügenb 
Sfeielraum taffe, ©ie 3örberung biirfe jcboch nid)t
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3U einer Knebelung beä JfracßietmarFteg führen, 
foitbern muffe ftc£)i mit ber Regelung ber •̂ iradpten. 
und) oben unb unten begnügen. 3>atttt toürbe bie 
<2 d}iffabrt für ben Staat audf)i eine ergiebige Steuer« 
guette toerben formen, unb' hierbei einen Seil ber 
intrcfj fie Oerborgerufenen BauFoften u. a. m. tragen 
helfen. eg fidhi um Sdhaffnng eineg neuen ©e« 
bieteg ber Bcrtoaltung panbclt, fo bürften, heißt 
eg toetter, Feine grunbfäßttdfjien Gebeuten non feiten 
ber ©liebftaaten erhoben toerben, fofern fie ftcßi 'gu 
bcm Bringtp beFennen, bah B e r f e ß r g f r a g e n  
B  c icfjigan g ei  e genh e i t  feien. Sie Soften für 
bag Betdß toürben floß in befcßeibenen ©renßen hatten. 
Sie fyühiung mit ber Brajtg fotte bem !32tiniftemm 
burch Schaffung Dort ©cßiffäßrtsFammern nach* 31 rt 
ber §anbelgfammern ermöglicht toerben. — Heit 
toetch großzügigen Bfäncit fjraufreich befchäftigt ift, 
um fein BerOältntö 3um nahen Orient 3a förbern 
unb 3U befeftigen, 3eigt ein Brtifet beg !3l!bgeorbneteu 
B a u t  33 e n a g e t  im Barifer „Journal“ (12. 31prtl) 
über bag

Srofeft einer fra«3bfifdhen Oriettibahn.
S r  gieht ben Bcrgletcß m it ber toirtfd>aftUchen Surch- 
bringung biefer ©ebiete feiteng Seutfd>tanbg unb 
ber anberen 3Ktttelniäcßte unb fieht ihren ßaupt« 
fäcßlidßen ©rtmb in  ber Schaffung »on groß artge« 
Fegten unb leicht benutzbaren 'Berfehrgtoegen, beren 
toirtfcßaftlidße Kontrolle burch bie 3«ntrate Sage beg 
Seutfhen 31 eich eg noh befonberg crleußtert toorben 
fei. Ser Orient=®Epreß habe baburh, baß feine Strecfe 
fdm tlihe  3um Berbanbe ber Buttetmädjte gehörigen 
Staaten burdjquertc, n ih t  toenig gu ihrer Bnnäßc« 
rung beigetragen. 3lbet aud> auf bem: ©ebietc ber 
Seefhiffahrt habe Seutfhtanb ffranFreih trotz beffen 
außerorbenttih günftigen maritimen 2age toeit über« 
ftügelt unb habe, ungeachtet ber ficf> erbebenbeu 
tchnifhen SdgtoierigFciten, an feinen gdußmünbun» 
gen fjäfen gefhaffen, beren BerFeßr bie gange 3Dett 
wmfpannte. ■Benaget empfiehlt bie 3Fad;ahmung ber 
tatFräftigen beutfdjen BerFcßrgpolitiF unb faßt feine 
fiorberungen baßtu gufammen, baß er ben Bau 
«incr gufammenßängenben Bahnlin ie  Gataig—Obeffa 
fiber 2hon — BFailattb — Srieft — 3lgram ■— Befgrab 
—Orfotoa—BuFareft bringenb anrät. Bon bcm 2500 
Kilometer bctrageubcti S trang fei nur bie 200 'km 
meffenbe Strede Beigrab—Orfotoa uidjit gebaut. Ser 
33orgug biefer großen tranaFonttnentaten Berbtnbung 
gegenüber ber bieißcrigeit 2inie beg Orient«®£preß 
fei fü r fJranFreih barin 3U erbtkFen, baß fie äug« 
frf)tießiid) burd) interalliierte ©ebiete führt unb fid> 
baburh jeglicher Kontrolle Seutfdjlanbg entgteßc. 
3ta<h Srtoeitcrung unb Berbefferung ber feßon be« 
fteßenben Seile biefer projcFtierten Heberianbbaßtt 
wäre eg bie 3lufgabc fyranfrcihg, btreffc Berfeßrg» 
toege non 2ßon nah  Borbeauj unb 3tanteg gu 

aueit, um fo eine Berbinbung o a m  B t l a n t i «  
^ 3Cc,n l! w h  b e m S cßi to a r  3 e n 32t e e r  

?U ’ gaffen. Sag 3tefultat toürbe eine 3lbfd>nürung 
Cf  . eutj ci ,en ©Epanfion nah  bem Often unb gleih«

• T l ' r t  •U!C itärbcruitg frangöfifdger ©htreßbringung 
Ortentg fein.

Umschan.
Mir wird geschrieben: „In  den letzten 

er S Iberm arkt. Wochen waren infolge Auilösung der 
verschiedenen Stützungskartelle auf dem Gebiete der 
Ententedevisen wilde Kursschwankungen zu verzeichnen, 
die Hand in Hand gingen mit einer Bewegung auf dem 
letzhm vergleichsweise ruhig gebliebenen Silbermarkt. In  
der Tat haben sich die Silberkurse, nach den heftigen 
Schwankungen im Jahre 1917, im verflossenen Jahre inner
halb massiger Extreme bewegt, insofern als sich die 
äussersten Kurse in 1918 auf 49*/a bzw. 421/2 stellten, 
während die Pole im Jahre zuvor 55 bzw. 35u/ie be
rührten. Die Preisbewegung in den Kriegsjahren ver
anschaulicht folgende Tabelle:

1918 1917 1916 1915 1914
(in Pence)

Höchster Kurs 49*/i 55 377s 277, 277«
Niedrigster Kurs 42V, 35«/» 2 6«/16 22 % 227,
Spannung 7 19% 10% 4‘% 57.
Durchscbnittskurs 47% 407s 31«/» 231Vie 257„
Die heftigen Schwankungen um das Ende des Jahres J917 
erklärten sich aus der Tatsache, dass über die voraus
sichtlichen Wirkungen des Washingtoner Silbergesetzes, 
welches damals zur Beratung stand, die verschiedensten 
Auffassungen herrschten. Als dann im April v. J. das 
Gesetz, das später als P i 11 m a n B i l l  bekannt wurde, 
dem Senat zur Beratung vorlag, war der Silberpreis bereits 
namhaft, auf 461/<, gestiegen. Das Gesetz genehmigte die 
E i n s c h m e l z u n g  v o n  350 M i l l i o n e n  S i l b e r 
d o l l a r s  und ermächtigte das amerikanische Schatzamt 
zum K a u f  von  S ilb e r , zum Pre i se  von 1 D o l l a r  
fü r  d ie  U nze, behufs Auffüllung der eingeschmolzenen 
Silberbestände. In dem Masse, in welchem Einzelheiten 
über die Pittman B ill bekannt wurden, befestigte sich der 
Londoner Silberkurs, aus der Erwägung heraus, dass die 
Londoner Notierung nicht niedriger sein dürfe als der 
Gegenwert eines Dollars, zu welchem Preise ja die 
amerikanische Regierung die Rückkäufe laut Gesetz vor
nehmen durfte. So wurde dann der Kurs Ende April 
1918 bis auf 497« hinaufgetrieben. — Um diese Zeit 
wurde der Weltpreis des Silbers in Gemässheit der Mass
nahmen der amerikanischen Regierung bestimmt. Di# 
Folge hiervon war, dass seit Anfang Mai 1918 bei Jahres
ende nur noch fünfmal Veränderungen in der Londoner 
Silbernotiz zu verzeichnen waren. Eine dieser Preis
änderungen erfolgte mit Rücksicht darauf, dass die 
amerikanische Regierung den Höchstpreis auf 1017, Cents 
erhöhte; die übrigen Schwankungen erklärten sich aus 
Ermässigungen in dem Versicherungssatze. — Die im 
Anfang des Monats September v. J. aus I n d i e n  vor
liegenden Nachrichten blieben auf dem Silbermarkt nicht 
ohne Eindruck. Hiess es doch, dass in den meisten Be
zirken des Landes die Konsumverhältnisse höchst unbe
friedigend seien. Ja — im Oktober erwog man bereits 
die Notwendigkeit, Massnahmen zur Bekämpfung der 
Hungersnot zu ergreifen. Die Folge davon war, dass 
zunächst jeder Getreideexport aus Indien verboten wurde. 
Alsdann machte die indische Regierung bekannt, dass 
Sterliugtrausfers auf London bis auf weiteres rationiert 
würden, u. z. auf 1 M illion Pfund wöchentlich. Nach acht
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Tagen konnte dieses Lim it auf 2 Millionen erhöht 
werden. Nachdem drei Wochen lang reichliche Applika
tionen hierauf erfolgt waren, ging der Bedarf in der vierten 
Woche bereits auf 550 000 Pfd. Sterl. zurück, um später 
fast bis auf den Nullpunkt einzuschrumpfen. — Was dem 
Silbermarkte im verflossenen Jahre einen besonderen Impuls 
verlieh, das waren diebedeutenden S i l b e r k ä u f e  d e r  
i n d i s c h e n  R e g i e r u n g ,  die selbst die namhaften 
Käufe der Royal Stint for Home Coinage in den Schatten 
stellten. Letztere hatten rund 7 Mill. Pfd. Steil, betragen. 
Nach den reichlichen Silberkäufen in den ersten vier 
Monaten von 1918 durch die amerikanische. Regierung 
scheint sie ihre Käufe eingestellt zu haben Auch Frankreich 
erwarb im ersten Halbjahr rund 700 000 Pfd. Sterl.; kleinere 
Beträge gingen im Anfang von 1918 nach Skandinavien 
und Holland. Als dann im August v. J. die Ausfuhr
lizenzen eingeführt wurden, kamen die Institute, die sich haupt
sächlich der F i n a n z i e r u n g  des  c h i n e s i s c h e n  
H a n d e l s  widmen, in schwere Bedrängnis, die sie an
gesichts der Möglichkeit, nur noch wenig oder gar kein 
Silber mehr kaufen zu können, zur Erhöhung des Wechsel
kurses Shanghai auf 101*/z Cents für die ünze, d. i. weit 
über die Parität des Silberpreises, nötigte. Immerhin 
scheinen die Banken die Bedürfnisse zu hoch und dem
gemäss die Lage zu ernst eingeschätzt zu haben, insofern 
als der Wechselkurs auf Shanghai eine leichtere Tendenz 
zeigte und sich mehr und mehr der Parität näherte. — 
Was die Z u k u n f t  des  S i l b e r m a r k t e s  anbetrifft, 
so wird sie im wesentlichen von den F r a c h t v e r h ä l t 
n i s s e n  z w i s c h e n  N e w  Y o r k  u n d  L o n d o n  
abhängen. Eine wichtige Rolle für die kommende Silber
preisbewegung wird im laufenden Jahre auch der R u p i e  
zufallen, deren Umlaufsgebiet im Kriege eine ungeheure 
Verbreitung erfahren hat (Zentralasien, Syrien, Nord- und 
Ostafrika). Was andererseits C h i n a  anbelangt, so dürfte 
es, falls es daselbst wieder zur Marktfreiheit kommt, wieder 
ein grosser Silberkäufer werden. — Zu berücksichtigen 
bleibt ferner, dass in allen europäischen Ländern infolge 
des Krieges u n g e h e u r e  P a p i e r g e l d m a s s e n  ge
schaffen worden sind, für welche eine M e t a l l r e s e r v e  
aufgebaut werden muss. Die Goldproduktion ist begrenzt, 
und schon taucht die Frage auf, ob nicht für diesen so 
dringenden metallischen Aufbauprozess das S i l b e r  a uf 
f e s t e r  P r e i s b a s i s  herangezogen werden sollte. 
Bimetallismus also? Achi seitdem man diese Theorie auf
gegeben hat, hat sich die Welt von Grund auf geändert. 
Vielleicht erzwingt die weitere Evolution die Aenderung 
bestehender, als Dogmen geltender, bewährter Theorien.1«

t  , „  „  Die wirtschaftlichen Ereignisse dieser
Zeit sind im allgemeinen so tief ernst, 

dass man gerne einen Augenblick bei einem erheiternden, 
wenn auch tragikomischem Zwischenspiel verweilt. Kurz 
nach Ausrufung der Räterepublik in München sandte am 
11. April der damalige V o l k s b e a u f t r a g t e  f ü r  
F i n a n z e n  das folgende Telegramm an das Reichsbank
direktorium in Berlin: „Der Abbruch der diplomatischen 
Beziehungen der Räterepublik in Bayern und der Reichs
regierung stellt uns vor die Frage, ob wir auch in bezug 
auf d « Währung selbständig vorgehen sollen. Die Ueber- 
tragung des diplomatischen Bruches auf das Geldwesen 
würde den Wiederanschluss in beklagenswerter Weise er

schweren. Ich w ill m it durchgreifenden Mitteln die 
Währung sanieren, ich verlasse die Wege der systemlosen 
Bargeldwirtschaft und gehe zur a b s o l u t e n W ä h r u n g  
über und bitte um Bekanntgabe Ihrer Stellungnahme.“ — 
Wer dazu neigte, dieses Telegramm für einen etwas ver
späteten Münchener Faschingsscherz zu halten, wird ent
täuscht gewesen sein über die nüchterne Antwort, die das 
Reichsbankdirektorium auf die schwungvolle Anfrage er
teilte: „W ir warnen vor Experimenten.“ Das Reichs
bankdirektorium wird aber erstens der Meinung gewesen 
sein, dass die Münchener Vorgänge viel zu ernst sind, um 
von humoristischen Telegrammen begleitet zu werden, und 
zweitens wusste es, dass der Absender jener Anfrage, der 
Volksbeauftragte für Finanzen, Silvio Gesell, sie durchaus 
ernsthaft gemeint hat. Unter den absonderlichen Gestalten, 
welche die jüngste Münchener Umwälzung zur Regierung 
gebracht hat, ist Silvio Gesell eine der sonderbarsten. 
Man kannte ihn vor seiner Berufung zum bayerischen 
Finanzminister weder als Politiker noch als Finauzwissen- 
schaftler. In  Fachkreisen wusste man nur, dass Silvio 
Gesell in einer grossen Reihe von Broschüren die Lösung 
der sozialen Frage gefunden hatte durch die Reform des 
Geldes. Man hatte sein etwas kompliziertes neues Geld
system, das er die absolute Währung nennt, nie recht 
ernst genommen, und es läge auch kein sachlicher Grund 
vor, jetzt diese Stellung zu Silvio Gesell zu revidieren. 
Aber der Umstand, dass die Welle der Münchener Revo
lution diesen sonderbaren Heiligen in eine Führerstelle 
brachte, lässt es angebracht erscheinen, einen Blick auf 
seine Theorien zu werfen. Silvio Gesell, der aus Buenos 
Aires stammt und dessen Anschauungen von der Kenntnis 
der südamerikanischen Geldwirtschaft nicht unbeeinflusst 
sind, ging von einer K ritik  der reinen Goldwährung 
aus. Er kritisierte den Goldbestand der Notenbanken als 
Massstab der Notenausgabe und brachte Einwendungen 
gegen die rein metallistische Währungstheorie vor, von 
denen man zugestehen muss, dass sie im Jahre 1909, als 
sein Buch „Aktive Währungspolitik“ erschien, noch nicht 
in dem Masse allgemein verbreitet waren, wie sie es 
heute sind. Gesell sprang aber von dieser K ritik  zu 
einem wilden Reformplan über. Nach einer seiner 
neuesten Broschüren („Freigeld“ , Physiokratischer Verlag, 
Georg Blumenthal, Berlin-Lichterfelde 1916) soll sein 
Reformgeld so aussehen, dass es in jedem Jahre vom
1. Januar bis zum 31. Dezember allwöchentlich einer Ent
wertung von 1 vom Tausend unterliegt. Es werden Geld
zettel ausgegeben, die mit einer Tabelle der in jeder 
Woche fälligen Abschläge versehen sind und mit einer 
Gebrauchsanweisung, in der es u. a. heisst: „Den Kurs
verlust von Woche zu Woche trägt der jeweilige Inhaber. 
— M it Schluss des Jahres wird dieser Geldbrief ausser 
Gebrauch erklärt; unter Nachzahlung des Fehlbetrages von 
51 Pf. (beim 10-Markschein) kann er gegen einen neuen 
Geldbrief von 10 Mark an den Staatskassen umgetauscht 
werden. — Der Staat übernimmt die Verantwortung, dass 
die Geldausgabe immer so den Bedürfnissen des Marktes 
angepasst wird, dass die Warenpreise im Durchschnitt 
fest bleiben . .“ Der Hauptvorteil dieses ständiger Ent
wertung unterliegenden Reformgeldes soll darin bestehen, 
dass die Besitzer des Tauschmittr.ls unter den Zwang 
gestellt werden, e3 mit seiner Verwendung zum Waren
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kauf eilig zu haben. Die Nachfrage soll eine vom W illen 
der Geldbesitzer befreite Substanz werden. Dadurch wird 
die Nachfrage immer der von den gegebenen Handels
einrichtungen gestatteten Umlaufsgeschwindigkeit der vom 
Staate kontrollierten Geldmassen entsprechen. Alle Privat
geldreserven lösen sich durch den Umlaufszwang selbst
tätig auf. Der Staat kann durch Einzug oder Ausgabe 
geringfügiger Geldmassen die Nachfrage jederzeit dem 
Angebot haarscharf anpassen. „Mehr als das“ , so heisst 
es kühn, „ist aber nicht nötig, um den Austausch unserer 
Produkte vor jeder denkbaren Störung zu sichern, um 
Wirtschaftskiisen, Arbeitslosigkeit unmöglich zu machen, 
um den Handelsprofit auf die Rangstufe der Tagelöhner
arbeit und des Lohnes herabzusetzen und um in kurzer 
Zeit den Zins in einem Meer von Kapital zu er
säufen.“ (Eine Flut von Papier wird hier, um nur 
einen Punkt herauszugreifen, mit einem Meer vcn 
Kapital verwechselt. Das zwischen Geldzeichen und Kapital 
ein Unterschied besteht, übersieht unser Reformator.) Das 
Reformgeld soll durch ein Reichswährungsamt in Umlauf 
gesetzt werden. Das Amt betreibt keinerlei Bankgeschäfte. 
„Das Reichswährungsamt gibt Geld aus, wenn solches im 
Lande fehlt und es zieht Geld ein, wenn im Lande sich 
ein Ueberschuss zeigt. Das ist alles.“  Das Reichswährungs
amt hat an einer Statistik den allgemeinen Preisstand der 
Waren zu beobachten, das Verhältnis des Geldes zu den 
Waren, und durch Vermehrung oder Verminderung des 
Geldumlaufs den Kurs des Geldes fest, auf ein genau be
stimmtes Ziel — Festigkeit des allgemeinen Preisstandes 
zu lenken. Um die Geldausgabe zu vergrössern, übergibt 
das ReichswähruDgsamt dem Finanzminister neues Geld, 
der es durch einen entsprechenden Abschlag von allen 
Steuern verausgabt. Noch einfacher wird die Verminderung 
des Geldumlaufes sein. Denn da die Gesamtmasse des 
Geldes durch den Kursverlust um 5%  jährlich abnimmt, 
so braucht man, um den Geldbestand zu vermindern, über
haupt nichts zu tun. Das Problem der Auslandszahlungen 
wird durch einen internationalen Vertrag gelöst, in dem 
es sehr einfach heißt: „1. Die zu einem internationalen 
Währungsbund sich zusammenschliessenden Staaten ver
pflichten sich, ihre nationale Währung, ob Gold-, Silber
oder Papierwährung, derart zu verwalten, dass der Durch
schnitt der Warenpreise innerhalb ihrer Landesgrenzen 
fest bleibt, d. h. sie verpflichten sich, so oft neues Geld 
in Umlauf zu setzen, als sich die Warenpreise abwärts 
neigen, und Geld einzuziehen, so lange und oft die Preise 
nach oben streben. 2. Sie verpflichten sich ferner, die 
Wechselkursschwankungen, die trotz solcher Währungs
politik noch eintreten mögen, durch gegenseitiges Entgegen
kommen dadurch zu unterdrücken, dass sie nach den An
ordnungen des zu errichtenden internationalen Währungs
bureaus dort, wo der Wechselkurs steigt, Geld ausgeben, 
während sie gleichzeitig dort, wo der Wechselkurs fällt, 
Geld eirziehen.“ (Wie einfach malt sich in diesem Kopfe 
z. B. das Problem der Preisbildung! Die Tatsache, dass 
die Ireise auch von der Geldseite her beeinflusst 
werden, lässt ihn glauben, dass sich stabile Preise durch 

eldpolitik a l le in  verbürgen lassen. Das Problem 
er Ausgleichung der internationalen Zahlungsbilanzen 

gau t er gelöst, wenn es gelänge durch internationale 
aptergeldveischiebungen eine künstliche Stabilität der

Wechselkurse zu erzeugen!) Zum Schluss noch ein paar 
Worte von den Wirkungen, die Silvio Gesell von seiner 
Geldreform erwartet: „Die absolute privatwirtschaftliche 
Gleichstellung des Geldes mit den Waren bedingt: 1. dass 
man die unentbehrlichen Reserven mit Vorliebe in Vor
räten statt in Geld anlegen wird; 2. dass man die Waren 
nicht mehr, wie bisher, in den kleinsten Mengen kaufen 
wird, sondern fass- und kistenweise in der Originalpackung; 
3. dass dadurch die Läden sich leeren und die Kaufleute 
in grosser Zahl überflüssig werden.“ — Diese Ideale 
passen zu unserer Zeit der Warenknappheit, wie die Faust 
aufs Auge. K ritik  an den verworrenen Gedankengängen 
Silvio Gesells im einzeln erübrigt sich vor einer Leser
schaft, die volkswirtschaftlicher Dinge nicht völlig un
kundig ist. W ir wollten diese Gedankengänge nur einmal 
kurz skizzieren, weil es zur Zeitgeschichte nicht ganz un
interessant ist, auf Grund welcher Leistungen man gegen
wärtig sich in der Münchener Räterepublik zum „Volks
beauftragten für Finanzen“ aufschwingen kann.

Börse und Geldmarkt.
Die Stimmung an der Börse wird merklich ungünstiger. 

In  den Enlastungskäufen der Spekulation und dem Nach
lassen der Aufnahmefreudigkeit für die vom Publikum ab- 
gestossenen Beträge kommt dies zum Ausdruck. Der 
Jammer unserer Valuta, die an den neutralen Börsenplätzen 
im andauernden Sinken begriffen ist, trägt nicht zuletzt 
die Schuld daran. Vor allem, weil die beiden Haupt
ursachen der Valutaentwertung in absehbarer Zeit kaum 
aus der Welt geschafft werden können. Die Minderung 
unseres politischen und Wirtschafts - Prestiges, die in 
dem Fallen des Markkurses sich ausdrückt, beruht auf 
dem tiefen Misstrauen, mit dem das Ausland den Streik
wahnsinn und die Selbstzerfleischungsakte des deutschen 
Volkes beobachtet, die die Zuversicht auf eine baldige Ge
nesung des sich in den schwersten Zuckungen windenden 
Landes immer weiter minderte. Aber auch das andere 
Moment, der Druck auf unsere Valuta durch den gewaltigen 
Notenschmuggel und das massenhafte Angebot deutscher 
Banknoten im wilden Handel a tout prix steht einer Er
holung der Markdevise entgegen. Eine einzige Nummer 
der „Neuen Zürcher Zeitung“ enthält z. B. fünf Inserate, 
in denen 20 000 M  in „ro t gestempelten“ 1000er Noten, 
ferner 8000 M , abermals 20 000 M ,  sodann „mehrere“ 
1000er Noten und zum Schluss 20 Hundertmarkscheine, 
alle mit rotem Stempel, zum Verkauf angeboteu werden. 
Ein holländisches Finanzblatt berichtet u. a. von einem 
Fleischer, einem holländischen Staatsangehörigen, der 
in einer deutschen Grossstadt ansässig war und den 
deutschen Steuerfiskus um 100 000 M  in 1000er 
Noten betrog, die er, in ein Brot eingebacken, mit 
über die Grenze nahm. Unaufhaltsam fliessen 
so in tausend Kanälen deutsche Banknoten über die 
Grenze nach Neutralien und werden dort in drängendem 
Angebot zu verkaufen gesucht. So sinken die Kurse ins 
Endlose, und die kargen Einfuhrmengen an Lebensmitteln 
werden tagtäglich im Preise für uns verteuert. — Auch 
die sonstige wirtschaftspolitische Situation, abgesehen vom 
Angestelltenstreik, gab der Börse zu denken. So z. B.



144

PIüius-Merktaiel.
man notiere a u f  seinem K a le n d e r  vor.-)

M ittw o c h ,
23. April

G.-V.: Stahl & Federer, Deutsche MineraT- 
ölindustrie Akt.-Ges. Wietze, Aachener 
Kleinbabn-Akt.-Ges., Düsseldorfer Ma
schinenfabrik Losenhausen, Leipziger 
BuchbindereiFritzsche, Akt.-Ges. fürZell- 
stoff- und Papierfabrikation Aschaffen
burg.

D onnerstag,
24. April

Ironage-Bericht. —- Bankausweise London, 
Paris. — G.-V.: Süddeutsche Disconto- 
Gesellschaft, Bayerische Handelsbank, 
Diskonto - Bank Berlin, Vogtländische 
Credit - Anstalt, Allgemeine Berliner 
Omnibus - Akt. - Ges., Gelsenkirchener 
Bergwerks - Ges., Jlse Bergbau - Ges., 
Hirsch Kupfer- und Messingwerke, 
Pongs Spinnereien, Sächsis heTüllfabrik, 
Eisenwerk Nagel & Kaemp, Hillesche 
Kaliwerke, Portland-Cementwerke Hei
delberg-Mannheim-Stuttgart, Portland- 
Cementfabrik Hemmoor, Rheinische 
Spiegelglasfabrik, Sächsische Revisions
und Treuhand-Ges., Carl Ernst & Co. 
Akt.-Ges., Renner Leinengartispinnerei, 
Poldihiitte Tiegelgussstahlfabrik.

F re itag ,
25. April

G.-V.: Westholsteinische Bank, Mittel
deutsche Privatbank, Deutsche Effekten- 
und Wechselbauk, Aluminium-Industrie 
Neuhausen, Bremer Strassetibahn, Sche- 
riug Chemische Fabrik, Delmenhorster 
Linoleumfabrik (Anker-Marke), Lichten- 
berger Terrain-Aki,-Ges„ Lokomotiv- 
fabrik Krauss & Co. München, Hugo 
Schneider Akt.-Ges., Bremer W oll
wäscherei, Wollwäscherei und Kämmerei 
Döhren, Carl Lindström Akt.-Ges., 
Saniias Akl.-Ges. Hamburg. — Schluss 
des Bezugsrechts Aktien Hannoversche 
Gummiwerke Excelsior.

1

Sonnabend,
26. April

Bankausweis New York. — G.-V.: Pläl- 
zische Bank, Glosse Berliner Strassen- 
bahn, StetiinerStrassenbahn-Ges., Berlin- 
Charlottenburger Strassenbahn, Gebr. 
Körting Hannover, Lübecker Maschinen
bau-Ges., Oderrwalder Hartstein-In
dustrie, Hannoversche Papierfabiken 
Woge, Gutmann Maschinenbau-Akt.- 
Ges., Stö wer Nähmaschinen und Fahrrad
werke, Tecklenborg Schiffswerft, Grep- 
piner Werke, Crefelder Baumwoll
spinnerei, Thüringer Gas-Ges., Döring & 
Lehrmann Akt.-Ges., Düsseldorf-Ra- 
tinger Röhrenkesselfabrik, Ver. Lausitzer 
Glaswerke, Ver. Hanfschlauch- und 
Gummiwaienfabriken Gotha, Akt.-Ges. 
fiir Beton- und Monierbau.

M ontag,
28. April

G. - V.: Preussisches Leihhaus, Württem- 
bergische Vereinsbank, Mitteldeutsche 
Bodencreditanstalt Greiz, Schwarz
burgische Hypothekenbank, Pfälzische 
Hypothekenbank, Württembergische 
Bankanstalt vorm. Pflaum & Co., Chem
nitzer Bankverein, Rheinische Gerbstoff
und Farbstoffextrakt-Fabrik Gebr. Müller, 
Poppe & Wirth, Heilmann Immobilien- 
Gesellschaft, Rümelingen-St. Ingberter 
Hochöfen- und Stahlwerke, Neue 
Dampfer-Compagnie Stettin, Akt.-Ges. 
Berlin-Neustadt inLiq., Hermannmühlen 
PoseD, Rheinische Möbelstoff - Fabrik 
Dahl &Hunsche, Wiesbadener Kronen- 
Brauerei, F. Küppersbusch & Söhne, 
Gardinenfabrik Plauen.

Dienstag;,
29. April

M ittw och,
30. April

Donnerstag,
1. Mai

Freitag,
2. Mai

Heichabankawsweis. — G.- V.: Bayerische 
Vereinsbank, Vereinsbank Hamburg,. 
Ober schlesische Bierbrauerei vorm. 
Haendler, Bauverein Weissensee in Liq,, 
Deutsche Kabelwerke, Terrain-Akt.- Ges. 
Kleinburg, Grohner Wandplatten-Fabrik 
Ast . -Ges,  Kaliwerke Friedrichsball, 
Löhnert Maschinenbau-Anstalt Brom
berg, Zoologischer Garten Akiien-Verein, 
Ver. Flanschenfabriken und Stanzwerke 
Akt.-Ges, Kammgarnspinnerei Stöhr, 
Akt.-Ges. für Glasindustrie vorm. Sie
mens, Stabnsdorfer Terrain-Akt.-Ges. 
am Teltow-Kanal. E. Gundlach Akt.-Ges. 
Bielefeld, Dam pfschiffahr ts-Ges. Neptun 
Bremen, Deutsche Steiuzeugwarenfabrik 
Frediichsfelde

G ■ V., Nalionalbank iiir  Deutschland, 
Verein für chemische Industiie Mainz,
Mitteldeutsche Hartstein-Iudustrie-A.-G.”
Sächsische Wollgarnfabtik Tittel &  
Krüger, Reiss & Maitin Akt.-Ges., 
Norddeutsche Kohlen- und Cokeswerke, 
Joh. Girmes Akt.-Ges. Rütgersweike,^ 
Dampfschiftahris-Ges. Argo, Anglo Con- 
tineniale Guano verke.

1 onage-Bericht. — Bankausweise London, 
Paris. — G V. Oberschlcslsche Koks- 
wcrke und Chemische Fabriken.

G. V.: S,hwarzburgische Landesbank, 
Deutsche Ansiedlungsbank, Baumwoll
spinnerei Unterhausen, Baumwoll
spinnerei Erlangen, Akt.-Ges. iiir  Eisen
industrie und Biückenbau vorm. Harkort, 
Nen-Finkenkrug Terrain-Gesellschaft.

Sonnabend,
3. Mai

Bankauswers New Yoik. — G. - f . ;  Ge- 
selbcbalt für Elektrische Hoch- und 
Untergrundbahnen, Deutsch-Continen
tale Gas-Gesellschaft Dessau, Rheinische 
Metallwaten- und Maschinenfabrik, Ver. 
Smyrna - Teppichfabriken, Deutsches 
Elekrostablwerk, J. A. John Akt.-Ges. 
Erfurt, Lapp Akt,-Ges, iür Tiefbohrungen.

Montag,
5. Mai

Dienstag,
6. Mai

G V. Julius Beiger Tietbau-Gesellschaft, 
Maschinenlablik Moenus, Ver. Harzer 
Porlland- Cement- und Kalkindustrie, 
Ver. Eschebacbsohe Werke.

G- V.  Aki.-Ges. Iiir chemische Indutr ie 
Gelsenkirchen Schalke, Norddeutsche 
Hütte Akt.-Ges., Akt.-Ges. Joh. Jeserich, 
Gehe & Co. Akt.-Ges., Beriin-Anhal- 
tische Maschinenhau-Ges

Ausserdem zu achten aut :  
Bankabschh'Lse und Bilanzen.

V e rlo  s ung e n :
L  Mai :  Braunschweiger 20 TIr. (1868), 
3°/o Belg. Communal .100 Fr. (1868), 
Stadt Genua 1-50 Lire (1870), 3 °/0 Siadt 
Lüttich 100 Fr. (1860), Holl. Weisses 
Kreuz 10 Gld. (1888), Oesterr. Rotes 
Kreuz 20 Kr. (1916). 5. M ai: 3 °/0 
Oesterr. Boden-Credit 100 Gld. (18891 
3%. 2*/io% und 3 ■/*% Credit Fon
cier 500 Fr. (1879, 1885, 1909, 1913)( 
4%  Stadt Paris 500 Fr. (1879) 30/ ’ 
desgl. 300 Fr. (1912). ’

*) D ie  M erkta fe l grfbt dem W ertpap io rbes itze r übe r alle f f l r  f lm  
w ich tigen  E re ign isse der kom m enden Woche Aufsch luss u  a aber 
Generalversam m lungen, A b la u f von Bezugsrechten M arkttage 
L iq u ida tions tage  und Losziehungen. Ferner finden die In teressenten 
d a n n  alles verzeichnet, w o ra u f sie an den betre ffenden Tatren in  
den Zeitungen achten müssen. In  K u r s iv - 8 c h r if t  s ind  d ie jen igen  
iM s 'e a f888 ‘r8Betzt' d i*  8ioh # n i do“  T»<r *»«»*“  n ich t b e s t im m «
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die Verkäufe linksrheinischer Hütten und Zechen deutscher 
Werke und die damit im Zusammenhang . sich deutlich 
zeigenden Bestrebungen auf Schaffung eines französisch- 
belgisch-luxemburgischen Zollverbandes. Man sagt sich, 
dass die grossen Werke jedenfalls an die Möglichkeit des 
Arbeitens deutscher Unternehmen in dem uns feindlich 
gesinnten und völlig französischem Einfluss verfallenen 
Luxemburg nicht mehr zu glauben vermochten und dass 
die französische Eisenindustrie nunmehr in der Lage sein 
wird, die für den Aufbau ihrer zerstörten Fabriken und 
des zum Kriegsschauplatz gewordenen Nordfrankreich not
wendigen Maschinen usw. in  den ehemals deutschen 
Werken selbst zu erzeugen, anstatt sie bei uns herstellen 
zu lassen. Die mannigfachen Vorteile, die unsere Volks
wirtschaft aus den hierdurch entstandenen deutsch-fran
zösischen Wechselbeziehungen zugekommen wären, gehen 
uns nun durch die in mancher Hinsicht kurzsichtige Politik 
der Verkäufe verloren, für die allerdings die Androhung 
der überstürzten Sozialisierung eine privatwirtschaftlich 
verständliche Entschuldigung abgibt.

Die in kurzen Zeiträumen vom Schweizerischen Bank
verein veröffentlichten Uebersichten über die verschiedensten 
Gebiete der schweizerischen, aber darüber hinaus auch 
kontinentalen und englisch-amerikanischen Geldwirtschaft 
sind für den Fmanzfachmann stets eine Fundgrube an
regender Entdeckungen. So ist es für uns jetzt in der 
Periode der deutschen Bankabschlüsse von Interesse zu 
sehen, wie sich im abgelaufenen Jahre das Bankiapital 
im Schweizerlande verzinst hat. W ir finden da, dass 
neue Banken mit einem eingezahlten Aktienkapital von 
480,85 M ill. Fr. (i. V. 415,65) und offenen Reserven von 
152,8 (137,7) M ill. Fr. einen Rohgewinn von 103,01 M ill. 
(75,7) Mill. Fr. und einen Reingewinn von 46,84 Mill. 
(37,37) erzielt haben. Das absolute Gewinnergebnis hat 
sich also nicht unbeträchtlich erhöht. Dementsprechend 
wurden 34,3 .M ill. Fr. (29,13) zur Dividendenzahlung 
verwandt. Aber auch umgerechnet auf die Verzinsung 
des eingezahlten und des gesamten wirklich in den Be
trieben arbeitenden eigenen Kapitals lässt sich das Er
gebnis des abgelaufenen Jahres recht günstig an. Der 
Rohgewinn, der 1917 noch 18,22% des einge
zahlten Kapitals und 13,69% des eigenen Kapitals 
(Aktienkapital plus Reserven) ausmachte, stieg 1918 
auf 21,42 bzw. 16,26%. Und der Reingewinn 
bezifferte sich auf 9,74% des 'eingezahlten und 7,39% 
des eigenen Kapitals gegen 8,99 und 6,75% im Vorjahre. 
Demgegenüber sind die Dividenden, deren Durchschnitt 
in Prozenten des Aktienkapitals 7,61% gegen 7,27 %  be
trägt, ziemlich vorsichtig bemessen. — Der Bericht bringt 
weiter Ziffernmaterial, das die Börsenlage in der Schweiz 
beleuchtet und zeigt, wie sich der Weltkrieg, die starke 
Anspannung des schweizerischen Geldmarktes und die 
steigende Kriegslast des kleinen Landes in den Kursen 
der an den schweizerischen Börsen gehandelten Effekten 
ausgediückt hat. Es ist für 45 Kategorien Obligationen mit 
einem Nennwert von 1,24 Milliarden Fr. diese Summe als 
ndexziffer 100 angenommen worden. Während nun z. B. 

noch im Jahre 1913 der Durchschnittskurs mit 90,17 fast 
Punkte unter dieser Normalziffer lag, hatte er sich im 

Juli 1914 noch auf 90,85 gehoben, war aber bereits im 
Juli 1916 auf 81,56 gesunken. Vom September 1917 ab er

folgt nach einer Periode der Stabilität eine neue scharfe Sen
kung des Kursniveaus. Im  Dezember ist ein Kurs von 77,61 
erreicht, im Dezember 1918 von 75,49. Im März 1919 end
lich hatte sich die Durchschnittsziffer wieder auf 76,67 ge
hoben. Aehnlich liegen die Dinge bei den Aktien. H ier 
wird der Nennwert von 21 Aktienarten mit 592,9 M ill. Fr- 
=  100 angenommen. Im März 1914 war eine Ziffer von 
117,92, im Juli 1914 von 116,68 errechnet. Der Juli 1916 
brachte eine Ziffer von 108,62, der Dezember von 106,51. 
Der niedrigste Stand, das Unterschreiten der den Nominal
wert wiedergebenden Ziffer 100, wurde mit 99,57 im De
zember 1918 erreicht. Nach einer vorübergehenden Er
holung in den beiden ersten Monaten 1919 hatte sich 
dann der Dutchschnittskurs im März 1919 wieder auf 
99,91 gesenkt.

Die starkeVerschuIdungdesAuslandes andieimKriegeals 
Geldgeber und Warenlieferant von allen Seiten in Anspruch ge- 
nommeneSchweiz kommt in demStand der ausländischen Wech
selkurse an den schweizerischen Börsenplätzen zum Ausdruck 
Ende Juni 1914 notierte der französische Fiank noch 
100,17, Ende März 1918 war mit 75,30 der Tiefstand 
erreicht, Ende März 1919 lautete die Notiz 83,50. (Am 
13. .März 1919 wurde die Regulierung des französisch
englischen Wechselkurses aufgehoben.) Die Pfanddevise, 
die Ende Juni 1914 25,18 notierte, war Ende Mä z 1918, 
wo die Entente-Devisen am stärksten entwertet waren, 
auf 20,47 augelangt. Ende März 1919 war aber wieder 
ein Kurs von 23,12 erreicht. Der Dollar notierte Ende 
Juni 1914 5,15, Ende März 1918 4,30, Ende März 1919 
bereits wieder 5,04, hält sich aber doch immer noch unter 
der Parität, die 5,1826 beträgt. Der Lire, der Ende Juni 
1914 99,85 stand, Ende März 1918 auf 49,10 gefallen war, 
hatte sich zwar Ende März 1919 auf 64% erholt, steht 
aber doch noch sehr tief unter der Parität von 100. Auch 
der holländische Gulden, für den die Parität 208,3 ist und 
der Ende März 1918 bis auf 199,75 .heruntergegangen 
war, steht Ende März 1919 mit 200% noch fast 4 %  unter 
Pari. Die Devisen der nordischen Länder, deren Parität 
bei 138,89 liegt, stehen mit 135% (Schweden) und 129 
(Norwegen) ebenfalls für die Schweiz recht günstig. Däne
mark kann seine Devise sogar auf der Höhe von 126 
halten. Einen recht schlechten Stand hatte Ende März 
1919 die belgische Devise mit 81 (Parität: 100). Die 
e inz ige  Devise, die in der Schweiz mit Pari bewertet 
wird und die dabei im Frieden noch stets mit einem 
Disagio von ca. 5 % notiert wurde, ist, das bringt der 
Humor des Weltkrieges so mit sich, die früher nie als 
erstklassig angesehene spanische Peseta. Während Ende 
Juni 1914 ihre Notierung noch 95, 99 war, hob sich der 
Peseta-Stand 1916 bis auf 7% % über Pari und notierte 
Ende März 1918 sogar 109%. Jetzt ist, im Zusammen
hang mit dem Rückgang der eine ZeitlaDg sehr stark an
gestiegenen spanischen Ausfuhr, die Notierung auf 100 =  Pari 
zurückgegangen.

Die Aufstellung enthält ferner eine gute Uebersicht 
über den Goldbestand und Notenumlauf der Vereinigten 
Staaten, Ziffern, die heute für den internationalen Geld
markt von nicht zu unterschätzender Bedeutung sind. Es 
zeigt sich, dass der Goldbestand im August 1914 1,606 
Milliarden Dollar betrug und, in der ersten Kriegshälfte 
schnell aufsteigend, seinen Höhepunkt im Juli 1917 mit
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2,51 Milliarden erreichte. Von da erfolgte ein langsames, 
nur selten von kurzen Perioden des Wiederaufsteigens 
unterbrochenes Rückgehen. Bereits im Juni 1918 war 
mit 1,89 Milliarden die Zwei-Milliarden-Grenze wieder 
unterschritten, und im Februar 1919 mit 1,58 Milliarden 
sogar ein geringerer Stand als zum Kriegsbeginn ver
zeichnet. Neben dieser Entwicklung her geht das An
schwellen des Notenumlaufes. Sah der August 1914 
noch einen Umlauf von 1,05 Milliarden Dollar, so 
war im Dezember 1917 bereits eine Ziffer von 
von 2,1 Milliarden erreicht. Der September 1918 brachte 
bereits 3,1 Milliarden Noten und der Dezember 3,7 M il
liarden. Von nun ab schwillt die Papierwoge wieder etwas ab

und Ende Februar 1919 beträgt der Umlauf 3,58 M illi
arden. Dem gegen den Kriegsbeginn um etwa 25 M il
lionen Dollar ^verkleinerten Goldbestand steht also Ende 
Februar 1919 ein mehr als verdreifachter Notenumlauf 
gegenüber! Das Bild wäre jedoch unvollkommen, wenn 
man nicht darauf hinwiese, dass die U. S. A. in dem da
zwischen liegenden Zeitraum 9,48 Milliarden Dollar an die 
Bundesgenossen ausgeliehen haben, wovon 7,319 M illi
arden auf Vorschüsse und 2,163 auf plazierte Schuldver
schreibungen entfielen, während ausserdem das Land selbst 
4 Kriegsanleihen aufgelegt hat, auf die 18,81 Milliarden 
gezeichnet und von deren Zeichnungsbeträgen 16,9 M illi
arden zugeteilt wurden. J u s t u s .

Plutus-Archiv.
(Reue Biferafur her QJofßenrirffcjiaff uni hes (Reeßfs.

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

(A lle  tu  d leeer R u b r ik  erw ähnten B tleher s in d  von je d e r B uch ha n d lu n g  des In - und  Auslandes, ausserdem aber auch gegem 
V ore insendung  des B etrages oder gegen Nachnahm e von  d e r S o rtim en ts -A b te ilung  des P lu tus  Verlages zu beziehen.)

Jahrbücher fü r Nationalökonomie und S tatis tik .
Begründet von B runo H i l d e b r a n d t .  Fortgesetzt von 
Johannes Conrad.  Herausgegeben von Dr. Edg. 
L o e n in g , Prof, in Halle a. S., Dr. Waen t i g ,  Prof, 
in Halle. Jena. Verlag von Gustav Fischer. Preis 6.— M. 
pro Heft.

109. Band. — II I. Folge, 54. Band, 3. Heft. Nebst 
„Volkswirtschaftliche Chronik“ . Zur Analyse des Geld
problems. Von Karl Elster. — Die durch den Krieg her
vorgerufenen Gesetze, Verordnungen, Bekanntmachungen 
usw., soweit sie im Reichsgesetzblatt veröffentlicht worden 
sind. Von Johannes Müller. — Weltkrieg und Weltver
sorgung. Von Otto Jöhlinger. — Arbeitssystem und Ge
winn bei den industriellen Betrieben in den Vereinigten 
Staaten von Nordamerika. Von Desider von Buday. — 
Volkswirtschaftliche Probleme der Schulreform. Von Sebald 
Schwarz. — Die Getreidespeicher, bautechnische und 
maschinentechnische Einrichtung. Von J. F. Hofifmann. 
Besprechung von W. Wygozinski.

4. Heft. Das Liefmknnsche Gesetz des Ausgleiches 
der Grenzverträge in der Konsumwirtschaft. Von Karl 
Engels. — Einige Grundfragen der ErnähruDgswirtschaft 
im Kriege. Von Fritz Elsas. — Uebersicht über den Welt
getreidemarkt. Von Otto Jöhlinger. — Die Entwickelung 
der Warenpreise in England während des Krieges. Von 
Franz Eulenburg.

110. Band. — II I .  Folge, 55. Band, 1. Heft. M it 
volkswirtschaftlicher Chronik. Die soziale Theorie der Ver
teilung und des Wertes. Von Rudolf Stolzmann. — Die 
öffentliche Ernährungswirtschaft und die Organisationen 
der Landwirtschaft unter besonderer Berücksichtigung des 
Genossenschaftswesens. Von W illy  Krebs. — Die durch 
den Krieg hervorgerufenen Gesetze, Verordnungen und 
Bekanntmachungen usw. Von Johannes Müller. — Pro-j 
bleme der Elektrizitätswirtschaft. Von W. LI. Edwards. — 
Die neugegründete ungarische Geldinstituts-Zentrale. Von 
Karl Schlesinger. — Die Jute in England. Von Ernst 
Schultze.

2. Heft. Die soziale Theorie der Verteilung und des 
Wertes (Fortsetzung). Von Rudolf Stolzmann. — Die 
Kriegsanleihen Deutschlands und Oesterreich-Ungarns. 
Von H. Köppe. — Die durch den Krieg hervorgerufenen 
Gesetze, Verordnungen, Bekanntmachungen, usw. Von 
Johannes Müller. — Die reichsgesetzlichen Massnahmen 
zur Sicherung der deutschen Volksernährung im Kriege. 
Von Herbst. — Kräftezersplitterung und Planlosigkeit im

gewerblichen Genossenschaftswesen. Von Richard Was- 
mannsdorff.

3. Heft. Die soziale Theorie der Verteilung und des 
Wertes (Schluss) Von Rudolf Stolzmann. — Produktive 
und unproduktive Arbeit. Von P. Mombert. ■— Genossen
schaften oder freier Handel? Von Otto Jöhlinger. — Die 
durch den Krieg hervorgerufenen Gesetze, Verordnungen, 
Bekanntmachungen usw. Von Johannes Müller.

4. Heft. Die private deutsche Lebensversicherung im 
Kriege. Ein Beitrag zur Kriegsgeschichte der deutschen 
Volkswirtschaft. Von E. Mittermüller. — Volkswirtschaft
liche Wandlungen in den Balkanländern als Dauerwirkungen 
des Krieges. Von Arthur Dix. — Aegyptens Baumwoll- 
gewinnung seit 1900. Von Ernst Schultze. — Die Haus
industrie in Schweden. Von Wolfgang Ritscher. — W irt
schaftsrechnungen und Lebensverhältnisse von Wiener 
Arbeiterfamilien in den Jahren 1912—1914. Von Wilhelm 
Winkler. — Die Anmeldepflicht ansteckender Krankheiten 
und die Grenzen ihrer Wirksamkeit. Von Alexander Elster.

5. Heft. Vom Begriff der Wirtschaft zum Begriffs- 
gebäude der Volkswirtschaftslehre. Von Othmar Spann. — 
Handel und Verkehr Finnlands. Von G. Buetz. — Deutsche 
Reformen der belgischen direkten Staatssteuern. Von Hans 
Gehring. — Die Brotpreise in Berlin im vierten Kriegs
jahr 1917. Von Hans Guradze. — Die Indexzahlen des 
„Economist“ .

6. Heft. Vom Begriff der Wirtschaft zum Begriffs- 
gebäude der Volkswirtschaftslehre (Fortsetzung und 
Schluss). Von Othmar Spann. — Die Fürsorge des Staates 
für die Landwirtschaft, eine Errungenschaft der Neuzeit. 
Von Georg von Below. — Wirtschaftsrechnungen Elber- 
felder Arbeiterfamilien. Von Johannes Schellwien. — Die 
deutsche Zigarrensteuer. Von Franz Graf. — Das deutsche 
Kriegswirtschaftsmuseum. Von Woifgang Schumann. — 
Preisausschreiben des Kriegswirtschaftsmuseums und des 
Llandelsvertragsyereins.

111. Baud. — II I. Folge, 56. Band, 1. Heft. Nebst 
volkswirtschaftlicher Chronik. Die Kriegsanleihen der 
Ententemächte (Frankreich und England). Von H. Köppe. 
— Die durch den Krieg hervorgerufenen Gesetze, Ver
ordnungen, Bekanntmachungen usw., soweit sie im Reichs
gesetzblatt veröffentlicht worden sind (8. Fortsetzung), die 
Monate April-Juli 1917 betreffend. Von Johannes Müller. — 
Die Gehaltserhöhungen der bayerischen Beamten im Kriege 
und die Lebensmittelteuerung. Von Erich Ke lpflug. — 
Die Einkommensteuer in den Vereinigten Staaten, Von 
Ernst Schultze.

Verantwortlich fü r den redaktionellen Te il ö . F riedm ann-C harlo ttenburg .


