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©ie (ttafufa.
@S ift merfroiirbig, baß über geroiffe, be= 

fonberg roidjtige roirtfcßaftlicße fragen burcß bie 
Safjrgeßnte ßinburcß immer roieber bie g le iten 
Unflarßeiten ßerrfdjen; bagu gehört in  erfter 
Sinie aUeS, mag m it ben internationalen 
Secßfelfurfen unb bent ©elbroert gufammero 
hängt. Kaum auf einem anberen ©ebiet finb 
biefelben Qrrtümer immer roieber gemacht unb 
bie gleichen fjei)ler begangen roorben. SebeS- 
mal, roenn infolge oon nationalen ober inter= 
nationalen Krifen bie ©elb= ober Söalutafrage 
roieber attueli roirb, tauben biefelben 3Sor= 
fcßläge, biefelben 2Jlaf)nungen, biefelben Slb= 
ftcßten roieber auf. SDie Kurfe ber fremben 
SBecßfel ßaben fü r ®eutfcßlanb roäßrenb beg 
gangen Krieges eine erhebliche S3ebeutung gehabt, 
aber fie finb anbererfeitg roäßrenb beg Krieges 
oielfach überfdjätgt roorben. 2)ie Nalutaangft 
beeinflußte bag ®enfen eingelner beamteter unb 
unbeamteter SEenfcßen fo fetjr, baß fie aug 
3?urcßt, bie greife ber augroärtigen SBecßfelfurfe 
noch mehr gu brüden, bie Nerforgung beg 
NeicßeS m it frieggroicßtigen Noßftoffen unb m it 
Nahrungsmitteln unterließen ober bod) m im 
befteng um jeben SDoppelgentner, ber bie NeicßS= 
ßrengen Ü b e rtr it t ,  bangten. (Srft alg eg gu fpät 
mar, gelang eg, bie übertriebene gurcßt oor ber 
Valuta gu' überroinben. Slber m it bem merl= 
mürbigen ©rfolg, baß biefe Ueberroinbung nun 
mieber gu grünblich gefcßaß. $)enn nunmehr 
glaubten manche, baß ber Valuta überhaupt 
feine SJebeutung beigumeffen fei, unb baß man 
nnch jeßt nadj'bem Kriege ber S irtfcßaft ihren 
Sauf laffen fönne, in  ber ficßeren Hoffnung, eg 
merbe fid) burcß baS freie «Spiel ber Kräfte 
fcßon alleg non felbft regulieren. %a, gerabe 
biefeg freie (Spiel ber Kräfte fcßien nielen ber 
bebeutfamfte Regulator, ber aucß bie SecßfeE 
futfe roieber oon felbft in  Drbnung bringen 
mürbe.

Um bie SSalutafrage einigermaßen be= 
urteilen gu fönnen, muß man fid) f la r machen,

baß ber ißreiS auswärtiger 3öecßfel genau nach 
ben gleichen ©efeßen guftanbe fommt roie ber 
fßreiS jeber anberen Sßare. Sludj hier alfo 
ift baS ißreiSproblem rein äußerlich, baS 
Problem beg SSerßältniffeS groifeßen Angebot 
unb Nachfrage. ®aß bie Kurfe frember 
Secßfel in  2)eutfcßlanb fteigen unb umgefeßrt 
bie Kurfe beutfdjer Secßfel im  SluStanb 
faEen, fann immer nur barauf gurücf= 
geführt roerben, baß immer meßr 9tacß= 
frage alg Slngebot in  fremben Sedjfeln an 
beutfeßen SBörfen unb umgefeßrt meßr Angebote 
alg Nachfrage in  beutfeßen Sedjfeln an fremben* 
Sörfen oorßanben ift. ©cßon roäßrenb beg 
Kriegeg fonnfe eg ja  niemalg groeifelßaft fein, 
worauf biefeg mißliche Sßerßältntg oon Slngebot 
unb Nachfrage gurüefgufüßren war. 2>eutf<ß= 
lanb füßrte ben Serien nach meßr ein, alg eg 
ausführte, ©infußrüberfeßüffe müffen begaßlt 
roerben, entroeber in  frember Natuta, unb bann 
erßößen fie bie Nachfrage naä) fremben Secßfeln 
an beutfeßen öörfen; ober in  beutfeßer Naluta, 
unb bann erßößen fie baS Slngebot an beutfeßen 
Secßfeln an ben auswärtigen 33örfen. Nun 
roirb bie ©elbroanberung groifeßen ben eingelnen 
Sänbern nießt bloß oon jenen gorberungen be= 
einflußt, bie aus bem Sarenoerießr entfteßen, 
oielmeßr fönnen reine ©elbforberungen ßingu= 
treten, unb tatfäcßlicß ftnb folcße ©rgängungen 
in  normalen fe iten  burcßauS bie Negel. @g 
ift eben nießt bloß bie Saren=$anbelSbilang, 
fonbern bie normale gaßlungSbilang, bie 2öaren= 
^anbelgbilangunbgorberungg=S3ilangeinfchließt, 
bie ben SedjfelfurS reguliert. Sm Kriege 
fpielte bie ^aßlungSbilang neben ber Sarero 
§anbelSbilang eine gang geringe NoEe für 
SDeutfeßlanb. ®ie beutfeßen ©utßaben im 3luS= 
lanbe waren gefperrt, unb bie relatio boeß immer 
geringen Krebite, bie oom neutralen SluSlanb 
geroäßrt rourben, reichten nicht aus. $nfolge= 
beffen richtete fieß roäßrenb beS Krieges ber 
beutfeße SecßfelfurSftanb immer naeß ber Sarero
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<£>anbel§bitang, unb man brauet nur bie gang 
einfeittge ©eftaitung be§ ¿Berljältniffeg non ©in= 
unb 2tu§ful)r im Kriege gu betrauten, um genau 
3U miffen, roorauS ba§ Unglüd ber beutfdjen 
Valuta mährenb be§ Krieges gu erflären ifi.

iJiun habe id) fetbft gu ben Dptim iften in 
begug auf ©eftaltung be§ beutfdjen ¿föedjfel- 
furfe§ nac!) beut ^rieben gehört. M it  einer 
geroiffen ¿E3arfd)einlid)feit mar bamit gu redjnen, 
baft nad) bem iliufijören be§ KriegSguftanbeS 
ein bemerfbarerer Umfdjmung auf bem SBeIt= 
w a rft fü r alle Medjfel fid) geltenb machen 
wüßte, benn e§ mürben ja  bie erheblichen auS= 
länbifdjen ©utljabett frei, bie Seutfdtjlanb befafj. 
M an burfte anneljwen, bafj fid) ba§ beutfd^e 
¿ffiirtfdjaftSteben roieber regen mürbe, unb 
bafj baffer allmählich ber nod) feijr gutage 
tretenbe ¿Balutauttterfdjieb balb auSgeglidjen 
fein mürbe. Surdj bie gang unerwartete beut= 
fdfje Kataftrophe haben fiel) alle biefe Singe 
natürlich oon ©runb auf geändert. Ser griebe 
oon ¿BerfaideS |a t  ba§ Seutfdje ffteid> feiner 
fätntlidjen StuStanbgutljaben beraubt. Ser inter= 
nationale ©elbmarft ift grcar theoretifd) ben 
Seutfdjen nicht oerfdjtoffen, roenn aud) einge= 
engt, aber praftifd) finb fie auf biefem ©elb= 
m arft gur Volle oon ¿Petenten oerurteilt, benn 
©ittljaben gu oerfaufen haben fie bod) nicht. 
©djon burdj biefe KonfteHation raaren infolge 
be§ befonberS ungünftigen $rieben§fd)luffe§ bie 
2lu8fid)ten fü r bie ©ntmidlung ber beutfdjen 
Valuta ntcfjt gerabe glängenb. S ro ^  
bem brauste man nod) n id jt alle Hoffnung 
auf bie aÜmäfjlidje ©efunbung ber beutfdjen 
Valuta aufgugeben, benn gerabe ber ungünftige 
©tanb ber Valuta bot bie befte Ulnregung, 
Maren gu exportieren unb auf biefe SOBeife nadj 
Kräften bie ¿fßarenfjanbel&SBilang unb bamit 
aud? bie öeutfdje gafjlungdSBilang aftio gu ge= 
Italien. Sie beutfdje ffteoolution f>at aber leiber 
nicht bie ¿ßrobuftioität ber beutfdjen Sßirtfdjaft 
gefördert, fonbern gunädjfi £>at fiel) gu bem 
m ilitärifd jen unb politifd)en gufammenbrud) 
aud) ber roirtfcfjaftiidhe gufammenbruä) gefeilt, 
© in guftanb ber Vergroeiflung, be§ Kläffern 
egoi§mu§, ber roirtfchaftlicfjen Setfjargie if t  ein= 
getreten. (Statt gu arbeiten, feiert ba§ beutfdje 
23olf, unb ftatt gu exportieren, im portiert e§, 
fontroUiert unb unfontrolliert.

Unter btefen Umftänben fann man fid) gar 
nid)t barüber munbern, bafj bie Kurfe ber 
fremben Medjfel in  Seutfd)lanb heute fta rf in  
bie -gmlje gefdjneKt finb. ©8 fott heute 
l)ier gang ununterfud)t bleiben, inmieroeit 
in  biefem Siefftanb fid) ein M ifjtrauen gegen 
bie beutfdje ¿ÜSährung auSprägt. ©eibft= 
oerftänblidl) fönnen bie fe igen  guftänbe nicht 
bagu beitragen, baS Vertrauen gu ber gm 
runftigen ©ntmidlung irgenbmie gu heben. 
JJcan b rauet gar nid)t nach irgendwelchen Mifj« 
trauengmomenten gu fud)en, um ben niedrigen

©taub ber beutfdjen Valuta  gu er Hären. Sie 
bänifdhe Vationaibanf hat eine mid)tige Statuten« 
befümmung abgeärtbert, ma§ als ein 3eidjen 
folgen MifjtrauenS namentlich attd) in  anberen 
neutralen Säubern gebeutet raorben ift. Uiacf) 
biefer ©tatutenbeftimmung mar bie bänifclje 
Vationalbanf berechtigt, Pfoten ber beutfdijen 
VeidjSbanf in  ifjren ©olbbeftanb einguredjnen. 
Siefe S3eftimmung ift geftridjen roorben. 9Jieirte§ 
©rad^ten8 ooHfommen gu Siedft. Senn Seutf^= 
lanb hat groar nod) formell ©olbraä^rung, galjlt 
aber gegen feine 9ioten fein ©olb mel)r, unb 
e§ fleht fcf)on heute auf3er .groeifel, bafj bei ber 
Öfeform ber beutfdjen S ä ljrung  bie allgemeine 
©olbgrunblage, menigfteng inforoeit bie Stoten: 
au8gahlung§pflidt)t in  $8etrad)t fommt, auf= 
gehoben roerben mu§. Unter biefen Umftänben 
trägt bie Seitung ber bänifd^en fftationalbant 
nur ben oeränberten SSerhältniffen fKedjnung, 
ohne babei eine unfreunblidje Slftion ober trgenb« 
ein SJli^trauen gu begehen. Sie bänifd)e 
fltationalbanf hat bamit aud) gar n id jt irgend
eine 2Jieinung über bie gufünftige ©eftaltung 
beutfdjen Sßed)felfurfe§ gum beften gegeben. 
9Jtan fann aber, mie gefagt, Vertrauen ober 
9Jti§trauen bei ber ¿Betrachtung ber beutfdjen 
Valuta gang au^er acht taffen/benn ba§ ¿Ber= 
hältniS oon ©in= unb 9lu§fuljr, bureb ba§ faft 
allein im  2tugenblid bie beutfehe ¿ablungd 
bilang beftimmt mirb, genügt fefjon ooKfommen, 
um ben augenblidlidben ©tanb ber beutfeben 
Valuta gu erflären.

Siefer ©tanb ift  nur gu beffern, inbent 
ba§ ¿Berf)ältm§ oon Angebot unb Nachfrage 
ber fremben 2Sed)fel gebeffert mirb. ©ine foldlje 
¿Befferung ift  in  ber |jauptfad)e nur b u r^  bie 
ÜBieberaufnabme be§ ©xportS gu ergieten, unb 
bie SJtßglidjfeit ber SKieberaufnat)me be§ ©xportS 
ftet)t in  allerengfter ¿Begieljung gu bem 2Bieber= 
aufbau be§ beutfdjen 2öirtfd)aft§teben§. 3um  
allgemeinen Sieberaufbau ber beutfdjen Slrbeit, 
2öie de Singe jet3t liegen, genügt e§ nicht, in  
bem mcafje mieber gu arbeiten, mie Seutfdjlanb 
ba§ früher getan hat; fonbern eS ift nötig, oiet 
mehr gu fdjaffen. ¿Bor allem aber probuftioer. 
Sie Vermehrung ber fßrobuftioität beutfeher 
SCrbert erforbert gang bie Vücffidjt auf feine 
»anbelSbegiehungen. sticht nur intenfioere SBirU 
fepaft, fonbern auch ein fparfamerer Umgang 
m it allen SKateriatien. 9Jtan muß gunädhft 
au§ ben ljeimifd)en Dtohmaterialien fooiel mie 
möglid) gu ergeugen fudhen unb erft in  groeiter 
Sinie bie $eranfd)affung auSlänbifdjer fRoh= 
materiatien in  ¿Betracht gieljen. Sffiir haben ia 
mäljrettö be§ Krieges gelernt, ba§ fü r oiele 
oom SluSlanb begogene fUtaterialien, mie 
g. V . ©hemifalien unb Mineralien, fehr roohl 
©rfah burch foldhe ©toffe möglich i f t  bie in  
Seutfcfjianb oorhanben finb. Sa§ im  Kriege 
begonnene ©pftem ber ©rfparung muh jeht 
fortgefeht raerben. Saburdh mirb n id jt blo^
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öie © jportfä ljigte it ber beutfhen Snbuftrie ge= 
förbert, fonbern aud) nad) anberer Dichtung 
hin, al§ bloh burd) Vermehrung be§ @;rport§, 
bte beutf^e ¿ahtungSbitang gebeffert. Senn je 
weniger ^otjftoffe w ir  uom 2Iu§lanb einführen, 
befto giinftiger w irb  fid) ba§ Verhältnis non 
Angebot unb Nachfrage auf bem SBehfelmarlt 
geftalten. Vermehrung beS ©jportS unb Ver= 
minberung beS Im p o rts  finb baljer gleicher* 
maheit bie notwenbigftengorberungen, um einen 
nernünfiigen Valutaftanb wieberherguftetlen.

Sßenn man an ber fpanb biefer Dtotwenbig* 
fetten einmal bie oerfdpebenen iöorfd^täge prüft, 
bie gur .fpeilung ber fhlehten Valuta gem alt 
mürben, fo ergibt ftd) non felbft eine gange 
3ingaI)I folgen DJtebigine als iturpfufd)er=@p 
perimente. 9lm unbraudj&arften ift gweifelloS 
baS Drittel, bett freien $anbel wiebereingufüljren. 
©8 fei hier baran erinnert, bafj nod) fing oor ©d)luh 
ber Vationaloerfammlung, im Stampf gegen 
bie Söiffellfhe ißlanroirtfdjaft, eine namhafte in  
ben Hamburger Greifen belannte tperföntidjfeit, 
$ e rr SD3itt£)oeft, fü r bie 3öiebereinfüi)rung beS 
freien £>anbel8 aud) m it ber SJtotinierung einge= 
treten mar: bie beutfdje Valuta  fei je^t fo fetjr 
gef unten, bafj ein weiteres ©inten w irl= '

nicht mehr gu befürchten fei. Ser ftärtfte 
©turg ber beutfdjen Valuta liegt aber gerabe 
in  ber 3eÜ, bie feit ber 9öittboeftfhen Diebe 
nerfloffen ift. Unb ber ©runb fü r biefeS ©inten 
ift  gerabe barin gu fuhen, bah feit jenen Sagen 
bie größte Freiheit für ben beutfhen |>anbel 
feit bem StriegSenbe beftanb.

3unäd)ft ja  wof)l fhon be§f>alb, raeit bie 
beutfhe Regierung in  ihrem innerften bergen, 
obmol)l fie gu einem großen Seil aus ©ogial* 
bemofraten befielt, nach alter fogialbemotratifher 
SBeife freif)änblerifd) gefinnt ift. ©ie hat beS* 
megen gang ernfthaft baran gebacht, ben grei* 
hanbel ooll wiebereingufetjen. Sngwifhen ift 
ih r ber ©taube an ben $reif)anbel als Veffe* 
rungSmittel roieber abhanben getommen, aber 
al§ fie gu biefer 9lnfid)t gelangte, muffte fie gu 
ihrem ©djrecien einfehen, bah fie gar nicht mehr 
ihrer ©ntfhliehungen ß err mar. Senn felbft 
gegen ihren Sßilien ftrömten bie Sßßaren oon 
O ft unb Söeft ungehinbert nach Seutfchlanb 
herein. 3unäd)ft baS £od) im  SCßeften. $m  
SBeften befteht baburd) eine recht unangenehme 
S ituation, bah nach bem griebenSoertrag für- 
geraume 3eit fü r bie Söaren auS bem ©Ifafj 
unb au§ bem ©aargebiet godfreiheit befteht. 
Stur burd) fehr rigorofe unb nor allem fef>r 
rigoro§ burhgefüljrte StuSführungSbeftimmungen 
» a r hier eine unerlaubte Vermehrung ber Söaren* 
einfuhr gu oerhinbern. © tatt beffen ift  eS burch 
hen freien .fpanbel englifdjen, frangöfifchen unb 
auch beutfhen ©djiebern gelungen, bie un= 
glaublichften ©egenftänbe in  großen SJlaffen 
nach Seutfchlanb Jjereingubringen. 9iid)t nur 
w  ben befehlen ©ebieten felbft, fonbern auch

in  ben benachbarten Vegirien, g. V. in  grant* 
fu rt a. hft., mimmelt eS in  ben 3eitungen oon 
auSlänbifdjen Annoncen, bie alle möglichen 
SujuSgegenftänbe feilbieten, unb felbft in  
Verlin  tann man Unter ben Sinben, in  ber 
griebrid); unb Seipgiger ©trafje frangöfifche 
©hüpfe, frangöfifche ©eibenroaren, frangöfifche 
Söäfhe, frangöfifchen Seit, englifchen Sabal 
unb ¿igaretten, hoüänbifche 3igarren unb 
ameritanifd)e, hollänbifdje unb frangöfifdje ©djo= 
tolabe in  allen -Stengen fehen. Ser ©egen be§ 
$reihanbel§ bofumentiert fid) alfo nicht barauS, 
ba§ wichtige Nahrungsmittel, fonbern gang 
überftüffige ßujuSwaren eingeführt werben. 
Unb nun im  Often! Qm Often if t  Strieg. ©8 
w irb  bort fogar teilweife hin* unb hergefdjoffen. 
Ntan bürfte nun meinen, bah auf biefe SBeife 
bie ©renge Seutfd)lanb§ nach Often htn gut 
oerfdjloffen ift. 2lber ba§ ©egenteit if t  richtig- 
Unb man w irb  bie ©inbilbung nicht loS, bah 
biefelben ©olbaten, bie am Sage aufeinanber 
fhiehen, be§ 9taht§ raeit weniger w ahfnm  
finb unb oon hüben unb brüben minbeftenS 
ben ©djmugget nicht hiubern.

Slber felbft ba, wo formell noh ©rengen 
beftehen, bilben biefe ©rengen leine unüber= 
winblichen §inberniffe. Sufolge be§ ©inlenS 
ber Valuta  tann ba§ SluSlanb heute m it fieid)tig= 
te il ben beutfhen 3 °ü  tragen. Ser 3oH g ilt 
ja  heute fü r ben 2lu§tänber ungefähr nur noh 
ben 5. Seit oon bem, wa§ er früher galt. SUtit 
Vecht hat bie beutfhe Regierung be§halb oer= 
langt, bah bie 3öHe in  3 u tu n ft in  ©olb be= 
gahlt werben müffen. tommt babei natür= 
l ih  leine 3nhlung in  ©olb ober in  auSlänbifhen 
Vtüngen in  V etraht, fonbern e§ müffen fo oiel 
beutfhe SJtart begahlt werben, wie ber ©olb= 
Parität entfprih t. ©egen biefe Veftimmung 
lehnt f ih  bie englifhe Regierung auf, bie 
hier raieber, wie in  oielen anbern Singen, 
aud) fehr turgfidjtig ift. Dlugenblid hat 
bie englifd)e Snbuftrie natürlich hei ihrer 
Sßßeigerung einen Vorte il, benn e§ ift bamit 
ben englifchen SBaren ber 3ugang nah  
Seutfhlanb erleichtert, ba aber burd) biefe eng= 
lifh e  SJlahnahme eine weitere Verfh lehterung 
ber beutfhen Valuta  fihe r ift, fo w irb  auf 
bie Sauer natürlich hie ^oniurrengfähigleit ber * 
beutfhen Snbuftrie fehr geträftigt. ©ine oolt§= 
w irtfhaftliche © hriftfteüerin  in. ^odanb hat 
fid) berufen gefühlt, bem beutfhen Volle gute 
gBinie gu geben. Sie Same fagt, bah S eu tfh5 
lanb leinen günftigeren Slugenblid als biefen 
finben lärm, ben SreihanbelSguftanb oom Anfang 
be§ 19. SahrhunbcrtS wieberheröuftetlen. Sie 
hoKänbifhe S o lto rin  fhe in t über bie beutfhe 
¿anbet§gefhid)te wenig Vefheib gu wiffen, 
fonft wäre e§ ih r laum  entgangen, bah biefe 
freie §anbet§geit bie 3eit be§ gröhten Valuta^ 
niebergangeS in  Seutfh lanb war, unb bah jene 
¿eit baher halb burd) eine oernünftigere 3oH=
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p o lit il abgelöft würbe. 93 or allem aber oer* 
gißt bie hoUänbifdje Ratgeberin, baß neben bem 
rein oollSwirtfchaftlichen in  ®eutfd)lanb auch 
nod) ein finangieUeS Problem befiehl unb baß 
au§ rein finanziellen Rotwenbigleiten bie ©hu 
fünfte au§ ben 3öüen nicht entbehrt werben 
fönnen. F^eilid) w irb  ja aud) fdjon erwogen, 
ob bie Form ber 3°Uabgabe uicßt oeraltet ift, 
bod) muß fie befielen bleiben, aud) wenn bie 
©rwägungen bagu führen follten, bie gorm 
fallen su laffen unb anbere SRaßnahmen an 
ihre ©teile treten gu laffen. @8 lommt heute 
in  ®eutfd)lanb gar nid)t mehr barauf an, ob 
man bloß ben grei^anbel ober ben ©djußgoU 
wiU, fonbern bie Rotwenbigleit gwingt bagu, 
bie 2Birtfd)aft gu organifieren, unb jebe Drga* 
nifation ber SBirtfctjaft bebingt bie 3lbfe£>r oom 
Freiljanbel.

© in fR ittcl, ba§ man ebejtfaHS augenblicb 
ließ befonber§ lobenb preift, if t  bie fogenannte 
93aluta=9lnleihe. 9öa§ bie meiften Seute, bie 
oon ißr fprecßen, fidj unter ißr eigentlich oor* 
fteUen, ift ebenfowenig fla r, wie anfdjeinenb 
aud) bie 93orfteßungen,' bie oon ihren Sßirfungen 
efiftieren. $ n  ber internationalen SGSedjfelpolittl 
hat biefe 93atuta=2Inleihe immer eine große Rolle 
gefpielt, unb e§ unterliegt feinem 3 ^ eifei, baß 
e§ 2)eutfd)lanb heute eine wefentlicße £>ilfe 
wäre, wenn bie bereinigten Staaten unb ©ng= 
lanb ober bie gefamte ©inßeit ber ©ntente* 
machte ihm fü r eine geraume 3e it eine größere 
Anleihe gur Verfügung fteUen würben. £)amit 
wäre aber nur ein Sfeilproblent be§ RroblemS ber 
balutaanleihe gelöft. SSir würben oorläufig noch 
gewiffe RaßrungSmittel unb Futterm ittel unb bei 
aller ©parfam leit auch einige Rohmaterialien 
einfüßren fönnen. Für bie 93egaßtung biefer 
©infuhren fteßen un§ — immer oorauSgefeßt, 
baß bie girbeit in  SDeutfcßlanb wefentlid) erhöht 
w irb  — Sfoßlenmengen, Slali unb oielleidjt aud) 
ein ober ba§ anbere Fertig fabrila t gur ber* 
fügung. S)er Reft fönnte überhaupt nicht be= 
gaßlt werben, wenn ba§ 9lu§lanb bare be= 
gaßlung oerlangt. |ner w irb ber Sfrebitbe= 
fcßaffung ein weiterer Spielraum bleiben. 
SDiefer Sirebit beffert an fid) nicht ben ©tanb 
ber beutfdjen baluta . @r hebert nur ein 
weitere^ ©infen.

®iefe balutaanleihe ift  aber gar nicht fo 
leicht gu befcßaßen, wie fid) ba§ ißre entßufi= 
aSmierten Rnßänger oorftellen. 9ln (beutfcßlanb 
w irb  e§ wahrlich nicht liegen, in hilfsbereite 
£>änbe eingufcßlagen, bie fich ißm oom 2lu§Ianb 
entgegenftreden. 3Xi>er wo finb biefe |>änbe? 
®er gange © treit um bie balutaanleihe ift  ein 
3an f um be§ SlaiferS b a r t  (wenn man biefeS 
©leicßniS unter ber Republtf nod) amoenben 
barf). SDenn baran glaubt bocß wohl int ©rnfte

heute niemanb, baß 2)eutfd)Ianb heute irgenb 
welker ©taat§frebit oon irgenbwoher ge= 
geben w irb? SDiefer Sirebit muß p rioa tw irb  
fcßaftUd) funbiert werben. SBenn w irftith  heute 
ein angefehener beutfcßer ©roßinbuftrietler einen 
Sirebit oon ein paar Rtitlionen oom 9lu§lanbe 
befdhaffen fann, ba§ finb nur trop fen  auf ben 
heißen ©tein. ®ie ©rnftßaftigleit ber 93aluta= 
anleiße fann nur baburcß guftanbe fommen, 
baß große inbuftrielle ©rappen fith bem 2lu3Ianb 
gegenüber oerbünben, eine balutaanleihe auß 
nehmen unb baß bie gufammengel)örigen ©mp* 
pen burd) bie ©taatSautorität gufammengefüßrt 
werben.

©in anbereS Rtittel, ba§ oielfad) in  ben 
3eitung§bi§fuffionen eine Rolle fpielt, ift bie 
©tabilierung ber beutfdjen baluta . ©oldje 93ou 
fcßläge finb gunächft in  ber Form gebadjt, baß 
e§ hoch richtiger wäre, bie R ta rl auf ihren 
wirtlichen Sffiert gurücfguführen. ®ie 9lnßänger 
biefer SJ3Iäne fagen: SBenn man oon ben 
augenblicflichen ftarfen 9lu§biegungen be§ 
balutapenbel§ abfieht, fo w irb fich bet 
SSert ber Sttarf etwa auf 20 b f- fteUen. 
©§ wäre be§hulf> nur ridjtigften, ben heU; 
tigen Rominalwert auf ben Realwert gurücß 
guführen unb bie beulfdjen Roten abguftempeln, 
fo baß bie R tarf oon 20 b f- beoaloiert w irb. 
®aburdh würbe bie beutfcße ba lu ta  tatfäjhlid) 
wieber auf b ari gerüdt. giber, wenn e§ richtig 
ift, wa§ ich o&en fagte, baß ber b^etS ber 
ba lu ta  fich nach Slngebot unb Rachfrage richtet, 
fo fann fid) Angebot unb Rachfrage, b. h- 
port unb Futport, günftig geftalten, wenn ba§ 
aber nicht ber FuU, fo würbe bod) barnit wieber 
ber SiurSoerluft beginnen. Db nun einmal in  
fernerer ober näcßfter 3 ^ it eine Rbftcmpelung 
ber R la rl oorgenommen w irb, fann jefet gang 
unberüdftchtigt bleiben, aber in  jebem FuUe funn 
bod) eine 9lbftempelung erft bann erfolgen, wenn 
ein gewtffe§ ©leid)gewid)t ber 3 ahtung§bilang 
hergefteUt ift.

©in merfwürbiger F litu m  anberer 9 lrt 
fpielt in  S)i8fuffionen oft eine fehr große RoUe. 
Rian fireitet fid) oiel barum, ob e§ richtiger ift, 
beutfcße SBaren, bie nad) bem 9lu§Ianbe oer= 
lau ft werben, in  frember Raluta ober in  R tarf 
gu falturieren. Für ben ©tanb ber Raluta ift 
ba§ ooUfommen gleidjgültig, benn ob ber Shtnbe- 
be§ ©jporteurS bort SRarf lauft, ober ob ber 
©jporteur bie Forberung in  frembem ©elb oer= 
lauft, ba§ ift gang gleichgültig. 9Ran müßte 
allenfaUS annehmen, baß burd) bie ©rwerbung 
oon Forberungen in  frember SBäßrung bie 93e= 
fhaßung oon 3ahtung§mitteln erleichtert w irb.

R ur burd) ©infcßtönfung be§ FuiportS unb 
©rhößung be8 ©jportS lann an eine Sanierung, 
ber beutfdjen 93aluta gebad)t werben.
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<Btytfyun^ yxm £agforfgffem.
Bon Hörte« SEurel.

ÊJXag bie gange BÖett fcpeinbar aug MRjafdbinen 
befi-epen, auS Bufammenbängcu bon ineinaitber 
fpietenben Btafdjincn, aus Organifattotten »on 
berechenbaren Energien, f y i n t t v  ben MRafcbute« 
unb Organifaitonen ftcfjt immer Per i32tcnfcf)>. B3enn 
t&urcf) baS Sieben, toetdjeä ber betreffenbe ©efell- 
fdjaftSguftanb tfjm bereitet, in  ben Munitionen feineg 
Organismus nnübertoinbiiebe Stauungen auftreten, 
fo öerfagt ber MReufcb, unb eg ftoclt bag ©ange. 
Ä’ctne MlrbeitSorganifation toirb auf bie ©auer be
heben Bonnen, toeldje bie @le idpgeto idptSbebing un ge«, 
bie ©lüdSbcbingungen, bie inneren ©efetje beg 
SnbibibuumS nicht in einem tieferen unb flareren 
Sinne erfaßt, alg eg bisher gefd>eben ift unb ge» 
fdjeben fonnte.

©§ ift nicht meine Ml b fiept, hier BotitiF 3U 
maepen. ßaffen toir StapitaüSmuS, Bolfcpetoigmug, 
©iBtatur unb ©emoBratie aug bem Spiel, fo bleibt 
ljbocp in ber heutigen B M I unb im  Sieben alter 
3eiten ein grofjer unb greller ©egenfalj übrig: bie 
Morbcrung nach intenfiöer, ftraff organifierter 
Sltaffenfeiftung unb bemgegenüber bie Jorberung 
nad> perfönlicper JyreiOcit. Mltbgefepen non aller 
(BtenfdjlidjBeit begebt man immer ben fehler, 31t 
nergeffen, bag hinter biefen lyorbenutgen Strafte 
fiepen, bie man nicht ignorieren barf, toenn mau 
nicht unüberfepbare SReaBtionen hernomtfett tnill. 
©er gorbifepe Stnofeit lägt fid> nicht fo burdppauen, 
bah man ben MHenfcpen riicBficptgloS auf Sieiftung 
■augprefjt. ©enn fetbft, toenn er fid> big 3um 
äuherften fügen tootlte, mürbe er ertranfen, »et- 
frubbeln, in bie Brücpe gehen, unb bann ftaube 
ebenfalls toieber altes ftilt. Silber auep b ie
Spende toirb bem Sieben nicht geredet, toeldje ba 
toi«, bah man um ber perföntiepen Freiheit mitten 
auf alle Stiftungen »ergidjteu fo«, bie über ben 
perfönlidjen SSebarf pinauSgeljen. Mtiemanb toürbe 
toirffamer bie SReaftion »orbercitcn, als toer ben 
E i t l e n  ber MHenfd}peit, ben $  r i c b ber BTenfep- 
heit 3 u r i  n t e n f i » e n '3t r  b e i t , »erf ennen tootlte. 
Mtoct> fo niete ¿nbioibuen mögen fiep cinbitben, 
faul 3u fein, bie ©efamtbeit brängt immer toieber 
3ur MlrbeitSorganifation, unb ohne fidp »icUeicpt 
über bie affeftinen Antriebe ftar 31t toerben, non 
beneu fie fidp babei beperrfepen täfjt, Wirb fie jebeg 
<§efetlfd>aftSfl)ftem 3erbrecheu, baS Feine intenfinc 
MlrbeitSgemeinfcpaft, beinahe hätte icp gefagt Beine 
Mlrbeitgraufchgemeinfdhoft, 3uläht, bag Beine grohe, 
erbübcrtoinbeitbe Sieiftung geftattet.

Mtidpt ber ift im tiefften unb frudjtbarfteu 
<5inne «Reformer, ber in einfeitiger sprotefteinftellung 
bag Bcftepenbe leugnet unb befämpft unb babei 
btinb aud> jene realen MLutriebe unb Bebürfniffe 
leugnet unb oergetoattigit, bie audh1 noch heiter ben 
unnollBommenften ©inrieptungen ftehen. Mim bcflen 
bereitet man bie BuBunft »or, (toenn man ben 
MRetf>aniSmu§ unfereS SiebenSablaufS, unferer Be-

bürfuiffe, mtfereg Se i f t  u n g S a n r  e i 3 eg erfaht 
lunb a« biefen ^aftoren eine beffere BetätigungS- 
form, ein beffereS Bentitfbftem fepafft, alg toir eg 
bisher hatten.

MT* ei eben toir biefe allgemeinen Betradjtungen 
auf bie ‘Probleme Saßiodsmus unb SeiftungSanreig, 
SabloviSmuS unb SiebenSbarmonie an, fo toirb ihre 
MrucptbarBeit halb beullidh toerben: ber SaßiorisntuS 
erftrebt MlrbeitSintenfität. Mim toirBfamften toirb 
man nun feine MRängcl beBäntpfen, niept, inbem 
man baS MtidptStun pretjf, foubem gaii3 im' ©egen= 
teil, inbem man nadjtoeift, bah er> leigten SnbeS, 
ber Snteufioieruug ber Mlrbeit nicht förberlidj ift, 
lunb bah eS biel beffere Möege gibt, bie natürltd)« 
MlrbeitSBraft, ba§ unentrinnbare jS ch a f f c n S = 
b e b ü r f n i S  bcS MRenfdjcn, 3U leiten unb 3U 
e n t f e f f e t n. Mticht baS toerfen toir ber Mlrbcits= 
organifation, tote man fie bisher öerftanb, Oot', bah 
fie un§ 31t üiei Mlrbeit abjtoingt, fonbern, bah fie 
bem Bubioibuitm bie MltögtichBeit nimmt, bag bolle 
pRah feiner MlrbeitSfraft hannonifch aug3ugehen.

ßBenn eine MItafd>ine, bie 3toei Slupfennatri3en: 
pro SeBunbe ftan3en foltte, in ber ßeiftung nach« 
Iaht unb 31t fchüttern, 3U rauihen, ftd) 3U erhiigen 
beginnt, fo toirb jeber Ingenieur fofort ben 'Betrieb 
abfte«en unb nicht ruhen, bis ber Schaben behoben 
ift, b. h- bis bie ©nergie, bie fehlgefchaltet toar, 
fich fetbft aufhob unb baS eigene SubjeBt 3erftörte, 
toieber richtig auf niüglidge Mlrbeit 3urücBgcteitet 
ift. ©aS ift felbftberftänblidhe ©nergetiB, OeEonomie, 
SRentabititätSgefühB, alfo auch SapiorismuS. Sdhött. 
MÖo bleibt aber bie Bonfeqnente Mlntoenbung biefeS 
fpriu3ipS auf ben MHcnfdjen? MBcnu ein Mirbeiten= 
ber, ftatt tgarmonifch-e, nütglidje Mlrbeit 3n Beiften, 
fid) in fich fetbft oerBrampft, toenn er ergraut, »er- 
hutjelt, bösartig, leibenb toirb, toenn er Krämpfe 
pro&U3iert, lyahillciftiingcn, Mlpraric, M3löbt>eit, Mlenr« 
aftpenie, toie Bomrnt eS, bah ben Saptoriften nicht 
cttoaS toie energetifdpe MDehmut übcrBommt, bei ber 
■Berechnung ber ©nergie, ber Slalorien, ber Bferbe« 
ftärfen, toetdge ba in inneren Strümpfen »ertoren- 
gehen, anftatt burep richtige Sdjattung unb gröberer 
BcgtücBung beS 3nbi»ibuumg gefellfdgaftSnüplicp 3U t 
toerben.

MRan fiept: mit Sentimentalität pat biefe 
BetradpungStoeife niiptS 3U tun. Möenu man 
StapitaliSmttS nidpt für ein MRittel auSgibt, bei 
gröfitmögiieper Bruta litä t unb ¡©ebanfenlofigBeit 
fcpnetlftenS ©elb 3U rnaepen, fonberp als eine Bonn 
groh3Ügiger, fparfamer unb toeitfdgauenber Organi
fation ber ©rbBräfte (einfditiehtich ber menfdjttdjen 
Strafte fetbft), fo Bönnten fie aud> »on fapitati)ti]'d)cr 
©teile auSgepen. ©aß man noep nie »erfudpt pat, 
biefe ©inge berartig entfepeibenb a:t3upacBen, liegt 
an ber bisherigen tlumögiidjfeit, ben Begriff ber 
menfeptidjen MlrbeitSleiftung richtig 3U erfaffen (ba-
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3U fehlten bie tutficvifcf>aftiicf)cn pft)d>obiologifd>eit 
V orauS fe ijungen).

A3 a  S i f t  ü b e r h a u p t  A  r  b e i  t S I e i  ft u n  g ? 
S o  fo m p li3ie rte Jyäite, toie bie A rb e it  eines sl)f>ito= 
fophen, bie erft nach f$ahr3ehnten 3um  to irffan te n  
¿Jaftor fich entto ide ln , taffe td> ftie r beifeitc unb  
ha lte mid£> a n  bie ßeifhtngen tum  A lenfchen nicht 
tn tge toöhnlid jen AuSmaheS. A3enn ein ATcnfdj 
§013 bacft ober iboidcn förbert, fo fprecfjen m ir  
Don nützlicher A rb e itS le iftu n g . A3enn er geiftige 
u n b  fä m p fc r ifd je  E nergien, m it  betten er recht hoch 
in  her gefellfchaftlid ton S ta ffe l em porflim m eu Sonnte, 
ba ran  toenbet, Sjochftapeleten 311 begehen ober © in« 
brüche auS3Uführen, fo to irb  m an noch 3ugeben, 
bah A rb e itS le iftu n g  vo rlie g t, bie n u r  le iber gefeit« 
fchaftSfeinblich gerichtet ift. RHentt cS ftd> n u n  
aber u m  einen ßum pen banbett, her — oon ein« 
3elnen AJutauSb rächen abgefchen — a u f ber Aäre it«  
ha u t lieg t, habet aber täg lich  einen E ite r ©djnapS 
V ertilg t, fo to irb  (man a llgem ein  von  A id jtS tu u  
fprechen too llen. ©benfo to irb  m att ben f ja t l  eiiteS 
^ re ffe rS  31t begreifen geneigt fein. Sä  if t  n u n  
fü r  bie f iin ft tg e  A rb e itS o rg a u ifa tio n  (aud> fü r  bie 
fo3ia liftifd>e) entfd&eibenb to id jt ig  fe ft^ufte llen , bah 
biefe Anfd>auungStoetfe ebcnfo oberflächlich toie 
falfch i f t :  einen fotdfen Saugenichts braud>t m an 
Wd>t erft 3t t r  A rb e it  31t ¿Hangen, cS lieg t h ie r 
fd>on eine © nerg iebetä tigung Oor, n u r  bah fie 
ja m m e rv o ll fehlgefchaltet if t .  D a s  ift, toenn man 
eS recht betrachtet, aud> fe lb ftocrftänb lich ;. beim  
leben unb A rb e it  le iften  i f t  ein un b  baSfelbe. Schon 
toährenb beS W achstum s unb voltenbS nachher l a u  n 
u n fe r 'O rgan ism us gar nicht anberS, a ls  einen 
CeiftungSüberfchuB über bie © e lb fte rb a ltu ng  h ina us  
3U p ro b a te re n , einen biologifchen A te ijr to e rt, ber 
irgettb lo ie  ju r  © e ltu ttg  fom m eti m u  ¡5.

©efellfchaft§feinbiid>e ober a fo3ia le  fo rm e n  
ber A rb e itS le iftu n g  to irb  m an  gern a ls  Degette« 
ra tionSerfcheinungen anfprechen. A3entt to ir  aber 
biefe Degenera tionen fchärfer iuS . A uge  faffen, fo 
e rg ib t fich, baf? eS im m e r 3ugteid> A ta v is m e n  finb . 
(Vorn Ateitfä>en a ls  Ä o p ftie r  füh ren  fie  in  Xti'3eiten 
3u rü d , too bie ßebenSenergie fich m ehr in  Ver« 
bauuttgS« unb  © lie b e rtä tig fe it erfd jöpfte. D a jj bei 
Vielen 92Teitf<hen bie CebenSfraft fo fe ljr bie Senbeu3 
hat, querab vom  A3ege in  urtoe ltlichen  fo r m e n  
auS3ubrechen, lie g t ¿um S e i l an  O rganm inbertoe rtig * 
fe it  (obgle id) noch auS3umacheu jtoäre, toaS eS 
eigentlich m it  O rganm inbertoe rtig fe iten  a u f fich hat, 
ba fe lb ft bie Verfechter b ie fer im  © ru nb e  peffi« 
m iftifchen S heorie  3itgeben, baß O rganm inbertoertig« 
fe it  gegebenenfalls in  O rganüb e rtoe rtig fe it ver« 
'toanbett toerben fa n n ). V ie l  hä u fig e r b ien t eine 
m in im a le , leid>t überto inbbare O rgan ftö rung  getoiffer« 
inanen n u r  a ls  V o rto anb  3u r  © n tto id tu u g  eines 
©hftemS von  Hem m ungen, S p e rru n g e n  unb ^ ro te ft«  
« in ftc ltungen , bie eS n ich t fo too ijl ¿u übertoinben, 
a ls  v ie lm eh r a u f3u lö fe tt g ilt ,  um  31t ber A rbe itS » 
in te n f itä t  31t gelangen, 31t ber A rbe ttS frcube, bie 
ber S ap lo riS m uS  erftrebt, aber n ich t erreichen fa n n , 
toe il er, baS S n b iv ib u u m  bebrücfenb, bie V ro te ft«

e in fte llungen  im m er nod> v e r ftä r ft  unb fo m it in  
eine © adgaffe  ntünbet.

A la n  toenbe m ir  nicht ein, bah bie p ra ftifd je  
O rgan ifa tio n  fe ine 3 c tt habe, fich a u f berartige © p iij»  
finb ig fe iten  ei«3u la ffen . A ie m a u b  behauptet, bajj 
ein fe rtig  fr if ta llif ie r te S  unb in  gcfellfchaftlichem 
© in ite  verfehltes S ub iiv ibuum  n u n  'i!rrt Sjanbum« 
breheu 311 einem m ufte rha ften  Seitgenoffen urnsu« 
toanbeln fei.. D a s  vo n  un s  iuS A u g e  gefaxte © hftem  
to irb  im  toefentlid jen prophhlaftifd>e, b. h- bor« 
beugenbe S ä tig fe it  3U le ifte n  haben, inbem  fie  bie 
auftoachfenben © enera tionen  v o r  quälenben AU)j= 
b ilb itngen  betoahrt. D ie je n igen  A rbe ttS o rgan ifa to reu , 
benen im m er napoleonifche “JHethoben vorfd)toeben, 
toerben vie lle icht fügen, bah eS gelte, 'ä lrbe it, fe r t ig «  
fa b r ilä tc  a u f bie V e in e  3>t fte llen, unb  bajj ba 
eben jeber V J iberftanb  n iebergerttten toerben ntüffe. 
9l u f  fo ld je Lebensarten, toekhe b ru ta l un b  legten 
©nbcS in  ih ren  fülntoenbungen un re n ta b e l finb , toürbe 
ich anttoorten, inbem  id> !bie S a h lo r ifte n  a u f bie 
-©d>met'3en ih re r  eigenen R infänge au fm erffam  
machte. TO-as erfdjien ben S iur3fid )tigc tt u u fin n ig e r, 
a ls  in  einem ^Betriebe Von bunbert hanb toerfem  
f ta tt  toie b isher acht ober ¿eftn V u rca u»  unb Rluf« 
fid>tSbeamte beren 40 b is  60 ein3u fü h ren ?  ©0 v ie l 
D rohnen, fo v ie l nicht tu fra t iv e  ijänb e  fan ten  ihnen 
ru in ö s  Vor. © r f t  fp ä t e rfan n te  m an, bajj biefe 
„u n p ro b u ft iv e n “ ib rä fte  la u te r Ü irbe it Xeifteten, toeld>e 
fotoiefo erleb igt toerben muhte, aber b isher bie Beit 
von  bod)be3al)tieu R lrbe itS frä ften  in  R lnfpruch ge« 
nom m en hatte., © d jo b  m a n  fie  n u n  b illig e re n  
V u re a u fra fte n  ¿u, fo lag  eine beffere A rb e its te ilu n g , 
ein O rgan ifa tionS geto inn v o r unb ¿ugleich eine bare 
© rfp a rn iS . D e r V c tr ie b  tourbe ren tab le r, belaftete 
aber ungeheuer v ie l fd>toerer bie L e rv e n  eines jebeu. 
U m  ben baburch hrrborgerufenen, betoufjten ober 
unbetouhten VOiberftaub ber A 3e rftä tig en  31t über« 
toinbeit, m uh m an  toieberum  b ie  A u ffid ttS b rg an i«  
fa tio n  fte igem . ©0 ü b e rfte ite rn  fid> bie ©egenfätje 
b is  3« r  unerträg lichen © p a n n u n g . A ng e fid jtS  ber 
'Satfache, bah btohl and) bie m eiften © 03ta lifte n  
überseugt finb , bah fid> aud> fü t t f t ig  A rbe itS « 
fta ffe lungen nidht toerben verm eiben la ffen , if t  eS 
entfeheibenb to id jt ig , ein © pftem  ge iftige r unb 
fee lifd jer Eöfung 31t finben , toelche bie © pam utngS« 
ve rh ä ltn iffe  in n e rh a lb  beS B nbtvtbuum S  unb bie 
© paunuugS V erhä ttn iffe  ¿toifdteu ben B nb io ibu cn  
in ne rha lb  einer Arbe itSgem ein fchaft a u f e in  A t i i t i«  
u tum  h«rabfehen, ßauter A tih ftü n b e , u n te r betten 
titd )t bas R ka le ta ria t adeiu, fonbem  bie ATenfchen 
inSgefamt 3U leiben haben. A Järe  eS nid>t gefall» 
fd ja ftS =organ ifa torifd ) bas L e n tab e lfte  von  ber ROclt, 
Rfleitfd)en 31t cr3tchcn, toeld>e inne rlich  toettiger gc« 
hem m t unb baher toenigor ftra ffe r  E e itu ttg  bebürfen, 
too in t '(Staat toie in  ben g n b r ife n  neun  Bahntet 
Von a lle n  © inrichtunglen n u r  ba ra ttf berechnet finb , 
eben bett A Jiberftanb 31t brechen, ben m an Von 
Vornherein a ls  }ctbfloerftäubltd> in  Lechnuug 
fte llt?

A Ö a S  J t  f t  b e r  ©  a h 1 0 r  i S  nt u S? © ine  
© parfam feitS », eine © e isvca ftion  gegen nam entofe



©ncrgiebergeubung. So inFomtitcnfurabel her 
Raufe e unb ber Slawe erflehten mögen, einen 
tiefen BerübrunggpunFt batte bag1 bortat)toriftifdjc 
RmertFa mit betn 3-artftifcfjen “Rußlanb: bie „breite 
Ratur“, bie Berfdjtoenbunggfreübe, feie fui) ans bem 
©mpfiubeit unerfdjöpflkb ncufjquelienben Reich» 
tum i ergibt. Sie ganje moberne ©nttoicFlung ba» 
gegen 3telt auf ©rfparung öon Kräften. Sag nach« 
rebolutionäre Rußfanb wirb fci)r tötet fparfamer fein, 
feijr öiet cucrgetifd)er. ffu R  titcrüa bat ficb biefc 
©et3reaftion fdfbn längft burdf ben Saptorigrnitó 
eingefübrt. Ser S a b l o r i i m t f i ,  bag ¡ft bag 
S t r e b e n  n a cb bem f  ü r 3 e ft en B3 e g e:

1. 2ßie Fommt ber Robftoff am fparfamften, 
auf bem Fünften iß  ege unter bem germgften Ber» 
.«nfunggberluft 3ur Verarbeitung unbber “Reibe nach 
311 ben etti3eilten Stabten ber Verarbeitung?

2. “2ßie fpart ber Rrbeitgeber burdf> Rrbeitg* 
organtfation, bureb Verfügung bei Rtogeffeg, inbem 
er ben boehbeöabttcn Rrbeitgfräfien Verrichtungen 
abnimmt, Welche autb1 bureb, billige crlebtgt ln erben 
Fönnen?

3. iö ie  fpart man bie Straft bei Rrbeitnebmerg, 
inbem er immer baifclbe ftjftematifcb 31t berridjten 
bat, alfo ben iöeg non einer Sätigfeit 311 r anberen, 
bie llmfcbaltung jein ei iß  cf citó toon einer “23er« 
ri-ebtung 3ur anberen fpart ?

Sieg unb äbnHd)e§ mehr fdjeint alleg p rächt» 
boíl, fällten Seilen ift mit einem Schlage geholfen: 
eg finb bobe Söhne üorgefeben, bamit ber 21 rb eit er 
ben nötigen ßciftungganretg empfängt, ben gleichen 
© riff ober bie gleiche ©riffolge mit Suff 3U noli» 
3ieben. Hub wenn bie älrbeiterfdjaft ficb inftinFttb 
gegen ben Saßlorigmug fträubt, fo fd>eint fie ficb 
gegen ben eigenen Vorteil 31t wehren.

Vom fogialiftifefKtt StanbpunFt mühte in bei 
3unädjft gegen RunFt 3 eingeWenbet werben, baff 
bie ©rfparnig beä Rroletarterg an Straft, Bewegung 
unb 3eit nur fdjeiubar fei, ba mau auf ©raub 
ber ©rteiebterung, bie er bei jebem Stüde cr3ielt, 
eine niel größere Stücisahl bon ihm in ber gleichen 
Seit erwartet..

Sief er ©iitWanb ift wichtig, träfe aber noch 
nicht ben ©runbmangel beg Saplorföftemg. Senn 
felbft Wenn ber pro Sag ab3ulicfernben 3 tüd3abl 
eine §öcbftgreit3e gefetjt wäre, fo bah oud> ber ftreb» 
famfte Rrbeiter an Selbftfdjäöigung bitrd) lieber» 
probuFtton nerbinbert bliebe, erfdfiene ber Suplo» 
ridmug in feinen bigherigeit jo m e n  Faum um 
einige ©rab Weniger nerbefferunggbebürftig. Hub 
3War nicht nur bom StaubpunFte beg Rroiciariatg, 
fonbern 00m StaubpunFte richtig oerftanbencr Or» 
ganifation überhaupt.

©g ift eine uralte RJeigbeit, bah «tan ba¿ 
mit BefdjWcröe tut, Wag man tun muh-  Bebet in 
feinen Rtemoiren erjählt, Wie er auf ber gcfhmg 
mit Fjaftgefäbrteu R tift gefahren habe. Hub er 
fnüpft barau bie Betrachtung, wie fcbr biefe Sätig» 
feit fic gewurmt haben Würbe, Wenn fie ba3U ge» 
öWungcn gcWefen wären. Rtan betrachte einen Rugier, 
ber, am rbeumatigmitóbrobenbeu feuchten Hfer,

rubcboll nach feinem Rfropfeu fiebt, unb man über» 
lege, Welchen Rrotefftattericb, Welchen Scbreibfrantpf 
fo3ufagen unb Welche gefunbheitlicben Befebtoerben 
er babon haben Würbe, wenn man ihn 3Wäng,e, halbe 
Sage mit biefer HnbeWeglidhFeit auä3ufüllen. 23er» 
mögen boeb bie meiften Rtenfdßen nicht, bie §anb 
auf Stommaubo eine Rcinu te lang gcrabcaug in bie 
Cuft gcftrecFt 311 halten. Httb ebeitfo unerträglich 
wie bie befohlene Ruhe ift bie befohlene rbptbmifd} 
gleichmäßige SätigFcit. ©ine fdpeinbare Rügnabme 
machen bie gälte, Wo eg gelingt, ben RTcnfcben 
burch taftmäßige rbbtbmifierte Bewegungen ge» 
Wtffcrntaßen 3n beraufcheit. Sann gibt er ficb: febein* 
bar bötlig Wiltenlog bin. gröber ober fpäter aber 
tr itt notwenbtgcrweife bie entfpreebenbe RSitteng» 
rcaFtion ein, öa§, Streben nach Rutonomie. ©g ift 
beFannt, baß bag Siefen einer Hbr, bag Ruftropfen 
bon RÖaffer 31U* raffinierteften Sortur Werben Fann 
(Wie bie ©binefen fic auggebitbet haben), fobalb ber 
3ut>örer babei in  proteftcrWecFenber RJeife gefeffelt 
Wirb., ©g ift nun ber ©runbfcbler unferer auf Sen» 
fationen, auf ©£treme gerichteten BetracbtunggWetfe, 
baß Wir cg berabfäumcu, 311 unterfudhen, in Welchem 
Sinne uitfer gan3eg Safeiit, ber Betrieb unferer 
©roßftäbte unb gabriFen bon entfprecbenbeu Bbäno« 
menen bnrebfeßt unb beberrfebt Wirb. Hn§ alten 
finb Rlenfdjcn beFannt, bie eg nidjt ertragen, Wenn 
Währcnb ihrer Rrbett eilte Hl>r im 3 immer tidt. 
Sergleidjcn Fonftatiert man, ftellt bieltetcht feft, ber 
Betreffenbe fei rteuraftbentfcb unb arbeitet bagegen 
mit ben itluforifd>en R littc lu  ber Sontmcrfrifd>e 
ober mit ber gorberung auf RHllengberrfcbaft über 
fid) felbft. R3eiß man beim, baß, aug 3Wei ober 
brei folcbeu 3nbi3ten bie ganse Stellung beg Be» 
treffenben 3ur ©efetlfdmft Wagnoftifierbar Wirb? 
Seine Haltung 3U Batcr unb Rlutter, 3um Ratri» 
ard>at, 3ur Rutoritäi, 311 Kapital nnb So3taligmug? 
RJciß man, baß ein foldjer Rleufd> gan3 beftimmtc 
Berbauunggerfdgeinungcu haben muß, baß er immer 
Sd)WicrigFciten haben wirb, bie greibeit anberer 
an3uerFennen? Hub Weiß man, baß biefe feelifeben 
RiffeFtcinftellungen auf Rroteft burd) bie fogenanute 
Bipcboanalpfe 311 beheben finb, fo baß ber Betreffenbe 
wieber fähig Wirb, inmitten boit rbptbmifdgcu unb 
fogar mufiFalifcben Störungen wieber 3U arbeiten?

habe febon auf bie Bebeutung biefer Singe 
für bie BeWußlfeingfunFtionen unb für bie 3 ntelli=i 
genslciftung bingewiefen. gier -möchte id> auf bie 
nnüberfebbare Bebeutung biefer 3 nfammenhänge für 
bie praFtifd)e Rrbeitgorganifation biuWctfeu. Ratür» 
lieb muß bag breiter funbiert unb in eine allgemeine 
fo3iologtifcbe Rnfcbauung etngefügt Werben. R3ag m ir 
aber bor alten Singen Widgttg erfd>eint, ift bie 
Rnbahnung lebenbiger gübtungnahme mit Rrbeitern 
unb Rrbeitgfeitern, bamit aug 'bem Bebürfnig beraug 
braud)barc Rcetbobcn entftcbeu fönnen.

Sag Befte am Sabtorigmug finb bteileicht fetne 
•Rrbcitborbereitungcu, bie fpftematifdje Sigpofttion 
Por beut Broöu£tionäpro3eß, fo baß beffen einzelne 
Vbaicn harmoiüfd; ineinattbergreifeu. Sd>on ba 
wirFen bie Rrotefteinftellungen unb gemmuugeu ber
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Arbeitenben ßinbemb. Penn gegen jebe ©ßftemati» 
fierung fträubt f ih  ber Atcnfd). PaS toirb nicht 
auf allen ©ebictcrt gleich b entließ. PefonberS auf» 
gefallen finb m ir biefe ©htvierigfeiten auf beut 
©ebiete ber ^ttmS. Per probuf’tionStoeg biefer 3 n= 
buftrie, bie fid> noch 'in ihren gdegetjahren befinbet, 
toirb maßlos erfhtoert burch 'bie Ungebärbigfeit beS 
AlenfhenmaterialS, auf baS fie angetoiefen ift. ©8 
ntag -nun fein, baß ber flaffenbetoußte ATetallßanb» 
toerfer eg toeit Von fidf> toeifen toirb, mit bern rey« 
bar eitlen unb ettoaS toinbigen Polte ber Mno» 
barfteller verglichen 311 toerben.. Aber bamit fommen 
toir für bie ©rfennhtiS ber ailmenfdjlihcn feelifchen 
©efeßntäßigf eiten toirflich nicht toeiter, toenn jebe 
klaffe and) fernerhin barauf bcfiarrt, unter ihren 
gan3 befonberen Aaturgefetjen 3u leben. Per ©dgau» 
fpieler, ber fich bagegen fträubt, baff fein ©Viel 
vom Pegiffeur im Sinne einer ©efamttoirfung ge» 
gängelt toirb, unb ber alte ADerfmeifter, ber jeher 
'Steuerung auf feinem ©ebiete mehr als ffeptifh 
gegenüberfteht, finb viel vertoanbter in ihren 
feelifchen Atechanismen als ihr Aeuß.creS erraten 
ließe. Peibe haben fie recht, fobalb unb fofem fie 
ih r gefidjcrteS können gegen leichtfertige ©inbrüche 
fchütjen, aber fie verraten franfhafte ©erei3theit, 
toenn fie in ©elbftbehauptung um jeben preis alleg 
Aeuartige einfach auS ihrem £>irnbereid> auSfperren.

Glicht ohne Abfih it höbe ich h 'er biefe gefäßr» 
liehe parallele 3totfd)en Qnbnftriearbeiter unb Slino» 
barfteller getoagt. ©8 tonnte ber Verbucht auf3 
fommen, als feien bie hier befprochsnen proteft» 
unb ©pcrrungsmcchaniSmen reine Angclegenheiten 
ber Sntelleftuellen, mit benen bie Xlrtoilchfigfeit bei 
Proletariats nichts' 3U fchaffen hot. 9in mtnbeftenS 
30 ober HO gälten habe ich ¡©elegenheit genommen, 
mit Arbeitern barüber 311 fprehen, unb hai>e bie 
entfpredjenben AtedjaniSmen aitfbecfen fönnen, fo» 
halb nur ber ©ebauientnhait Von ber Pelaftung 
einer all3u gelehrten 'Sertninologie befreit toar.

AJenn man uns baS AJefen 3eigett toirb, baS 
n ih t von Pater unb Atütter flammt, nicht Verbaut 
unb toeber £iebe noh 'SjaßbebürfniS hat, bann Wer» 
bett toir ihm auch int übrigen anberc funbamcntale 
©eelenfunftionen 3ubilligen als ben übrigen Sterb» 
lihett. PiS bahiu behaupten toir, baß jeber A tenfh 
auf 3 toang mit Prvteft reagiert, unb baß biefer 
Proteft für bie ©efellfcfjaft unb für ihn felbft fcpäb» 
lieh ift, tocil er faßt immer über baS Ataß ber 
berechtigten Abtoehr binauSgehf, unb toeit er bett 
Petreffcnben felbft in Aeniteng erfiarreit läßt, fv 
baß er bie §errfchaft uuo bie 'Ueberficbt vertiert, 
©inen getoattigen Xtnterfchieb bebeutet eS, ob man 
frentbe Anregungen burebbenft unb f ih  bann lalt= 
btütig toeigert, ben Pumntcn abgugeben, ober öb 
man vor lauter Angft, iu Pachte# 31t geraten, bie 
^ähigteit verliert, überhaupt 31t begreifen, toorum 
eS f ih  hantelt. Piefe 5Vrnt ber Sperrung, bie ben 
Aleuthen nnbrauhbar unb ta tfäh lih  inferior mäht, 
•Vduregelt immer in utteingeftanbenen ATinbertocrtig» 
feitSgefühlen, bie fid>. le ih t auS protetarifdjer Ab» 
ftantmuitg unb Perfjältniffen ergeben, bie aber in

bürgerlichen Streifen faum toeniger häufig finb. 
A3enn man biefe Sperrungen behebt, fo ift bamit 
feineStoegS gefagt, baß man unbebingt biegfame unb 
gefügige Alcufcheu erhalten toirb. Sicher aber er» 
3telt man m it einer fieberen unb bähet* toeniger 
gcfäbrtidjen A rt beS Selbftbetoußtfeing eine ©r» 
höfjung ber AJettbctoerbSfäbigfeit beS Petreffenben.

©S biirfte nun ohne toeitereS fpürbar fein, toie 
mit hießen üfemmungSmehaniSlmen, mit tiefen müh» 
fam übertäubteu AtinbertoertigieitSempfinbungen, 
mit biefen gait3eu fubalternen A3efen im hödjftcn 
©rate bie gehtleiftungen 3ufammenhängen, bie f ih  
bet ßeiftungSftubien unb überhaupt unter ©jamcnS« 
brudf ergeben. Picht bie fhlehteften Sd>ülcr unb 
n ih t bie unbegabteren Arbeiter toerben eS fein, bie 
unter Prud mit proteft reagieren, fehlgreifen unb 
bähet gegen baS Saplorgefctj beS fü n fte n  AJegeS 
verftoßen. PaS AJefen ber ^ehlleiftung, ber Aprarie 
fUnfähigteit, eine A)illcnSregung in bie Sat um» 
3ufet3cu), muß aber als bie AJirfiutg feetifd)er 
hemmungSmchaniSmett verftanben toerben, toetd>e 
mit bent großen Problem ber g:tnpoten3 jufammen» 
hängt; fouft bleibt eS ein Aätfcl, A5enn bctfpielS» 
toeife einem Arbeiter baS Ataterial auf einem 
Sdjrögbrett immer in für3cftcr Aeihtocitc nad)= 
rutfht, fo fheint eS, (als müßte jd>on bie reine 
Lautheit ben tal)torlftifh rid>tigen, alfo ben füt'3e= 
fteit © riff fiherit. A3ic to ill man eS erflärett, baß 
biefer © riff erft antrainiert toerben muß, baß ber 
Arbeiter ba3tt neigt, toeit auS3ngreifen unb baS 
Ataterial Pon oben ober hon irgenbeiner manchmal 
recht untoahrfheinliheit Stelle fort3nnehmen? 3>ariu 
äußern fid> bie gteid>en Hemmungen, bie aud> bas 
Aerfpredjeit, baS ©lottern, bie Strucffehler ufto. ver» 
fholben. Aus einer neuartigen ©djulung beS 
©mpfiubungSmchaniSmuS hctauS, aus einer ©r= 
3iehung: ber Ateufhhctt 3ur Achetrfdjung ihrer 
Phhfifhen, pfhd)ifd>en unb vafomotorifhea ©d>altung 
müffen toir eine ©parfamfeit, eine Harmonie ber 
Petoegungen erreichen, nicht, tote btShet, burh A r it l 
von außen nah innen.

3 ft eS bod> feineStoegS naturgemäß, baß man 
intimer Von neuem auf falfhe Petoegungen Ver» 
fällt. Pci bett Sicrett feßen toir tooht burdjtoeg, 
baß fie, toenn fie bie red>tc Pctoeguttg einmal ge» 
lernt haben, fie automatifd> immer toieber — ge» 
toiffermaßen als Aeiicjbctoegung — antoenben. 3111 
Paßinen biefeS AuffaßeS muß ih  cS m ir leiber 
verfagen, auS3uführen, toie bie Atinbertoertigfeit 
beS Atcnfdjen auf tiefem ©ebiete gerate mit feiner 
höheren Organifation, mit ber Potarifation feiner 
tinfen ©ehirnhälfte 3ufamlmenl>ängt. ©S muß mir 
genügen, toenn ih  fpürbar gemacht habe, baß bie 
entfheibenbe ^örberuttg unb Pertoanbtung beS 
i'SahloriSmitS pon einer höheren Schulung unb 
ßöfuug ber AJerftätigen abhängig ift.

Per bamit angebahnten ©ad>e märe von vorn» 
herein maßlos gefd>abet, toenn baS Proletariat 'ben 
©inbrud befämc, baß bahinter eilte Scufelei, eine 
neue raffinierte gvrnt ber Ausbeutung ftctft. Pa» 
Von ift gar feine Acte. Aid>tS, toaS ben Alenfcheu
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3unt £>errn feiner feetifcben 22tecbanigmen macht, 
form 3U feiner Sittedfiung Menen, gm ©egenteil. 
Se mehr Antriebe dn ung mirffatn finb, non 
betten mir fetbft nid>tg Puffen, befto eljer merben 
tnir gejiDungen merben, mit nuferem! 2Billcu ob» 
jubanfen unb ung blinbtingg einer fremben 5 üb» 
riung anguPertrauen, bie ung bor ber eigenen Un» 
berecbenbaifeit fd^ü^t. <2Öenn mir bie gebtleiftun» 
gen, bie g:cl)[fcf>attnngcn eineg 2lrbetterg analbfieren 
unb ihn fo bon ben Sperrungen befreien, bie nicht 
nur feine 2lrbeitgfäbigfeit, fonbem bog gange Spiel 
feiner fperfönlichfoit labmlegen, fo fiebern mir 
nicht nur bie ©efellfchaft Por atabiftifdjen 2tug= 
brücben feiner (Energie, mir geminnen nidbtt nur 
einen gemeinnützigen ßebenggenoffen oin ihm 1, mir 
beglüden unb befreien ihn auch fetbft.

©!ag finb nicht Me 92111161, mit betten bie biel* 
gerühmte gügfamieit beg ct)inefifd>eu Stufig ge» 
3Üdb>tct mirb. ©ie dCtiuefifcftc SSultur ift gegenmärtig 
FiJtobe bei ben berfchicbenfteu Parteien. Unternehmer 
febnen ficb nach ber gebutbigen ßeiftunggfähigfeit 
beg |Cbinefifcben 'Sogetöbnerg, unfere 9Kitxtariften 
unb ©ugenifer Proben nng mit ber uucrfd>öpflicben, 
aug ficb beraug morftfenben ft’ raft biefer “Kaffen, 
unfere So3ialiften unproftifeber Kicbtttng liebäugeln 
ü iit ben ‘Vei'zidjtlcbren ßao»*Xfe. Unb menn mir 
fepen, metebe Pebeng.zäbigfett, meld>en ©rab non

Smmunität gegen (Entbehrungen ber d>inefifd>e 
f2Itenfcb erreicht, fo ift eg über jeben gmeifel er» 
haben, bah i>a etinag ift, mag ¡ung fehlt. 2lber 
man muh ftd> borf) ftetg über bie ‘ältetboben ftar 
bleiben, über ben unerhörten geiftigen © rill, m it 
betn Me cbittefifcbe Stuttur ben 911 enfeben 3ur 23ieg» 
fomfeit tnetet. Sabrelang lernen ba bie Stinber 
altchinefifcbe Sejte, bie fid> non ihrer lebenbigen 
Sprache fo nnterfcheiben tnie ba£ ßatcinifchc Oom 
Sran3Öfifd)en, augmenbig, ohne fie 3U ncrftcheu. 
fJHit folchett ÜKittcln merben ben ßöglingen alle 
geiftigen S?nod>en im ßeibe 31t fautfd>ufortiger 93ieg» 
famfeit 3erfd>lagen. SJDerbett mir 3x1 ähnlichen 
92cetl)oben greifen müffen?

(E§ ift unfere fefte Ueber3eugung, bah bie ^ier 
lunb in  anberen 9lrbeiten non m ir ffi.zgierteu 
pKcthoben intenfiber anathtifcher ©rgiebung fähig 
ift, ein ©efebteebt 3U er3ieben, metd>eg menfd>lid> 
Unb leiftunggted>nifd> 3ugleich höb«r .ftebt alg ber 
non genUnigmen unb bUmtücfifdjeu Sabigmcit 
feinegmegg freie ©Mneic.

greilicb ift bag eine grojje unb meitaugfehau» 
enbe 9lrbeit. ©ie Ritten finb nod> nicht erfunbett, 
bureb beren ©innehmen man in  §albftunbenfrift 
3um autonomen unb 3U gleicher 3 ßit gum fetbft» 
bebcrrfdjten 22Ienfd)en mirb.

(RrebiigetpctPrung hwreß (Benoffenfcijaffßßanßen,
91 e u e iß 0 r f ch t ä g e.

1 25on Dr. Ulbert Sfauff, 23erlin»£)alen}ee.

©ie ©ernährung bott ©arteben burih ©ettoffen» 
fchaftgbanten mirb abhängig gemadbt non ber 
Stellung non Sidberbeiten, bie entmeber in realen 
Unterlagen ober in SBürgfdjafteu befteben tonnen. 
55ci realen Hinterlagen ift bie ©rtebigung beg Sirebit» 
antrageg im allgemeinen einfach, ©agegen mirb 
bie Sache fdjmieriger, menn ber Sfrcbitfudfcr auf 
bie Stellung non Bürgen augemiefen ift. 9tach 
ber fetzt gebräuchlichen /form ber 23iirgfcbaftgerF[ä» 
rung fdjmebt bie gegebene ‘Uiirgfdjaft ftetg mie ein 
©atnotlcgfcbmcrt über bem fjaupt beg Bürgen, beim 
ber ÄreMtnebmer fann, felbft menn er ben heften 
V ille n  3ur 3ablung ber Olmortifationgquoten unb 
ber 3infen bat, bod> Mxrch irgenbmetd>e mibrigen 
Umfiäxxbe aufjcrflanbe gefetzt merben, feinen 25er» 
Pfticbtungcn nadjgufommen. ©anti nerliert ber 
®<hulbner bag Kedjt ber allmählichen Abtragung 
feiner Sd>ulb, bicfelbc mirb fällig unb ber 23ürge 
tann nun 3ur fofortigen Sabtung ber gefamten oer» 
bürgten Summe beraugegogen merben, mag für ben» 
ielbcn unter Umftänbcn einen febtoeren Sdjlag be» 
beutet, por allem, menn fcie 3abiung£einfieUimg beg 
@d)utbnerg unertoartet fommt. 2lbcr felbft menn 
ber ilrebitfueber trotz ber gefchtlbertcn Umftänbe 
einen, ober, mie bie meiften 23anfcn eg ncrlangcu, 
3(nei Bürgen gefunbeu bat, fo bleibt immer nod> bie 
^rage offen, ob bie 23a nf biefe alg bolttoertig an» 
erlenitt, beim ber ©euoffcufdiaitäbanf barf eg unter

ben beute gültigen ©arlebngbeftimmungen nicht ge» 
nitgen, fcftguftellen, bag ber 25ürge finanziell nid>t 
fcblecbt baftebt ober bah er ein ehrlicher, feinen 
“Verpflichtungen bigher ftetg gereäbtgemorbcner 9Itann 
ift, fonbem fie muh bie Sicherheit haben, bah er 
im “Kotfall bie gefamte nerbürgte Summe auch luirf-- 
lid> aufbringen fonn. Sft biefe Sßebingung: erfüllt 
unb bag ©efebäft 3uftanbegefommen, fo bleibt für 
bie Sßani ba§ “Kififo big 3ur 9vücf3ablung ber ge» 
fammten Sdjulb trotz ber SSürgfcbaft bod> befteben, 
benn erfteng Sann bie Vermaltimg trotz alter 25or» 
ficht !fid> ¡in ber Bonität ber 23ürgen getäufdit haben, 
mag befonberg in gröberen Orten angcfichtg ber 
Un3uüertäffigfcit ber 9lugfunftgburcaug febr oft bcrf 
Sali ift unb auch nicht auberg fein tann, meit eine 
unbebingt ¿unerläffige ¡Ulaigfimft eine Unmöglichfeit 
oorftctlt — bie Ülugfunfteicn felbft geben bag 311, 
inbeut fie ihre ^Berichte ohne Obligo erteilen —. 
Unb 3meiteng ift felbft ber gahlunggfäbigfte 23ürgc 
trotz ebrlichfter 9lrbeit nor <25ermögcn§oerfait nidit 
gefiebert. So fommt gan3 unleugbar bag 92foutent 
ber Unfidjer£>eit in ben 23 et rieb ber ©enoffenfehaftg» 
banfen, mobureh bag fapttalFräftige 23ubIiEum bon 
bem “Verfchr mit biefen SaÜrtuten abgcbalten mirb. 
92tau ficht itt ben ©enoffeixfdjaftgbanfen nur bie 
©elbquelle beg minber» ober unbemittelten 92tamxeg, 
ber aug “Ktaugel au Sicherheiten nur mit biefen unb 
nicht xnit ben gröberen 23anfen Petfebren fann, —
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baß a u h  bie © eringfügigfe it beg ©efcßäftg ben Ser» 
feßr itttit beit legieren augfhtteßt, toirb tu  bei nicfjit 
in  ©rtoägung ge3ogcn — ttttb e rb lid t in  ber, im  
aiigemeiiten n u r burch S ü rg fha ften  erfolgten Sedung 
ber d?rebite einen S ififo foe ffo ie titen , beften Späße 
man nicht 3U ermeffen öermag: unb bem »tan aus 
bem 933ege geht, inbern. ntan f ih  öon bem gefcßäft» 
ließen Serfeßr m it ben © enoffen fhaftebanfcit fern» 
hält. © e lb fiberffänb lih  g ilt bag nicht fü r alte ber» 
artigen Bnftitu te, benn eg gibt ©enoffenfdbaftSbanfen 
m it großen Sepotö auch non ^erfonen, bie nicht 
3U ben ^rebitneßmern berfclben gebären. S be r ber 
to eitaug größte Seit btefer Santen fra n ft an bem 
'Stange! an Scpofitengelbern unb fam t baber burd>= 
aug tniobt bie toidßtige öolfgtoirtfdßaftlidfK Aufgabe 
erfüllen, bie biefen fjn ft itu te n  in S 3 irfiid )fe it 3U« 
tomrnt. I Segtoegen toäre eä öon auß erorb eittiidpem 
933ert, toettn S tifte t unb 923ege gefunben toerben 
fönnten, ben ©enoffenfhaftgbaufen, bie troß a lter 
©dßtoierigfetten bau t ber energischen unb 3ielbctoußien 
S rb e it beg S titte lffaubeg unb feiner Sertreter it t  
febr groffer 3 af>I in  Seutfcßtaitb befteben, eine giin» 
ftigere S r i  ber ii'rebitgetoäßrung 311 ermägtidben. 
© in  fotdber 923eg ift öorßatibcn, toie bie fotgenbeu 
Beiten betoeifen toerben.

3>er Btoecf ber ©enoffenfdpaft ift bie Sefriebigung 
beg ürebitbcbarfg ber ein3etrten ©enoffen burch Süg« 
nußum j beg gemeinfamen Ärebitg. Oberfter ©ritub» 
fatj müßte habet fein, baß bie S ltgem einheit nicht 
Sd>aben erteiben barf burch ben ettoaigcn finatt» 
3ietten ¡3 ufaminenbntd) eineg ein3etnen ober einiger 
toeniger ¡©enoffen. ßeibfcr ijff bgg aber bei ber 
heutigen geuoffenfdmftiidjen fircbitgctoäf)rung nicht 
gaitß ßu bermeiben. © te ilt ein STitglieb feine
B a llungen  ein, fo erteibet bie S a u f S e rlu ftc  in 
barem ©etb ober, toag nod> fd>timmer ift, fie to irb an 
ben B ^ tra lfre b itfte tte n  einer größeren B itrüdßaltung 
gegenüber ißren eigenen S3echfcln begegnen, fattg 
berartige 3 ufammcnbrüd)e unter ihren S titg tfebem  
mehrfach öorgefommen finb, ober aber fie toirb, 
fattg bie S itrge tt nicht gahlen tootten ober tonnen, 
in  tangtoierige ^Jroßeffe bertoiefett toerben, bie im  
beften S ü lle  fie auf einige 3 «it ber öertragiid) ab» 
gemachten Scitßahtungen berlu ftig  gehen läßt, toag 
bei fteinen S nftitu ten  oft recht unliebfam  fid> be» 
mertbar machen toirb. ©g muß baßer ber ipaupt» 
3toed ber S c fo rm  beg genoffeu fha ftliheu Ärebit» 
toefeng ber feilt, 311 erreichen, baß bie 
©enoffenfdhaftsbauf ftetg unbebingt a u f ben Süd» 
ftuß ber bon ih r auggetiehenen Selber rechnen fam t, 
unb 3toar 31t einem feft beftimmten S erm in  unb 
ol>ne 'tp ^ e ß  ober fonftige Sephgernug; auch fü r 
ben ffa ft, baß © hu lb n e r mtb Särgen ißren Ser» 
p fiih tungeu  nicht n a h f’ontmen. S iefer £>aitpi3toecf 
toirb erreicht burch ein Sgftciu bon brei Saufen, 
toetheg befteht aug

1. einer ©enoffenfhaftgbani,
2. einer ’PcbengbcrfidKruttgSbanf,
3. einer ^genoffenfhafttihen ©arantiebanf.

3>ag S tit tc l ¿um 3 tbed ift bie CebeuSberfidK“
rung. Siefelbe hat feßon bisher im  ^rebitgefcßäft

eine große S o lle  gefpielt, babei aber 3m  to cf entließen 
Serteuerung begfetbeu beigetragen, benn ber 
©djutbner mußte 3aßlen 1. bie ftü p ita ^ in fe n  unb 
fouftigen ©gefeit, 2. bie Sm ortifa tiongquoteu, 3. bie 
ßebengberfidjerunggprämien. S er heutige Sor» 
fh tag  geßt nun baßitt, baß ber © hu lbne r eine Ser» 
fihe rung  auf beit © riebentfa lt, 3aßlbar fpätefteng 
n a h  d^ßn Baßren ober, fattg er toäßrenb biefer 3  eit 
ftirb t, ‘fo fort n a h  feinem Sobe, 3ugunftcn ber ©e» 
noffenfdhaftgbanf abfdjtießt, unb baß bag ißtit ge» 
toäßrtc Sarlcßn b u rh  ben S n fa l l  ber S e rfihe rung  
getilgt toirb. Sam 'it toirb ber © hu tbne r öon ber 
Baßtung, ber S m ortifa tiongra te  befreit unb er ift 
n u r berp ftih te t, bie 3 ' n i ett unb ©pefen unb bie 
S rän tie it ,311 entrichten. 3 a r  ©idperßeit bafür, baß 
biefe pün fttid ) ge3aßtt toerben, ftettt er bie S itrg« 
fh a ft ber ©arantiebanf, bie er baburdj erhält, baß 
er b u rh  einen, bei © rßatt beg Sarlefjng fo fort 
ab3U3ießeubcn 1 Setrag öon 3°/o ber entliehenen 
©urntne ©eitoffe ber © arantiehanf toirb unb ber« 
fctbett einen Sürgen ftettt.

(Sie Sorte itc beg neuen ©ßfientg taffen fid> 
n a h  öerfhiebeiten ©eiten ß in  öerfotgen. 923ag 311* 
näd>ft bie ©enoffenfdjaftgbant betrifft, fo fanu bie» 
fetbc nunm ehr feft unb unbebingt auf ben ©in« 
gang ber auggetiehenen Selber 3U einem beftimmten 
Serm in  rechnen. S igßcr toar ßtoar a u h  b u rh  bie 
SiarTebngöerträge ein Serm in  feftgefetßt, big 3U bem1 
bte gefamte © huf& fum tue a m o rtifie rt fe in folt)tef 
aber bie SDehfclfättc beg ßebeng tonnten ‘bei ©cßutb« 
ner unb S iirgen  hinbernb eingreifen unb fctbft troß 
beg beften 923itteng ein ©inßatten beg Serm ittg un» 
n tö g tih  mähen. S a h  bem neuen ©hftem fä llt 
btefer i?oefft3ient ber lln f ih e rh e it toeg. 923cun bie 
S räm ien p ü n ft t ih  entrih te lt toerben, fo muß bie 
S e rfihe rung  3u r öorßer beftimmten Beit ber Sar« 
'tehngbanf 3ufatten. Xtnb fü r  bie pünftlicße 3 «him tg 
bürgt nicßf mehr eine © iryetperfon, fonbeni eine 
©cuoffenfhaft, bereu Sürgfdßaft öotttoertig i f t ;  beim 
eg fanu betoiefen toerben, baß im  ©egenfaß 31t ber 
allgemeinen 9Kufid>t bag ©efdjäft einer fold>eu ge« 
noffenfd>aftliheit (barautiebanf nid>t a lle in  fid>cr, 
fonbern aud> fehr lu fra ttö  ift. S t i t  bem J o r t fa lt  
beg S if ifo fo c ff i3ienten befommt bie ©cnoffeufdjaftg« 
baut ftarc Sücher. ©te !ßat a u h  feine faulen 
© h u lb n e r meßr, fonbern n u r öolltoertig gebe die 
Bforberungen. Senn toentt ein ¡©hulbner n ih t  mehr 
in  ber ßagc ift, B iu fen unb S räm ie  3U 3aßten, 
fo fp ring t fü r betreiben fo fo rt bie © arantiebanf 
ein. © tc feßt bie fä lligen B^ßtmtgen fort, erhält 
bafür öon ber Sarleßngbanf bie fjo rbcritug  an ben 
© h u lb n e r übertoiefeu unb m ä h t nun  ißre 9ted)te 
gegen biefen unb ben S iirgen  gcltenb, toäßrettb 
bie Sarießitgbanf öon 'Proßeffen öollfom m eu he» 
fre it bleibt. S ite  biefe S a tiahen  öereiitit finb  fü r 
ben fina iy ie lten  S u f  ber © euoffen ihafighanf unb 
fü r ißre eigene itrebittoüPbigfeit öon außerorbent« 
liebem 923ert unb  erlcid)tern iß r  bie Sttfdßaffung 
öon Setrießgfapita lien unb bie hcratpäehung öon 
Sepofitengclbern, toag toieberum bem it-reig' ißrer 
©enoffen 3tigute fom m t. Sag neue ©ßftem erreicht



a l f o  b a s  3 ie i ,  b ie  © e fa m th e i t  n ic h t  b u r d )  b a §  © d ) id =  
f a i  b cs  un}dnm  le ib e n  ¡u n b  b ic  © e n o ffe n fc h a ft  n o n  
b ern  3 u i a i a m e n b r u d j  e t n je ln e r  © e n o f fe n  u n b e r ü h r t  
3.u la f f e n .

(P u c h  b e m  © d f u t b n e r  b ie te t  b a s  n e u e  <2<i)ftem  
g ro jje  P o r t e i l e .  © a u g  a b g e fe h e n  b a ü o n , baff b aS «  
fc lb e  b ie  P lö g l id ) i f e i i  ¿ e ig t, fe lb f t  o h n e  b a S  P o r »  
h c m b e n fc in  b e fo n b e re r  S ic h e r h e ite n  b o n  b e r  © te l«  
h in g  b o n  B ü r g e n  a b g u fe h e n , n a c h  b e m  © r ü n b f a h  
b e r  g e n o ffc n fc h a ft lic h e n  © e lb f t f> it fe ,  t a o r ü h e r  in  
fp ä te r e n  P iu ffä ig e n  g e fp rp c h e n  to e rb e n  to irb , befieh lt 
b ie  S a t fa d > e , b a h  fo to o ljl  b e r  © d ju ib n e r  a ls  a n d )  
b e r  P ü r g e  n ie m a ls  ¿ n r  fo fa r t ig e n  3 a h fu n g  beS ge» 
ta rn te n  e n t l ie h e n e n  a b e r  o e r b ü r g te n  K a p i t a l s  ge» 
g to u n g e u  to e rb e n  to n n e n ,  fo n b e r n  fte tS  n u r  g u r  © n t«  
r ic h tu n g  b e r  je to e il ig  f ä l l ig e n  3 io fe n  u n b  P r ä m i e n .  
3>ie 'P u S to a t j l  b e r  B ü r g e n  i f t  b a b e r  g r ö ß e r  u n b  
f a n n  n a c h  a itb e r e n  © c f id ü S p u n t tc u  b o rg e n o rn m e in  
to e rb e n . © b e n fo  o e r m a g  b a s  K r c b itg c fu d )  fe lb f t  
e n tg e g e n to tn m e n b e r  b e h a n b e t t  31t  to e r b e n ;  b e n n  b ie  
B e lü f t u n g ,  b ie  b e r  © c h u tb n e r  n u n m e h r  a u f  f id )  31t 
n e t)m e n  h a t ,  i f t  u m  b ie  P m o r t i f a t io n S q u o t e  b e r«  
m in b e r t .  H u b  b a S  i f t  fe f t r  to e fc n t lic h ;  b e n n  b a  b ie  
© d j t t lb  t ta d )  b e n  P e f t in tm lu n g e n  b e r  ® e n o ffe n fd > a f t8= 
b a u t e n  im  a l lg e m e in e n  it t  b r e i  3 a I)e e n  g e t i lg t  tocr«  
b e ti fo rt , fo  f in b  b ie  P a t e n  n ic h t  u n b e b e u te n b , toä fj»  
een b  b ie  C c b e n S o c r t id tc r u n g s p r ä m ie n  e r ft  in  3el>n 
S a t i r e n  b a S  o e r f id )e r te  K a p i t a l  e rg e b e n  fü l le n ,  © in  
n o d )  Ö f fe n t l ic h e r e r  P o r 3u g  beS n e u e n  © p f te m S  i f t  
b ie  to e ite re  S a t fa d g e , b a ff  b ie  d a r lc h n S b a n t  3to ttr  
b e n  e n t l ie h e n e n  P e t r a g  b u r d )  b e n  P n f a l t  b e r  ‘■Ber« 
f ic h e ru n g  b o l l  3u r i t d  e r h ä l t ,  b a ff  a b e r  b e r  © d f u ü m e r  
b ie fe n  P e t r a g  n td > t b o l l  a n  b ie  P e r f id ie r u n g S g e fe l l»  
fc h a ft e in g a p l t ;  b e im  e r i f t  to te  je b e r  a u b e r e  “H e r«  
fid h e rte  a m  © e to in n  b e r  © c f c l l f d ia f t  b e te i l ig t  u n b  
e r3i e l t  b a b u r d )  e in e  a l lm ä h l id g c  © c r a b fc ^ u n g  fe in e r  
" P r ä m ie n , to o b u rd )  e r  w in b e f te n S  c a . 12«/o a u  b e r  
© i n j a h l i t n g  a u f  b ie  b c rfic h e rte  S u m m e  f p a r t .  P e =  
t r ä g t  b ie fe  3. P .  10 000 M, fo  to ü rb e  e r  a l f o  i m  
P a u fe  b e r  P e r ) i d ) e i u n g 8g e it  b u rd )  b ie  'P r ä m ie n  n u r  
e a . 8800 M e n tr ic h te n  'u n b  t ro ^ b e m  10 000 M  a u S «  
9e3a h l t  e r h a l t e n ,  b . h . a u f  e in e  e n t l ie h e n e  S u m m e  
t ' ° u  10 000 M  n u r  8800 M  g u r ü d ä a h te n ,  u n b  t r o lp  
b e m  b e n  © la u b ig e r ,  b . t). b ie  i© e n o ffe n fc b a ftS b a n t ,

boll befriebigen, — eine ©rfparniS, bie niemanb 
fchäbigt unb bie baber hoppelt eingefehäht toerben 
muff.

P lan toirb nun bem neuen ©pftem öielleid)i 
cntgegenhalten, baff eine ©enoffenfchaftSbanf nicht 
3ehn Sahre auf ben Püdfluh oerlicbener Kapitalien 
toarten, unb bäh fie, um flüffig gu bleiben, auf 
bie bierieljährlichen Pmo rtifa ti0ngquoten nidd oer= 
3idhteu fantt. das ift richtig. Pber bie =yiüffigfeit 
einer ‘Baut ift aud> burd) jjn te  P3ed>fet gefiebert, 
unb bie ‘JBechfet bleiben nach bem neuen ©hftem 
ber ©enoffenfchaftSbanf erhalten. Sie finb aber 
toertbotler als bie bisherigen; benn als Särge er« 
id>eiut auf benfelben nicht hiebt" eine ein3elne per« 
Ion. fonbern bie genoffeufchaftlidje ©arantiebauf. 
lieber bie ©iugelheitcn beS PäecbfeioerfcbrS unb 
über bie fouftigen tgilfen, bie in ber ©arantiebauf 
unb in bem Pcftehen ber Serficherung für bie ©e= 
noffenfehaftsbaut gegeben finb, toirb bei fpäterer 
©etegenheit eiitgehenb gefproebeu toerben. — ‘iöeitcr 
toirb üielleid)t eingetoanbt toerben, bah ba§ neue 
©bflern 311 foftfpietig fü r ben ©chulbner arbeite, 
demgegenüber fei auf bie ermähnte ©rfparniS bei 
ber B’apüalrüdgablung hingetoiefen, unb auf bie 
$atfa<he, ba| bu r^  bie ©igenart beS neuen ©hftems 
fid> audh nodg toeitei*e ©rfpamiffe ergeben, fo baff 
bie gcnoffenfd>aftti<he Krebitgetoährung fid> tnnftig 
billiger geftalten toirb als bisher. Such bem ©in« 
toanb ber Si'omptigicrtbeit beS neuen ©pftemS ift 
leicht 311 begegnen. ©d)on bic bisherige genoffen» 
fchafltiche Krebitgetoährung fanute oier Parteien, 
nämlich bie genoffenfd>afttiche darlehnSbanf, bie 
ÜebenSoerfidjerungSbanf, bic Piirgen unb ben 
Krebitnehmcr. Pei bem neuen ©hftem tr it t  bie 
©arantiebanf hi«3a. da fü r ift baS ©hftem aber 
mit fo ineleu Porgügen auSgeftattet, ba| bie Per« 
mehrung um eine Partei gar nid>t in Pctracht 
fommt. Superbem toürbe fidf). bei allgemeiner ©in« 
führung beS neuen ©hftems bie ©rünbung bon 
3eutrat(cbcttSoci'iid;erung»gciclifd>aftcn unb 3«itra l* 
garantiebanfen empfehlen, toaS erftenS für bte ©e« 
noffenfd>aftS»erbänbe ein günftigeS ©efd>äft unb 
3toeitenS für bie Organifation ber Krebitgetoährung 
eine beträchtliche Pereinfadntng bebeuten toürbe.

(Revue her (preffe.
PiS ein "ircerfinal für bic toad)feubc Peachtung, 

bis bic
©nftocrtuitg ber 50larf

hübet, ift cg <5U pctrad)ten, bah Pefprechungeü 
«ber bie Palittafrage in ben 3 cdungen mehr 
»üb mehr aus ben ^anbclSteilen aud> auf bie 
h°litifd)cu ‘Seile übergreifen. Sa ber „ J r a n f *  

e r 3 e i t  u n g“ (6. ©eptentber) toirb im Sin« 
|fmuh an^bie Ptelbnng, bag auch in  ber 8 d)toei3 

bic Stimmen mehren, bie eine Pefdgräntüng 
©iufuhr aus ben ßänbem m it tiefer ■ Paluta 

urcf) perbote ober auherorbentliü) h°he ©infuht« 
0 e forbern, auf bic internationalen Konfequenjen

ber Palutaenttoertung hina’ cifcn, bie, toenn and) 
in ocrfd>iebcucm ©rabe, alle bis üor fursem frieg= 
führenben curopäifdien ©taaten betrifft, d ie  natur« 
gemäh.e Pefcitigung ber llrfadjc ber öorhaiibsneu 
©ditoierigfeit toäre nid)t fchärfere Pbfperrung, 
fonbern gemeinfame Plahregelit ber Pölfer, bie 
Paluten toieber toenigftenS einigermaßen ins ©leid)® 
getoidht 3U bringen. Pin biefer Pufgäbe muh gan.3 
©uropa mitarbeiten unb e§ Permag biefe P.ufgabe 

.ohne bie Pereinigien ©taaten, toie bie dinge heute 
liegen, nicht 3« löfen. d ie  fd>toierige Periobe ber 
PadjfriegStoirtfchaft oerlaugt eine internationale 
Patutaregelung. d ie  gutfituierten ©taaten müffen
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íirebithiífe an Wejenig.cn l elften, 'bereu Valuten ftd) 
in Pebrángnié befinben. gtoanfretd) unir gtalien »er* 
mögen ebenfotoentg tote Seutfdjlanb ihre toirtfchaft» 
ücfjc unb finanzielle Sage ohne großzügige tirebit» 
hilfe 3u fonfolibieren. — 'Sn ber „P  o f f i f <h e n 
3 e i t u n g “ (17. ©ejjtember) toirb befottberg öaraitf 
btngetoiefen, baß eine Pefferung ber beutfchen Valuta* 
üerhältniffe unmöglich erfcheint, folange e§ ntdjt 
gelingt, mit ben Pefaßungglänbem ber redjtg» 
rhetnifcben (gebiete eine füJerftänbigung über bie 
PHeberherftetiung fefter 3ollgren3en 311 erzielen. 
Oßne bktnmäßigc Kontrolle beg Pußenhanbelg, t>or 
allen Singen ofttte Perbütung ber Ueberfchtoemntung 
mit ßurugartiEeln über bie offenen ©renzeu im 
SPeften, ift nicht baran ßu benfen, baß, ber 3crrüttuug 
beg Plctrtlurfeg ©inljalt geboten toerben fann. ffn 
bem ©raöe ber Pbtoärigbetoegung ber P la rf fbiegelt 
fic£> neben ben ÍVrieggfolgcn auch bie Optant0figfeit 
nuferer PHrtfdjaftgführung nadj bem Kriege toicber. 
— Pud> im „ P e r l i t t  er  S ä g e b l a t t “ (17. ©cb» 
tember) toirb unter einer Pertoahrutlg bagegen, baß 
ber Piebergang ber Valuta als ein (Prgument für 
bie piantoirtfchaft oertoenbet toerbe, betont, baß eg 
feinem Slüctfcl unterliegen fönne, baß toir auf eine 
Kontrolle unfereg Pußenhanbetg 3Ui-3cit unb für 
eine getoiffe 3n£unft no<h nicht oe pichten fönnen. 
Pngefirebt toerben muß bie ntöglicbfte ©cneraljjierung 
ber Pué» unb ©ittfubrgeneßmigungeir unb Verbote 
nach SParengrubben. Sie ©infuhr Oon ßurugarttfeln 
muß möglich?! oerftinbert toerben, bei ber ©infuhr 
oon fijalbfabrtfaten muß bcté ©infutjrbebürfnig Oon 
(yatt 3u J-all geprüft toerben. Pber bie ©infußr Oon 
Pohftoffen für nufere SPeiterüerarbeitung muß aucft 
für bie Prioattoirtfchaft fotoeit toic möglich erleichtert 
toerben. Sic 3retí>anbeígerbcrtmenfc, bie man mit 
bem £>afcr unb bem lieber gemacht (tat, haben ge« 
geigt, baß bie 3eit für bie Uebertcitung unferer 
Ptodabetoirtfchaft auf SPeltmarttOerhält tti ffe noch 
nicht reif ift, unb baß eine geregelte Uebergangg* 
toirtfcßaft and) bon benett a£g nottoenbig anerfannt 
toerben ntuß, bie eine für bie Sauer befttmmtc 
piantoirtfdmft ablehnen. — 3 ufantmenf)ang mit 
ber Patutaenttoicftung befbridjt bie „ f f  r e i f> e i t “ 
(18. Sebtentber) bie

i?ataftrobf>enl)auffc
an ber Perliner Pörfe. Sie Pebeutung, ber Pörfe 
a(g ein nottoenbigcg ffnftrument ber Polfétoirt» 
fdjaft unter ber fabitaliftifdjen Orbmtttg fann nicht 
geleugnet toerben. Pber fdjon feit geraumer 3 eit 
bat ber Pörfenbetrieb eine ©nttoicftung gezeigt, bie 
feine Itennzeidfiumg alé ©btelflub tooi)l rechtfertigt, 
ißäbrcnb ficf» Seutfdjlaub unter ben furchtbaren 
paragrabhcu beé Petfaiíler (yricbeité toinbet, f>errfizt 
an ben beutfcben Pörfen eine §ochfonjunftur, bie 
aíleé unter ber fabttatiflifchen Orbnung biéber ba» 
getoefene in ben ©chatten (teilt, fiuréfteigeruugen 
oon 50°/o innerhalb toeniger PUnuten bilbeu eine 
alltägliche ©rfcßeinung. S ie P,nt eite ber Pomona» 
biamantengefellfdiaft finb in toenigen Sagen um 
20000/0 gefticgeu. 3 m Ptittel'buitft ^beé Pörfen» 
trcibené flehen bte Puglanbgtoerte, für bie bie Por»

liebe entfbredjenb ber ©nttoertung ber PtarF toäcbft. 
‘Klan fönnte freilich fagen, baß bie iBörfe für btefe 
©nttoertung nidd oeranttoortlidj^ fei, unb baß fie 
nur Oon ihrem IRedjt ©cbrauch mad)t, bie baraug 
fich ergebenben ‘¡Borteile au§3unüßen. bltdft über 
bte SiKoral ber IBörfenbefudfer ift 31t reben, fonbertt 
über bie 'Unfähigfeit ber Regierung, toel^e eg 311= 
ließ, baß biefe ‘flttlliarbengetoinne öott ber ©pefn» 
lation eingeheimift toerben, ftatt fie ben ©ittfnhr« 
bebürfniffen ber ©efanttheit nutjbat’ 3U mad>en. Sie 
fBerftänbniglofigfeit ber Uegicruttg geht aug einer 
amtlidjen ©rftärung fyevbor, baß bte “Uegierung nid)t 
einmal bie IJHöglichfeit gehabt 'hätte, bie fd)on Oor 
Sahregfrift befchlaguahmten 18eträge an augiänbt» 
fchen Slertbahieren im lluglanbe 3n oertoerten. 
Sabei toirb in ben ^Berichten ber §anbelg3citungeu 
täglich alg ©ruub für bte Qluftoärtgbetoegungen bon 
aiuSlanbitoerten angegeben, baß ibaufaufträge bom 
Silugtanb für btefe Ipabtere erteilt toorben finb. Sie 
IBetoegung geht anfdjeinenb immer toeiter. Sie 
iBörfe hat ein unerfd>üiterltcheg IBertrauen, baß man 
fie auch toeiterhin getoähren läßt. ÜBllerbingg hat 
fie felbft in einen bemerfengtoertett Utttoanblung 
Ooit ©elbflerfenntnig bie ber3eitige IBetoegung eine 
iiatafirobheuhauffe genannt. Ulag aber tut bte “Ke« 
gierung? Slährenb ba§ §aug fd>ou in geliert 
fflammeit fleht, beruft fie einen ©adtoerftänbigenrat 
etn, ber über öa§ befte ©hftem »on ffeuerfbrtßen 
beraten foll. — Ueber bie IBebeutuug, bte auch 
für bie SBalutafrage

bie ‘Prämienanleihe am 2öettmarfte 
¡haben ¡fann, äußert fid> in  ber „18 0 f f  i f cf>< K 
3 e i t  u n g“ (18. ©ebtember) ber frühere amerifa« 
ntfdje ‘Bizegencralfonful in ffranffurt a. UI., ©itnon 
U5. ©.anatter. ©r glaubt, baß bte Ulttggabe einer 
großzügigen ‘Prämienanleihe nicht nur bie innere 
finanzielle Ucbränguig Seutfchtanbg toermmberu 
¡fönnte, fonbern baß fie aud> auf bag Uuslanb 
Ueiz nugüben fönnte. Surdj gefd)mac£ooHe tJlug» 
ftattung, letd>t Oerftänbliche Uuffteitung be§ Sejfcg 
in allen §aubtfbrachen unb burd> ftetige Proba* 
ganba toürbe mit ber 3c tt bie beutfdje Prämien» 
anleihe bie ©igcnfdjaft etueg Spelttoettbabtereg er» 
langen fönnen. Sa aud> in 5 ranfrcid> ber p la n  
einer Prämienanleihe erörtert toirb, foltte bie 
beitlfdjc Regierung nicht zaubern unb 3uerft ihre 
fprämienanteihe auf bett UJcltmarft bringen. Unter 
ben hilfgmittelu, bie Seutfd>laub§ balitifd>e unb 
toirtid>aftttd>e finge erforbert, ift bie Heranziehung 
Oon fremben Äabitatfräften brittgenb nötig. — Poch 
toeit fd)limmer aig bie beutfehe Paluta ift bie 
öfterreidjifche Grotte auf ben Pugianögmärften ent» 
toertet. Ueber bie Pücftoirfttng ßtoifdien

Äronenenttocrtung unb Prelöbilbung
fdhreibt bte „P  e n e 5  r e i e P  r  e f f e“ (14. ©ebe 
tember), baß Seutfch'Oefterreich auf bem1 Seoifen» 
marftc einen Per3toetflunggfämbf um bie Pe= 
fhaffung oon Sablunggmitteln 3nr Pegleiihnng ber 
nottoenbigften ©infuhr fämbfe. Sarübcr barf man 
fic^ feiner Säufchung Hingebett, baß bie iiiutbc oon 
ben erfchredtenb hohen SeOtfenfurfen and) in greife
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gelungen ift, bie über frembe 3üf)iunggiiutte[ nie» 
malS im ßebett ße^rfurfe gebärt t>abcn. Bben» 
tcu erließe ^retägeitaltungcu im gttlaitbe für <§e= 
ttüß» unb ©cbraucbSartifet, fetbft menn fte in ge» 
totffen gä ltm  tn genügenben BTcttgcu »orbauben 
fttib, merben !üf)n m it bem ^trtmeiS auf bie 93 er» 
fbt>ted>terung unferer Baluta begrünbet. ©ine gütbrt 
m it bem ©iufptinitcr enfoet in gal)trcici>en fa llen  
in  einem BiSFurS, in toeib^em Sa^überfd&rcitung 
mit ber 3ürid>er unb Bmfterbamer Botientng in 
Berbtnbttng gebraut mirb. ©ine befonbere ©efa^r 
brobt ¡au8 bem iyricbenbbcrtrag, ber bem öfter» 
reiebifeben ©djutbner bie BerGfitcfituug auferlegt, 
feine Ärouetifcbulbcn an baS feinblicbc BuSlaitb in  
ber frenrben Baluta 3U regulieren. “-Bei bem gegen» 
Unartigen ©taube ber Baluta ift biefe BertragS» 
beftimmmtg gang unerfüllbar. OeftcrreicI> braudft 
in erfter ßinie einen BuSianbSlTebtt, um baS be= 
febeibenfte ßeben ga friften, unb erft menn biefer 
Bebarf gebcclt ift, fann an eine Bbbürbung ber 
BortrtegSfcbutben gebaebt toerben. — JJür ben 

BSiebecaufbau ber beutfeben Battntmollinbufitie

ift bie Jfrage ber Sinaußierung ber Baummolt» 
einfubren »on entfebeibenber Bebeutung. Sn ber 
,>B » f f i  f Cb e n 3 c i t  u 1t g“ (10. ©eGtcmber) tourbc 
eine 922etbung ber New York Times miebergegeben, 
nach ber ein 'Blatt entmorfen toorbeit ift, eine be» 
fonbere BaurnmotlbauF in Bremen 3U grüitbctt; 
biefe BanF folt unter Kontrolle ber amerifattifeben 
Regierung unb einer amerifattifeben Sinatt3iori>o» 
ration fteben. BaS StaGital ber BanF fotl 300 91011 
BtarF betragen unb aus ©ebutböerfebreibungen ber 
(Stabte i?ötn, Bremen, Hamburg unb Bangig be» 
fteben. Bie BanF mürbe alle Baumollfenbungen 
in ©mbfang nebmen unb fie an bie ©Ginnereien 
toeiterfenben. B ie BanF erhält ihre 3ablungeu in 
l92tarf unb inbeftiert biefeS ©elb unter amerifa» 
nifeber Kontrolle in ben ©ctjulb»erfd)reibungen ber 
genannten ©täblc. Solglidj feßuibet bie Baummoli» 
äauf bett BÜert beS SmGortS einerfeitS unb befi^t 
aubererfcitS alle 3al)itutgen für alle Baummotte 
btus 3000 B lit l.  M. eigenen Habitats in ©tabt» 
Obligationen. BiefeS alles wirb ben Bmerifancru 
Oerjjfänbet als ©{¿erffeii für bie geliehenen Ärebite, 
bie bie Baumtooltbanf burd> BuSgabc bon brei» 
iäbrigeu Boliarfcbulbfc&etnen 3U 75°/o, cinlöSbar 31t 
l 02%, auf einer BafiS bau 5Va°/o becFen mürbe, unb 
3toar in jährlichen Tilgungen »on 2% GluS 2«/o 
“ ttgefammelter 3 infcn, jo baß fie innerhalb runb 
26 Sabren getilgt fein müßte. BiefeS Brojcft, baS 
Oon einem Berliner Banfier GroGagiert mürbe, ift 
bon ben maß gebe üben beutfdjen Sadjfrcifcn abge» 
H n t  morben, mie eS fcfjeint, in ber i)auGtfad)c, 
tbeil man baburd) eine »ötlige BuSfcbaltuug beS 
^eutfeben BaummoItbaubclS unb eine böllige 
oauernbe Bbbäugigfeit bon Bmerifa befürchtet. Sn 
ber » S r a n f f u r t e r  3 e i t u n g" (15. ©cGtember) 
mirb bei einer BefGrednmg ber Bauntmollfragc bar» 
®uf frttgemiefen, baß Bcutfcblanb im Sriebcu jäßt» 
ltci) eine ©infubr bon 2 92Jill. Ballen Bauiumolle 
9ehabt unb bafür 500 000 92011. M. begabft bot.

Bie beute bei unS aufgeftellten Baummollftätibe, 
unter BerücFfidjtigung ber »ertürgten BrbcitS» 
3eit, giut unb gerne IV2 92011. Ballen ber» 
febminben. Bei ben heutigen Beeifen merben bafür 
etma 12—15 92011iarbcn 92tarf 3U begabten fein. 
S ur bie Berforguug ber BJelt ift bei ber allge» 
meinen Berfür3ung ber BrbeitSgeit bie BuSnütgung 
ber in Bcutfcblanb borbanbenen ©Ginbein febr 
¡münfcbenSmert, fo baß fid> unter Umftänben bie 
Bsünfdje beutfdfer unb amerifanifdier Sutereffenten 
in begug auf bie Sioangierung ber Baummoli» 
imGorte begegnen fönnen. Beben ber abgelebnten 
BaummottbanF mirb in ijoltanb gurgeit folgenbeS 
¡BrojeFt beS §anbelSattacbeeS bei ber amerifanifd)en 
(®efanbtfd>aft im fjaag erörtert: 2 ,92011. Ballen 
Bauntmotle, bie feit bem 1. 3 ^0  auf ißre Ber» 
febiffung märten, follen nadb ben Bieberlanben ge» 
braebt merben, um bort gu lagern. Bie BmeriEaner 
finangieren nur bie lleberfübrttng ttad> ben Bieber» 
tauben. Bie beutfeben ©Ginnereien brauchen moitat» 
lieb 40 000 t Baummotle, unb biefe Berfäufe foltten 
auf B ififo  ber b°tiänbifd)cn ifauflcute geben. Bie 
3ablnngen Bcutfd>ianbg bafür Fönnten erleichtert 
unb garantiert merben, baburd), baß ein Beil biefer 
Baummolle in ©eftalt »erarbeiteter ©rgeugniffe 
gurücfgeli'cfert mürbe. ©8 mag babingeftellt bleiben, 
ob biefe ©infcbaltung einer boltänbifcben 3 toifä>en= 
inftang notmenbig ift; aber jebenfatlS ift ber ©e= 
bauFe, bie Sinangierung ber ©infubr öon Bob*= 
bauntmotle burd) bie SuritcFlieferung beftimmter 
(92lengen »erarbeiteter ©rgeugniffe gu fiebern, ein 
BJeg, auf bem febr mobt für beibe beteiligten ßänber 
etmaS ©rfGrießlicbeS gu ergielen bare.

Umschaa.
Herr Dr. Justus Schloss- 

Umwandlung der Kriegs- Charlottenburg schreibt;
anleihen ln  Geld. „Nichts kennzeichnet

unsere geldwirtschaftliehe Situation schärfer als einerseits 
der monomanische Trotz der grossen Menge des Volkes 
gegen die Tatsache des gigantischen Debetsaldos unserer 
innerstaatlichen Zahlungsbilanz, andererseits die grotesken 
Heilvorschläge, mit denen sich die zur Heilung berufenen 
Geld- und Finanztheoretiker mit ihrer Pflicht auseinander
setzen. Es ist in der Tat nicht einzusehen, wie anders, 
als durch grotesk anmutende Mittel dem Uebel unserer 
Verschuldung abgeholfen werden kann, aber wenn die 
Groteskheit nur das Produkt der Ratlosigkeit ist, die sich 
heroisch gebärdet, so wirkt sie besonders bei Leuten, die 
zu anderen Zeiten kluge Gedanken über Geld und Geld
wirtschaft zu haben pflegten, alles andere als überzeugend- 
Das gilt im besonderen von einer soeben erschienenen 
kleinen Schrift des Direktors der Hypothekenbank in 
Hamburg, F 'r ie d r ic h  B e n d ix e n : „Kriegsanleihen und 
Finanznot“ . Zwei finanzpolitische Vorschläge (bei Gustav 
Fischer, Jena 1919). Bendixen schlägt vor, die Kriegs
anleihen durch Umwandlung in bares Geld zu tilgen und, 
wenn dieses Mittel für den Augenblick zu gewaltsam er
scheint, diese Massregel durch obligatorischen Umtausch 
in unverzinsliche Schatzwechscl mit sechsmonallicher Lauf-
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zeit vorzubereiten, deren Verzinsung durch eine ziel
bewusste Diskontpolitik der Reichsbank nach unten zu 
regulieren wäre. Aus dem Munde eines leidenschaftlichen 
Pazifisten, für den eine Sanierung der Reichsfinanzen den 
ethischen Nebenzweck einer Bestrafung der durch An
leihezeichnung am Kriege Mitschuldigen erfüllen muss, 
wäre zu einem solchen Vorschläge nichts zu bemerken. 
Aber Bendixen betont emphatisch das Recht der Kriegs
anleihebesitzer auf eine möglichst schadenlose Liquidation 
der Kriegsschuld und erwartet von der Verwirklichung 
seines Planes eine restlose Erfüllung der vom Reich ein
gegangenen Verpflichtung. In. Wirklichkeit käme eine 
solche Massregel einer hundertprozentigen Konversion 
der Anleihen gleich, denn man braucht sich nur vorzustellen, 
dass, aus technischen Gründen, die kleineren Stücke 
unmittelbar, unter Einziehung der Zinsbogen und des 
Erneuerungsscheines durch Abstempelung in gesetzliches 
Zahlungsmittel verwandelt würden, um die „Gerechtigkeit“ , 
die mit einer Mobilisierung zu einem nominellen Pari
kurse den Besitzern geschähe, gebührend würdigen zu können. 
Es ist bezeichnend für die formale und nur nach formaler 
Gerechtigkeit strebende Denkungsart Bendixens, dass er die 
Erschütterung gering achtet, die eine solche Rieseninilation 
dem Einkommens- und Vermögensaufbau zufügen würde, 
Offenbar würde sich in kürzester Zeit nach vollzogener 
Operation herausstêllen, dass das Produkt aus dem alten 
Anleihekurs mal Preisniveau für den Kriegsanleihebesitzer 
als Konsumenten sehr viel günstiger war, als das Produkt 
der nominell pariwertigen neuen Kaufkraft mit dem neuen 
Preisniveau. Etwas anderes kommt hinzu: es ist ganz 
und gar nicht richtig, dass es dem grössten Teile der 
Zeichner nur auf eine vorübergehende, leicht liquidier
bare Kapitalanlage angekommen sei. Soweit sich darüber 
überhaupt etwas Bestimmtes sagen lässt, war es neben 
vaterländischem Pflichtgefühl die hohe Verzinsung, die 
einen sehr grossen Bruchteil der Bevölkerung zur Zeichnung 
veranlasst hat. In  sehr vielen Fällen ist nicht das Kapital-, 
sondern das Zinsversprechen der entscheidende Antrieb 
gewesen. Die Zinsverpflichtung des Reiches ist, sofern 
von einer Verpflichtung überhaupt noch gesprochen 
werden kann, nicht weniger bindend als die Kapital
verpflichtung. Die plötzliche Umwandlung in mobiles 
Kapital würde nun aber eine derartige Ueberflutung des 
Kapitalmarktes zur Folge haben, dass es ausgeschlossen 
wäre, auch nur einen Teil des so mobilisierten Kapitals 
zinstragend anzulegen, denn es ist zusätzliche Kapital
kraft, ausserhalb des organischen Zusammenhangs mit 
Bedürfnissen und Ertrag der Volkswirtschaft gezeugt. Zu 
der Erschütterung des GeldbegriSes käme dann noch die 
Erschütterung des Kapitalbegriffes. Die Folge einer 
selbsttätigen Sperrung des Kapitalmarktes wäre natürlich 
eine panische Ueberflutung des Warenmarktes, deren 
Wirkung auf die Preise unübersehbar wäre. Das Odium 
des Staatsbankrotts wäre vermieden zu Lasten eines in 
seinen Wirkungen noch viel odioseren Bankrotts des 
Geld- und Warenmarktes. Aber es handelt sich ja letztlich 
gar nicht um die Kriegsanleihebesitzer und die Konsu
menten. Das eigentliche Ziel ist die Wiederherstellung der 
Produktivität der deutschen Volkswirtschaft. Aber da nicht 
Kapitalmangel die Ursache der geringen Ertragsfähigkeit 
ist, sondern Ursachen, die zum Teil durch die Verwirk-

lichung des Planes Bendixens als verstärkte Hemmungen 
wirken würden, so ist nicht zu erkennen, wie durch die 
Mobilisierung der Anleihen das Ziel erreicht werden kann*- 
ganz abgesehen davon, dass viele Jahrzente nötig wären, 
um alles neugeschaffene Kapital zinstragend unterzubiingeny 
ohne welche Möglichkeit die Befreiung des Reiches von 
seinen Verpflichtungen nur eine formale, gewiss aber, 
keine moralische wäre.“

Ausfuhrpreise und Valu ta .
Herr H a n s  B a c h -  
Dortmund schreibt:

„In  dem Artikel „Ausfuhrpreise und Valuta“  in Heft 37/3R 
(S. 306 ff.) hat der Verfasser im Schlussabschnitt einen 
Leitsatz aufgestellt, dem die weiterverarbeitende Industrie 
unbedingt zustimmen kann. Er sagt: „D ie  Preisstellung 
(bei der Ausfuhr) darf und muss mindestens immer so 
hoch sein, als die internationale Konkurrenz auf dem 
Auslandsmarkt es zulässt.“  Das ist der fundamentale 
Grundsatz, nach dem sich die weiterverarbeitende Industrie 
richten soll, muss und will, woran sie aber durch die 
Tätigkeit der P r e i s p r ü f u n g s s t e l l e n  gehindert wird. 
Nicht die Preisstellung der internationalen Konkurrenz ist 
massgebend für die Preisstellung der deutschen Werke 
sondern das sind die Vorschriften der Regierung in den 
Preisprüfungsstellen. H ier wird einfach nach Schema F 
verfahren ohne Rücksicht auf die Möglichkeiten, die sich 
für den Wettbewerb mit dem Auslande ergeben. Dass für 
die Ausfuhr volkswirtschaftliche Gründe mit massgebend 
sein müssen, erkennt die weiterverarbeitende Industrie- 
ohne weiteres an; sie sieht aber nicht ein, weshalb sie 
allein die ganze Last tragen soll. Und eine Last ist es 
denn durch die bisherigen Vorschriften der Preisprüfungs
stellen wurde nicht nur der Wettbewerb im Auslande so 
gut wie verhindert, sondern es wurden dort auch zahl
reiche Konstruktionswerke grossgezogen. Der Verfasser 
des Artikels „Ausfuhrpreise und Valuta“  steht auf einem 
zu einseitigen Standpunkt. Es ist nicht möglich, einem 
Industriezweige vorzaschreiben, dass er nahezu allein die 
Last der volkswirtschaftlichen Erfordernisse tragen solL 
Er muss vor allen Dingen leben. Um leben zu können, 
muss er Aufträge und damit Arbeit für seine Werksange
hörigen schaffen. Das Inland hält aber derartig zurück mit 
Aufträgen, dass trotz der heutigen geringen Leistungen Auf
tragsmangel bei den weiterverarbeitenden Werken der Eisen
industrie herrscht, so dass sie genötigt sind, Auftr äge aus dem 
Auslande hereinzunehmen, um ihre Betriebe einigermassen 
beschäftigen zu können. Das Ausland hat Aufträge in 
Hülle und Fülle zu vergeben, und sie wären zum Teil 
zu sehr gutem Preise hereinzuholen, wenn nicht die Vor
schriften der Preisprüfungsstellen, wie sie in dem Zitat 
aus der „Vossisclien Zeitung“ wiedergegeben sind, dies 
zum grössten Teil verhinderten. Durch sie wird der 
freie Wettbewerb ausgeschaltet. Es werden ihm Fesseln 
angelegt, die den Kampf für die Gegenseite sehr leicht
machen. Den Vorschriften der Preisprüfungsstellen wird 
der grösste Nachdruck verliehen durch die Drohung mit 
der Verweigerung der Ausfuhrbewilligung, falls von den 
vorgeschriebenen Preisen abgewichen wird. Man sieht 
wie weit dieser Zustand von dem Grundsatz entfernt ist: 
dass die Preisstellung immer so sein muss, wie die inter
nationale Konkurrenz sie zulässt. In volkswirtschaftlicher



Hinsicht dürfte die Einschränkung von Betrieben oder gar 
ihre Stillegung aus Mangel an Aufträgen unheilvoller 
wirken als die Möglichkeit, dass zu billig  in das Ausland 
verkauft wird, zumal die Valuta sich nicht bessern kann, 
wenn nicht Auslandsguthaben geschaffen werden, Wie not
wendig es ist, dafür zu sorgen, dass die weiterverarbeitende 
Industrie dem Grundsätze: die Preisstellung muss min
destens immer so sein, als die internationale Konkurrenz 
es zulässt, folgen kann, zeigt folgendes Beispiel Die 
Amerikaner wollen sich das zu erwartende grosse Pe
troleumgeschäft sichern und zu diesem Zweck grosszügige 
Anlagen schaffen. Es standen 100 Petroleumbehälter von 
je  8800 cbm Inhalt in Anfrage, davon war die erste 
■Hälfte in den Vereinigten Staaten untergebracht, die 
andere Hälfte, die zum Teil in Mexiko, zum Teil in 
Holland zur Aufstellung kommen soll, sollte in Deutsch
land vergeben werden. Die Anfragen gingen über Holland. 
Die deutschen Werke waren an die Preisvorschriften ge
bunden und reichten infolgedessen Preise von c4f. 2200.— 
und fl. 323.— die Tonne für das fertig bearbeitete Material, 
frei holländischer Grenze, ein. Die nordamerikanischen 
Werke erhielten aber auch diesen Auftrag, und zwar zum 
Preise von 196 Gulden die Tonne. Da c/fl 2200.— zum 
damaligen Tageskurse 323 Gulden entsprachen, so waren 
also die Amerikaner 127 Gulden die Tonne billiger als 
das billigste deutsche Angebot. Damit ist der deutschen 
weiterverarbeitenden Industrie ein Auftrag entzogen worden, 
wie er in langen Jahren nicht mehr an den Markt ge
kommen ist. Es handelte sich um weit über 5000 Tonnen 
fertig bearbeitetes Behältermaterial, also glatteste Arbeit, 
woran auch zu dem amerikanischen Preise noch rd. 
•M 1 M ili, hätte verdient werden können. Eine der wett
bewerbenden Firmen hatte aber eine Konstruktion ange- 
boten, die wesentlich besser und trotzdem leichter war als die 
amerikanische, so dass dafür ein erheblich höherer Tonnen
preis hätte bewilligt werden können, ohne das Gesamt
angebot der Amerikaner zu überbieten. Es fragt sich 
nun doch, ob der Schaden für die Volkswirtschaft nicht 
v‘el grösser ist dadurch, dass ein schönes Objekt im 
Werte von rd. jft 6 M ili, und damit ein entsprechendes 
Auslandsguthaben verloren ging, als wenn es zu einem, 
iln volkswirtschaftlichen Sinne zu billigem Preise herein
genommen worden wäre. Dass der über den lnlandpreis 
hinaus erzielte Exportgewinn vom Reiche erfasst werden 
Solb ist ein Vorschlag, der besser nicht gemacht worden 
wäre. Es bedeutet keinen Anreiz für die Werke, die Ge-
fahren der Auslandslieferung auf sich zu nehmen und dem 
f^uich den Nutzen zu überlassen, also gewissermassen eine 
S°mlersleuer zu bezahlen. Es ist ganz selbstverständlich, 

die weiterverarbeitenden Werke, wenn sie freie Hand 
hätten, diejenigen Preise nehmen, die sie irgend be
kommen können. Es macht ihnen kein Vergnügen, billig 
anzubieten, sondern sie wollen soviel verdienen, wie es 
jhogüch ist; nur wollen sie in der Lage sein, sich frei 

cw egen zu können. Dazu gehört u. a, auch, dass sie 
®u hohen Gewinn an einem Objekt benutzen, um ein 
oder es Objekt, dessen sie aus irgendeinem Grunde be- 
ürfen, billiger hereinzuholen. Wenn das Reich aber die 

ou ein normales Mass hinausgehenden Gewinne kon- 
. SZlert- würde der Ausgleich fehlen. Das erste Erfordernis 

volkswirtschaftlicher Hinsicht ist jedenfalls: Ausland-

guthaben schaffen, aber nicht sie verhindern. Dann wird 
auch die deutsche Einfuhr eher möglich sein.“

*  **
In . Die Ausführungen von Plerrn Bach werden auch 

die Zustimmung der Anhänger einer Preiskontrolle der 
Ausfuhr finden, insoweit sie zeigen, dass die Preis
prüfungsstellen in ihrer gegenwärtigen Form die er
wünschte Ausfuhr nicht fördern, weil sie es an einer 
richtigen Einschätzung der Weltmarktsverhältnisse fehlen 
lassen. Es ist aber nicht richtig, daraus ohne weiteres zu 
folgern, dass den ausfübrenden Werken völlig freie Hand 
gelassen werden müsste. Denn es bleibt dann eben die 
Gefahr bestehen, dass sich die Angebote deutscher Firmen 
nicht nur, wie es notwendig ist, der internationalen Markt
lage anpassen, sondern dass sich deutsche F irm e n  auch 
am Auslandsmarkt g e g e nse i t i g  un te rb ie te n ,  und dass 
auf diese Weise die Ausfuhr nicht soviel Auslandsgut
haben schafft wie möglich. Deshalb kann man aus der 
K ritik  der Praxis der Preisprüfungsstellen die Folgerung 
ziehen, dass sie nicht aufzuheben sind, sondern dass sie 
durch die zusammengeschlossenen Industrien selbst von 
bürokratischen Schwerfälligkeiten befreit und in ihrem 
Arbeiten den wirklichen Bedürfnissen der Industrie und 
der Volkswirtschaft angepasst werden sollten. In  dieser 
Umgestaltung liegt für die Selbstverwaltung der Industrie 
eine Aufgabe, die dankbarer ist als der Ansturm gegen 
ein System der Preisbeeinflussung, das bei richtiger An
wendung grundsätzlich sowohl privatwirtschaftlich als auch 
volkswirtschaftlich nützlich sein kann.

Steuerliche Sachkunde.
Herr Dr. rer. poi. P a u l  
G e r s t n e r ,  Dozent an der 

Handelshochschule, Berlin, schreibt: „Herr Emil Schiff ver
öffentlichte in der „Vossischen Zeitung“ kürzlich unter 
der Ueberschrift „Steuerliche Sachkunde“ sehr beachtens
werte Ausführungen. Ohne weiteres kann Herrn Schiff 
zugestimmt werden, dass die so anerkennenswerte Energie 
des Herrn Reichsfinanzministers nicht bei der Berufung 
von Kommissionen staatswissenscbaftlicher Gelehrter halt
machen darf, sondern sich die Mitarbeit wahrer Sachver
ständiger aus der kaufmännischen und industriellen Praxis 
sichern muss. Vielleicht kommt auch einer der in diese 
Kommissionen berufenen Privatwirtschaftslehrer auf den
selben Gedanken wie Herr Schiff und schlägt zur tech
nischen Durchführung der Sachverständigen-Prüfung der 
Steuererklärungen die Bildung von Kommissionen praktisch 
tätiger kaufmännischer Sachverständigen vor, deren Be ru f
es ist, wie Schiff ganz richtig sagt, „Jahre und Jahrzehnte 
hindurch nichts anderes zu tun, als Bücher, Rechnungs
abschlüsse, Bestandsverzeichnisse, Statistiken und alles 
was damit zusammenhängt, zu prüfen oder — genauer, 
wenn auch unschöner ausgedrückt — zu durchschnüffeln“ . 
Herr Schiff, dessen Sachkenntnis unbestreitbar ist, schliesst 
leider von sich auf andere und gibt sich der Illusion hin, 
dass die in unseren grossindustriellen Unternehmen 
tätigen technischen Kaufleute und kaufmännischen Tech
niker einerseits geeignet sind, die Bilanzunterlagen für die 
Steuererklärungen sachverständig zu prüfen, andererseits 
aber auch bereit sind, sich der Steuerbehörde zu diesem 
Zweck zur Verfügung zu stellen. Ich bestreite beides, 
Sehr bedauerlich ist es, dass Herr Schiff in nicht völliger
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Objektivität vor dem Irrtum warnt, als ob vereidigte 
Bücherprüfer und Beamte der Treuhandgesellschaften we
sentlich in Betracht kämen, die, abgesehen von einigen 
Ausnahmen, lediglich auf die zahlenmässige Abstimmung 
zwischen Büchern und Abschlüssen und andere äusserliche 
Prüfungen, nicht aber auf die innere sachliche Wert
ergründung und die strenge Erkenntnis des Grundsätz
lichen eingestellt seien. Diese Ausführungen Schiffs zeigen 
neben einer Unkenntnis der tatsächlichen Verhältnisse ein 
unberechtigtes Vorurteil gegen einen ganzen Stand und 
eine zu weitgehende Verallgemeinerung. Ich gebe zu, dass 
manche beeidigte und nichtbeeidigte Bücherprüfer sowie 
Beamte der Treuhandgesellschaften den Anforderungen an 
einen vollwertigen Sachverständigen nicht gerecht werden. 
Die Handelskammern und die Berufsorganisationen sind 
jedoch in der Lage, den Steuerbehörden genügend be. 
eidigte Bücherrevisoren nachzuweisen, welche in jeder 
Hinsicht den Anforderungen der Steuerbehörden gerecht 
werden. Auch die angeseheneren Treuhandgesellschaften 
verfügen über ein ebenfalls anerkannt geschultes Personal. 
Auf jeden Fall steht fest, dass die anerkannten und an
gesehenen Bücherrevisoren die umfassende Sachkunde» 
wie Schiff sie fordert, besitzen, während „die technischen 
Kaufleute und kaufmännischen Techniker“ zumeist ent
weder einseitig nur die Betriebsbucbffihrung und das 
Kalkulationswesen beherrschen oder andererseits nur ein
seitig die Kenntnis der kaufmännischen Bilanz. Völlig 
fremd pflegen gerade diese Betriebskaufleute aber den 
schwierigen Fragen, welche die Bilanz in steuerlicher H in
sicht mit sich bringt, gegenüberzustehen, während der 
berufliche Buchsachverständige aus ständiger Fühlung
nahme dieselben zumeist zu beherrschen pflegt. Ausserdem 
irrt Schiff vollkommen, wenn er glaubt, dass der aner
kannte Bücherrevisor und gutgeschulte Treuhandbeamte 
bei dem heutigen Stande des Revisionswesens sich nur 
auf eine formale Prüfung der Bilanz einlässt. Dies mag 
hiet und da zutreffen, wenn Kaufleute in Unkenntnis des 
Wertes einer materiellen Revision den Auftrag in dieser 
Hinsicht beschränken. Ist jedoch die Steuerbehörde der 
Auftraggeber, so wird ein tüchtiger Bücherrevisor im 
Interesse der Steuerbehörde und gemäss dem ihm er
teilten Auftrag genügend tiefgehende Prüfungen in ma
terieller Beziehung vornehmen, etwa in dem Sinne, wie 
sie Schiff zutreffend andeutet. Diejenigen Industriellen 
aber in unseren grossindustriellen Unternehmungen, welche 
gutbezahlte Stellungen innehaben, werden sich dafür be
danken, zu den Sätzen der heute noch bestehenden Ge
bührenordnung {M 2.— die Stunde, bei einem Einkommen 
über M 9000 M 3.— , und wenn es hochkommt, was fas t 
nie der Fall ist, M 6.— die Stunde) für die Steuerbe
hörden tätig zu sein. Auch der praktische Bücherrevisor 
und die Treuhandgesellschaften werden sich mit der 
Ehre, die jetzt den Hochschullehrern zuteil wurde, 
keineswegs begnügen wollen. Die G e b üh re n f ra ge  ist 
auch in diesem Falle der K e r n  der ganzen Angelegen
heit. Es ist beschämend, dass bei den heutigen Lohn
sätzen für ungelernte Arbeiter die Behörden es wagen, 
anerkannten Sachverständigen als Honorar für ihre gut
achtliche Tätigkeit die Sätze der völlig veralteten Gebühren
ordnung noch anzubieten. Wenn der Herr Reichsfinanz
minister oder die entsprechenden von ihm ernannten

Kommissionen zeitgemässe Gebührentarife herausbringen 
werden sich geschulte Sachverständige genügend zur 
Verfügung stellen. In diesem Fall wird auch eine ent
sprechende Prüfungskommission, in welcher neben finanz- 
und privatwirtschaftlichen Gelehrten, Praktiker des Re
visionswesens sitzen, leicht ihre Wahl der Sachverständigen 
treffen können (vgl. auch die beiden Artikel des 
Verfassers „Der Bücherrevisor beim Aufbau der Friedens
wirtschaft" Plutus Heft 11/12 vom 12. März 1919 und 
„Reichstreuhandstelle" Plutus Heft 29/30 v. 16. Juli 1919).“

Börse und Geldmarkt.
An der Berliner Börse rast die Ko lon ia lhausse .  

Es muss ja auch ein Ventil gebeD, durch das sich die 
angesammelte Nervosität entlädt. Aber hier spielen denn 
doch besondere Ursachen mit. Durch den Friedensver
trag hat Deutschland seinen überseeischen Besitz verloren, 
und mit einem Schlage ist damit ehemals deutsches Ko
lonialgebiet zu staatsfremdem Lande geworden. Die Börse 
zog daraus den Schluss, dass nun auch die Kolonialge
sellschaften deutschen Rechtes, die dort domizilieren, in 
den Genuss der Rechte englischer oder sonstiger aus
ländischer Gesellschaften treten werden. Damit scheint 
ihr zweierlei erreicht: einmal sind nunmehr die Unter
nehmungen, auch wenn sie vorläufig noch in Berlin ihren 
Verwaltungssitz haben, dem Zugriff des deutschen Steuer
fiskus entzogen und in Regionen milderer Steuersitten ge
rückt, und andererseits glaubt sie, dass nunmehr die Papiere 
sozusagen Valuta-Werte, ausländische Wertpapiere, ge
worden sind. So kam es, daß man sich an der Börse 
um die notierten und nicht notierten Kolonialanteile riss, 
während, wie stets bei plötzlich steigenden Kursen, auch 
sogleich danach das Publikum in Masse als Käufer auf 
dem Markt erschien. Die Argumentation der Börse 
enthält Richtiges und Anfechtbares. Höchstwahrscheinlich 
werden allerdings Einkünfte und Reserven dieser Gesell
schaften in Zukunft weder der deutschen Einkommensteuer 
noch dem Reichsnotopfer oder einer anderen’ Kriegssteuer 
unterliegen, sondern — nach Auflösung ihrer Berliner 
oder Hamburger Verwaltungssitze und Konstituierung als 
Gesellschaft englischen usw. Rechts — ihre Steuern dem 
fremden Einnehmer abliefern. Aber, ob nun so ohne 
weiteres aus dem deutschen Kolonial-Anteil oder der 
Aktie ein „Valuta-Papier“ wird, dessen Wert dem ent
spricht, was die Käufer jetzt zu den täglich springenden 
Kursen angelegt haben, erscheint denn doch noch sehr 
fraglich. Das beste und sicherste Geschäft haben zweifels
ohne die Kreise gemacht, die jetzt zu den höchsten Kursen 
ihren Besitz an die Spekulation abgestossen haben. Man 
soll doch — gewitzigt durch die Erfahrungen, die w ir iu 
punkto Privateigentum und seine Respektierung mit der 
Entente gemacht haben, nicht allzu sicher damit rechnen, 
dass nun auch England die deutschen Besitzer von An
teilen der neugegründeten Kolonialgesellschaften völli» 
ungehindert in ihrer Verlfigungsfreiheit lässt, oder dass 
es ihneD, falls eine starke Strömung im Lande dahin 
drängt, den gesamten Anteilsbesitz der nun englisch g«' 
wordenen Gesellschaften auch ganz in englische Ilänü® 
zu bringen, nun auch bestimmt eiuen Preis zahlen wird, 
der sich auf die zuletzt au den deutschen Börsen erzielten



334

PiutuS'Merktafel.
flan notiere auf seinem Kalender vor: *)

!
M ittw och,

24. September

0.- V.: Landbank Berlin, Halle-Hettstedter 
Eisenbahn - Gesellschaft, Jaluit - Gesell
schaft Hamburg, Schlesische Poitiand- 
Cementfabrik Groschwitz bei Gppeln. 
— Schluss der Umtauschfrist Aktien 
Schaffer & Walcker.

Donnerstag,
25. September

Ironage-Bencht. — Bankausweise London, 
Paris. — G.-V.: Isaria Zählwerke, 
Pfälzische Pulverfabriken St. Ingbert, 
Patentpapieifabrik Penig, P. Fuchs 
Waggonfabrik Heidelberg, Pausaer 
Tüllfabrik.

Freitag,
26. September

G.-V.. Stahlwerk Oeking, Köuigsberger 
Kleinbahn, Teutoburger Waldeisenbahn, 
Eisenbahn - Gesellschaft Altona-Kalten
kirchen, Bleistiftfabrik vorm. Joh. Faber, 
Maschinenfabrik und Mühlenbauanstalt 
Luther, PapieifabrikReisholz. — Schluss 
des Bezugsrechts Aktien DanzigerPrivat- 
Aktlen-Bank.

Sonnabend,
27. September

Bankausweis New-York. — Reichsbank
ausweis. — G.-V.! Schubert & Salzer 
Maschinenfabrik, Neuhaldensiebener 
Eisenbahn, Hildesheim-Feiner Kreis
eisenbahn, Mechanische Weberei Ravens
berg, Blohm & Voss Schiffswerft.

Montag,
29. September

Bilanzsitzung Phönix. — G - V.. Nauen
dorf - Gei lebogker Eisenbahn, Süd
deutsche Eisenbahn-Gesellschaft; Zschip- 
kau-Finsterwalder Eisenbahn, Freiherr 1. 
v. Tuchersche Brauerei, Jutespinnerei 
und Weberei Cassel, Brandenburgische 
Carbid- und Elektrizitätswerke, Deutsche 
Minetalölindustrie Akt.-Ges. Wietze, 
Gladbacher Textilwerk Akt.-Ges. vorm. 
Schneider &  Irmen, Emil Köster Leder
fabrik Akt-Ges., Chemnitzer Aktien
spinnerei, Deutsche Eisenbahn-Betriebs- 
Gesellschaft.

Dienstag,
September

— ______

Bilauzsitzung Laurahütte. — G.- V.: Wotan
werk Akt.-Ges., Emaillier- und Stanz
werke vorm. Gebr. Ullrich, Akt.-Ges. 
für Pappenfabrikation, Oelfabrik Gross- 
Gerau - Bremen, Rinteln - Stadthagener 
Eisenbahn, Wehlau-Friedländer Kreis
bahn, Braunschweiger Akt.-Ges. für 
Flachsindustrie, Zuckerfabrik Krusch- 
witz. — Schluss der Einreichungsfrist 
Carl Ernst Akt.-Ges.

Mittwoch,
*• Oktober

G.-V.: Tiefbau- und Kälteindustrie Geb
hardt & König. — Schluss der Ein
reichungsfrist Aktien Berlin-Charlotten
burger Strassenbahn, Einreichungsfrist 
Union Bau-Gesellschaft auf Aktien.

Donnerstag,
2- Oktober

Ironage-Bericht. — Bankausweise London 
Paris. — G.-V.'. Hubertus-Braunkohlen- 
Akt.-Ges.

Freitag,
Oktober

<?.- V. ■■ Reinickendorf-Lieben waider-Gross- 
Schönebecker Eisenbahn, Hohenlohe 
Werke, Vogt & W olf Akt.-Ges.

gibt dom Wortpapiorborftior über aüo für Om 
S»n«r»u Kiel(rniseo der kommenden Woche Aulschlui», u. ». übet 
id<iHirt.,(er£1®minlhn(fea, Ablauf tou  Bezugerechten, Markttag», 
diuin an wnsiagc ,Jnd Losziebungen. Ferner linden die Interessent»» 
tlrri 7Si,,0s T®r io>chnet, worauf sie an den betreffenden Tagen in 
K>-eiirn ao!gen aoht«n müssen. In Xursltr-Schrift sind diejenigen 
iasieu. r gesetzt, die sich auf den Tag genau nicht bestimm»»

Sonnabend,
4. Oktober

Bankausweis New-York. — Reichsbank
ausweis. — G .-V .: Rixdorf-Mitten- 
walderEisenbahn, Bergbau- undHütten- 
Akt. - Ges. Friedrichshütte, Kioster- 
brauerei Roederbof, Osnabrücker Bank. 
— Schluss der Einreichungsfrist Arns- 
dorfer Papierfabrik Heinrich Richter.

Montag,
6. Oktober

D ienstag,
7. Oktober

G.-V.: Wilhelmshütte, Süddeutsche Baum- 
Wollindustrie Kuchen, Salpeterwerke 
Gildemeister, Trachenberger Zucker
siederei, Terrain - Gesellschaft Neu- 
Westend München, Schrauben-Muttern- 
und Nielenfabrik Danzig-Schellmühl.

Ver losungen:
1.0 k t o b e r : 21/2 %  Raab-Graz. 150 Gld. 
(1871), 3% Stadt Rotterd. 100 Gld. 
(1868), Türkische 400 Fr. (1870), 4 %  
Theiss Regul. 100 Gld. (1880). 5. O k 
tober :  23/jo und 3% Credit foncier 
500, 400. 250 Fr. (1879, 1880, 1891, 
1899, 1909), 2l/2 und 3%  Stadt Paris 
400 Fr., 300 Fr. (94/06, 1912). 8. O k 
tober :  Brüssel Maritimes 100 Fr. 
(1897).

Kurse stützt. Es steckt zweifellos ein nicht unerhebliches 
Risiko für die jüngsten Käufer deutscher Kolonialpapiere 
in  ihrem teuer erwotbenen Besitz, und man kann sich 
deshalb nur über das Mass von Kritiklosigkeit wundern, 
mit dem weite Publik ums kreise diese Börsenhausse mit
gemacht haben.

An der Börse sprach man von bevorstehenden K a 
p i ta l s e rh ö h u n g e n  der Banken;  die betreffenden 
Kombinationen erfuhren aber schnell die in solchen Fällen 
üblichen entschiedenen Dementis. Geht man den Dingen 
tiefer nach, so sieht man, dass, selbst wenn bestimmte 
Pläne seitens der genannten Banken noch nicht vot lagen 
und es sich nur um ein „Antippen“ handelte, doch sehr 
gute und triftige Gründe dafür sprachen und sprechen, 
dass Kapitalserhöhungspläne in den Direktoren-Kabinetts 
der Banken zum mindesten ventiliert werden. In den 
letzten drei Monaten hat sich eine merkliche Aenderung 
der Verhältnisse auf dem Geldmarkt angebahnt. Die 
Wirkungen der Aufhebung der Blockade haben sich in 
einer starken Zunahme des Warenhandels — vor allem 
natürlich des illegitimen — gezeigt. Die UeberflutuDg 
Deutschlands durch Unmassen ausländischer Waren über 
die niedergebrochene Zollgrenze im Westen hat gewaltige 
Geldbeträge mobil gemacht. Geht man, speziell in Orten, 
die nicht allzu weit von der Besatzucgszone liegen, durch 
die Strassen, so sieht man, wie die vor kurzem noch 
lediglich von Senftöpfen und Schaumspeisen-Paketen dürftig 
gezierten Bretter der Läden sich biegen unter der Last 
der Berge von amerikanischen, französischen, schweize
rischen Schokoladentafeln, von Paketen Seile und Kakaos, 
von Fässchen mit Reis und Grieß und v?n Kisten mit 
englischen und amerikanischen Biskuits und Büchsen kon
densierter Milch. Im Duisburger Hafen und an unzähligen 
anderen Stellen hat sich ein Geschäft entwickelt, dessen 
tägliche Umsätze in die hohen Millionenziffern gehen. 
M it anderen Worten: für einen Teil der bisher in den 
Kassen der Banken aufgespeicherten Gelder der Handels
kreise bietet sich allmählich wieder ein Tätigkeitsfeld.
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Der Prozess, der sich im Kriege abgespielt hat und da
hin führte, dass aus den Kreditnehmern der Banken in
folge der gewaltigen Kriegsverdienste und der Geld
flüssigkeit Geldgeber wurden, beginnt sich langsam zu
rückzubilden. Der Höhepunkt der Kreditoren-Summen 
bei den Banken scheint überschritten und allgemach muss 
man sich in den Bankdirektorenkreisen mit dem Ge
danken vertraut machen, grössere Teile der ihnen im 
Kriege anvertrauten Riesensummen fremder Gelder zurück
zuzahlen. Dies um so eher, als die kommenden Steuern 
und Abgaben, insbesondere die Abgabe vom Vermögens
zuwachs und das Reichsnotopfer erhebliche Anforderungen 
an die Kundschaft stellen werden. Setzt aber erst einmal 
wieder allmählich ein halbwegs reguläres Warengeschäft 
ein, treten die meisten Warenkunden aus dem Zustande 
einer langsamen Liquidation ihrer Vorräte wieder in das 
Stadium der Geschäftsausdehnung und des starken Geld
bedarfs, so müssen sich die Banken, die ihre in  der Haupt
sache kurzfristigen Kreditoren keineswegs zu voraussicht
lich länger befristeten Kreditgewährungen verwenden 
können, immerhin fragen, ob sie, für den Fall einer 
wiederaufsteigenden Konjunktur, allen Anforderungen ihrer 
Kreditnehmer gewachsen sind. Denn, und das wird nicht 
nur für einige Jahre, sondern voraussichtlich mindestens 
für die Dauer der Arbeit der jetzt lebenden und wirkenden 
Generation gelten, sie weiden für das Warengeschäft und in 
folgedessen auch für seine Kreditierung selbst bei nicht 
so hohen Umsätzen wie in den letzten Friedensjahren als 
Folge der (auch ohne Berücksichtigung unserer Valuta- 
verhälinisse) Preissteigerungen für alle Hauptrohstoffe 
und Fabrikate ganz andere Summen benötigen, wie vor
dem. Gilt dies schon für Länder mit vollwertiger oder 
nur um 20—25% entwerteter Valuta, so ganz besonders 
für uns, wo heute die meisten Gebrauchsgegenstände oder 
¡Rohstoffe mit dem 10—20 fachen des Friedens-Nominal
betrages in unserem entwerteten Gelde bezahlt werden. 
Die Banken müssen das berücksichtigen, wie sie sich auch 
darüber klar sein müssen, dass eben heute ein Aktien
kapital von 400 M ill. M. nur noch sehr knapp 80 M illi
onen bedeutet. Aus diesen Gedankengängen wird u. E. 
wohl die Börse ihre Schlüsse gezogen haben, wenn 
sie sich sagte, dass die Banken, die doch in naher Zu
kunft sowohl das deutsche Warengeschäft kreditieren, als 
im Auslandsgeschäft sich einen, wenn auch bescheidenen 
Platz erobern wollen, in absehbarer Zeit genötigt sein 
werden, ihre Eigen-Kapitalien zu verstärken. W ir wieder
holen: es ist an sich nur ganz korrekt, wenn die Banken

heute noch dementieren. Denn konkrete Beschlüsse 
werden in der Tat wohl noch bei keinem Institut gefasst 
worden sein. Dass aber auf die Dauer sich keine Bank, 
die eine irgendwie aktive Politik treiben und nicht auf 
neue Geschäftsmöglichkeiten verzichten w ill, derartigen 
naturnotwendigen Folgerungen, wie w ir sie oben gezogen 
haben, entziehen kann, liegt auf der Hand. Von der Ge
staltung unserer innerpolitischen Verhältnisse wird es 
dann wohl in der Hauptsache abhängen, wann die ersten 
Kapitalserhöhungen der Banken kommen. Denn natürlich 
können w ir mit ihnen nur dann rechnen, wenn w ir im 
Inlande über die Gefahr eines neuen Putsches von links, 
von Hungerrevolten und Kohlennot-Unruhen sowie einer 
Gegenrevolution hinweg sind. Geliugt es uns, durch den 
Sumpf hindurchzukommen, so dass der Fabrikant und 
Kaufmann ohne Furcht vor neuen Streiks und Schlim
meren endlich ans ruhige Kalkulieren und Arbeiten gehen 
kann, und ist das Vertrauen des Auslandes wieder 
einigermassen zu der Konsolidierung unserer inneren 
Verhältnisse zurückgekehrt, dann wird auch unseren 
Banken der Augenblick gekommen erscheinen, die „schim
mernde“ oder, leider müssen w ir ja jetzt sagen, die „pa
pierene Wehr“ für den neuen Konkurrenzkampf zu ver
stärken. Dann kommt der Wettlauf um die erste Kapital
erhöhung, und man kann nur begierig sein, wer als 
Sieger am Ziel sein wird.

Im  übrigen wird die Abschätzung der Kreditwürdig
keit ihrer Kunden für die Banken heute nicht mehr so 
ganz einfach sein. Schreiber dieser Zeilen ist nicht so 
naiv anzunehmen, dass es unter den im Kriege gross
gewordenen Firmen auch nur 10 °/0 gibt, die wirklich 
nicht mehr als die ihnen zugestandenen 166 100 M. von 
dem Kriegsgewinn übrig behalten. Aber das eine steht 
doch fest, dass sehr viele, die ganz klein angefangen 
haben und viel verdienen konnten, jetzt daher in hohem 
Masse auf Grund eines respektablen Eigenkapitals kredit
würdig sind, nunmehr, wenn der Staat für Vermögens
zuwachs und Notopfer mit einer prozentual sehr be
deutenden Summe als Schuldner in ihren Büchern er
scheint, den Baaken nur eine stark verschlechterte Kredit
basis vorzeigen können. Daher auch unter den Banken, 
denen das gar nicht, in das Konzept passt, eine immer 
stärker werdende Gegnerschaft gegen das Reichsnotopfer 
auflritt. Ohne, dass aber bis jetzt aus der Schar der 
Bankgewaltigen einer aufgestanden wäre, der uns ein 
Rezept gezeigt hätte, wie w ir es ohne das Reichsnotopfer 
anders und besser machen können. Justus.

Plutus-Archiv.
Qleui Bifmfur her QJoffiewtrffcßafi tmh b« (FecfSfe.

(Der Heransgtbgg des Platui behllt «ich vor, dis hier aufgeführten Eingänge an Neuerscheinungen besonder« »  
besprechen. Vorläufig werden sie «n dieser Stelle mit ausführlicher Inhaltsangabe registriert.)

(Ale In  diese* X a b iik  erw lbn ten  B ttu lm  sind von jede r Buohhandlung des In- und Analandea, »neeerdem aber auoh gegea 
' V a n ia se a d a a f des Betrage! oder tagen Haohnabma t u  der SorUments-AbteUung dea Plato« Verlages aa beiiahan.)

Dem okratie und Rätesystem . Von Dr. O. Curt ius.  
1. Vorsitzender der Ortsgruppe Duisburg der Demokra
tischen Partei. Verlagsbuchhandlung Alexander Griibel 
Nachf. Berlin C 19. Preis Jl 1,—.

Geistige Grundlagen und Entw icklung des Bolsche
wismus. Von Dr. W i l l y  Ho f fmann.  Verlagsbuch
handlung Alexander Grübe!. Berlin C19. Preis M- 1,50.

D er Arbeitsbund. Ein Weg zum Aufstieg, zum W irf" 
schaftsfrieden und zum Aufbau des Sozialstaates. Von 
Ot to  Herzog .  Bremen. Verlag von Franz Berger- 
Preis M 0,60.

Die Kommunalisierung des Lebensm ittelgewerbe6'
Von Dr. B run o  He inemann.  Verlag von Carl Curti«9- 
Berlin 1919. Preis cM 2,— .
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Formen der Kommunalisierung. — Allgemeines zur 
Kommunalisierung des Lebensmittelgewerbes. — Einzelne 
Gewerbezweige (Milch-, Bäckerei-, Fleischerei-, Gastwirts
gewerbe). — Anlagen.

F o rt m it Erzberger! Von K a r l  H e l f fe r i c h .  Verlag 
August Scherl G. m. b. H. Flugschriften des Tages. 
8. Heft. Preis cdi 2,—.

Grundlage und Programm der proletarischen E in i
gung. K ritik  und Aufruf von Dr. F ierm ann Joe lsohn ,  
Mitglied des Arbeiterrats für Gross-Berlin. Preis c4l 3,—. 
Ideal-Verlag. Berlin SO 36, Reichenberger Str. 56. 

Vorwort. — Irdische Wende. — Revolution und Sozial
demokratie. — Die Parteien und die Forderung des Tages. 
— Zum Rätesystem. — Der Staatsstreich.

Ferdinand Lassalle. Von Stefan Grossmann. Verlag 
Ullstein & Co. Berlin. Preis M 6,—.

Einleitung: Lassalle aus der Nähe. — Der Knabe. — 
Jüngling Lassalle. — Lassalle vor Gericht. — Eine Liebes
episode. — Gegen die Presse. — Das letzte Kapitel. 
Sozialisierung, P lanw irtschaft oder sozlal-organl* 

sehe Ausgestaltung der Produktion? Ein Beitrag 
von Ot to  Schulz-M ehrin, Ingenieur. Im Verlage des 
Vereins deutscher Ingenieure, Berlin NW 7. Druck
schrift Nr. 1 des Ausschusses für wirtschaftliche Ferti
gung. Preis 1,75.

"Wesen und Zweck der Sozialisierung. — Die Soziali
sierung der Produktionsmittel. — Die Sozialisierung der 
Uniernehmungsformen. — Die Sozialisierung der Gesamt
wirtschaft. — Zusammenfassung.

Grossrussland seit Februar I917. Was hat der 
Bolschewismus ln Russland gezeitigt? Nach per
sönlichen Erlebnissen geschildert von H ugo Man-  
dowsky.  Bereslau 1919. Verlagsbuchhandlung von 
Alexander Griibel. Berlin C 19. Preis M 1,50.

Die Heckmannsche Betriebsgemeinschaft als Kern 
neuer Unternehmungsformen. Von R obe r t  H e c k 
mann. München und Berlin 1919. Verlag von R. 
Oldenburg. Preis M 2,75.

Einleitung. — Die Heckmannsche Betriebsgemein- 
schalt. — Anwendungsformen der Heckmannschen Betriebs
gemeinschaft. — Zentralverwaltungen. — Aus fuhr Vereini
gungen. — Inländische Marktgemeinschaften. — Waren
häuser. — Gruppenwirtschaft. — Industrielle Betriebs- 
gemeiuschaften. — Gemischt-wirtschaftliche Zukunftsunter
nehmungen. — Ein neues kaufmännisches Hilfsgeweibe. 

Schlusswort. — Anhang.
Um Deutschtum  und Judentum. Gesammelte Reden 

end Aufsätze. Von Eugen Fuchs. Herausgegeben 
Aufträge des Centralvereins deutscher Staatsbürger 

Jüdischen Glaubens von Dr. Leo Hirschfeld, Assessor 
in Berlin. Verlag von J. Kauffmann. Frankfurt am Main. 
1919. Preis 6, - .

___ Zur Geschichte des Centralvereins, — Antisemitismus. 
~~ Zionismus. — Organisation. — Allgemeines. — Gegen-
wartsfragen.
^ a ru m  mussten w ir  nach Versailles? Von der

nedensresolution zum Friedensschluss. Von Oscar 
"uller. Preis M 1,—, Verlag Reimar Hobbing, Berlin. 

°*iaHstische M onatshefte. Herausgegeben von Dr. 
N Bloch. 25. Jahrgang. 53. Band. 19./20. Heft. 

V  Preis M i»50-
Ken s r *  Collea: Die erste Verfassung der deutschen 
UQdrr-'u' ~~ D r' Ludwig Quessel: Scheidemann, Michaelis 
hältrr Ulllmaün im Sommer 1917. — Heinrich Peus: Ver- 
Neu„ ls.w^hl mit Persönlichkeitswahl. — Edmund Fischer: 
Dem» m gaben der Gewerbeaufsicht. — Victor Eschbach: 
sorialhvand- Und das Elsass- “  D r‘ Georg Wolff: Die 
—. Arlrfifle.n,'Scbe Bedeutung der Tuberkulosebekämpfung, 
des Bn a 1 wohn: Neue Religion. — Bruno Taut: Rede 
dem *.anilers von Europa am 24. April 1993 vor 
einem p arlament. — Walt Whitmann: Vor

An open le tte r to  an English Officer and incl- 
dentally to  the English people. By F e r d i n a n d  
H a n s e n .  Hamburg 15. 1919. Preis c4i 2,—. 

Effektenterm lnhandel. Eine Streitschrift zur Ueber- 
gangswirtschaft. Von Dr. rer. pol. M a n f re d  Katz. 
Berlin W  8. Verlag von Dr. Hermann Zickert, A.-G. 
Preis c4l 3,50.

Einleitung. — Entstehungsursachen und Entstehungs
geschichte des Effektenterminhandels. — Begriff und 
Technik des Effektenterminhandels. — Verteidiger des 
Effektenterminhandels. — Bekämpfer des Effektentermin
handels. — Wirkliche Vorzüge und Mängel des Effekten
terminhandels. — Reformversuche. — Ist nach dem Vor
hergegangenen der Effektenterminhandel existenzberechtigt 
und brauchen w ir ihn zum Wiederaufbau der deutschen 
Friedenswirtschaft?
Deutschland in Vorderasien- Von H a n s  R h o d e ,  

Oberleutnant und Kompagnieführer im Infanterie-Regi
ment von Horn (3. Rheinisches) Nr. 29. Mit einer 
Karte. Berlin 1916. Siegfried Mittler & Sohn, König
liche Hofbuchhandlung, Kochstr. 68/71. Preis M 5,—.

Einleitung. — Die Eisenbahnen in Kleinasien, ihre 
Bedeutung, Entwicklung und Zukunft. — Das Deutschtum 
im Gebiete der Bagdadbahn. — Die deutschen Ansiede
lungen in Palästina. — Die jüdische Kolonisation in 
Palästina. — Der deutsche Handel in Vorderasien. — Die 
deutsche Schularbeit und Wohlfahrtspflege in Vorderasien.
— Die deutsche Forschung in Vorderasien, — Schluss. 
Schneider-Dahlhelm Usancen der B erliner Fonds

börse. Bearbeitet von K u r t  H a r t u n g .  1919—1920.
Ein Handbuch zum praktischen Gebrauch für Börsen
interessenten. 18. vermehrte und verbesserte Auflage. 
Verlag von Ferd. Dümmlers Buchhandlung, Berlin. 
Preis cdl 26,40.

Die Handelskammer zu Berlin. — Auszug aus der 
Verfassung der Korporation der Kaufmannschaft* von 
Berlin. — Auszug aus dem Börsengesetz. — Auszug aus 
der Börsenordnung für Berlin. — Auszüge aus den Be
kanntmachungen des Bundesrats. — Der Liquidations- >*. 
verein für Zeitgeschäfte an der Berliner Fondsbörse. —
Die Bank des Berliner Kassenvereins. — Die Reichsbank.
— Die Abrechnungsstelle bei der Reichsbank in Berlin.
— Die Berliner Scheckaustauschstelle — Preuss. Staats
bank (Seehandlung). — Das Preussische Staatsschuldbuch 
und das deutsche Reichsschuldbuch. — Die Erhebung von 
Reichsstempelabgaben. — Bedingungen für die Geschäfte 
an der Berliner Fonds-Börse. — Festsetzungen des Börsen
vorstandes, Abt. Fondsbörse, bezügl. Lieferbarkeit. — Die 
Arten der Zweiggeschäfte. — Ultimo. — Liquidations- 
Stichtage. — Prolongation von Effekten. *— Wechsel und 
Schecks. — Sortenbanknoten. — Effekten. — Ausländische 
Zinsscheine. — Alphabetisches Verzeichnis sämtlicher an 
der Berliner Börse gehandelten Wertpapiere nebst wissens
werten Angaben. — Bekanntmachung des Börsenvorstandes, 
betr. Neuregelung des Börsenverkehrs. — Usancen für 
den Handel in amtlich nicht notierten Werten. — Börsen
gebräuche für die Stadt Essen und die Börse zu Düssei- 1 
dorf. — Nachtrag.
Deutschland und Russland. Eine Antwort an Prof.

Dr. Eltzbacher. Von H e i n z  F e n n  er.  Verlag der 
Kulturliga G. m. b. H., Berlin 'W . 35. Preis c4i 1,20.

Einleitung. — Was ist Bolschewismus. — Der 
Bolschewismus. — Die Rettung Deutschlands. — Innen- 
und aussenpolitische Folgen der Bolschewisierung Deutsch
lands. — Ostorientierung. —  Was uns npt tut.
Ueber die Bedeutung Indiens fü r England. Eine 

Studie von Sten Konow. Verlag Georg Westermann, 
Hamburg. Preis M  2.50.

Revolution und Oper. Von Edgar Iste l. Verlag 
Gustav Bosse, Regensburg. Preis M  3.60.

Geld oder Oeldersatz? Vollständiges Lehrbuch für 
den kaufmännischen Unterricht in den Handelsschulen. 
Wechsel - Scheck - Anweisung - Banknoten von K arl 
Lind ermann, Direktor der Handelswissenschaften. Ver
lagsbuchhandlung Carl Findeisen, Leipzig, 1919. M 5.—.
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Höchst-, M indest-, R ieh t- und Vertragspreise.
Von Amtsrat Dr. E m il Ho fmann,  Vorstand des städti
schen Preisprüfungsamts und Dozent an der sozialen 
Frauenschule, Mannheim. Preis M 2.50.

Pür Ehre, W ahrhe it und Recht. Erklärung deutscher 
Hochschullehrer zur Auslieferungsfrage. Verlag Carl 
Curtius, Berlin W. Preis M 0.40.

W ilhelm s H. Abschiedsbrief an das deutsche Volk.
Den Deutschen ein Spiegel. Von * * * .  Verlag Carl 
Curtius in Berlin W. Preis M 1.50.

Versailles. Von R u d o l f  B rand t .  Verlag von Carl 
Curtius, Berlin W. Preis M 3.50.

Vorwort. — Die Fahrt. — Vor der Uebergabe der 
Bedingungen. — Der 7. Mai. — Die Zeit des Notenkampfes.—• 
Versailler Bilderbuch. — Der deutsche Gegenvorschlag. — 
Die Antwort der Entente. — Die Entscheidung in Deutsch
land. — Der Schlussakt im Spiegelsaal.
M itte ilungen des deutschen Werkbundes. i 9 >9*

N umm er  1. Preis oft 1,—.
Ein demokratisches Kulturprogramm. — Wirtschafts

lehre in den Kunstgewerbeschulen — Die Auflösung der 
Kunstgewerbeschule in Düsseldorf. — Propaganda. — 
Praktische Arbeit mit Wilhelm Ostwald’s Farbenatlas. — 
Schmuckindustrie, Ausfuhr und Publikum. — Revolution 
und Baukunst. — Bund der freien Künste. — Wirtschafts
bund deutscher Kunsthandwerker. — Kunstausstellung 1919.
— Entwürfe und Metallmesse in Leipzig. — Deutsche 
Werkbundausstellung in Kopenhagen. — Wettbewerb für 
die Briefmarke zur Erinnerung an die Nationalversammlung.
— Ausstellung einfachen Hausrates im Kunstgewerbe- 
Museum, Berlin. — Die Mode der bemalten Möbel. — 
Deutscher Hausrat. — Luxussteuerpflicht der Grabdenk
mäler. — Eingegangene Bücher.

N u m m e r  2. Preis oft 1,—.
Die Revolutionsprogramme der Künstler. — Vor

schläge zu einem Lehrplan für Handwerker, Architekten 
und bildende Künstler. — Von der Erziehung zum Hand
werker. — Die Baukunstkammer für Württemberg. — 
Ueber Berufswahl und Berufsberatung. — Qualitätsarbeit 
und Sozialpolitik. — Anmerkung zur Stilentwicklung. — 
Die zweite Entwurfs- und Modellmesse. — Die Berliner 
Ausstellung: „Einfacher Hausrat“ . — Preisausschreiben 
für Kachelofen.
Gegen die Zwangswirtschaft des Reichswirtschaf ts- 
k M inisterium s. Von L u d w i g  Rose l ius .  Verlag 

Karl Sigismund, Berlin 1919. Preis oft 3.—.
Vorwort. — Offener Brief an die Regierung. — Der 

Streit um die Planwirtschaft. — Offener Brief an Walter 
Rathenau und Wichard von Moellendorff. — Brief von 
Walter Rathenau. — Brief von Wichard von Moellendorff. — 
K ritik  der Rathenauschen und von Moellcndorffschen Vor
schläge. — Arbeiter und freie Wirtschaft. — Friedens- 
bedfngungen, Goldwährung und freie Wirtschaft. — 
Schlusswort.
Die Steinkohlen ln  Oberschlesien und an der 

Saar, die Bedeutung ihres Besitzes und die Folgen 
Ihres Verlustes fü r Deutschland. Von Landes
geologe Dr. A x e l  Schmid t ,  Stuttgart.

Finanz- und volksw irtschaftliche Zeltfragen.
Herausgegeben von Geh. Rat Professor Dr. Georg  
Schanz in Würzburg und Geh. Reg.-Rat Dr. Ju l ius  
W o l f  in Berlin. 62. Fielt. Verlag von Ferdinand Enke 
in Stuttgart 1919. Preis oft 2.—.

Zur K rit ik  der grossen Vermögensabgabe (Reichs
notopfer). Von Dr. Joseph R h e in b o l d t ,  Badischer 
Finanzminister a. D. Verlag von Ferdinand Enke in 
Stuttgart 1919. Preis oft 3.40.

O ffiz ier und Republik, Schlaglichter auf die Revolution 
von M üller-Brandenburg. Berlin 1919. Nr. 5 der 
Flugschriften der Revolution. Verlag für Sozial- 
wissenschaft, SW 68, Lindenstrasse 114. Preis oft 1.25.

Die Verfassung des Deutschen Reiches. Vom
11. August 1919. Berlin und Leipzig 1919. Vereinigung 
wissenschaftlicher Verleger Walter de Gruyter & Co. 
Preis oft 3.50.

Erster Hauptteil: Aufbau und Aufgaben des Reichs. 
Zweiter Hauptteil: Grundrechte und Grundpflichten der 
Deutschen.
Des Deutschen Reichs Verfassung. Ein Handbuch 

für das deutsche Volk. Von Justizrat Dr. B r u n o  
Ablass,  M. d. N. 1919. Beichsverlag H. Kalkoff, 
Berlin-Zehlendorf-West. Preis oft 5.—.

Geleitwort des Staatssekretärs a. D. Haussmann. — 
Vorwort. — I. Geschichte der Verfassung des Deutschen 
Reichs. — II. Die Grundsätze der deutschen Reichsver
fassung. — II I .  Der organische Aufbau der deutschen 
Reichsverfassung. — IV. Die Reichsgesetzgebung. —
V. Grundrechte und Grundpflichten der Deutschen. —
VI. Schlussbestimmungen. — Nachwort. — Abdruck des 
Textes der Verfassung.
Das Christentum . Von D. F r i e d r i c h  N a u m a n n .  

Verlag von Hermann Beyer & Söhne, Langensalza 1919. 
Preis oft 1.20.

Nation, S taat und W irtschaft. Beiträge zur Politik 
und Geschichte der Zeit. Von L u d w i g  Mises. 
Manzsche Verlags- und Universitäts-Buchhandlung Wien 
und Leipzig 1919. Preis oft 8.50.

Vorwort. — Einleitung. — I. Nation und Nationalität. 
— II. Das Nationalitätsprinzip der Politik. — Krieg und 
Wirtschaft.—  Sozialismus und Imperialismus. — Schluss
betrachtungen.
Eine K apita lrentensetuer im Rahmen der Neu

ordnung der Reichsfinanzen. Von Dr.H .G . Haenel .  
Verlag von Gustav Fischer, Jena 1919. Preis oft 4.50. 

Vom  Geist der Volksw irtschaftslehre, Antrittsrede, 
gehalten am 5. Mai 1919 an der Universität Wien von 
Dr. O t h m a r  Spann,  o.ö. Professor der politischen 
Oekonomie. Verlag von Gustav Fischer, Jena 1919. 
Preis M 3.—.

Geldreform als Voraussetzung der W irtschafts
gesundung. Von Amtsrichter A lexander  Schne ider ,  
M. d. N. C. H. Beck’sche Verlagsbuchhandlung Oskar 
Beck, München 1919.

Veröffentlichungen des Reichsverbandes der deut
schen Industrie.

1. He f t .  Bericht über die GründungsverSammlung 
des Reichsverbandes der deutschen Industrie, Berlin, den
12. April 1919. —• Bericht über die Jenaer Tagung des 
Centralverbandes Deutscher Industrieller und des Bundes 
der Industriellen vom 3. und 4. Februar 1919.

3. He f t .  Beratungen über die Frage der Selbstver
waltungskörper. 12. Juni 1919, Berlin.

4. He f t .  I. Die Bindung der Fracht an das Lade
gewicht der gestellten Güterwagen. II . Die neuen Be
dingungen für die Zulassung von Privatanschlüssen.

5. Hef t .  Was muss der deutsche Industrielle vom 
Friedensvertrag wissen? — Zusammenstellung der Be
stimmungen des Friedensvertrages, soweit sie die In
dustrie betreffen, nebst Ausführungsgesetzen und Rhein- 
landabkommen.

6. Hef t .  R e ic h ss te ue r  1919. Kriegsabgabe fl*1 
1919. — Kriegsabgabe vom Vermögenszuwachs. — Erb
schaftssteuer. — Grunderwerbssteuer. — Die neuen Ver
brauchsabgaben. — Die neuen Post-, Telegramm- und 
Fernsprechgebühren. — Gesetz über die Reichsfinanzver- 
waltung.

Selbstverlag des Reichsverbandes der deutschen In
dustrie, Berlin W, Kurfürstenstrasse 137.

Auf den in diesem Hefte beiliegenden Prospekt 
der Vosslschen Zeitung: „Czernln-Erlnnerungen*
machen wir unsere Leser hierdurch besonders aufmerksam-

Verantwortlich für den redaktionellen Teil G. Friedmann-Charlottenburg.


