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Sie Ita lie n e r finb oon jeher bie Efteifter 

ber ginangroiffenfdgaft gemefen. S n Statten 
if t  guerfi bie Seifte oon bet .jpanbelStechnil: unb 
gleichseitig auch bie Selgre oon bet finangteEen 
©eite ber ©taatSoerroaltung gepflegt roorben. 
Dtodf heute glängt auf ben oielen hohen ©dgulen 
jenes SanbeS bie Sinangraiffenfdgaft als Selgr= 
gegenftanb, unb oiele Qnijabet ooliSrcirtfdgafti 
licket ißrofejjuten l)aben bie ERöglidgfeit gehabt, 
i^ te  Sfgeorien als praftifdge (Staatsmänner gu 
erproben. Sn Etom lebten Suigi Suggatti 
unb Elntonio ©atanbra bem g3orIefungSoer= 
5eidgniS. nach $erfaffungS= unb EterraaltungS* 
recht. 2Iber beibe finb burdggebilbete Etational= 
öionomen, roie ja  überhaupt nädgft Ö fter reich in  
I ta lie n  am meiften SuriSprubeng unb Etationatt 
ötonomie ineinanber oerrooben finb. Srotj* 
bem macht gerabe in  ben leigten S a fte n  pie 
itatienifche iß o lit i! burdgauS nicht ben © inbrud, 
als ob fie oon ißolfSmirten gelenft rairb. S ie 
po litifd je  Eiedgenfunft fdtieint bort fta rt gutücf* 
gegangen gu fein. Senn mar fdgon ber libpfdge 
Sirieg ein fü r bie ginangen StattenS fe£)x foft= 
fpietigeS ©jperiment, fo brolgt ber finangieEen 
iöerfaffung beS SanbeS butd) fein neues 9lben= 
teuer gerabegu ber Etuin.

Ser Slnftener ift abergläubifdg. @S if t  
eigentlich oerrounberlidg, baff menn fdgon nidgt 
feine Sanfbarie it, fo hoch fetu Slbetglaube 
ihn nicht gehinbert hat, t>em beutfdgen $8unbeS= 
genoffen in  ben Etüden gu faüen. Senn in  ber 
¿erbinbung m it Seutfdglanb hat Statten biS= 
her ftetS roirtfchaftttd) unb politifdg glüdliche

Sage oerlebt. Statten oerbanft ^reu^en feine 
©inlgeit. Unb Statten oerbanlt bem Seutfdgen 
Eteidg feine finangieEe unb inbuftrieEe iionfoü= 
bierung. @S if t  ie in  BufaE, bah in  ben Sagen, 
ba ber Sreibunb gefdgtoffen mürbe, bie 
itatienifdgen ©taatSanleihen gum aEergröjjten 
Seil oon Seutfdglanb finangiert morben raaren. 
S ie  Btalienifdge Etente mar eines ber beliebteften 
gßapiete ber beutfdgen S3örfen. ©inS m it fta rf 
fpefulatioem ©infcfglag, benn bie EReinungen 
über bie mirtfchaftliche B u fun ft QtalienS gingen 
bamalS fehr auSeinanber. Sah in  ben Sobem 
fdgäijen ber Sipenninfdgen £>albinfel reiche B u= 
iunftSreferoen lagerten, mar grcar aEgemeine 
gtnfidgt. Elber felgt beftritten mürbe, bah Statten 
jemals in  ber Sage fein mürbe, biefe ©dgähe 
in  rcirffam er SfBeife fü r feine ©taatSfinangen 
gu heben. S ie  Satifunbienmirtfchaft beS ©übenS 
unb befonberS auf ber Snfei © igitien bie bru= 
täte Ausbeutung ber äxmfien Arbeiteijdgidgten 
namentlidg in  ben ©dgmefelgruben, bie bam it im  
Bufammenhang ftehenbe ungerechte S te u e ru n g , 
baS aEeS galt als ©pftem einer raenig georbneten 
©taatSroirtfdgaft. Stuf ber anberen ©eite bot 
Statten als Sanb ber ©ehnfudgt aEer berer, bie fid) 
an ber St'unft unb an ber E ia lur beraufchen, oielen 
EJtiEionen feiner ©inroolgner reiche ©infommenS= 
gueEen. Stber bemgegenüber ftanb eine bauernbe 
fteigenbe Buualgme ber SluSmanberung ber 
Aermften ber Armen nad) @üb= unb Etorb- 
ameriia, bie baS Sanb fdiliejjttdg gu entoölfern 
brohte. S ie  itatienifche SBätgrung l i t t  bauernb 
unter einem ©olbagio, baS aEe crnften @anie=
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rungSpläne ber StaatSßnangen gu gefäßrben 
fdjien.

9Xber I ta l ie n  ijatte @lüd. S ie  2trgnei gu 
feiner ©efunbung gemann e§ fdßießlicß gerabe 
auS bem Gslenb ber 9tbmanberung. S ie  Ita liene r, 
bie anfprudjSloS in  ißrer SebenSfüßrung finb 
(felbfi bie italienifc£)en p jo litife r finb m it ben 
geringften Summen gu befie len), oerbienten im  
9tuSlanbe raeit über ben SebenSbebarf unb fie 
felicíten bauernb i£>re ©rfparniffe in  bie fpeimat. 
9tu§ ileinen älnfängen m u ffe n  ba fcßließlicß 
enorme Summen ßerauS. Sied) am Sdßuffe 
beS Qai)re§ 1913 mar ber Ueberfcßuß ber 
italienifdjen 9IuSroanberung über bie Stüd= 
manberung auf etma 683000 ißerfonen fü r baS 
Qaßr gu beregnen. 9Jtan n im m t an, baß bie 
©elbfenbungen biefer SluSmanberer in  bie 
.£»eimat fid) auf jäßriid) runb BOO SJUltionen 
Sire begiffern. S ie  golge biefer Senbungen 
mar eine ftattlicße atufbefferung ber ,3aßlungS= 
bitang. S a  man außerbem bie ©rträgniffe beS 
grembenoerfeßrS fü r I ta lie n  aud) auf runb 
v 2 Sititliarbe Sire im  Qaßre tarieren barf, fo 
mar auf biefe SEBeife I ta lie n  fdjIieBIid) in  ber 
Sage, ben gefamten ißaffiofalbo feines 3lußen= 
ßanbelS gu beden. S ie bam it gufammem 
ßängenbe SBefferung ber ita lienifd jen Valuta- 
oerßältniffe begann m it einer SturSfteigerung 
ber ^tatienifd)en Siente, unb biefe iturSfteigerung 
mürbe baburd) unterßüßt unb meiter geführt, 
baß auS ben .gaßlungen ber gremben ein er= 
ßebtießer Seil erfpart roerben tonnte. Siefe 
©rfparniffe gemeinfam m it ben Senbungen ber 
Spargelber auS 3tmerifa feßufen ein raadjfenbeS 
ainlagebebürfniS im  Sanbe. S ie  f^olge baoon 
mar eine fiarte Stad)frage naeß ber eigenen 
Siente in  I ta lie n . Stad) unb naeß ermarben 
bie Ita lie n e r ißre StaatSpapiere gurüct, unb 
menn man ßeute noeß ben Skfiß SeutfcßlanbS 
an italienifdien papieren auf bie — ja  oßneßin 
reeßt geringe — Summe oon 40 Sftillionen 
Sire fcßäßt, fo barf man anneßmen, baß barunter 
fid) nu r gum allergeringfien Seite fid) itatienifd)e 
StaatSpapiere beftnöen.

Surd) biefe S3efferung ber italienifcßen 
ffnnangen mürbe baS allgemeine Vertrauen gu 
I ta l ie n  in  beutfeßen Siapitaliftentreifen geraedt. 
yiamentlid) in  Siorbitatien beteiligte fid) baS 
beutfdje Kap ita l giemlid) fta rt an inbuftrietten 
Orünbungen. S ie  Banca Commerciale foroie 
ber Crédito Italiano beroiefen burd) bie Qu=

naßrne ißrer ©efcßäfte, baß aueß in  ben Greifen 
ber italienifdien Qnbuftrie bie iöantbeteiligung 
SeutfcßlanbS bantbar empfunben mürbe. Sreilid), 
je meßr fid) Oberitalien inbuftried entroidette, 
befto meßr geigte fid) bod) aueß baS 93eftreben, 
fid) uon beutfeßem Gsinfluß gu emangipieren. 
2lber baS alles tangierte ja  in  feiner SBeife bie 
Satfacße, baß I ta lie n  fidß fortfeßreitenb auf bem 
SBege prioatmirtfcßaftlicßer unb fiaatSroirt= 
fcßaftlicßer ©efunbung beraegte. @rft baS 
libgfeße 3tbenteuer ßemmte biefe natürlicße @nt= 
raidelung. S ie StaatSfcßuIben fcßraotlen an. 
Sttlein fü r biefe (Sjpebition naeß 3 Ifrifa  mürbe 
meßr als eine SOSidiarbe Sire oerlangt unb 
am Scßluffe beS QaßreS 1913 belief fid) bie 
gefamte italienifcße StaatSfcßulb auf 13,4 SDrtilli= 
arben g ranf ert- S>a§ iß  fü r ei n £ anb m it 
menig meßr als 35 SOtiHionen Seelen S8e= 
oölterung eine gang acßtungSroerte Scßutb, be= 
fonberS fü r ein Sanb, baS meßr als  bie fpälfte 
feines 3luSgabebubgetS bureß atuffommen auS 
aSerbraucßSfteuern unb fold)en Steuern beden 
muß, bie bie ©efcßäftSbetriebe im  Sanbe be
laßen.

^m m erß in mar eS fü r I ta lie n  gerabe m it 
fpilfe ber Sftittel, bie ißm auS bem 3*emben= 
oerteßr unb auS feinen beträcßtlicßen Slu§= 
manbererfenbungen gur Verfügung ftanben,burcß= 
auS nießt unmöglid), in  langfamer, folgerichtiger 
3trbeit feine gunmgen roieber gefunben gu laffen. 
3tber gerabe in  ben leigten ^ a ß id t geroannen 
politifd je Strömungen bie Oberßanb, bie einem 
rußigen atuSbauen ber SßMrtfdjaft ßinberlicß 
roaren. S ie  Siationalißen gelangten gur 
pJtacßt. Siefe nationalißißße S tröm ung mußte 
naturgemäß in  erfter Sinie bie E rfü llung  ißrer 
„nationalen 3lfpirationen" oon granfreid) er= 
märten. ©S iß  ja  nun befannt, baß roäßrenb 
beS leßten ^aßrgeßntS in  Sranfreicß in  immer 
ßärferem SJtaße bie auSroärtige g inangpo litif 
unter rein politifd jen (SeficßtSpunften geleitet 
mürbe. @S mar baßer nur natürlidß, baß bie 
politifd)e ainnäßerung I ta lie n s  an granfreieß 
eine ftärfere ©influßnaßme ber frangöfifeßen 
^nbußrie= unb ginangtreife auf I ta lie n  gur 
golge ßatte, baß anbererfeitS natürtieß um= 
gefeßrt aus ber engeren ginangoerbinbung 
groifeßen beiben Sänbern fieß eine ftärtere po= 
litifeße öeeinfluffung I ta lie n s  burdß granfreieß 
ergab. SaS geigte fid) allerbingS oiel meßr als 
auf bem ©ebiet ber eigentlid)en StaatSßnangen
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in  bei' guneßmenben Seutfdffe inblidffeit geroiffev 
prioatroirtfcßaftticßer betriebe —  ßauptfädfficß 
ber Santen. ©o grünbete oor nießt altgu langer
a i t  bie Società Italiana di Crediio Provinciale 
bie Banca Italiana di Sconto, birett al? ©egen- 
grünbung gegen bie beiben beutfdjen fjinftitute, 
bie Banca Commerciale unb ben Credito Italiano. 
$ n  S ö irtlid jte it t)atte biefe ©rünbung rooßl etroa? 
anbere ttrfacßen. ©oraeit roie bie italienifcßen 
Manien nießt unter beutfeßer Kontrolle ftanben, 
fonbern fid) entroeber felbft überlaffen raaren 
ober meßr nncß frangöfifdjem ïïftufter arbeiteten, 
Ratten fie fid) in  ben lebten $aßren feßr fta rï 
fpetulatio betätigt. S ie  ©puren biefer Sätig te it 
geigten fidb) bereit? im  $aßre 191B fe£)r ftarï. 
Unb roie bei anberen Sanîen, fo broute e? aucß 
bei ber Società Italiana di Credito Provinciale 
gu einem .gufammenbrud) 3U tomwen. S ie  
S a n ! raagte iß r Kap ita l nießt gu erßößen, tonnte 
aber oßne eine fokße Stapitalerßößung nießt au?= 
fommen. Nîan »ermutet baßer raoßl m it Necßt, 
baß bie ©rünbung ber Banca Italiana di Sconto 
in  SBirtlicßfeit eine Stapitalbejcßaffung unter 
frember glagge war. 9H>er wog bem fo ober 
anber? fein. Stenngeicßnenb mar jebenfad?, baß 
bie neue ©rünbung m it nationaliftifd)en ©rünben 
populär gemadff mürbe unb baß nu r biefer 
Ag ita tion  ber oerßältni?mäßige ©rfolg ber 
Slftiengeicßnung gu bauten mar. Sa? mar 
bod) ein intereffante? 3eici)ert ber 3e it. Ser- 
artige ßeicßen ftellten fid) turg nacß ifrieg?- 
au?brucß meßrere ein. $cß möd)te ßier nur 
baran erinnern, baß feßr halb fid) bie Unmög- 
licßteit eine? weiteren Bufammenfißen? ber 
beutfcßen unb frangöfifcßen 2lufficißt?rat?mit= 
glieber in  ben beutfcß-italienifcßen Santen er
gab. Sa? mar ja  fcßließließ aber nod) eine 
golge be? groifcßen Seutfcßlanb unb grantreieß 
befteßenben £trieg?guftanbe?. ©ßaratteriftifd) 
jeboct) fcßeint m ir, in  roeld)er Sßeife bie Sixettoren 
ber Banca Commerciale fid) fdffießlicß gegen ben 
guneßmenben Nationali?m u? unb beffen i t r i t i t  
an ben beutfcßen Qnftituten fieletn gu müffen 
glaubten. S ie  Banca Commerciale unb ber 
Credito Italiano finb an einem ber betannteften 
S lä tte r m it namßaften ©ummen beteiligt. Siefe? 
S la tt ßat oon jet)er eine giemlid) englanbfreunb- 
lidje H a ltung eingenommen. @? überfeßlug fid) 
aber gleid) nad)Srieg?beginn förmlicß in©nglanb= 
begeifterung, unb e§ if t  glaubhaft oerfid>ert raorben, 
baß biefe proenglifeße unb antibeutfdje © tim m ung

nießt nur unter S id igung, fonbern fogar auf 
birette Seranlaffung ber oon beutfcßen ©Item 
ftammenben S irettoren ber Banca Commerciale 
gur ©eßau getragen mürbe. Siefe S irettoren 
glaubten, baß im  StotfaUe ißre Qnftitute um fo 
meßr oon jenem S la tte  in  ©cßuß genommen 
merben tonnten, roenn e? al? unoerbäeßtig 
englanbfreunblicß fiel) betannte.

Siefe im  raefentließen raoßl oon gm idm ct) 
aber aud) oon ©nglanb beeinflußte politifeße 
©tedungnaßme Ita lie n ?  tonnte nießt oßne 
© influß auf ba? 2Birtfcßaft?Ieben be? Sanbe? 
bleiben. 9Jtan tjatte gu Seginn be? Kriege? 
oielfad) angenommen, baß gerabe fü r I ta l ie n  
au? bem SXrieg mannigfad)e Sorteile erroaeßfen 
mürben. fpodanb forooßl al? bie ftanbina- 
oifdjen Sänber ßaben al? neutrale S erm ittle r 
be? fjanbel? groifcßen ben triegfüßrenben Staaten 
erßebltcße©ummen oerbient, unb man meinte,baß 
I ta lie n  im  ©üben etroa biefelbe Node mie jene 
Staaten im  Norben fpielen tonnte. N un muß 
man atlerbing? gugeben, baß ba? fo einfaeß 
nießt mar. Senn ©nglanb mar oon Anfang 
an beftrebt, I ta lie n  nießt nu r potitifcß fonbern 
aud) rairtfcßaftlicß unter S ru d  gu ßalten. ©? 
füllte ißm oermutlicß naßegebradff merben, baß 
feine N eu tra litä t ißm fo oiel fd)abe, baß e? 
oiel meßr aueß nidßt ri?tieren tonne, raenn e? 
fü r ben Sxeioerbanb gu ben äBaffen griffe, 
jebenfad? l i t t  I ta l ie n  außerorbentlicß fta rf 
raäßrenb ber ®rieg?geit. ©eine 9iu?fußr ging 
guxüct, aber noeß oiel meßr floppte feine © infußr. 
Sa? bebeutete einen gang erßeblicßen ©eroinn- 
oerluft fü r ba? Sanb.

3lber naeß einer anberen Nicßtung ßin fdjien 
bie Seränberung be? italienifc^en Nußenßanbel? 
feßr günftig gu fein. $cß mie? oben bereit? 
barauf ßin, baß bie italienifd)e fpanbel?bilang 
in  ßoßem fNaße paffio ift. S iefer ißaffiofalbo 
tann auf etma? meßr al? eine SNidiarbe Sire 
im  $aßr begiffert merben. Surd) bie gleicß- 
geitige ©infeßräntung ber Nu?fußr unb ber © in 
fußr, bie aber auf feiten Der © infußr erßeblicß 
größer mar, mürbe ber ißaffiofalbo erßeblicß 
ßerabgebrüdt. N lan bürfte anneßmen, baß m it- 
ßin bie Salutaoerßältniffe be? Sanbe? fid) 
roefentlicß beffern mürben. Sabei muß nun 
allerbing? berüdfießtigt merben, baß grcar auf 
ber einen ©eite bie 2BarenßanbeI?bilang fid) fü r 
I ta l ie n  oerbefferte, baß aber auf ber anberen 
©eite erßeblid)e © intünfte Ita lie n ?  raegfielen.
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QnSbefonbere ber reichliche ©elbguftrom auS 
bemgrembenoertehr. Qroar roerben auS Gsnglanb, 
®eutfd)Ianb unb f^ranfretcf), roahrfd)einlid) auch 
auS Slußlanb eine große Steifje oon ißerfonen, 
bie ben Kriegstrubel fiteren rooHien, ihre 
Quftucht nad) Q talien genommen haben. Slber 
bie $)eutfd)en unb D  efterreich er, bie überhaupt 
in  ber Sage mären, gu reifen, finb rool)l fdjon 
frühzeitig nach ber ©cßroeig abgeroanbert. 2Ib= 
gefehen baoon jebod) mar bie 3a i)t ber gremben, 
bie überhaupt als Sleifenbe in  Söetracfjt tarnen, 
naturgemäß oom SluSbrud) beS Krieges ab er= 
heblidh geringer als fo n fl QnSbefonbere bürfte 
uon I ta l ie n  ber SIuSfaH oon amerifanifd)en 
SÜergnügungSreifenben empfunben roorben fein. 
Stoßbein aber beftanb ja  immer noch bie große 
§iifSgueHe auS ben ©elbfenbungen ber 2luS= 
roanberer, bie ja  nur roenig rebugiert mürben, 
fo baß immerhin bie italienifche V a lu ta  einigem 
maßen in  ber Sage gemefen märe, fid) gu halten. 
SaS ©egenteil baoon if t  jebod) eingetreten. 
SEBährenb am 31. Q u li beS QaßreS 1914 ber 
italienifche SSechfel in  IJJariS noch m it 107 no= 
tierte, mar er ©nbe beS Qal)reS 1914 bereits 
auf 103 gurücfgegangen. Silan notiert heute 
m it einem recht erheblichen SiSagio. Ser ©runb 
bafür fann nicht in  irgenbroeichen 23erhä[tniffen 
ber QahlungSbilang gefud)t roerben. @S hanbelt 
fich h ier uieimehr unbebingt um eine innere 
©ntroeriung ber italienifchen Valuta. Unb man 
braucht nicht rceit gu gehen, um ben © runb fü r 
biefe innere ©ntroertung gu finben. SHan braudht 
fid) üiehnehr n u r einmal ilargumachen, meiche 
finangiette fo lgen  ber italienifcfje SlationaliSmuS 
fü r  baS Sanb gehabt hat.

Unter bem SSorraanb, machtootl feine Stern 
tra litä t  gu mähren, hat minbeftenS oom Dftober 
beS oorigen Qaf)reS ab Qtalien gegen Seutfcfp 
lanb unb Defterreid) gerüftet. Silan beziffert 
bie Koften, bie I ta l ie n  bafür hat aufbringen 
muffen, auf etrca 4 SltiHiarben Sire. Silan hat 
behauptet, baß ber Sreioerbanb, minbeftenS aber 
©nglanb, I ta lie n  3 SltiHiarben Sire oor= 
gefdjoffen habe. Saß baS nicht ber Qall ift, 
iann man auS ber Sleroegung ber italienifd)en 
SBedrfetfurfe fefjen, benn bie italienifchen 
Sßed)feUurfe im  SluSlanb müßten in  biefem 
Salle erheblich höher flehen. Satfädßid) mirb 
benn aud) guoerläffig berichtet, baß ber gange 
Slarbetrag, ben I ta l ie n  oom Sreioerbanb er= 
hält, bie Summe oon 3/ i  SHiliiarben Sire,

gu 5°/0 oerginSlich, nicht überfteigen mirb. 
@d)äßt man ben Slufroanb I ta lie n s  fü r feine 
Lüftungen roie angegeben auf 4 SHitliarben, fo 
bleibt alfo nod) ein betrag oon über 3 SHitliarben 
gu tilgen, unb eS entfiel)! bie Qrage, roie benn 
I ta l ie n  biefen betrag gebecEt hat. Qm Qanuar 
mürbe beianntlid) eine innere italienifche Slnleiße 
oon inSgefamt einer SHilliarbe aufgelegt, bereu 
tläg lid jer © rfolg gur roeiteren Kapitalbefd)affung 
auf biefem Sßege ficfjer nid)t anreigte. Senn 
oon jener SHilüarbe mürben 880 S llillionen Sire 
begeben, roäfjrenb 120 Sllillionen runb bem 
© arantie fonfortium  oerblieben. SHan muß 
fagen, baß biefer Orfolg noch feljr fta ttlid ) if t 
in  einem Sanbe, baS fo fort nach Kriegsausbruch 
baS SHoratorium oerhängen unb eS ingroifdjen 
mehrfad) oerlängern mußte. S iefer relatto 
nod) immer große ©rfolg if t  überhaupt nur 
baburd) gu oerftehen, baß bie Cassa di Depo- 
sitie Prestiti, bie bie ©efd)äfte ber italienifd)en 
tßoftfpartaffe betreibt, fid)er einen feßr erheblid)ett 
betrag ber Slnleihen gegeicßnet hat unb baß 
oor allem roal)rf(heinlid) ein nid)t unroefentlidjer 
betrag auch oon ber ingroifcßen oerftaatlidjten 
italienifchen SebenSoerfid)erung (eine 9iiefenge= 
fahr mäßrenb eines Krieges!!) übernommen 
fein roerben. Sen Steftbetrag oon runb groei 
SHitliarben SHarf hat Q talien aufbringen muffen 
burd) eine Qnanfprud)nal)me feiner Slotenbanfen.

Qtalien E)at brei SlotenemiffionSinftitute, 
bie Banca d’Italia, ben Banco di Sicilia unb ben 
Banco di Napoli. 93on biefen Santen hatten 
bis gum ©d)luß beS QahreS 1913 bie Banca 
d’Italia ein fefteS SHajimalfontingent oon 
660 SHiHionen Sire, ber Banco di Napoli ein 
foldjeS oon 200 unb ber Banco di Sicilia ein 
foIdjeS oon 48 SHiliionen, inSgefamt hatten 
biefe brei Qnftitute alfo eine Slotenfapagität 
oon 908 SHiHionen. SlHein bei ber Banca d’Italia 
i f t  baS SHajnmalnoienfontingent gmeimal hinter» 
einanber um inSgefamt 600 SHiHionen Sire er
höht roorben. Sind) bie beiben anbercn Qnftitute 
haben eine @rt)öhung ihres SHajnmalfontingentS 
erfahren. 2Bie oiel an Sorfdjüffen oon feiten 
ber Slotenbanfen bem © taat gemährt roorben 
ift, if t  natürlich genau nicht feftgufteUen. Sicher 
erfchöpft fid) bie Summe biefer SSorfd)üffe nicht in  
jenen 934 SHiHionen Sire, bie im  SluSroeiS ber 
Banca d’Italia oom 10. S lpril afS ©taat§oor= 
fdjüffe oerbudjt mürben. Senn m ir roiffen, baß 
ber Cassa di Depositie Prestiti oon ber Slotenbanf
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ein Vorfchuh oon 440 ■’M illionen Sire geroährt 
würbe, ber oermutlich auch roieber bem italienifchen 
S taa t gugute gefommen ift. M a n  barf root)l 
annehmen, bah bie birelten unb inbireiten @nt= 
leihungen burci) bie Voten baut an ben S taat 
nic^t roeit hinter einer M id ia rbe  gurüdgeblieben 
fein werben. Rechnet man bagu, bah baS um= 
laufenbe StaatSpaptergelb, baS in  ber (Staate 
recbnung non 191.4 m it 479 M illionen  granfen 
oergeichnet mar, jefct um etwa 350 M illio n e n  
Sire erhöbt worben ift, fo hat man ja  m it einer 
Siffereng oon ein paar hunbert M illionen  um  
gefäht bie Summe, bie idh oben errechnet habe.

@» bleibt alfo beftehen, bafs baS §aupt= 
inftrum ent ber itälienifci)en ©elbbefdjaffung bie 
Votenbanten unb oon biejen roobt hauptfächlich 
bie Banca d’Jtalia geroefen ift. S ie Banca 
d’Italia if t  oon oornherein ihrer gangen Ver= 
faffung nach fü r eine Verquidung oon Staats* 
ftnangen unb Votenbant recht geeignet. Sie 
VotenauSgabeoorfdjriften fü r bie Banca d’Italia 
finb feht Eompligiert. S ie roidjtigfte Veftim* 
mung ift, bah baS M a jim a lfon tingen t fich nidht 
etroa auf ungebecfte Voten, fonbern bie m it 
40 %  gebedten Voten begieht, b. h- bie Banca 
d’Italia barf ohne jebe ©renge nur ooHgebectte 
Voten auSgeben, raährenb fie innerhalb ihres 
SontingentSrahmenS oerpflichtet ift, fü r bie 
Voten minbeftenS 4 0 %  Varbedung gu halten, 
©ine 9Iu§nahme machen bagegen biejenigen 
Voten, bie bagu bienen, einen .Vorfchuh an ben 
S taa t gu beftreiten, folcbe StaatSoorfchufmoten 
bebürfen nu r einer Sedung oon 33%  % .

SSenn man fid) unter biefem ©efidjtSwintel 
einmal bie ©ntroidlung beS SluSroeifeS ber Banca 
d’Italia anfieht, fo roirb man begreifen, toarutn 
bie italienifche Vote ein ftarteS SiSagio befi^t. 
Ser Votenum lauf hat fidt) oom 20. $ u l i  1914 
bis gum 10. S lpril 1915 oon 1061 M illionen  
auf 2268 M illionen  oermehrt. 9Bed)feI unb 
Vorfdjüffe finb oon 528 auf 1066 M illionen  ge* 
fliegen. SieStaatSoorfchüffe oon 204auf 439 M il*  
lionen. Sagegen hat fiö) ber ©olbbeftanb in  ber 
gangen 3 e it nu r oon 1106 auf 1134 M illio n e n  er= 
höht. Siefe @rl)öhung if t  um fo geringer, als in  ber 
g le ite n  3 eit  bie ©olbbeoifen fich oon 85 auf 
71 M illionen  ermäßigt ha^en' f°  öafj in  
SSirilichieit alfo raährenb ber gangen 3 e it eine

Vermehrung beS ©olbbeftanbeS oon runb 
14 M illionen  eingetreten ift gegenüber einer 
aufierorbentlichen (Erhöhung beS Votenumlaufes. 
Um bie © eringfügigteit biefer Vermehrung gu 
eriennen, m u | man fi<h ins  ©ebädjtniS gurüd* 
rufen, bah bie Banca d’Italia, beren Voten ge* 
fetjlicheg 3ahlung§m itte l finb, teine ©tnlöfungS* 
Pflicht tennt. S ie  V a n t if t  fo lange nicht oer* 
pflichtet, ihre Voten in  M etad eingutöfen, roie 
fich ftaatlicheS fßapiergelb in  U m lauf befinbei. 
SBir haben oben gefeiten, bah ber U m lauf beS 
ftaatlichen fßapiergelbeS recht ftattlich ift. S ie 
V an t ift alfo fe£>r roeit oon bem 3e itpun tt 
entfernt, rao ihrer bie ©inlöfungSpflicht broijt. 
M a n  oergleiche nun einmal bie enorme ©olb* 
fteigerung, bie bie beutfche VeidjSbanf in  ber 
3 e it erfahren hatte, in  ber fie ihre Voten eim 
gulöfen nicht oerpflichtet ift, unb ber m inimalen, 
taum nennenswerten Steigerung bei ber Banca 
d’Italia. S a barf man fich tatfächlid) nicht 
raunbern, bafs baS SiuSlanb ber inneren ©nt* 
raertung ber italienifchen Vote burch ein ftatt* 
lidjeS Slgio Vechnung trägt. S ie  Voten ber 
Banca d’Italia finb heute noch P  61% burch 
ben gefehlidjen V aroorra t gebedt. S ie  ©efamt* 
oerpflichtungen ber V an t n u r noch m it 48%. 
Sabei muh uran nun aberberüdfid)tigen, bafsbiefe 
gefehliche Varbedung nicht etroa burdjweg auS 
©olb befteht. Vielmehr fallen unter ben gefetg= 
liehen MetaUbeftanb ber V an t aufier ©olb unb 
S ilber 2IuSlanbSwe<hfei, bie auf ©olb ober auf 
S ilber ber lateinifchen M üngunion lauten, 
Schahfcheine frember Staaten unb ber Sonto* 
torrentfalbo bei auSlänbifchen Vanten.

So fteht I ta l ie n  heute bereits an bem 
Sage, an bem eS in  baS geraaltige Völferringen 
eingegriffen hat, in  einer recht traurigen ginang* 
oerfaffung ba. SBie eS bie Soften eines SriegeS 
eigentlich! aufbringen roiU, if t  ein Vätfe l. Schon 
ein glüdlicher Srieg mühte fü r I ta lie n s  ginangen 
oon aufserorbentlidjer Sragroeite fein, benn eS 
tann in  biefem Stieg ja  bödmenS Sänber, aber 
tein ©elb gewinnen. SBenn aber — roaS oiel 
roahrfdjeinlidjer if t  —  ber Srieg fü r I ta l ie n  
unglüd lid) oerläuft, bann fteht eS oor einer 
Sataftrophe. @S gehört mehr als M u t bagu, 
m it einer folchen giuangoerfaffung einen Stieg 
oom 3aun  gu brechen.
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©te Jstíeffuttg Per (RetctManfi ím (Jtríege.
03on D r. ». gangcrtttattn = Sreébcit,

I.

Ueber í>ie 5 rage, ob bte jurtftifcfje Berfott ber 
tBeicpSbanf öffentlichen ober pribaten Becltteé ift, 
fdf)tt*eigt bas !©efep unb überläpt es ber AJiffenfcpaft, 
ipre redptUcpe Statur 3a beftimmen. Ser (Streit 
über bie letztere pat bret §auptgruppen gezeitigt.

Sie erfte erbíicft in ber Betcpébanf eine j uriftifdbe 
iperfon fees öffentlichen Becptg, toobei bie einen, in» 
bern fie bie ©elbftanbigfeit iprer AJiííenébilbunoj 
verneinen, fie alé öerfaffitrtgétitap i g e s „Organ“ beS 
Beicpeé, anbere unter fpintoeié auf bie Srané3enben3 
ipreé AJiltenéurfprungé alé öffentliche berperfönlicpte 
Anftalt beé Beicpé be3etcpnen, toäprenb toieber anbere 
baé größte ©etoiept auf bie forporatibett Siéntente 
in ber ©eftaltung ber BeicpSbattf legen unb in ipr 
baper eine öffentlícbrecfjtlictje ©enoffenfdpaft fepen.

Sie 3ioeite ©ruppe pátt bie Beicpébanf für 
f>rÍDatreá)tUd). Socp ftreitet man fief) in ilf>r bar» 
über, ob fie eine Anftalt ober Corporation, unb alé 
fotepe toieber eine Afiiengefellfcpaft ober nur ein 
aftteitbereingäpnltcpeg, im übrigen jebod> eigenartiges 
Bed)tsgebilbc ift.

Sic britte ©ruppe enbticpi ertennt in ber Beicpé» 
batxf 3ugleid) genoffenfepaftiidpe unb anftattlicpe 
Sparaftereigeufdiafteu unb í>e3cicí)net fie baper até 
eine juriftifdpc Berfou beé öffentlichen unb pribaten 
Bcdpté.

Sie B  rar iS beé Beidpégericpíé ift in beffen Ur= 
teilen Dom 18. I. 1866, 20. I. 1896, 8. II. 1900 unb 
31. XII. 1902 toiberfprecpenb, eé fei benn, bap eé 
fiep bem bon ber perrfdpenben Bteinung: abtoeiepenben 
©tanbpuiift Spolberé angefcploffen pat, ber für bic 
juriftifepeu ‘perfonen beé öffentlichen Becpté nidpt 
utepr ftreng 3toifcpen Korporation unb Anftalt 
fepeibet unb meint, bap bie öffentlichen Körperfcpaften 
(unb Stiftungen boep fteté Anftalteu feien. Bié 
3um Betoeife beé ©egenteilé ift baé aber ntept an» 
3itnepnten.

Ser Beicpgbanfpräfibent Kocp fap ebenfallé in 
ber Beicpébanf ein 3toitterartigeé Jynftitut, baé aué 
einem puPligiftifcpen, ber ftaatlicpen Btacptfppäre ent» 
fpringenbem ©efidptspunfte, unter ben Bertoattmtgl 
unb Becpt 3ur ßeitung fällt, ober aué einem ber» 
mögenSrecptticpen, pribater ‘XTcacptfppäre entfpringen» 
ben ©eficptépuntt beurteilt toirb unb baper einmal 
bem einen, baé anbere Bfat bem anberen ©ebiete an» 
gepörenb erfdpetnt.

Um 3ur Klärung gu gelangen, tut man gut, 
A3efen unb Organifation ber Betcpébanf bon biefen 
beiten ©eficptépunften geforbert 3U betrachten.

3unäcpft bie pribatredptfiepe ©eite ber Beicpé» 
battf.

§ 12 beé Baiifgcfetses begeiepnet ben bermögenS» 
recptlicpeit Sparafter ber Seutfcpen Beicpébanf burep 
bie Beilegung einer juriftifepett ‘perfönlidpfeit. ©ie 
bebarf biefer Sigenfdpaft für ipre Betätigung auf

prioatrecptlicpem ©ebiete. Bur um biefer Betätigung, 
toilten unb int Baptnen berfelben ift fie eben iurifti» 
¡die Berfon (f. Bceurer, Sie juriftifepe B^^fon naep 
beutfepett Beidpsrecpt, ©. 10).

hinter biefer jurifttfepen Berfönliipfeit fiept nun 
ba§ allein auf Bmbatfapital errichtete BeicpSbartE» 
dermögen, beffen Anteile auf ben Barnen lauten unb 
fiep augfcplieplicp in Bmoatpänbcn befinbett.

Ste Beid)§banf arbeitet alfo toirtfcpaftlicp mit: 
Bribatgelbern. ©ogar Austättber fönnen, toie bie 
gnlänber, bie Anteilfcpetne ertoerben, ein BetoeiS, 
bap ipr Befip eine rein pribatrecptlidpe Satfacpe optte 
jebc politifdie Bebeittung ift.

Sic Anteilseigner paben nun attper bem pefuniä» 
reit ©etoittn noep einige perfonenreptlidpe Befug» 
niffe gegenüber ber BeicpSbattf, bie burcpi ©eneraf» 
berfammtung unb Bentralausfdiup tätig toerbett, über 
bereit Koinpcteugcn pter nidpt tocitcr 31t fpreepen 
nötig ift.

Sic bon ber BeicpSbanf napi § 13 be» Battf» 
gefepeS pauptfäd)lid) betriebenen ©efepäfte fittb pribat» 
recptlicper Batur unb toeber reicpäreptlicp monopoli» 
fiert, nop bon einer Beglaubigung beS BeicpeS ab» 
pängig gemaept (ßabattb).

BJentt attef» Art. 4 3tffer 4 ber B B . bic all» 
gemeinen Beftimmungen über baS Banftoefen ber 
Beaufficptigung feitcnS beS Beicpeg unb ber BeicpS» 
gefepgebuttg 3utoeift, fo ift eine fpegialgefeplicpe Surcp» 
füprung big jept nur pinficptlicpi beg Botettgefepäftg 
erfolgt, gut übrigen perrfept attep. int Batiffacp bas 
B rin3ip ber ©etoerbefreipeit, unb bie BeicpSbattf 
ftept, fotoeit <fie Banfgefcpäfte betreibt, einem pribaten 
Banfier gleidp.

BDenn nun bie Beidjsbanf bie Banfgefcpiäfte 
nur bebenbei betriebe, toärc baS niept toeiter toieptig. 
bettn auepi Bcrfottett beS öffentlicpien Betpteg treten 
bietfad) atg B r>batred)tgfubjeft auf, optte bap man 
fcaratig folgern bürfe, eS hier mit einer pribatreept» 
liepen ©eite biefer B cf)°nen 3U tun 3u pabett. Aber: 
Ser Betrieb bon Banfgefcpäften, b. b- rein pribaten 
©rtoerbggefdpäften, maept bei ber BeicpSbant bett 
größten Seil iprer ©efdpäftgtätigfeit aus, toobei es 
üntoefentlicp ift, bap fie babei niept etnfaep bon 
ber egoiftifcpien ©etoinnfudpt ber Anteilseigner ge» 
leitet toirb.

3n iprctti ©efcpäftgbereicp ift bie Bcicpsbattf 
ungebunbett (Augtt. § 14 B®.). ©ie unterliegt 
feinem K0111rapienutgS3toattg, toie er befottbers ben 
in ber §anb beS Beicpeg befinbtidpen Unternehmen 
auferfegt 31t toerben pflegt, gpre Banfnote ift ein 
pribateg Bnpier, für bag big 1910 fein Annahme» 
3toang beftanb, felbft niept bei Beicpg» unb Bunbeg» 
ftaatgfaffen. gnbeffen tourbe am 1. gütti 1909 ange» 
orbitct: „Sie Boten ber Beicpgbattf fittb geieijtidjeg 
'Saptunggmittel“, tooburep' bem Suftanbe, bap bie 
Banfnotett jebergeit alg 3 aPtun9ämitteI angenommen
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merbeit, eine fidjere rechtliche ©runblage aud) für 
i?rifen3eiten oeritehen toirb.

©nblicß: ©ie Seicßgbant ift 3ioar öon ber ftaat« 
liefen ©infommen« fnnb ©emerbefteuer befreit, int 
übrigen aber mie ein Sriöatrchtgfubjeft allen anberen 
Seicßg« ßanbeg« 'unb $ommunalfteuern fomie ben 
©tempelabgaben unb 2tegiftriergebühren unter« 
toorfen. ©g ergibt fid) bieg arg. e. contrario aitg 
bem 2öortlaut heg § 21 beg Santgefeßeg unb ben 
2ictd)gtags,oerbanötungcn 1874/75 '2.1b. II, @. 1342 ff.

3Tad) allebent ift bie 3teid)gban£ 'oermögcrisred)!« 
ließ alg eine auf iprioatiapital berußende ©rmerbg? 
gefellfchaft an3ufeßen, bie nießtg mit bem Seicßg« 
figfug 31t tun ßot.

Setracßteu mir nunmehr bie ö f f e n t l i c h «  
recht l iche ©eite ber Seicßgbänf. ©inleitenb über 
bag 2ted)t beg 3teid)eä 3ur ßeitung nnb 31 it fließt 
Iber Sauf ift folgenbeg 3U fagen. ©ie 2luggabe 
öon ^Papiergeld hatte fid)' allmählich1 in ©eutfcßlanb 
befanntlicß 3U einer großen ©efaßr auggemaeßfen. 
©er Sorbbeutfcße iBunb unb bag neue ©eutfhe 
3teicß erliefen beg halb getoiffe einfeßränfenbe ©e= 
feße. ©en ©djluß ber 2teform bildete bag Sani« 
gefch toom 14. III. 1875, mclcßeg 3ugleidß bie Seicßä« 
'banf fdßuf lunb ihr bie alleinige Sefugnig übertrug, 
je nad> Scbürfnig ihreg Serfcßrg Sanfnoten aug« 
3uge)ben. 2Ilfo um jenen Sirebgfd)aben 3U befeitigien, 
nahm bag i3veicf) bag 3tecß't 3itr ßeitung unb Seaitf« 
fießttgung einer auf ^ritoatfafntat berußenden Saut 
für fidj in Snfprudj.

©ie gntereffen, melche bag Gleich in biefer 
SBanf bertreten muffen mollte, fällten nun natürlich 
nicht figtalifcßer Satur fein, ba eg auf Sermögeng« 
ertoerb burd) Sanlgefcßäfte, fonbern auf gbrberung 
beg allgemeinen mirtfhaftlicßen ©Soßleg burd) 2le= 
gelung beg ©elbumlaufg ufm. antäm.

©emgegenüber lammt bag ©rmerbgintereffe, bag 
naturgemäß auch frei frer Seicbgbanf öorhanben ift, 
erft in ¿meiter ßhtie, unb eg ift feine "Ueberfchreitung 
feiner Buftänbigieit, 'toenn fid)- bag ©eutfeße Seid) 
bie ßeitung biefeg gnftituteg, bag cg burd) ©ejeß 
ing ßeben gerufen unb1 mit bem Secßtc ber 2Ioten= 
ausgabc auggeftattet ßat (beibeg um jenem alten 
Urebgf haben 3u (begegnen), borbehält.

nichtiger finb1 hier b ie  b er m ö g e. n g r  e d) t » 
l  i h  e n 21e3 ieh  u n g e n  beg 21 e i cf) e g 3 n r  
21 e i d )g  b a n f .

©g mürbe fid) nun ferner baritm handeln, bag 
23ei’hältnig ber für bie ßeitung unb 2luffid)t ber 
3teid)gfrauf in Betracht lommenbeu Organe ing 21uge 
3u faffen. ©ad) fann man bag mahl alg befannt 
boraugfeßen. ©g genüge hier ber ßjinmeig, baß 311= 
nädjift ber Slaifer unb ber 2teid)gfan3ler, ber bie oberfte 
©bitje ber 2leid)gbanf bilbet unb baher fehr oiele 
Sefugniffe hat, biefe Organe finb. ©ie bem 2teid)e 
3ufteßenbe ßeitung mirb bau ihnt unb unter feiner 
23erantmortlid)fcit baut 21eich|gbaufbirefltorium aug« 
geübt, ferner toerben befannttieß aber auch' Stmbeg« 
rat nnb Seidigtag in einigen Se3ießungen auf bie 
Seichsbanf tätig. 'Schließlich hier noch ber fjinmeig,

baß bag Seihgfranfbireftorium bie bermaltenbe nnb 
laugfüßrenbe, fomie bie S ant nach) außen oertretenbe 
Seßörbe ift, mährend burd) bag 23anffuratorium bie 
Sunbegregierungen eine Sufficßt über bie ßeitung ber 
2teid)gbanf augüben.

©ag 2leichi'gemährt ber Seidßgbanf 3ur 2lugübung 
ihrer gemerblicßen Sätigleit ißribilegien oor alten 
Santen, mit Siicfficßt auf ihre öffentliche blufgabe.

©a ift 3iterft bag Sedjt, nad) Sebürfnig beg 
Serfehrg Sanfnoten aug3ugeben, bag allerbingg burd) 
bie befannten 23erbflid)tungen ber 2leidhgbanl eine 
mittelbare Sefchränfung erfährt.

fe rner befißt bie 2teichgbanf ein hribilegierteg 
Sfanbrecht. ©te ift nämlid), menn ber ©chulöner 
eineg im ßombarbbertehr gemährten ©arleßng im  
Sersuge ift, berechtigt, bag beftellte ^auftbfanb, audh 
mentt eg einen Sörfen« ober 22tarftmert hat, ohne 
Vorherige Slnbrohung 3unt 22Tarftj>reife 3U üerlaufen.

j©in meitereg Sm'bileg liegt in  ber ermähnten 
^Befreiung toon ben ftaatlid)en ©emerbc« unb ©in« 
fommenfteuern im gefamten 2ieid>ggebiet. Schließ« 
lidj finb1 bann noch' bie burdh 2lr;t. 6 I I I  ber Sanf« 
gefeßnoöelle bom 1. 3 uni 1909 in  ben neu einge« 
ftellten §§ 20a unb 20b 3nteil gemorbenen Vorteile, 
mie bie leichtere 21 rt ber Serpfänbung unb bie Se= 
feitigung ber ©inmenbungen eineg ©ritten bei ©d>ulö= 
bnehforberungen.

3 ü r  biefe ber 21eich'gban£ gemährten Sorteile hat 
fid) bag 2ieid)' feinerfeitg einen ¡©ntgelt gefiebert, 
©r befteht 3unächft in einem gemiffen ©eminnan« 
teil, ©tefe 2lnfbrüd)c beg Seicßeg crfläreit fidj ohne 
juriftifeße ©bißfinbigfeit einfach' unb natürlich alg 
eine ©ntfehäbigung für bie ber SeidjgöanE ge« 
mährten ‘flribilegien, unb beruhen nicht, mie fd)on 
gefagt, auf einer Oermögengrechtlichen Seteiligung 
beg Seicßeg an ber 2teichgbanf.

5lußer biefem birelten ©eminn hat ffd) bag 
Seid) nod) anbere michtige ©ienfte gefiebert. ©0 
ift bie Seid)gbamf berbflichtet, ohne ©ntgelt für 
Secßnung beg Seicßeg Bahlungen an3unehmen unb 
big 3ur ijöße beg Seichggut’habeng 3« leiften. ©ag 
©uthaben beträgt minbefteng 10 2Kiff. M., bag fie 
unentgeltlich foermalten 1 muß. ©ie gleichen ©e« 
fch'äftc barf fie für bie Sunbegftaaten übernehmen.

©ie 2öahrnehmung biefer ©efchäfte ift einer 2lb= 
teifung ber 21 eid)g'bantha 11 btfaffe mit ber Se3eid)nung 
„Seichshauptfaffe“ übertragen, ©ie 2veid)gbant ift 
bemnach (feit 1. I. 1876) auch alg Bentralfaffen« 
füßrerin beg Seicßeg tätig, ©ine mefentlicße Serein« 
faeßung erfußr biefe ©inrichtung baburd), baß bag 
(Seid) mit allen feinen ülnuaMi-it, befonberg mit ber 
Soft, ©irofunbe ber Scicßgbanf gemorben ift. 3 n  
bem Sericßte ber offi3ieilen ©enffdjrift, ©eutfeße 
Seicßgbanf, 1876- 1900, heißt eg:

,,2lllc ber Seicßghauptfaffe gebüßrenben baren 
©innaßmen fließen ber Scid)g'banf 3U, unb oon biefer 
merben alle baren 2ljUggaben ber Seicßghauptfaffe 
nad) ben Snmeifungen ber ein3elnen ba3u berechtigten 
Seihgbeßörben geleiftet. ©er Seftanb ber 2teihg« 
ßanptfaffe bilbet einen Seit beg Santbeftanbeg. S u r  
bie Suchfüßrung ift eine getrennte, ©iefe unb bie
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Rechnungslegung ftellen bie eigentlichen Rufgaben 
¿er alg Reichgbaubtfaife tätigen Baufabteilung; bar.“

Saraug folgt, baß bag gleich fein eigeneg ©elb in 
ber Reicbsbanf bat, fonbern afg ©irofnnbe in einer 
R rt Kontoforrentoerbättnis mit ißr fleht. Sag Reich 
bat bentnad) nur ein Forberunggredbt auf beu ficfj 
eoentuell beim Recbnunggabfcbtuß 31t feinen ©nnften 
ergebenbe ©albo. Sa bic Rbrechnung barüber nur 
in Berlin Oor fiel) gebt, fann eine @chulb auf ber 
einen ober anberen ©eite auch nur bort fällig unb 
jabibar fein (©ofaef, Sfanbelgrecbt).

©in Weiterer toießtiger Sienft ber Reicbg'banf 
gegenüber bem Reiche beftebt bann in ber Ruf» 
nähme Oon Rnleiben. ©nttoeber toerben fie an ein 
Konfortium oon Bauten begeben, an helfen ©piße 
bie Beichgbanf unb bie ©eebanbfung 3U treten 
pflegen, unb bic Rnleiben toerben in Berlin unb 
bei ben Stoeiganftalten 3ttr Seicbnung aufgelegt. Ober 
aber, ba§ Reich macht auf ©rmtb eineg befonberen 
Bertrageg bei ber Reicßgbanf feibft eine Rnleibe. 
Solche Rnleiben bilbett, fotange fie bem Reiche nicht 
auggejabtt, aber febon oerfbrocf>en finb, ein Forbe» 
rungsreebt beg Reicheg an bie Banf, beffen ©r= 
füfiunggort Berlin ift.

Schließlich toäre ber Fall benfbar, baß. bie Reidjs» 
baut Sepotg oont Reiche entgegennäbnte. Beding» 
liebe Barbebofiten toerben oon ber Reicbgbanf nicht 
mehr, toobi aber B3ertf>afnere in ©onberbepotg ¿ur 
Bertoabrung angenommen. Sie Rnlegung foteber 
Seftotg bei ber Reicbgbanf bureb bag Reich, bürfte 
eine ©ettenbeit fein, derartige im ©onberbepot 
binterlegbare BJertbafnere bteiben ©igentunt beg 

Reiches.
§aben toir fo Riefen unb1 Organifation — leßtere 

nur gai>3 fnaßß — ber Reicbgbanf erfännt, fo toer» 
beit nunmehr bie fragen beg Bölferred)ig, im 
fbesielten Falle biejenige her Beeinfluffung ber 
Reicbgbanf öont Krieggrecßt bei einer Befeßung beut» 
feben ©ebieteg burd» ein feittbltdjeg Sfeer, leicht 3U 
beanttoorten fein.

II.
2>a bie Reicbgbanf Oermögeugrecbtlicb ein auf 

Briüatfafiifal berubenbeg fjinftitut ohne Be3iebungen 
3iun iRei(f)gfigfug ift, fo finb für bie ltnterfuebung 
ber Rechte ettoaiger Offußanten an ihr bie für bag 
Rrioateigentum geltenbeu frieggredjtiicben Regeln 
unb bie Folgerungen barattg an3Utoenben. Stiert 
gilt 3unäcbft ber ©aß in Rrt. 47 ber 3toeiten Sjaager 
Konferen3, ba ß ba g B  r io a t e i gen tu m  g r u n b= 
f a ß l i c h  n icht e i n g c 3 ogen t oer ben  bar f .  
Ser Fcittb muß bag Bermögen ber Reicbsbanf re= 
fbeftieren, fotoeit eg ficb nicht ettoa um Beftänbe 
beg Reicßeg banbeit.

Run toirb ber ©runbfaß ber Schonung beg 
Brioateigcntumg oft bureb tiefgreifenbe, nicht immer 
leicht erfennbare, in ber Statur ber Sache iiegenbd 
Rusnabmen unterbrochen. Sie Krieggnottoenbigfeit, 
ber erftc ©runbfaß beg Jtrieggredhtg, geht bor.

Unter biefer ©infehränfung nun ergibt ficb 3u» 
nächft für fbag unb e t o eg l i c b e  Bermögen ber

Reicbgbanf, alfo ’Oor allen Singen, bie Baulich» 
feiten, baß ©igentunt unb Befiß burd) bie Satfacbe 
ber feinblichen Befeßung feine Renberung erfährt. 
Ser Feinb barf alfo bie iiegenfebaften nicht ein» 
3ieben, noch toeräußeru. R3ol)t über ift jebe Be» 
feßränfung in ber Berfügung barüber erlaubt, bie 
bie tirieggnottoenbigfeit mit ficb: bringt (3. B. Ber» 
tounbetenbflege, Berfd)an3ung: üfto.). Semgufolge 
ift auch eine Befdgäöigung ober fogar 3erftörung ber 
Banfgebäube infotoeit erlaubt, alg bie Kriegführung 
eg unbebingt erforbert (Rrt. 23 ber ßanbfriegg» 
orbnung). Unter bie befriebeten ©egenftänbe beg 
3lrt. 27 fällt bie *iReicbgbanf nicht.

BJag1 nun toeiter bag betoegl tche Bermögen 
ber iReicbgbanf anbetrifft, fo toirb ber Ferub, toenn 
toir bie Forberungen 3unächft einmal augrtehmen, 
Oor allem Bargelb in Bubier ober BTetall unb ©olb 
unb ©über in Barren öorfinben. 3ioeifellog finb 
biefc Beftänbe, fotoeit fie ettoa nicht bem "Reiche 
gehören, nach heutigem Krieggrcdft nicht offubattong» 
fähig. 3lrt. 53 ber ßanbfrieggorbuung befagt ba» 
gegen, baß ber Feinb bas bare ©elb unb bie B5ert= 
beftänbe beg © t a a t e g  befdjlagnabmen barf.

Sa aber jebeg ©taatgtoefen natürlich fein ©elb 
int Krieggfalte flüffig macht unb 'gemleinbin halb 
auf Krejbite angetoiefen ift, fo tolerben toirfliche Se» 
botg bei ber BetchSbanf feßr feiten fein. Ser 
Offubant muß beghalb, toilt er ficb» feiner Becfjtg» 
Oerleßung fchulbig machen, mit großer ©etoiffen» 
baftigfeit feftftellen, ob eg ficb' int eiu3elneu 
toirflicb nur um ftaatliche Sefjotg1 bunbelt. Siefe 
Feftftellung ift aber bigtoeiten gar nicht fo ein» 
fach, ioie 1871 bag Berbalten ber Seutfcben gegenüber 
ber Filiale ber Bangne be France in ©traßburg 
ge3eigt hat. Sas bon ben Berbünbeten befchlag» 
nabmte Sefjot „au bisbofition bu Sréfor général“ 
tourbe troß beg für fie günftig lautenben ©utachteng 
ber breußifchen Banf burih' bag ©d)fußbrotofoll bom 
11. 12. 1871 3ur 3ufaßfönbention 3um Friebeng» 
Oertrage 3urüdferftattet, nachbent ber Beicbgfansfcr 
bereitg am 1. ©efotember eine Beftitution beg Fonbg 
Oerfügt batte. §ier bat alfo bag Bölferrecht auch 
im ©rnftfalle einmal BJert unb ©ültigfeit betoiefen.

B3as nun fcbließlicb bie F o l g e r u n g e n  ber 
Beichsbanf anbetrifft, fo fagt ber 3ufaß 3um Brt. 23 
Oon 1907:

,,©s ift oerboteu, bie 'llufbebung ober geit» 
toetlige Bußerfraftfeßung ber Rechte unb Forbe» 
rungen oon 'Ungehörigen ber ©egenfiartei, ober 
bie Bugfchfießnug ihrer Klagbarfeit.“

Ferner fagt ¿0311 Brt. 53:
„Sag ein ©ebiet befeßenbe §eer fann nur 

mit Befchlag belegen: Sie bem Staate 3uftebenben 
eintreibbaren Forberungen.“

Sernnad) finb Forberungen ber Beichgbanf an 
Bribatherfonen ober bag Reich, ober Oon Brioaten 
gegen .bie Beichgbanf infolge ißreg ijrioatrechtlidjen 
©harafterg Oor Befcblagttabote gefcf)üßt. Siefcr 
Schuß erftreeft ficb1 audj auf bic biefeit Forberungen 
abbärierenben ©aeßen, toie Bfünber aug bem £om= 
barboerfehr, BJecbfel ttfto. Senn ba bag Reich für
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feine Bnleipen feine Ipfänber ober BÜecpfel 31t geben 
Pflegt, fo fönneit f)ier nur folcpe Pott i}kioatperfonen 
in Jyrnge fommen, beiten atg im ipriOateigentum 
ftepenb ber IBrt. 46 ber ßanbfrieggorbnung. 3uftatten 
fommt.

Bnberg aber liegt Pag Bed)t ber Offupanten, 
Wenn bag Beicp ber Beid)gbanf gegenüber forberungg» 
berechtigt ift. derartige înaitsgcfcfjäifte toerben nun 
alle mit ber Beid)gbaufpauptfaife in Berlin ab» 
gefeptoffen. 3>ie fo empfangenen ober geteifteten 
3äpiuttgen ergeben niept bei jeber 3 toeiganftatt ein 
befonbereg ©albo, fonbern toerben erft in ber Berliner 
3entraie, too bie gefamten 3al)iungen beg Beicpeg 
ben gefamten Saptungen ber Beicpgbanf atg ©an3eg 
budjmähig gegenüberftepen, berreefmet. Folgerung 
(baraug ift, baff ber offupierenbe ©taat bei einer 
3 toeiganftatt feinerlei (Jorberungen aug bem 3toifci>eit 
Beicp nnb Beicpgbanf beftepenben Kontoforrcntoer» 
fepr geltenb maepen barf.

3öge ber ^einb jeboep fiegreiep in Berlin, bem 
©itje ber Beicpgbanf»3 entrale, ein, bann Ijätte er 
allerbtngg nach Brt. 53 ber ßanbfrieggorbnung bag 
;Be<pt, in bie faltigen ^orberungen beg Be ich* 
gegen bie Beicpgbanf ein3utreten nnb fic gettenb 
31t mad>en.

Ob freitief) eine fotepe ©elienbmarpung oict Sr» 
folg paben toirb, ift fef>r 3tocifet[)aft, benti bag Bar» 
getb ber (Beicpßbauf toürbe in einem folcpen flu» 
gtücfgfalie fepr fitapp fein. ©g toürbe eine allgemeine 
Stagnation einreihen nnb' bie Beicpgbanf fiep nach 
bent Beifpiel bei* fraii3Öfifchen Banf im gapre 1870, 
beraniajft fehen, ein BJecpfetmoratorium 3U erlaffen, 
atg beffen 3 Plge «tn riefigeg Bnfcptoellen beg iporte» 
feuitteg eintreten mühte. S>a ferner bag Beicp in 
folchem gatte tängft feine ©utpaben 3urü<fge3ogen 
haben nnb aug einem ©laubiger, ©cpuibner nnb 
Krebitfunbe getoorbeit fein toürbe, fo erhettt, bah 
eine Bbrecpnuug nur ein S>efi3tt beg Bekpg bringen 
nnb für ben Offupanten 3ioecflog fein toürbe.

Bc3ügticp ber (Steilung beg Offupanten gegenüber 
ber Beidjgbattf an bem bem Beicpe 3uftehenben fahr» 
liehen ©etoinnanteit, ber jährlichen Botenfteuer nnb 
bem halben iBefer'Oefonbg, fann ein Bnigntch erft 
nach Befipnahme her Beicpgbanf=3entra[e in Berlin 
erfolgen, ba her Bntcit beg Beicpeg am Beingietoinn 
einmal im Bahre bei ber Bbrecpnung in Berlin 
fällig ift nnb einen Bnfprucp barauf begpalb nur ber 
geltenb machen fann, ber 31«  3 eü ber gättigfeit 
ber Beidpgbgnf gegenüber in ‘Berlin bie perrfepenbe, 
höchfte ©cioatt bertritt. 3>ag ift natürlich, fotange 
bei* g-eitib nicht in Berlin ift, bag Bleich' feibft. 
ßiehc fid> ;affo ber Offupaut jbiei Befepung, einer 
Stociganftalt bag ©uthaben beg Beicpeg augiapfeit, 
fo toäre bag 'oölferrecptgtoibrig. Sbenfo berpätt cg 
fiep mit ber an bag Beicpi 31t 3aplenben Botenfteuer.

B5ag bann (noch bie fyorberung beg Beicpeg 
auf ben ^atiben Beferbefonbg anbetrifft, fo ift bag 
Bedht beg Offupanten non ber gefeplicpen Künbi» 
gung abhängig '(§ 41 B®.). Sie fann nur atte

ttO B^hre erfolgen, fommt atfo praftifch nicht in 
Bragc.

3>cr Bcinb fönnte atfo pöcpjteng bie Beidjgbanf 
aufheben unb fofortige fiiquibation herbeiführen. 3>ieg 
aber toäre feptoer 31t rechtfertigen, 3umal ba Brt. 43 
ber ßanbfrieggorbnung hon 1907 beftimmt, bah ber 
Offupant, fotocit fein 3toingenbeg fjinbernig beftept, 
bag öffentliche Heben unb bie öffentliche Orbnung 
unter Beachtung ber Canbeggefeíje aufrecpt3uerpaíten 
hat. 2>ie Aufhebung ber Beicpgbanf fönnte atfo nur 
burd) bie itricggnotloenbigteit gerechtfertigt toerben. 
¡Bntoiefern fönnte aber eine fotepe gegeben fein, um 
fo mepr, atg bie Btahnapme bag prioate Bermögen 
feptoer fcpäbigen mühte, toag unter alten Hmftänöen 
3u Permeiben ift?

S>er fiegreiepe Beinb fann nacpi altebem bei 
ber Befepung einer Beicpgbanf3toeigfteite nur bie 
bem Bcicpe gehörigen Beftänbe, mit Bugnapme ber 
bem Beicpe 3uftehenben Borberungen, ein3iepen. Si>ag 
übrige BeicpSbanfoermögen ift loegen feineg pribat» 
reepttiepen Sparafterg niept fonfisiierbar unb gruttb» 
fätjticp unoerleplid).

Butt geftattet aber bag Bötferrecpt aug 
©rünben ber Ärieggnottoenbigfeit eine Bncrnfprucp» 
napme pribater ©üter burep Bequifition unb Contri» 
btttion, bereit rccptlicper Sparafter burep bie Be= 
fepränfüng auf bie militärifepe Bottoenbigfeit unb ben 
©runbfatj ber ItnPcrlehficpfeit beg Brtöateigeutumg 
(beftimmt ift.

3>ent Becpte feer Bequifition unterliegen nach 
3trt. 52 ber ßanbfrieggorbnung nur Stienftteiftungen 
unb Baturatteiftungen für bie Sruppen. 3>a über 
ffotepe bie Beicpgbanf niept Perfügt, fo fann fie 
jioeifettog burep Bequifition niept in Bnfprucp ge= 
nontmen toerben.

Blag enbtiep bie Kontribution anbetangt, fo finb 
3ttr Beurteitung bie Brt.48, 49, 50 unb 51 ber £anb= 
frieggorbnttng heran3U3Íchen. Staraug ergibt fiep 
fur3 fotgenbeg; 'BHtrbe ein Beinb bei ber Offüpation 
eineg ©ebieteg 'auher ben Betoopnern aucpi ber in 
bem 'befetjten ©ebiete gelegenen Beicpgbanfftelle eine 
Kontribution aufertegen, fo toäre eine folcpe 3 bntngg= 
auftage infotoeit berechtigt, alg fie naep bem ^Bah= 
ftabe beg ÍSteuerrecptg erfolgt, unb bie Beicpgbanf» 
ftelte hiernach fteuerpflicptig fein toürbe. hätte ba» 
gegen Pon feiten beg Beinbeg eine toillfürlicpe 
heran3iet)ung ber Beicpgbanffteile 3ur Buftage ftatt» 
gefuuben, fo toürbcn einmal, fotocit Bnteiigeigner ber 
Beicpíglbanf in Ibern befepten ©ebiete anfäfftg toaren, 
biefe burep bie Kontribution 3100! mal getroffen toerben. 
toag einer flirt. 51 entfpreepenben gerechten Ber» 
teitung ber (Buftage niept entfpräcpe, auherbem aber 
toürbe auep, ba Piele Bnteitgeigner niept in bem be= 
fepteit ©ebiete leben, pierburep eine ©ipiäbigung biefer 
Berfonen oerurfaept, toag, ba nur bie in bem be= 
fepten ©ebiete {tebenbe BePölferung ber Kontribution 

vunterftept, frieggred>tlicp' un3uläffig ift.
BJeit umfangreicher finb jebocpi feptiehtiep bie 

Becpte ber ’Offupanten, fobatb eg fiep', toie bei ber. 
B e r t o a t t u n g  u n b  B m f f i e p t  ber Beicpgbanf,



um ein '©ehret bnnbelt, t)trtfid)tlicf) beifett Befugniffe 
beg Beih'g in Srage ftefjen. £jeran3U3ieben ift hier 
Slrt. 43 ber ßanbfrieggorbuung:

„Bahbern bie gefeßmäßige ©etoalt tatfäd>lkb 
in bie Sjänbe beg Befeßenben ü'bergegangen ift, 
bat biefer alte ißm 3U ©ebote ftebenbeu Blaß» 
nahmen 31t treffen, um nah Blöglihfeit bie öffent» 
liebe Orbttung uitb ©icberheit toieberhe^uftellen 
unb aufreht3uerhatten, unb gtoar unter Berücf» 
fiebtigung ber ßanbeggefeße, fofern feine unüber» 
toinblidjen ©htoierigfeiteu entgegenftehen.“

BDelhe Btaßnahmen fann banah ber Off upant 
gegenüber ber Beidfebanf in Oertoaltunggrehttiher 
Bejiefjung immer natürlich innerhalb ber bag 
Krieggreht beherrfhenben ©runbfäße ber Bottoenbig» 
feit unb Humanität — antoenben? Bebeutung ge» 
toinnt natürlich bie Srage erft nah Befißnabute ber 
Beidjgbattfbauptfaffe, toeitibie Btoeiganftaltcn nach ber 
fBefeßung feinen Berfebr mehr mit ber 3entrafe

haben unb ütg Seife eineg ©an3en fhtoerlih toeiter» 
befteben fönnen. Bnberg bei ber Sjauptftelte. £j,ier 
fann ber Offupant bag iteicbgbanfunternebmeu ent» 
toeber einftetten ober toeiterführen. 3 IU' ©inftellung 
toäre er, feie gefagt, nur im Suffe einer militari}d>eti 
Bottoenbigfeit berechtigt, ©ol<he bürftc fautn je 
borliegen. OPOie ift nun bie Srage ber 9®eiterfübruug 
am heften 3U föfen? Blatt! muß ba bei beu guuEtionen 
ber Bantleitung 3toifdjen faufmännifeben unb 
politifhen unterfebeiben, unb baber auch ¿toifeben 
3toeierlei Beamten. Sa bie 'Aufgabe ber politifhen 
Beamten, BeihSbanfpräfibent, Btitglieber beg Siref» 
■toriumg, Batiffommiffare ufto., affo bie Bertreter 
ber ftaatficben gntereffen, beu gntereffen beg Offu» 
panteu 3utoiberlaufen, fo ift eg fein Bcht, biefe 
burd) eigene Beamte 31t erfeßen. Sie übrigen lauf» 
mäntüfeben Beamten toirb er lieber in ihren ©teiluti» 
gen taffen. S oh  bürfte ein Btoang 3lt ihrem Ber» 
bleiben im Butte nicht ftattljaft fein.

(Revue ber (preffe.
Sie internationale Kapitalbetoegung bat in ben 

lebten beiben galjt^ehuten bee 19. gahrhunbertg einen 
ftarfen Kapital3ufluß nach1 gtalien gelangen taffen. 
Sie Berfdbiebungen in ber Bolle, bie

baS auglänbifcbe Kapital in 3t«lieu 
gefpielt ffet, fd&ilbert bie B o f f i f h e  3 ' e i t u n g  
(13. Btai). Sie 31t jener Beit in gtalien 3U er» 
langenbe Ber3infung führte bag anlagefucbenbe Kapi» 
tat in erheblichem Blaße in bag ßanb unb Per» 
urfachte eine ftarfe ©nttoieftung beg BJirtfhaftg» 
tebeng. ©hott bamafg toarett bei ben ©elbgeberti 
allerbingg teiltoeife politifdie Biometrie augfd)lag= 
¡gelbenb. gtaliett erhielt Kapital nicht nur aug 
©eutfehfanb, fonbern auch1 Pott Srattfreth unb ©ttg» 
lattb. Siefc Konturren3 batte für gtalien bie äuge» 
nehme Solge, baß ihm 001t allen ©eiten Selber 
Sufloffen. Sebod) hielt biefe Borliebe beg intcr» 
nationalen Kapitalg für gtalien nicht aflgu fange 
ptt. Sie ©rünbe hierfür liegen einmal bei ben 
großen Kapitalmärften felbft, bie bnrchi bie Beu» 
erfhließung folonialer unb ejotifcher ©ebiete ein 
reicheg Betätigungggcbiet fanben unb außerbem — 
fo in ©euifdjtanb — bie ftarf geftiegenen inlänbifchen 
Bebürfniffe befriebigen ‘mußten. Bnjjerbcm aber be» 
burfte gtalien beg Buflnffeg frember Kapitalien nicht 
mehr im gleichen <3Ka|e. S)ie gnbuftrie fyatte. fich 
3um Seit fehr gut enttoicfelt, aujjerbem brachte ber 
bauernb 3unebmenbe Srembenoerfebr fehr toefent» 
fid>e Beträge ing ßanb, unb fchliePtch toirfte ber 
Bnflu^ ber ©rfparniffe fehr günftig, bie burch bie 
itaticnifchen Bfanberarbeiter bauernb ing ilTlutter» 
lanb ftoffen. ‘ätaburchi gelang eg gtalien, fich' Pom 
|3luglanb 3iemfich unabhängig 3U machen unb einen 
großen Seil ber im 31 uglaub untergebrachten italieni» 
¡eben Beute in« gntanb 3urücf3ulenfen. Sic aug»

länbifhen Kapitalanlagen finb auf ettoa eine halbe 
(Btitliarbe ßire gefchäßt toorben. '3ln biefem Be» 
trag finb beteiligt: granfreid) mit 150 32lilt., ©ttg= 
lanb mit 110 BTitl. unb Seutfch'lanb mit 50 9TCill. 
ßire. Siefer für gtalien fo günftige Buftanb, im 
großen nnb gan3en feine Kapitalbebürfniffe aug 
eigner Kraft befriebigen 3U fönnen, toürbe bei einer 
Seilnahme gtalieng am BJeltfrieg fich leiht änbern 
fönnen. Sie K ö l n i f h  c B  0 l f g 3 c i t u u g 
(13. 9Tiai) bringt eine lleberfiht über

bie Kohtennot bei nuferen ©egneru 
gn Bitßlanb mäht fih  naturgemäß, ber Kohlen» 
manget am ftärfften bemerfbar. 9Ban berfudgt bes» 
blalb, »Srfaßmittel aiyniocnbeu. ©0 toerbeu bie 
Sabrifeu Peranlaßt, § 0(3 unb Sorf 31t beitußen, 
Pielfad) muß ßlaphtha 311 hei.i.Üoecfen oenoenbet 
ioerben. Sie Begierung referöiert bie Kohlen neuer» 
fcingg für bie ©ifenblahnen, bie ihren Betrieb troß» 
bem ioefenttih einfdjränfen mußten, unb für bie 
Sabrifen, bie §eeerglieferungen erhalten haben. S  irr 
Sraufreih ift eg befonberg ungünftig, baß ein Seit 
feineg Kohfengebieteg tu ber Kriegg3one liegt, geboh 
ift Sranfreih bereitg im Stieben nicht in ber ßage, 
feinen Kohlenbebarf im gntanb 31t beefen, etloa ein 
Srittel beg Ber brauchet muß eingeführt ioerben. gn 
©nglattb hat niht nur bag ©intreten Poti 150 000 
Bergarbeitern in bag §eer 3ur Solg« gehabt, baß 
bie Brobuftion niht einmal ben gntanbgbebarf 
beeft, fonbern duh bie Bteigpolitif ber ©rubenbefitjer 
unb gänbler hdt 3U giften ©htoierigfeiten für bie 
ärmeren Klaffen geführt. Siefe Berteuernng, ber 
Kohle Perurfaä)te mit ben fhUeßlih burh bie Begie» 
rung beigetegten Bugftanb ber Bergarbeiter. Ber» 
fhärft toirb bie Kohlennot noch baburh, baß bie 
Kobtenbampfer attg S ure&l bor beutfhen Unterfee»



218

booten bietfach 'in ben iVohlenhäfeu liegen bleiben. 
Jn  ©eutfdhlanb macht ber Krieg fidf> naturgemäß, 
and) in (ber Kohtenförberung bemerfbar, ba bie Pe= 
itegfdjaften erEjebticf) 'oerminbert tourben. ©a bie 
Kofsbeftänbc jeboef) fel>r erheblich finb — tocgcit 
ber Pebenprobufte mürbe bie Kofger3eugung in ber 
testen 3 ett fetto ft-arf gefteigert —, toirb ’oieifaef) 3ur 
Reiterung mit Kofg ubergegangen. ©iefc Kofgborräte 
)inb fo umfangreich, baß big in bie teßte 3 ctt 
hinein noch in 3ahtreicfjen Jollen Pugnahmen bont 
Kohtenaugfuhrfeerbot gemacht ioorben finb. Sn ben 
Probuftionguerhältniffen bat fief) in ben letjten ¿ebn 
Jah^n eine ftarte Perfehiebung uottgogen, inbem 
3eutfchianbg Kohtenförberung fiel) ber ©nglan&g fehr 
ftarf genähert %at. — Jn  ber P  o f f i ff che u 3 e i * 
t it it g (17. PTai) finbet fid> ein Puffaß über 

Portugal ald Pürtfcbaffglanb.
©iefeg ßanb befinbet fidj in einer ähnlichen Sage 
toie Jtalien. Sine Pnalogie befteht nicht nur barin, 
baß burd> ben ©reiberbanb ein (tarier ©rudt aug* 
geübt toirb. Plefenilich für bie P3irtfd>aftglage ift 
in ¡gtatieru toie in Portugal bag iPugbleiben ber erheb* 
liehen ©elbfenbungen, bie in getoöhnlid)cn Seiten 'ooit 
Planberarbcitern in bie Heimat gefanbt toerben. ©ie 
©ihnation tourbe für Portugal nod) babitrd) er* 
fdhtocri, baß bie politifche Unficherheit ber letzten 
Jahre bie ruhige ©nttoidftung beg toirtfehuftüdjeu 
Sehens behinberte. ©ehr toefenttich für bag Sanb 
ift bie ftarfe Pustoanberung, burd) bie bie für bie 
Santtoirtfebaff nottoenbigen Kräfte entzogen tourben. 
Jnfolgebeffen muß Portugal Pahrunggmittel, bie eg 
feibft ergeugen iönnte, in ftorfem Ptaße einführen; 
eg1 toirb baburdj) don ben hohen) PJeltmarftpreifeu abi= 
hängig. ©ie Unterbinbung beg beutfch=t>ortugiefifchen 
fjanbetg hat 'toeiter preigfieigeritb für eine Peihe 
oon Plaren getoirit, obtootit ©ngtanb bereittoitttgft 
bie Sieferung beg ©rfaßeg übernehmen toollte. Jn  
ber Pugfuhr e^ielte “Portugal bnreh ben Krieg 
mancherlei Porteile, toenn auch eingelne Prtifel — 
toie Plein — fehr ¡d)led)t Pb faß fanben. ©ie ©taatg* 
finan3en hoben fidf) fdjon Por bem Kriege in feinem 
fehr glän3enben 3 nftanbe befunben. ©a eg toährenb 
beg Kriegeg gan3 unmöglich1 ift, eine äußere 31 n= 
leihe anf3unehmen, blieb nichtg anbereg übrig, alg 
3ur Potenauggabc 311 greifen. ©ic Perboppeluitg beg 
Potenumtaufg bei gleid>blcibenbem ©olbbeftanb 
blieb nicht ohne Plirtung. ©ag @0(bagio flieg’ big 
auf 40—60 0/0. ©inen 3lugtoeg au§ biefer 3 errüttung 
ber ©taatgfinan3en toürbe nur eine große Anleihe 
im 31 uglaub hüben fönneu. ©ine folche ift aber 
gait3 auggefchtoffen. — Jn ber J r a n f f u r t c r  
3  c i t u n g (15. Ptäi) toirb auf ein Urteil beg hanfea* 
tifchen Oberlänbeggerichtg über

bie Pcbcutung ber ©if=Klaufel im Kriege 
hingetoiefen. Pacb ber PerfehrSauffaffung hat ber 
Käufer beim ’©i:f=©efd)äft bOg Sraitgportrififo 31t 
tragen, fotoeit eg bie übliche Pcrfidjerung überfteigt. 
©0 gehört bie Perficheruitg gegen Kriegggefahr nicht 
3U ben 'pflichten beg Perfäüferg. ©aher barf ber 
Käufer bei ber Pereinbarung „Kaffa gegen ©otu= 
mente“ nicht beghalb bie 3 af)fung bertoeigern, toetl

bie Piare nicht rechtgeitig angefomnten ift, er muß 
feibft bann ¡aí>Un, toenn ber Untergang ber Piare 
toahrfcheinlich' ift. ©agegen ift eg bei ber Perein* 
barung „Kaffa gegen ©ofumente bei Pntunft beg 
©ampfers“ fraglich, toelche Pebeutung biefer 3ufaß 
hat. ©ag ©ericht faßt bie Ktaufel bafnngehenb auf, 
baß bie Sablung nicht 3U erfolgen hat, toenn ber 
©arnpfer noch nicht angefommen ift, toenn er fidf 
3. P . toährenb beg Kriegeg in einem neutralen fhafen 
befinbet. ©agegen ift bie Safünng 3U leiften, toenn 
feftfteßt, baß bie Piare — ohne ©d>ulb beg Per» 
färtferg — nicht mehr anfommen fann. ©ieg er» 
gibt fich aug ber Patur beg ©if=@cfchäfteg, bei bem 
bag Sranggortrifito bem Käufer 3ufällt. — ©ine 
intereffante 3ufammenftelluug über bie Perteilung 
ber Itrieggmateriallieferungen amerifanifcher f^abri» 
feu bringt bie U ö l n i f c(> e P o l f g 3 e i t u n g  
(14. PTai). Unter ber ©gitjutarfe 

,,©ie Perteitung beg 83 SWiaiouen-ÄonfrafteS'''' 
befbricht fie bie Perteilung eineg 31 uftrageg ber 
ruffifchen Regierung in ber angeführten §öhe. ©iefer 
Puftrag toar ber ©anabian ©ar anb ^onnbrt) 
©0. erteilt toorben. ©iefe hatte ihn angenommen 
unter ber Pebingung, ben größten Seil beg Puf* 
trageg anberen Jabriten übertragen 3U bürfen. Pig» 
her hat bie ©efellfchaft an 37 amerifanifche unb 
‘hanabifche Jabriten Sieferungen int PÖerte öon 
21% iltill. $ beitergegeben, toegen toeiterer 31 Peilt 
©ollar fchtoeben bie Unterhanblnngen mit bier ©e= 
fellfchaften noch', ©ie Peteiligung ber ein3elnen 
Jabriten fchtoauft 3toifchen 10 Peilt, unb 14 000 $. 
Unter beit namentlich angeführten Jabrifen befinben 
fich nerfchiebene, bereit Pamen bereitg 3eigen, baß 
fie fich ber fjerftellitng oon Ärieggmaterial in ge= 
toöhntichen Seiten nicht toibmen. — Jnt P e r l i n e r  
S ä g e b l a t t  (15. Ptai) befpricht Prtitr P  0 r b e n 
bie

„9ieugruppteruug ber Permögen“ ,
bie burch ben tlrieg herborgerufeit toorben ift. ©iefer 
Pugbrucf ift neulich in ber ©enerafberfammlung 
einer Serraingefellfchaft gefallen, alg barauf hin* 
getoiefeit tourbe, baß eine Peihe bon Beuten in ber 
Sage getoefeit fei, toährenb beg Äriegeg Pittenbau* 
grunbftücfe 31t taufen. iJPit biefem Plorte ift fehr 
gut angebeutet, baß in fehr bieten Jättcn feine er= 
hebliche Uapitainenbitbung ftattgefunben hat, fonbern 
baß bie Kapitalien in anberc §änbe übergegangen 
finb. ©0 fteht bem ©etoinner ein Pertierer gegen* 
über, ©ag Peich trägt herbei bie §aupttaft, ba 
eg an fchtoebenben unb feften ©djulben bigh«r 3irfa 
15 Pciíliarben M. aufgenommen hat- ©ag Selb 
ift 3um großen Seit im ßanbe geblieben unb hat 
3ur Pegteichung ber Sjeeregt iefer ungen unb fonftigen 
Puggaben gebient, ©ic ¡yccreglieferanten haben ba* 
bei ein befonberg guteg ©efdiäft gemacht. Unter 
ihnen finb biete, bie im Jricbeit mit militärifchen 
Lieferungen nicht bag ©eringfte 311 tun hatten. 
"SUanchem hat auch' bie Krieggfonjunftur bie ©anie* 
rung erfpart. Pber auch bie berufgmäßigen Eiefe* 
rauten bon Piaffen ufto. erlebten eine reiche ©rute, 
toie bie Pbfchtüffe bon Subto. ßoetoe, ber Per*
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einigten 5?ötn=91ottoeiter ^ultoerfobrifen ujto. 
3eigen. 3>urd> hie Itmorgantfienmg heg i>eutfc£)en 
i2Dirtidbaftgte'i)eng entfpredjenb ben ^Bebürfniffen heg 
Äriegeg entftanben für finbige ßcute, bic 93efd)iag= 
nannten, §ödjffgreife ufto. fintierten, befonbere ©e= 
toinncfjancen. ©cf>Iief$Itcf) fiahen ‘¡Börfenfpefutanten 
an ber Änrabetoegung her ÄrtegSlieferungggefeil» 
fdjaften erf)ef>[id> berbient, toenn fic red)t3eittg reait= 
fielt baben. 1lBäI)renh bie £>eereg[teferanten im 
toeiteften ©inne il>rc ©efinnnc auf tloften beg ‘Retcfjeg 
er3ielt Fwben, Ijaitbclt eg fid> bei ben ©efinnnen 
aug 58örfen|>efu[ationen unb ‘Kafjrimggmtttetltefe» 
rungen um ©etbinne, bie eine <3ttinberl)eit auf Soften 
ber iBoifgmebrbeit er3iette. Sie 55erfd>tebung im 
fanbegübiieben 3ingfal;, ber ber Slabitatifierung, 
einer “Rente 3ugrunbe gefegt toirb, nerntef)rte bie 
©d>fiuerigfeifen ber tjaugeigentümer, bie ficb öurdj 
bie ‘Btteisttugfälle bereitg in febr bebrängter Sage 
fbefanisen. “Ruf ber anberen ©eite aber erfolgen bie 
3u ülnfang ertoätjnten “Jlnfäufe hon ‘’Btlfen^Serraing.

Umschau.
W irts c h a ftlic h e r D i® J * * * ' de* E rric ttu “ S einer w irt- 

„  . , , schaftlichen Zentralstelle für die Vor-Q eneralstab.
bereitungen von Kriegsmassnahmen, 

die ich neulich hier ausführlich behandelte (S. 145), ist 
dadurch neuerdings wieder in grösserem Masse zur' D is
kussion gestellt worden. Im engeren oder loseren Zu-
sammenhang m it meinem Aufsatz haben sich eine ganze 
Reihe von Schriftstellern geäussert, und es ist erfreulich, 
feststellen zu können, dass alle Autoren grundsätzlich die 
Errichtung einer derartigen wirtschaftlichen Kriegs-Vor- 
bereituDgsstelle als notwendig bezeichnen. Ueber die 
A rt und Weise ihrer Einrichtung gehen die Meinungen 
auseinander. Insbesondere hat Herr Prof. Dr. Eltzbacher 
in einem Aufsatz sich dafür ausgesprochen, dass eine der- 
artige Zentralstelle nicht an den Generalstab, sondern an 
das Reichsamt des Innern sich angliedern sollte. Ich würde 
das für vollkommen verfehlt halten. Zunächst deshalb, 
weil die Zentralstelle einen ausgesprochen militärischen 
Charakter haben soll. Das M ilitä r hat zu erklären, was 
es für den Kriegsfall wünscht, und nur die A rt der 
Ausführung kann der Sachverständigkeit der berufenen 
Personen im  einzelnen überlassen sein. Schon deshalb 
verbietet sich die Angliederung an das Reichsamt des 
Innern. Aber es verbietet sich noch mehr um deswillen, weil 
dadurch die notwendige Einheitlichkeit nicht garantiert ist. Es 
w ird nach dem Friedensschluss über die Wirksamkeit 
unserer Zivilbehörden noch ausführlich zu sprechen sein, 
und dabei wird insbesondere auch die Tätigkeit des 
Reichsamts des Innern zu kritisieren sein. Aber wie diese 
K ritik  im einzelnen auch ausfallen mag, so viel kann 
jetzt schon gesagt werden: Vieles, was in der Tätigkeit 
der Zivilbehörden nicht richtig funktionierte, ist dadurch 
verfahren worden, dass keine der Zivilbehörden gegen
über der anderen eine unbedingte Autorität hatte. Die 
meisten Zivilbehörden hatten gegeneinander gearbeitet. 
Bei den verschiedenen Z iv il- und Zentralinstanzen sind 
die allergegensätzlichsten wirtschaftlichen Auffassungen

von Fall zu Fall zutage getreten. Gerade ein solches 
Durch- und Gegeneinanderarbeiten soll ja  durch die E r 
richtung der neuen Stelle verhütet werden. Solch Durch- 
und Gegeneinanderarbeiten ist aber nur dann zu verhüten, 
wenn genau so, wie es beim Eisenbahnwesen der Fall ist, 
auch für die Regulierung des Wirtschaftslebens im Kriegs
fälle eine militärische Oberinstanz errichtet wird. Es ist 
selbstverständlich, dass die Zivilinstanzen sachverständig 
auch schon bei Beratung der Militärinstanzen mitzuwirken 
haben. Aber mehr Kompetenz darf ihnen im Interesse 
der Einheitlichkeit nicht gelassen werden. Diese Seite 
der Sache scheint Herr Prof. Eltzbacher vollkommen zu 
übersehen, denn sonst könnte er unmöglich überhaupt die 
Angliederung an eine Zivilinstanz verlangen. Die An- 
gliederuDg gerade an das Reichsamt des Innern ist aber 
um so weniger angebracht, als es ja ein offenes Geheim
nis ist, wie gegensätzlich die Auffassung dieses Amtes in 
vielen wichtigen Fragen einerseits zum preussischen 
Handelsministerium und andererseits zum preussischen 
Landwirtschaftsministerium gewesen ist. Ich w ill m ir gar 
kein U rte il darüber erlauben, wer von diesen Instanzen 
die richtige Auffassung batte. Ich w ill nur die Gegen
sätzlichkeit und damit die Unmöglichkeit einheitlichen 
Handelns betonen, irgendeiner dieser zivilen Instanzen 
diese Beratungsstelle anzugliedern.

* *

Selbstverständlich hat es auch nicht fehlen dürfen, 
dass eine offiziöse Korrespondenz überhaupt abwinkte. 
Es gibt ja  immer noch Zivilbehörden in Deutschland, die 
gegen alle Neuerungen (auch nach den schlechten Erfah- 
r ungen, die w ir nun gemacht haben) sich sträuben. M it 
diesem Sträuben wird man kein Glück mehr haben.' Wenn 
ich recht unterrichtet bin, ist insbesondere in  militärischen 
Kreisen, aber darüber hinaus auch in sehr weiten Kreisen 
der Bevölkerung die Notwendigkeit eines wirtschaftlichen 
Generalstabes erkannt worden. Die Frage wird nicht 
wieder aus der Diskussion schwinden. Mindestens so 
lange nicht, bis sie nicht zur allgemeinen Zufriedenheit 
gelöst ist. Höchst merkwürdig aber mutet es an, wenn 
diese Korrespondenz, um ihrer Behauptung, dass es sich 
hier im  Grunde genommen um eine überflüssige Sache 
handele, Nachdruck zu verleihen, uns erzählt, dass ja  schon 
jetzt fast täglich hervorragende Sachverständige von den 
„bereits vorhandenen behördlichen Stellen“ gehört werden- 
Das ist an und für sich vollkommen richtig. Nur hat sich die 
öffentliche K r it ik  schon wiederholt sowohl gegen die A rt, wie 
diese Sachverständigen vernommen werden, als auchgegendie 
Persönlichkeiten der Sachverständigen die da vernommen 
werden, gerichtet. Unseren Zivilbehörden g ilt als Sach
verständiger jeder, der in dem betreffenden Gewerbezweig 
Geschäfte macht. M it Recht ist von anderer Seite betont 
worden, dass man m ithin diejenigen zu Sachverständigen 
macht, die in W irk lichkeit lediglich interessiert, d. h. also 
befangen sind. Es genügt die Tatsache zu konstatieren, 
dass meines Wissens zu keine einzigen Sachverständigen
vernehmung Angehörige der Fachpresse hinzugezogen 
worden sind. Es ist sogar vorgekommen, dass Professoren 
sich gegen die Zuziehung von Fachpresschriftsteller m it 
Erfolg haben aussprechen dürfen. Gerade diejenigen 
Sachverständigen also, die in  der Lage wären, die Aussagen 
der interessierten Sachverständigen zu kontrollieren und
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deren Fragestellung überhaupt erst die Vernehmungen w irk 
sam machen würden, hat man bisher vollkommen aus
geschaltet. Darum kann man doch im Ernst nicht be
haupten wollen, dass unsere Behörden w irklich sach
verständig beraten gewesen sind. Man hat anscheinend 
auch noch immer nicht die Absicht, sich sachverständig 
beraten zu lassen.

ce. Goldschwund.
Als zu Anfang dieses Jahres die 
Finanzminister des Dreiverbandes 

sich in London trafen, wurde viel von einer Anleihe ge
sprochen, die vom Dreiverband em ittiert, werden sollte. 
Dazu ist es zwar nicht gekommen, dagegen haben finanzielle 
Vereinbarungen anderer A rt stattgefunden. Unter anderem 
wurde die Rolle Englands als Bankier des Dreiverbandes 
dadurch betont, dass Frankreich und Russland sich ver
pflichteten, aus ihren Notenbanken Gold nach Englan 1 abzu
geben, falls der Goldbestand der Bank von’Eogland unter eine 
bestimmte (in der Oeffentlichkeit nicht bekannt gewordene) 
Höhe sinken sollte. Auf England ruht ja bekanntlich ein 
wesentlicher Teil der Zahlungen, da weder Frankreich 
noch Russland bisher in der Lage waren, sich die für die 
Kriegführung nötigen M ittel im  eigenen Lande zu ver
schaffen. Man ist in  Deutschland leicht geneigt, die Art, 
wie England sich am Kriege beteiligt, m it Spott zu über
giessen, und zweifellos liegt für unser Gefühl auch elwas 
Entwürdigendes darin, im wesentlichen durch andere für sich 
Krieg führen zu lassen und sich selbst die finanzielle Seite der 
Kriegführung (die nicht ganz unrentabel ist) vorzubehalten. 
Immerhin muss man mit dieser Arbeitsteilung als m it etwas 
Vorhandenem rechnen: Frankreich und Russland liefern 
die Menschen und den Boden, England das Kapital. Auch 
Italien fügt sich m it Eleganz in dies System, denn auch 
ihm winkt der papierene Lohn einer englischen Anleihe, 
wenn es sich dem Dreiverband anschliesst. Dafür darf 
es seine jungen Männer opfern und seinen „geheiligten 
Boden“  von Schützengräben durchfurchen lassen. Dieses 
System der Arbeitsteilung war aber offenbar noch nicht 
entwickelt genug. Es fehlte noch jemand, der sich auf die 
Lieferung von Waffen, Munition und anderem Kriegsbedarf 
beschränkte. Das war notwendig, da England doch immer
hin auch ein „Heer“  auf die Beine gebracht hatte, wodurch 
eine gewisse Arbeiterknappheit hervorgerufen wurde. 
Bekannt sind die Klagen der englischen M inister und 
M ilitärs über zu langsame die Lieferung der Munition usw. 
Da trotz aller Massregeln gegen den — offenbar m it den 
Deutschen verbündeten — Alkoholteufel die Munitions
herstellung in England sich nicht im gewünschten Masse 
steigern liess, fanden die Vereinigten Staaten Gelegenheit, 
auch ih r Scherflein zum Kriege beizusteuern. Allerdings 
Hessen — und lassen — sie sich dies Scherflein gut be
zahlen.Hier setztnundieTätigkeitEnglandsein. Bei den engen
Beziehungen zwischen der englischen und amerikanischen 
Hochfinanz ergab es sich von selbst, dass England die Finanz
transaktionen vornahm, die sich aus dem amerikanischen 
Lieferungen ergaben. Die Bewegung der Sterling-Devise 
in New York zeigt ein interessantes Bild dieser Zahlungs
verpflichtungen. Während’zu Anfang des Krieges Amerika 
stark an England verschuldet war und England die fälligen 
Schulden nach Möglichkeit in Gold umzusetzen trachtete, 
entstand im Lauf der Monate eine steigende Verschuldung 
Englands an Amerika. Als der Wechselkurs Goldexporte

nach. Amerika längst rentabel machte, sträubte sich die 
Bank von England zunächst, einen Teil ihres in Ottawa 
liegenden Goldbestandes zur Stützung des Wechselkurses 
nach New York zurückfliessen zu lassen. Schliesslich 
konnte sie sich aber der Notwendigkeit, Gold abzugeben, 
nicht entziehen. Infolgedessen nahm ihr Goldbestand 
ziemlich erheblich ab. Von 69,92 M ill. £  am 20. Januar 
sank er auf 53,75 M ill. £  am 7. A pril, seitdem ist er wieder 
auf 61,70 M ill. £  (am 20. Mai) gestiegen. In der gleichen 
Zeit hat der Goldvorrat der Bank von Frankreich 
um 337,7 M ill. Fr. abgenommen. Man geht wohl nicht 
fehl, einen Zusammenhang zwischen beiden Ver
schiebungen anzunehmen. In der Presse wurden denn 
auch boshafte Kommentare an den Vorgang geknüpft. 
Bei der Uebermittlung der den deutschen Zeitungen 
„indirekt aus Paris zugehenden eigenen Drahtmeldungen“ 
scheint sich übrigens ein Irrtum  in der Datierung ein
geschlichen zu haben: der z. B. in der Frankfurter Zeitung 
und in der Vossischen Zeitung (Abendblatt vom 22. Mai) abge
druckte Ausweis vom 6. M a i entspricht nach holländischen 
Zeitungen dem durch Reuter verbreiteten Ausweis vom 
13. M ai. Danach wären die in deutschen Blättern ab
gedruckten Ausweise um eine Woche nach vorn zu ver
schieben, da anzunehmen ist, dass die „d irekte“ Ueber
m ittlung der Ausweise nach Holland zuverlässiger ist als 
die „indirekte“ von Frankreich nach Deutschland, und dass 
ausserdem die Bank von Frankreich nicht über acht Tage 
zur Fertigstellung ihrer Ausweise brauchen wird. — Für 
die Goldübertragungen von Paris nach London werden 
zwei Gründe angeführt. Einmal w ird hingewiesen auf die 
Londoner Vereinbarungen wegen Unterstützung der Bank 
von England und andererseits w ird angeführt, dass die 
jetzigen Transaktionen m it dem Anleihegeschäft Zusammen
hängen, das Frankreich in England abgeschlossen hat. 
England gewährt ein Darlehen von l 1̂  M illiarden Fr., 
für das als Sicherheit 500 M ill. Fr. in England deponiert 
werden müssen, die nach Tilgung des Darlehens nach 
Frankreich zurückfliessen sollen. Da die zweite Annahme 
zutrifft, steht Frankreich erst am Anfang seiner Gold
abflüsse, da ausser den erwähnten 500 M ill. Fr. even
tuell noch erhebliche Beträge an Gold nach England 
abgegeben werden müssen, wenn die Londoner Gold
vereinbarungen aktuell werden. Vermutlich sind diese 
Goldabgabem der Bank von Frankreich nicht besonders 
angenehm, zumal sie seit einiger Zeit wieder regelmässig 
Wochenausweise veröffentlicht. Es gehört aber zu den 
begreiflichen Eitelkeiten eines guten Notenbankleiters, in 
den Wochenbilanzen grosse Goldbestände aufweisen zu 
können, selbst wenn die Einlösung der Noten suspendiert 
ist. Damit, dass man behauptet, die Bank von Frankreich 
sei ganz und gar in die Hörigkeit ihrer englischen 
Kollegen geraten, lässt sich die 1 rage wohl nicht abtun. 
Man muss vielmehr annehmen, dass die Bank von Frauk- 
reich, die auch im Kriege bisher eine vernünftige Politik 
getrieben hat, ihre Gründe für ih r Verhalten hatte. Eine 
Goldhergabe in grossem Umfange ist ja  nicht ohne 
Präzedenzfall in  der Geschichte des französischen Noten- 
institutes. Im  Deutsch-Französischen Kriege sank der 
Metallbestand der Bank von Frankreich von run d
1300 M illionen Franks bei Kriegsausbruch auf knapp 
400 M illionen Franks im Februar 1871. Als die Bank
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Anfang Juli 1871 die Veröffentlichung ihrer Wochenaus
weise wieder aufnahm, betrug der Metallbestand erst 
650 Millionen Franks bei einem Notenumlauf von über 
2 Milliarden Franks (gegen 1,4 Milliarden Franks im 
Ju li 1870). Bis zum Jahre-1878, in dem die Bank die 
Barzahlungen offiziell wieder aufnahm, stieg der Metallvor
rat wieder auf über 2 Milliarden Frank?. Aus jener Zeit 
datiert die starke Vorliebe der Franzosen für papierene 
Umlaufsmittel, die der Bank von Frankreich die Anhäufung 
eines grossen Metallbeslandes erleichterte. So hat man 
die Verringerung der Goldmünzenzirkulation von 1878 bis 
1903 auf ein 11/2 M illiarden Frs. geschätzt bei einer gleich
zeitigen Abnahme des Umlaufes von Silbermünzen um ca. 
eine M illiarde Frs. In  der gleichen Zeit stieg der Bank
notenumlauf um fast zwei Milliarden Frs. Trotz der 
ausserordentlichen Belastungsprobe, die der Krieg der 
Bank von Frankreich brachte, war die Bank in verhältnis
mässig kurzer Zeit wieder imstande, einen grossen Bar
vorrat anzusammeln und die Barzahlungen wieder aufzu
nehmen. Zum Teil erklärt sich dies durch die erwähnten 
Metallzuflüsse aus dem freien Verkehr, ganz überwiegend 
aber war die wirtschaftliche, Struktur Frankreichs ausschlag
gebend. Sie ermöglichte eine starke Goldeinfuhr und 
damit eine Wiederauffüllung des Metallbestandes der Bank. 
Die Forderungsbilanz gestaltet sich infolge des hohen Be
standes an Auslandwerten fast ständig sehr günstig für 
Frankreich, daher fliesst dauernd Gold nach Frankreich. 
So betrug für die Jahre 1899 bis 1908 die Goldeinfuhr
5.3 Milliarden Frs., davon wurden wieder ausgeführt
1.3 Milliarden, so dass 4 M illiarden Gold im Lande blieben. 
Hiervon floss noch nicht die Hälfte (nämlich 1665 M illio 
nen Frs.) in  die - Kassen der Bank von Frankreich. 
A u  den Grössenverhältnissen des jetzigen Krieges ge
messen machen die Erscheinungen des 1870er Krieges 
auf militärischem und finanziellem Gebiet einen recht be
scheidenen Eindruck. Der Notenumlauf stieg damals um 
etwa 4— 500 Millionen, während er diesmal sich ver
doppelte (von 6 auf 12 M illiarden). Auch die Inanspruch
nahme der Bank durch den Staat erreichte nicht im ge
ringsten den Umfang von über 5 Milliarden, bei dem sie 
vermutlich nicht haltmachen wird, da die Kammer die 
Erhöhung dieses Vorschusses der Bank bis auf 9 Milliarden 
gutgeheissen hat. Wenn die Bank sich trotzdem zur 
Hergabe grösserer Goldsummen entschlossen hat, so hat 
sie es wohl nicht ganz ohne geheimes Bangen getan. 
Wenn auch die Zahlungsbilanz Frankreichs immer sehr 
stark aktiv gewesen ist, so werden voraussichtlich die 
wirtschaftlichen Folgen dieses Krieges nicht nur für 
Frankreich sondern auch für eine Reihe der Frankreich 
verschuldeten Länder sehr vie l einschneidender sein als 
die des Deutsch-Französischen Krieges. Es ist daher 
sehr die Frage, ob es der Bank von Frankreich diesmal 
gelingen wird, so schnell rach dem Kriege ihren Bar
bestand wieder aufzufüllen. Vom Standpunkt der „Arbeits
teilung“ und unter der Voraussetzung, dass der Dreiver
band (Ita lien zu liebe wird man jetzt wohl von einem 
Vierverband sprechen, da man Italien doch nicht auf eine 
Stufe m it Serbien und Montenegro stellen kann) ein 
„ewiges“ Bündnis sein w ird, lässt sich gegen das Ver
fahren der Bank von Frankreich nichts einwenden. Aber 
nur unter dieser Voraussetzung, denn, sobald die jetzigen

Verbündeten sich in die Haare geraten werder, hätte 
Frankreich den Schaden von seiner Bereitwilligkeit, Geld 
nach England abzugeben.

Herr Dip). - Ing.
O rganisation der In g en ieu rarb e it. Dr A lex an d er

L a n g , Patentanwalt in  Berlin, schreibt m ir: „D ie Ersetzung 
der Ingenieure gestaltet sich ausserordentlich schwierig; 
sie d ü ift„  wcJt schwieriger sein als bei anderen Berufen, 
etwa den Rechtsanwälten. Dies kommt daher, dass sich 
die Technik in eine ausserordentlich grosse Zahl von Te il
berufen auflöst. Nur Kräfte gleicher oder verwandter 
Spezialgebiete können sich gegenseitig ersetzen. Der Krieg 
m it seinen vielen Ueberraschungen stellt an die Organisation 
der Ingenieurarbeit die höchsten Anforderungen. Die 
feindlichen Truppen zerstören Brücken, Eisenbahnen, 
Strassenanlagen usw., aber auch Gas-, Wasser- und Elek
trizitätwerke. Es ist nicht möglich, m it dem Wiederaufbau 
dieser Anlagen zu warten, bis der Krieg zu Ende ist. 
Der Truppentransport und die Lebensführung der Zurück
gebliebenen erfordert deren unverzüglichen Wiederaufbau 
bzw. deren ununterbrochenen Fortbetrieb. Die Rück
sicht auf die Lebensführung der Zurückgebliebet en vei- 
laDgt auch, dass die kommunalen technischen Betriebe 
aufrechterhalten bleibea, trotz Einberufung ihrer Leiter 
unter die Fahnen. Dazu kommt, dass zahlreiche industrielle 
Betriebe m it dem Kriegsausbruch vor vö llig  neue Auf
gaben gestellt worden sind oder noch gestellt werden- 
Betriebe, die in Friedenszeiten Dynamomaschinen, Dampf
maschinen usw. fabrizierten, müssen sich nunmehr auf die 
Fabrikation von Kriegsmaterial einrichten. Dazu ist erforder
lich, dass die technischen Leiter und Kräfte, die in anderen 
Fabrikatiocszweigen freigeworden sind, für die Neuein
richtung und Leitung der neuen Fabrikationen nutzbar 
gemacht werden. Es bedarf deshalb einer Stelle, die in 
s a c h k u n d ig e r  Weise den Ausgleich von Angebot und 
Nachfrage vornimmt. Eine solche Stelle hat der Verband 
Deutscher Diplom-Ingenieure, die Berufsvertretung der 
akademisch gebildeten Ingenieure, geschaffen. Der Verband 
hat seinen Stellennachweis bei Ausbruch des Krieges zu 
einer „ A rb e i tv e rm i t t l  u n g s s te lle  f ü r  In g e n ie u r e “ 
ausgestaltet und ist m it dem Reichsamt des Innern, der 
Zentralstelle für Arbeitnachweise, dem Kriegsausschuss 
der deutschen Industrie und anderen Organisationen in 
Verbindung getreten. Er w ird  weiterhin unterstützt von 
seinen 40 Bezirksvereinen, die über das ganze Reich 
zerstreut sind. Durch Organisierung eines Nachrichten, 
dienstes m it H ilfe  dieser Bezirks vereine und durch die 
Anlegung von nach Materien gordneten Angeboten und 
Nachfragen unter sachkundiger Leitung ist die Gewähr 
geschaffen, den Bedarf an technischen Kräften der ver
schiedensten Fachrichtungen des Ingenieurwesens auch 
während des Krieges rasch und sicher zu decken.“

Gedanken über den Geldmarkt
So spannend und dramatisch sich auch der Fortgang 

der Handlung an dem grossen Welttheater gestaltet, so 
wenig Veränderung zeigt sich in dem Wirtschaftsleben 
der Völker, das sich allenthalben, bei den beteiligten wie 
bei den neutralen, längst auf den Krieg eingestellt hat,
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PlutuS'Merktaîel.
Man notiere auf seinem Kalender vor:1)

M ittw o c h , j
26. Mai
25/e %

Reichsbankausweis. — G .-V .:  Nord
deutsche Sprengstoffwerke, Maschinen
fabrik Ventzki Graudenz, Akt.-Ges. f. 
Glasindustrie Siemens, Merck Guano- 
Phosphatwerke, Ver. Harzer Portland- 
Cement- u. Kalkindustrie.

Donnerstag,
27. Mai
23/4°/o

G.-V: MecUauische Weberei Linden, Con- 
cordia Bergbau-Ges., Landwirtschaftliche 
Central-Darlehnskasse, Frankfurter Ma
schinenbau-Ges. vorm. Pokorny & 
W iltekind.

F re itag ,
28. Mai
2% %

G.-V.: Internationale Ban - Gesellschalt 
Frankfurt a. M., Ver. Chemischer Fa
briken Zeitz, HanielsstätteBelle-Alliance, 
Deutsche Linoleum- u. Wachstuch Co. 
Neukölln, Berliner Elektrische Strassen- 
bahnen, Deutsche Gussstahlkugel u. 
Maschinenfabrik Schweinfurt, Fritz 
Andrée &  Co. Akt.-Ges., Ver. Eisen- 
bahnbau- u. Betriebs-Gesellschaft, A ll
gemeine Häuserbau-Akt.. Ges., Leder
fabrik Hirs chberg, Zuckerfabrik Demmin, 
Heddernheimer Kupferwerke.

Sonnabend,
29. Mai
23/4°/„

Bankausweis New-York. — G.-V.: Eutin- 
Lübecker Eisenbahn, Akt.-Ges. f. Berg
bau-, Blei- u. Zinkfabrikation Stollberg- 
Westfalen, Sächsisch-Thüringische Port
land - Cementfabrik Prüssing &  Co., 
Terrain-Ges. am Neuen Botanischen 
Girten, Bergmann Elektrizitätswerke, 
Deutsch-SüdamerikanischeTelegraphen- 
Ges., Oesterreichische Südbahn-Gesell
schaft, Halber stadt-Blankenburger Eisen
bahn, Eisenwerk L. Meyer jr., Simonius 
Cellulosefabriken.

M ontag,
31. Mai
23/4 %

G .-V .: Braunschweigische Landeseisen
bahn, Kaliwerke Friedrichshall, A lka li
werke Ronnenberg, Eisenwerk Nagel & 
Kaemp, Düsseldorfer Maschinenbau-Ges. 
Losenhausen, Stettiner Chamottefabrik 
Didier, Consolidiertes Braunkohlenwerk 
Caroline, Akt.-Ges. Frister & Rossmann, 
Julius Beiger Tiefbau-Ges., Armaturen
fabrik Hilpert, Zoologischer Garten.

Dienstag,
1. Juni

Hamburger Kaffeevorräte. — Mai-Aus
weise Grosse Berliner Strassenbahn, 
Allgemeine Berliner Omnibus - Ges., 
Elektrische Hoch- u. Untergrundbahn, 
Hamburger Strasseneisenbahn, Ham 
burg-Altonaer Centralbahn. — G .-V .: 
Boden-Akt.-Ges. Berlin-Nord, Borsig- 
walder Terrain-Ges.

M ittw o c h ,
2. Juni

| Reichsbankauswtis. — G. - V . : Hugo 
Schneider Akt.-Ges. Elektrizitätswerke 

, Liegnitz.

Donnerstag,
3. Juni

| Duurings Kaffeestatistik. —  Ironage- 
Bericht. — Bankausweise London, Paris. 
—• G.-V.: Ronsdorfer Bank i. L iq ., Franz 
Seiffert & Co. Akt.-Ges., Felten & 
Guilleaume Carlswerk.

i) D ie  M erkta fe l g ib t dem  W ertpap ie rbesitze r über alle fü r  ih n  
w ich tigen  Ereignisse der kom m enden SVocbe Aufschluss, u. a. über 
Generalversam m lungen, A b la u f von Bezugsrechten, M arkttage , 
L iqu ida tions tage  u nd  Eosziebungen. Ferner finden  d ie  In teressenten 
d a rin  a lles verzeichnet, w o ra u f sie an den betre ffenden Tagen in  
den Zeitungen achten müssen. In  d iu rs re -S c h rift s ind  d ie jen igen  
E re ign isse gesetzt, d ie  sich a u f den Tag genau n ic h t bestim m en 
lasse. . U n te r dem D atum  steht im m e r d e r P riv a td is k o n t in  
B e rl i vom selben Tag des Vorjahres.

F re itag ,
4. Juni

G.-V.: Maschinenfabrik Bruchsal, Otten- 
sener Eisenwerk.

Sonnabend,
5. Juni

Bankausweis New-Yoik. — G.-V..’ Ver. 
Flanschenfabiiken u. Stanzweike Regis.

M ontag,
7. Juni

G .- V. Kaliwerke Kiügershali, Boden 
Akt.-Ges. Amtsgericht Pankow, Por- 
zellanfabrik Pb. Rosenthal &  Co.

Dienstag,
8. Juni

Reichsbankausweis. —  G.-V.\ Gebr. Goed- 
hard, Atlas Lebensversicherungs-Ges,, 
Allgemeine Boden-Akt.-Ges.

A u sse rd e m  zu ach ten  a u l: 
Rumänischer Finanzabschluss. 

V e r lo s u n g e n :
1. J u n i:  4%  Badische 100 T lr. (1867), 
3V,°/0 Gothaer Prämien-Pfandbr. (1871), 
3 '/2%  Köln-M indener 100 T lr. (1870), 
42/3%  Neapeler 150 L ire  (1868), Oester
reichische 100 Gld. (1864), Türkische 
400 Fr. ((1870). 5. J u n i:  Crédit foncier 
de France 23/6°/o, 3 % Comm.-Obi. (1879, 
1880, 1891, 1899, desgl. 3% Pfandbr. 
(1909), 2% Pariser 500 Fr. (1898), 
3%  Pariser 300 Fr. (1912).

fre ilich m it dem verschiedenen Erfolg, wie er sich bei
spielsweise bei den französischen und den deutschen Verhält
nissen zeigt: bei uns kraftvolle Regsamkeit und ständig 
wachsendes Erstarken der Produktion und des Güteraus
tausches und dort ein hoffnungsloses Dahinsiechen in den 
meisten Zweigen der gewerblichen Tätigkeit. Auch die 
Lage an den Geldmärkten ist durch die neueren Ereig
nisse in der Politik nicht sichtbar beeinflusst worden. Das 
Kennzeichen des heimischen Marktes ist dasselbe geblieben, 
das sich in seiner ganzen Gestaltung während der Kriegs
zeit immer wieder ausprägt: eine sich stetig erneuernde 
Flüssigkeit, die sich aus dem Brachliegen oder der ver
ringerten Tätigkeit einzelner Indus rie- und Handelszweige, 
aus der Mobilisierung gewaltiger Mengen von Rohstoffen 
und landwirtschaftlichen Produkten und aus der scbnelleien 
Umlegung des arbeitenden Kapitals infolge geringeren 
Kreditbedarfs der Abnehmer ergibt. Bei dieser Sachlage 
werden auch gewaltigste Beanspruchungen, wie sie die 
Einzahlungen auf die Kriegsanleihen darstellen, ausser
ordentlich rasch überwunden, und es kann höchstens über
raschen, dass die Empfindlichkeit des Marktes gegenüber 
solchen Leistungen im Verlauf des Krieges ständig ab
genommen hat, m it anderen Worten seine Leistungsfähig
keit dauernd gestiegen ist. Die Tatsache, dass die Dar
lehenskasse für die um ein Mehrfaches höhere Einzahlung 
auf die zweite Kriegsanleihe beträchtlich weniger in An
spruch genommen worden ist, als bei der ersten Kriegs
anleihe, bietet einen bemerkenswerten Beitrag zu dieser 
Wahrnehmung.

Der heimische Markt hat die Spuren der letzten A n
leiheemission nunmehr völlig  abgestreift. Die Sätze sind 
auf den Status quo ante zurückgegangen, und der charak
teristische Zustand eines weit über die Placierungsmöglich- 
keit bestehenden Angebots an kurzfristigem Gelde ist 
wieder da. Der Privatdiskont ist bei reger Wechselnach
frage, und obgleich dauernd kurzfristige Trassierungen von 
Kommunalverbänden, Kriegsgesellschaften usw. an den 
Markt gelangen, auf 33/4 bis 3 7/s %  zurückgegangen. 
Man darf schon jetzt feststellen, dass die Reichsbank einen
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durchaus aufnahmefreudigen Markt finden wird, wenn sie 
den Zeitpunkt für gekommen erachtet, wieder Schatzwechsel 
des Reiches zu rediskontieren. Der Ultimogeldverkehr 
wird sich auf gleicher Basis wie im  Vormonat abwickeln, 
es ist aber inzwischen im Effektenverkehr wieder recht 
s tiil gewo. den, so dass es nicht zu belangreichen Um
sätzen kommen dürfte.

Am Devisenmärkte sind Verschiebungen von Bedeu
tung nicht eingetreten. Die italienische Valuta hat unter 
lebhaften Schwankungen ihren alten Kursstand behauptet, 
wobei das Angebot von deutscher Seile dadurch paralysiert 
wurde, dass man vod Ita lien aus bemüht war, gegen hier 
befindliche Guthaben Lire-Auszahlung zu erwerben. Eine 
neuerliche Abschwächung hat zurzeit die Devise Oester
reich-Ungarn zu verzeichnen, die vermutlich mit der 
bevorstehenden Fälligkeit in Kronenwährung ausgestellter 
ungarischer Schatzscheine Zusammenhänge von denen s. Zt. 
grössere Summen in hiesigen Besitz übergegangen waren. 
F ieilich d iiifte  für einen Teil dieser Beträge der offerieite 
Umtausch in neue Titres akzeptieit werden.

Besonderes Interesse müssen die Mitteilungen des 
französischen Finanzministers über die Geldbeschaffungs
abkommen beanspruchen, die m it dem,verbündeten Eng
land getroffen wurden. Darnach ist die Preisgabe von 
500 Millionen Franks Gold seitens der Banque de France 
vorgesehen, um die Diskontierung von 1550 Millionen 
Franks Schatzwechseln in London zu erreichen, m it deren 
Erlös die Warenbezüge aus den Vereinigten Staaten, 
Kanada usw. gedeckt werden sollen. Englani hat somit 
aus edlem Gerechtigkeitsgefühl heraus dem Freunde über 
dem Kanal dieselben Bedingungen auferlegt, wie s. Zt. 
dem Verbündeten an der Newa, obgleich diese Klausel in 
Russland recht böses Blut gemacht hatte. Das stolze 
Frankreich ist also glücklich soweit, dass es Teile seiner 
Anleihen m it dinglichen Sicherheiten belegen muss, denn 
nicht anders kann man diese Konzession betrachten, da 
ja das Gold nach Rückzahlung des Vorschusses an die 
Banque de France zurückfliessen soll. Dabei bleiben, wor
auf die Frankft. Zeitung noch besonders hinweist, die be

kannten Verpflichtungen bestehen, wonach die Banque de 
E rance sowie die russische Staatsbank aushelfen müssen, 
sobald der Goldbestand der Bank von England eine ge
wisse Mindesthöhe erreicht hat.

Betrachtet man aber den Status des französischen 
Notenmstimts, so kann man ermessen, welche katastrophale 
Bedeutung ein Sinken des Goldbestandes für das ganze 
französische Währungssystem haben kann. Die französi
sche Note, die früher vermöge ihrer hohen Deckung nahezu 
als reines Goldzertifikat gelten konnte, ist nach dem 
letzten Ausweise noch mit etwa 35,20%  mit Gold gedeckt, 
und dieses Verhältnis muss sich rapide weiter verschlechtern, 
da weitere grosse Goldausgänge nach London bevorstehen 
und der Notenumlauf im Zusammenhang mit der Befriedi
gung der staatlichen Geldbedürfnisse rasch steigt. Die 
wichtigsten Aktiven, die neben dem Golde dem Noten
umlauf von mehr als 11,7 Mdliarden gegenüberstehen, sind 
die Guthaben im Ausland von zirka 635 Millionen, über 
die bei dem Stande der Zahlungsbilanz und bei der Natur 
der Verträge m it England die Bank praktisch keinerlei 
Verfiigungsfähigkeit mehr hat. Ferner Wechselbesiände 
von 2 %  M illiarden, von denen aber der überwiegende 
Teil, mehr als 2 %  Milliarden, höchst problematisch! n 
W ert als Aktivum bat, da er ausschliessl ch aus Ziehungen 
besteht, weiche die Stundung durch das Moratorium in 
Anspruch nehmen mussten. Schliesslich verbleiben noch 
650 Millionen Voischüsse auf Wertpapiere und als 
stärkster Aktivposten 5,4 Milliarden Vorschüsse an den 
Staat, also diejenige Summe, welche die Notenpresse bis
her für die Kriegskosten aufbringen musste. Diese Werte 
und der Metallbestand von knapp 4,4 Milliarden haben 
den Notenumlauf und die Guthaben der Depositäre von 
fast 2,4 Milliarden zu decken. Dieser Status enthüllt mehr 
als alles andere den Abgrund, auf den die Iranzösische 
Währung m it Riesenschritten zusteueit, und die Steigerung 
der Wechselkurs ein Paris (Scheck London 25,64), die trotz 
Opferung eines Teiles der Goldbestände an England er
folgt, zeigt am besten, wohin die Reise geht.

Justus.

tHnfworfen he«

Lerstung des Herausgebers, für die er keinerlei .vertragliches Obligo übernimmt ^ .w i l l ig e

Dr. F . A n fra g e : Ich erlaube m ir, Ihren literarischen 
Kat zu erbitten, um eine Zeitschrift über wirtschaftliche 
und industrielle Erscheinungen und Zeitfragen zu erfahren, 
die neben der Behandlung einzelner wirtschaftlicher und 
industrieller Spezialh agen dem Leser durch eine etwas 
wissenschaftlich, wenn nicht theoretisch gehaltene Form 
die Möglichkeit und Anregung gibt, allgemeinere w irt
schaftliche Fragen zu studieren und die neuere Literatur 
dadurch kennen zu lernen. Ich denke ungefähr an ein 
ADalogon zum „Bankarchiv“ , nur eben m it praktisch w irt- 
schaftlichem Inhalt.

7 .A ° t ^ 0 r t :  Vielleicht genüg! für Ihre Zwecke 
„Zeitschrift für Handelswissenschaft und Handelsprax 
fL-eipztg Karl Ernst Poeschel, vierleljährlich M. 3,5 
Vorderg ^ " er<̂ DSs das Handelstechnische stark in d

, W . L ., B reslau. A n fra g e :  „Ich bitte um Auskunft 
ob und id  welcher Nummer Sie die. bezgl. der Anleihen, 
kleiner und m ittlerer Städte bestehenden Uebelstände be
sprochen hatipn.“

A n t w o r t :  Im  Zusammenhang mit einer Besprechung 
des schlechten Kursstandes der Staatsanleihen wurde im 
Artike l „Rentenflucht“ (Jahrg. 1912, H. 51, S. 1009 ff.) 
auch über diese Frage gesprochen. Außerdem befindet 
sich im gleichen Jahrgang auf Seite 781 eine Umschau
notiz über die kleinen Stadtanleihen unter dem T ite l 
„Bagatellanleihen“ .

O. M ., B e rlin  N W . 23. A n fra g e :  „H ierm it ge
statte ich m ir anzufragen, ob Sie m ir eventuell einzelne 
wenige m ir fehlende Nummern des Plutus seit Juli 1914 
nachliefern können, und ob Sie m ir ferner über bislang 
über „Valuten und Devisen“ seit Kriegsbegiirn erschienene
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Fachzeitschriftartikel oder Studien Auskunft geben können? 
Es handelt sich um eine statistische Abhandlung unter- 
Berücksichtigung in - und ausländischer Börsen,“

A n tw o r t :  Die Ihnen fehlenden Hefte können Sie durch 
den Plutus-Verlag nachbeziehen. Untersuchungen statistischer 
A rt über „Valuten und Devisen seit Kriegsbeginn“ werden 
kaum vorhanden sein, da auf Wunsch der Behörden und 
neuerdings inlolge gesetzlicher Vorschrift die Veröffent- 
lichung der Kurse unterlassen wird. Die „Zeitschrift für 
handelswissenschaftliche Forschung“ hat den Versuch ge
macht, die Kurse sowohl für Deutschland als auch lirr 
verschiedene ausländische Börsen zu sammeln. Sie finden 
im  Heft 3/4 des 9. Jahrganges die Sortenkurse für Frank
fu rt während der ersten vier Kriegsmonate, im Heft 5/6

die Kurse einiger ausländischer Plätze. Im neuesten Heft 
te ilt die Redaktion jedoch mit, dass sie infolge des Ver
bots der Veröffentlichung von Devisen-Kursen die beab
sichtigte Fortführung der Statistik einstellen musste. Zu 
den einzelnen entstandenen Problemen haben die Tages
zeitungen vielfach Stellung genommen (Hinweise auf be
merkenswertere Aufsätze finden Sie in der „Revue der 
Presse“ ), ausserdem bespricht mein Geldmarkt-Mitarbeiter 
die Devisenverhältnisse regelmässig. Schliesslich mache 
ich Sie noch auf die „Volkswirtschaftliche Chronik“ auf
merksam, die m it den Conrad'schen Jahrbüchern ii ir  
Nationalökonomie erscheint. Dort werden Mona.tsüber- 
sichten über die einzelnen Geldmärkte gegeben.

Plutus~Archiv.
C(5efe unb <Hn$e|'üittt.

(Entscheidungen des Berliner Kaufmannsgerichts.)
§§ 63, 72 Abs. 2 HOB. § 323 BGB.

G e h a lts  an s p ru c h  b e i K r a n k h e it  ü b e r  6 W ochen  
in fo lg e  d e r K ü n d ig u n g . Der Klägerin war zum
28. Februar gekündigt worden. Sie befand sich wegen 
Krankheit vom 10. Januar ab bis Anfang März in einem 
Sanatorium. Der Beklagte hat ih r das Gehalt bis zum 
20. Februar, also für 6 Wochen während ihrer Arbeitsun
fähigkeit auseezahlt. Die Klägerin verlangt Zahlung auch 
fü r 21. bis 28. Februar m it der Begtündung, sie hätte 
wegen ihrer Krankheit vielleicht entlassen werden können: 
dadurch aber, dass der Beklagte, statt dessen ih r unter 
Einhaltung der vertraglichen Frist gekündigt habe, habe 
er seine Verpflichtung zur Gehaltszahlung bis zum Schlüsse 
des Vertragsverhältnisses anerkannt. Das Gericht verurte ilt: 
Das Gehalt bis Ende Februar müsse gezahlt werden, weil 
unter Einhaltung der vt rtraglichen Frist gekündigt worden 
sei; der Beklagte hätte ja die Entlassung aussprechen 
können. (U rte il der I. Kammer vom 23. April 1915.) —• 
Die Entscheidung lässt die gesetzlichen Vorschriften ganz 
ausser acht. Die Regel ist enthalten in § 323 BGB., wo 
gesagt ist, dass der eine Vertragsteil, wenn die ihm ob
liegende Leistung unmöglich werde, den Anspruch auf 
die Gegenleistung verliere, und hierzu bildet § 63 Abs. 1 
HGB. die Ausnahme, nämlich die, dass der Handlungsge
hilfe trotz § 323 BGB. seinen Gehaltsanspruch für 6 Wochen 
behalte, wenn er durch unverschuldetes Unglück an der 
Leistung seiner Dienste verhindert ist. Für die Anwen
dung dieser Vorschrift ist nicht Voraussetzung, dass das 
Vertragsverhältnis, wie die Entscheidung annimmt, aufge

löst sei. Im  Gegenteil, sie geht davon aus, dass es weiter 
bestehe. Regelmässig ers'reckt sich daher der Gehaits- 
anspruch nicht über die Dauer des Vertragsverhältnisses 
hinaus. Das geschieht nur ausnahmsweise, nämlich nur' 
dann, wenn die anhaltende K  ankheit — das unverschuldete 
Unglück —  den Prinz'pal veranlasse, die Entlassung aus
zusprechen (§ 72 Z iffer 2 HGB.). Der Fall der A u f
lösung des Vertragsverhältnisses ist also besonders geregelt. 
Auch hieraus et gibt sich unzweideutig, dass § 63 gerade 
dann aiuuwenden ist, wenn es foribesteht. Es g ilt dem
nach im Falle der Kündigung auch dann, wenn das V er
tragsverhältnis noch über die ersten sechs Wochen der 
Arbeitsunfähigkeit hiuaus fortgesetzt wird, -d. h. nur für 
diese sechs Wochen kann Gehalt beansprucht werden, für 
die weitere Dauer ist § 323 BGB. anzuwendeu, wonach 
der Anspruch fortfällt.

§ 72 Z iffe r  2 HG B.
U n g e r e c h t fe r t ig te  E n tla s s u n g  e ines a rb e i ts 

u n fä h ig e n  A n g e s te l lte n .  Der Beklagte macht fü r die 
sofortige Entlassung der Klägerin geltend, diese habe, 
obwohl sie allerdings vom Arzt bereits arbeitsunfähig 
geschrieben gewesen sei, noch bis zum Abend im  Ge
schäft tätig sein sollen, sie habe sich damit auch ein
verstanden erklärt; dennoch sei sie nachmittags aus dem 
Geschäft fortgeblieben. Da3 Gericht hält die Entlassung 
für ungerechtfertigt; die Klägerin habe, da sie krank ge
wesen sei, nicht bis zum Abend auszuhalten brauchen, 
zumal da sie krankgeschrieben gewesen sei. (U rte il der
I. Kammer vom 23. A pril 1915.)

(TUue JUiüvatuv ber (^oßfonmifcfSaff unb bee (KecPfo*
(Der Herausgeber des Plutus behält sich vor, die hier aufgeführten Eingänge an Neuerscheinungen b e so n d e rs  zu 

besprechen. Vorläufig werden sie an dieser Stelle m it ausführlicher Inhaltsangabe re g is tr ie r t . )

(A lle in  dieser R u b rik  e rwähnten B ücher s ind  von je d e r  B uchhand lung  des In - und  Auslandes, ausserdem aber auch gegen 
Vore insendung  des Betrages oder gegen Nachnahm e von der S o rtim en ts-A b te ilung  des P lutus V erläse* zu beziehen.)

Die Kriegsgesetze zu r A bhilfe  w ir ts c h a ftlic h e r  
Schädigungen. Mit ausführlicher Inhaltsübersicht und 
Erläulerungen. Herausgegeben von Dr. L u d w ig  H ess , 
Rechtsanwalt und Notar in Sint'gart. Zweite, erweiterte 
Auflage. Preis 3,60 M . Stuttgart 1915, Verlag von 
I. Hess.

Einleitung. — Kriegszustand. — Schutz der Kriegs
teilnehmer. — Ermächtigungsgesetz. — Wechsel- und
Scheckrecht. —  Dariehnsgesetz. — Zahlungsfristen. _
Richterliche Moratorien. —  Hm dels- und Gewerberecht. 
— Geld- und Miinzwesen. —  Börsengeschäfte. —  Arbeiter
recht. — Höchstpreise. —  Volksernährung. — Arbeiter

versicherung. — Ausland. —  Ausländer. — Verschiedene 
andere Massnahmen. — Nachtrag.
Deutsches K riegsrecht. Eine Uebersicht über das 

Recht des Kriegszustindes. Von F e l ix  R o s e n th a l,  
Rechtsanwalt in  Berlin. Preis 1 50 M . Berlin 1915. 
Verlag von F. A. Günther &  Sohn, A.-G.

Vorwort. — Die staatsrechtlichen Grundlagen des 
Kriegszustandes. —  Das bürgerliche (im weiteren Sinne) 
Recht des Kiiegszustandes. — Allgemeines. — Schutz 
der K i ’ gsteilnehmer. —  Schutz der heimischen W irt
schaften dnung. —  Die Massnahmen gegen das Ausland. 
■— Sei ttss.
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K riegszie le  und D eutscher Idealism us. Von W e rn e r  
W e isb a ch . Preis 0,50 M . Berlin 1915. Verlag von 
Karl Curtius.

V o rträge fü r  die K riegsze it. Preis 0 30 M . M.-G!ad- 
bach 1915. Volksvcreras-Verlag G. m. b. H.

Was in  diesem Kriege auf dem Spiele steht. — Das 
Recht des Krieges. — Das Rote Kreuz. 
L an d w irtsc h a ftlic h e  Fragen zu r K riegsze it. Preis

0. 40 JC. M. - Gladbach 1915. Volksvereins - Verlag 
G. m. b. H.

Kriegsgesetze und Verordnungen 1914/15. Fünfte 
vermehrte Auflage. Preis 0,40 M . M.-Gladbach 1915. 
Volksvereins-Verlag G. m. b. H.

Deutsche K ra ft . Kriegskultur und Heimarbeit 1914/1915. 
Herausgegeben von L e o  C o lze . Erstes H eft: H in- 
denburg. Eine W ertung seines Schaffens von Hauptmann 
Müller-Eberhard. Preis pro Heft 0.40 M . Berlin, 
Leipzig, W ien 1915. A rthur Collignon Verlag.

K rieg  und Kapitalsan lage. Von E. M a rh eka . Preis
1, — M . Hamburg 1915. Verlag Richard Hermes. 

Vorwort. — Arbeit, Volksvermögen, Kapitalsanlagen.
— Staatswesen, Krieg, Staatshaushalt. — Die ersten W ir
kungen des Krieges auf die verschiedenen Formen des 
Volksveimögens. — Die Sicherheit der verschiedenen 
Formen von Kapitalsanlagen vom Gesichtspunkte des 
Völkerrechts. — Schluss. — Auszug aus dem Original
text der Hager Konventionen von 1907.
D e r Hunger, Englands le tz te r  Bundesgenosse. Von 

F r ie d r ic h  S im on. Preis 0,30 M .  Frankfurt a. M. 
1915. Verlagsbuchhandlung von Moritz Diesterweg.

Am  P ranger. Der Lügenfeldzug unserer Feinde. Eine 
weitere Gegenüberstellung deutscher, englischer, fran
zösischer und russischer Nachrichten, u. a. der W .-T.-B .-, 
Reuter-, und P.-T.-A.-Telegramme über den W eltkrieg 
1914/15. Von R e in h o ld  A n to n .  Preis 1,80 M . 
Leipzig-R. 1915. Verlag von Otto Gustav Zehrfeld. 

Englands F u rch t und Hass. — Liebersetzung des 
W e rk e s : Q erm any and England. Von R o b e r t  
B la tc h fo rd .  Führer der sozialdemokratischen Partei 
in England m it einer Einführung von G ustav  G o ld 
s te in -H am burg . Preis 1,— M . Leipzig 1915. Verlag 
von Otto Gustav Zehrfeld.

D ie S teuern  ln  Deutschland. —  Ein Leitfaden. 
Von Dr. J u l iu s  W o lf ,  Geheimer Regierungsrat, 
o. Professor der Staatswissenschaften an der Technischen 
Hochschule Berlin. Zweite Auflage. Preis 1,—  M . 
Berlin und Leipzig 1915, Verlagsbuchhandlung Dr. 
Walther Rothschild, Grossherz. Hess. Hofverlagsbuch
händler.

Die finanzwirtschaftliche „Arbeitsteilung“ zwischen 
Reich und Einzelstaaten. —  Die Abgaben des Reiches. — 
Die Abgaben der Einzelstaaten. — Die Gemeinde-Abgaben.
— Abschliessende W ürdigung des Abgabensystems von 
Reich, Staaten und Gemeinden.
England als S eeräuberstaat. Die britische Seewillkür 

und ihre Beseitigung im Spiegel von Geschichte und 
Völkerrecht. Von Dr. E rn s t  S c h u ltz  e. Preis 
1,80 M . Stuttgart 1915. Verlag von Ferdinand Enke. 

Vorwort. —  Das Seeräubertum in der englischen 
Geschichte. — England und das Seerecht. — Das See
beuterecht. — Die Kaperei. — Die Pariser Deklaration

1856. — Hilfskreuzer. — Das Blockaderecht. — Die 
Frage der Konterbande. 1— Die Minenfrage. — Die 
Londoner Deklaration und der Krieg gegen Deutschland.
—  Englands W illkü r gegen die Neutralen. — Englands 
Kampf gegen die Meeresfreiheit. — Die Stellung Deutsch
lands zum Seekriegsrecht, — Internationale Konferenzen.
— Der Missbrauch fremder Flaggen durch England. —  Der 
Versuch der Aushungerung Deutschlands. — Der W ider
spenstigen Zähmung.
D e r K r ie g .  Eine Schicksalsstunde des jüdischen Volkes. 

—  Von Wlad. W. K a p lu n -K o g a n . M it einer Karte 
des jüdischen Ansiedlungsrayons in  Russland. — Bonn 
1915. A. Marcus &  E. Webers Verlag. Preis 0,80 M .  

A d ressbuch  d e r D ire k to re n  un d  A u fs ic h ts rä te . 
Herausgegeben von H ans A re n d s  und C u rt 
M o s s n e r. Preis geb. 12,— M . Berlin 1915. Finanz
verlag-Gesellschaft m. b. H.

A rc h iv  f ü r  S o z ia lw is s e n s o h a ft und  S o z ia lp o lit ik .
In  Verbindung m it Werner S o m b a rt, Max W ebe r 
und Robert M ic h e ls , herausgegeben von Edgar J a ffe . 
Redaktionssekretär Emil L e d e re r ,  Heidelberg. 40. Band.
3. Heft. Drittes Kriegsheft. Preis 6,80 cjt. Tübingen 
1915. Verlag von I. C. B. Mohr (Paul Siebeck).

Edgar Ja ffe . Die „M ilitarisierung“ unseres Wirtschafts
lebens (Prinzipielle Aenderungen der W irtschaft durch 
den Krieg). —  D irektor C. H. K a e m m e re r. Offener 
Brief an den Herausgeber. — Edgar Ja ffe . Entgegnung.
— Ministerialrat v o n  V ö lc k e r ,  München. Der 
deutsche Eisenbahnverkehr und der Krieg. — Robert 
M ic h e ls . Die wirtschaftlichen W irkungen des Völker
krieges auf Ita lien in den ersten Monaten. — Dr. Theodor 
M etz. Die Massnahmen der niederländischen Regierung 
zum Schutze der Staatswirtschaft im Kriege und der bis
herige Einfluß des Krieges auf die niederländische Wirtschaft.
— Dr. Judith G rü n fe ld -C o ra ln ik .  Die russische 
Volkswirtschaft im Kriege. — Dr. Zofia D a s z in s k a - 
G o lin s k a . Die wirtschaftliche und politische Lage Polens 
bei Ausbruch des Krieges. — Dr. Eugen K a u fm a n n ' 
Die Finanz- und Wirtschaftslage Frankreichs im Kriege.
— Dr. Emanuel Hugo V og e l. Die inneren Anleihen der 
kriegführenden Staaten im zweiten Halbjahr 1914.— Dr. Emil 
L e d e re r .  Die Regelung der Lebensmittelversorgung 
während des Krieges in Deutschland. — Landgerichtsrat 
W. K u le m ä n n . Die prinzipielle Berechtigung der Höchst
preise. — Dr. Paul Jacobs. Die Zuckererzeugung im 
Jahre 1915.
D u is b u rg -R u h ro r te r  B ö rse n b e d in g u n g e n  und  G u t

a ch te n  d e r H a n d e ls k a m m e r ln  D u is b u rg  un d  des 
V o rs ta n d e s  de r S c h iffe rb ö rs e  ln  D u is b u rg -R u h r
o r t  ü b e r  H a nd e lsgeb räuche  ln  d e r R h e in s c h iff
f a h r t .  Vierte vermehrte Auflage 1915.

I. Duisburg-RuhrorterBörsenbedingungen: Allgemeine 
Lade- und Löschungsbedingungen für die Rhein-Ruhrhäfen.
— Besondere Bedingungen fü r Löschzeit und Liegegeld 
der im  Ganzen nach Belgien verfrachteten Schiffsladungen.
— II.  Gutachten der Handelskammer in Duisburg und des 
Vorstandes der Schifferbörse in Duisburg-Ruhrort über 
Handelsgebräuche in der Rheinschiffahrt. —  Frachtvertrag.
— Laden. —  Löschen. —  Feststellung des Ladegewichts.
— Frachtberechnung. —  Liegezeit. —  Haftung des Schiffers.
—  Schleppen. — Ausführung der Güterbeförderung. — 
Lagerung. —- Arbeitsverhältnis. — Verschiedenes.

Generalversammlungen.
(Die erste Zahl hinter dem Namen der Gesellschaft gibt den Tag der Generalversammlung an, die zweite den Schluss
termin für die Aktienanmeldung und die dritte den Tag der Bekanntmachung im Reichsanzeiger. Der Ort ist der 
Generalversammlungsort. Unsere Aufstellung enthält die Generalversammlungen s ä m tlic h e r  deutscher Aktiengesellschaften.)

Actien-Baugesellschaft W erderscher M arkt, B er
lin , 2. 6., 28. 5., 4. 5. •  Actienbaugesellschaft fü r 
kleine W ohnungen, F rank fu rt a. M., 31. 5., 26. 5., 
5. 5. •  Actiendruckere i und V erlag  der Pfälzischen 
Bürger-Zeitung A.-G ., Neustadt a. d. H d t, 29. 5., 
— , 10. 5. •  A.-G. Bad Neuenahr, Bad Neuenahr,

1. 6., — , 10. 5. •  A .-G . „Baugesellschaft Breslau“  
(H o te l M onopol), Breslau, 8. 6., 4. 6., 27. 4. •  
A.-G . „Evangelische Gemeinschaft in  Deutschland“ , 
S tuttgart, 5. 6., — , 15. 5. •  A.-G . Innungshaus 
Harm onie, K ie l, 9. 6., — , 10. 5. •  A .-G . Georg 
Jalkowski, Graudenz, 31. 5., — ; 8. 5. •  A .-G . Kurhaus
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Eilenriede i. L iqu., Hannover, 26. 5.,..— lO. 5. . 9 
A.-G . Saatziger Kleinbahnen, Stargard i. Pom., 31. 5.,
29. 5., 7. 5. •  A.-G. Scheidecker de, Rögcl, Strass
burg  i. E is., 16. 6., 11. 6., 10. 5. •  A.-G. Steinfels 
vormals H e in rich  Knab, Nürnberg, 26. 5., — ' 8 . 5.
•  A .-G . des Pforzheimer Töchterinstituts, Pforzheim,
•11. 5., —, 10. 5. •  A.-G . fü r  E lektriz itäts,-Industrie, 
Ham burg, 27. 5., 22. 5., 7. 5. •  A.-G -.1 fü r  L ich t- 
und K raftversorgung in Dresden, Dresden, 5. 6., 
29. 5., 8. 5. •  A.-G. fü r  Petroleum industrie, N ü rn 
berg, 12. 6., 6. 6., 15. 5. ® A.-G. f ü r , Puppen- und 
Sjaelwaaren vormals M . Oskar A rno ld  i. L iqu., N ü rn 
berg, 5. 6., 2. 6., 18. 5. •  A.-G. fü r  T rikotw ebere i 
vormals Gebrüder Mann, Ludwigshafen ,a., Rh., 27. 5., 
— , 10. 5. •  A.-G . fü r V erlag  und D ruckere i „D e r  
W estfa le“ , M ünster i. W estf., 7. 6., —  ,8.-. 5. 9 A.-G. 
fü r Zentralheizungen, B erlin , 1. ,6.. 1 ( 6 . ,  l l .  5 .; 9 
A.-G. vormals T ris ter &  Hoffrnann, Berlin, 31; p., ,27. 51, 
8 . 5. •  Actien -Zuckerfabrik  Schladen, Schladen, 31' 5., 
— , 10. 5. •  Aerogen A .-G . fü r L ich t und Wasser, 
Dresden, 31. 5;, — , 6. 5. •  A gripp ina  See-, Fluss- 
und Landtransport-Versicherungs-Gesellschaft, Göln, 
1- 6.., — , 14. 5. •  A lbert-Theä te r A.-G., Dresden, 
31. 5., 26. 5., 8 . 5.. •  „A lb in g ia “  Hamburg-Düss'el- 
dorfe r Versicherungs-A.-G ., Ham burg, 4. 6., — , 17. 5. 
9 A lka liw erkc Ronnenberg, Hannover, 31. 5., 28. 5.,
10. 5. •  A llgem eine Beleihungsbank M iddelburg,
M idde lburg, 31. 5., — , 18. 5. •  A llgem eine Boden- 
A .-G ., B erlin , 8 . 6., 3. 6., 10. 5. •  A lt-Landsberger 
K le inbahn-A .-G ., Berlin , 8 . 6„  4. 6., 15. 5. •  A ls ter- 
tha l-Te rra in -A .-G ., Ham burg, 16. 6., ,14. 6., 20. 5. 
9 Anhaitische Portland-Cem ent- und Kalkwerke A.-G., 
B erlin , 5. 6., 1. 6., 7. 5. •  A nhydat-Leder-W erke 
A .-G ., Hersfe ld, 19. 6., , 20. 5. 9  A r lö ffe r T hon
werke A .-G ., Göln a. Rh., 1. 6., 25. 5., 6. 5. •  Ar-, 
maturen- unld M aschinenfabrik A .-G ., vormals J. 
A. H ilpe rt, Nürnberg, 31. 5., 25. 5., 6. 5.' •  Assc- 
curanz-Compagnie M ercur, Bremen, .31. 5., — , 12. 5.
•  AsseCuranz U n ion von 1865, Ham burg, 31. 5., — ,
15. 5. 9 Atlas Deutsche Lebensversicherungs-Ge
sellschaft, Ludwigshafen, 8. 6., 1. 6., 14. 5.

Bahn- und Gelände-A.-G. Crefeld-Süd, Crefeld, 
8 . 6., 4. 6., 10. 5. 0 Barm er Bau-Gesellschaft fü r 
Arbeiterwohnungen, Barmen, 31. 5., 29. 5., 14. 5. •  
B arther A ctien-Zuckerfabrik, Barth, 17. 6., — , 14. 5. 
0 Baumwollweberei M ittw eida, M ittweida, 9. 6., 5. 6., 
19. 5. 0 Bayerische K rysta llg lasfabriken vormals
Steigerwald A .-G ., München, 14. 6., 10. 6.,, 5. 5. 0 
Bazar-A.-G ., Berlin , 10. 6., 5. 6., 6. 5. 0 Bergbau- 
und H ütten-A .-G . Friedrichshütte, Siegen, 12. 6., 
8 . C„ 20. 5. 0 Julius Berger T iefbau A.-G ., B e rlin ’ 
31. 5., 27. 5., 6. 5. 0 B erlin -R ixdörfe r Terra ingesell
schaft i. L iqu., B erlin , 10. 6., 6. 6., 15. 5. 0 B er
line r V ic toriam ühle  A .-G ., Strassburg i. "Eis., 9. 6., 
5. 6., 17. 5. 0 Bernburger Portland-Cem entfabrik
A .-G ., B erlin , 5. 6., 1. 6., f .  5. 0 B lexer D am pf
ziegelei A .-G ., Nordenham, 26. 5., 23. 5., 10. 5. 0 
Boden-A.-G . am Am tsgericht Pankow, Berlin, 7. 6.,
4. 6., 12. 5. 0 Boden-A.-G . Berlm -N ord , Berlin ,
1. 6., 28. 5., 8. 0. 0 Borsigwalder Terra in-A .-G .,
B erlin , 1. 6., 24. 5., 8. 5. 0 Braunkohle-A.-G ., B erlin , 
1. 6., — ,1 1 .  5. 0 Braunkohlen- u. Briketvverk B erg
geist A .-G ., B rüh l, 4.- 6., 1. 6., 12. 5. 0 Braun
schweigische Landes-Eisenbahn-Gesellschaft, B raun
schweig, 30. 5., 28. 5., 7. 5. 0 Brem er Lederfabrik  
A .-G . i. L iqu., Bremen, 5. 6 ., 2. 6., 14. 5. 0 Brem er 
S tuh lroh r-Fabrik , Menclc, Schultze &  Co., A .-G ., 
Bremen, 8 . 6., 5. 6., 14. 5.

Casseler Dampfziegelei und Verb lendste infabrik 
jA.-G., Cassel, 7. 6., 3. 6., 11. 5. 0 Chemische F a
briken  Oker und Braunschweig A .-G ,, Braunschweig, 
12. 6., — , 14. 5. 0 Concordia, Cölnische Lebensver
sicherungs-Gesellschaft, Göln, 26. 5., — , 20. 5. 0 
Concordiahütte vormals Gebr. Lossen A .-G ., Koblenz, 
29. 5., 25. 5., 7. .5. 0 Consolidirtes Braunkohlen- 
Bergwerk „C aro line “  b e i, O ffleben A .-G ., Volpke,

31. 5., 27. 5., 1. 5. 0  Crusauer Kupfer- und Messing
fab rik  A;;-iG., Ham burg, .28. 5., 26. 5., 12. 5.

Dampfziegelei und Thonw erk Hennigsdorf a. H . 
August B urg  A .-G ,, B erlin , 9. 6., 4. 6., 19. 5. 0 „D a r
lehnsbank A .-G “ , Augustusburg i. Erzgeb., 3. 6., — , 
12. 5. 0 Demminer Kreisbank Röpke, Busch &  Co. 
Kommanditgesellschaft auf Actien, Demmin, 25. 5., — , 
10. 5. 0 Deutsch-Landw irtschaftliche Treuhandbank 
A i-G ., Leipzig, 29. 5., 26. 5., 11. 5. 0 Deutsch-Süd- 
amerikanische Telegraphen-Gesellschaft A .-G ., Ber
lin , 29,. 5., 22. 5., 7. 5. 0 Deütsch-Tripölitanische 
Haridels-A.-G., H am burg,' 31. 5;, W  8 .: 5. 0 Deutsche 
Ecuador Caeaeo Plantagen- und Export-Gesellschaft 
A.-G., Ham burg, 5. 6., 4. 6., 11. 5. 0 Deutsche L u ft- 
schiffahrts-Actien-Gesellschaft, Baden-Baden, , 7. 6 .,
2. €., 12. 5. « Deutsche .Magneta A.-G., F abrik  elektr. 
Uhren, Göln a. R,h„, 9. 6., 5, 6,, 18. 5, 0 Deutsche 
Ton- und Steinzeug-W erke A .-G ., Charlottenburg, 
22. 6., 18., 6., 14. 5. 0 D ortm under Verkaufsverein 
fü r  Z iegelei-Fabrikate A .-G ., Dortm und, 9. 6., — , 
20. 5. 0 Düsseldorfer M aschinenbau-A.-G. vormals
J. Lösenhausen, Düsseldorf, 31- 5., 27. 5., 30. 4. 0 
Düsseldorfer Zeitung A.-G., Düsseldorf, 10. 6., — 
10. 5.

Eisenwerk Brunner A.-G., A rtern , 7. 6., 3. 6., 
14. 5. 0 Eisenwerk L .' M eyer jun. &  Co. A .-G ., Harz- 
gerode, 29. 5., 26. 5., 8 . 5. 0 Elblagerhaus A.-G., 
Magdeburg, 4. 6., 29. 5., 8. 5. 0 Ele'ctrische K le in 
bahn im  M ansfekler Bergrevier A.-G., Berlin, 8 . 6.,
4. 6., 10. 0. 0 E le c tr ic itä ts -Illk irch — Grafenstaden- 
A .-G ., Eschau i. Eis., 31. 5., 27. 5., 8. 5. 0 E lcc- 
trizitätswerke Liegnitz A .-G ., Liegnitz, 2. 6.,. — , 8. 5. 
0 Elsässer Mühlenwerke A.-G., Strassburg i. Eis.,
5. 6„  1, 6., 10. 5. 0 Eschweiler Dampfziegelei u. Bau- 
A .-G ., Es'chweiler, 5, 6 ., — , 17. 5. 0 Eyacher K oh len
säure-Industrie A.-G., S tuttgart, 5. 6., 1. 6., 18. 5.

Fabrik  photographischer Papiere vormals D r. 
A . Kurz A:-G., Dresden, 31. 5,, 27. 5., 6. 5. 0 
Felten und Guilleaume Carlswerk A .-G ., Cöln am 
Rhein, 10. 6., 4. 6., 7. 5. 0 Fett-R a ffine rie  A.-G., 
Bremen, 9. 6., 5, 6., 17. 5. 0 Fischerei A.-G. „N e p 
tun“  i. L iqu., Emden, 16. 6., — , 10. 5. 0 Flachs
spinnerei Osnabrück i. L iqu., Osnabrück, 20. 6., — , 
17. 5., 0 Fried länder Zuckerfabrik Ä.-G., F ricd- 
land i. M ., 31. 5 .,.-—, 14, 4.

Gas- und E lectric itätswerke A llstedt A .-G „ 
Bremen, 10. 6., 7. 6., 14. 5. 0 Gas- und E lec- 
tfic itä ts-W erke  Borkum  A .-G , Bremen, 10. 6., 7. 6 ., 
14. 5. 0 Gebrüder Goedhart A .-G ., Düsseldorf, 8. 6 .,
4. 6., 14. 4. 0 Gemeinnützige Ballgesellschaft fü r 
Aachen und Burtscheid, Aachen, 28. 5., — , 14. 5. 
0 Gercke &  Deppen Hansamühle A.-G., Bremen, 
2. 6., 28. 5., 12. 5. 0 Gesellschaft U rania, Urania,
5. 6., — 19.  5. 0 Gladbacher , Feuerversicherungs- 
Actien-Gesellschaft, M.-Gladbach, 31. 5., — , 15. 5. 
0 G ladbacher Rückversicherungs-Gesellschaft A.-G., 
M .-G ladbach, 31. 5., — , 14. 5. 0 Glasfabrik zur 
C arlshü tte ; A.-G . bei Gnarrenburg, Carlshütte, 28. 5.,
•—, 15. 5. 0 Globus-Versicherungs-A.-G., Nürnberg, 
5. 6., 2. 6., 19. 5. 0 Gothaische Kohlensäure-W erke 
(Sondra-Quelle) A .-G ., Berlin , 31. 5., 25. 5., 8. 5. 
0 G räflich Henckel von Donnersmarcksche Papier
fab rik  Frantschach A.-G ., Berlin. 8. 6., 4. 6., 18. 5. 
0 Grand H ote l de Russie (Russischer H o f) A.-G., 
Berlin , 31. 5,, 27. 5., 12. 5. 9 Grundbesitzgesell
schaft „S ankt Segolena“  A.-G., Metz, 31. 5., —■, 
14. 5. 0 G um m i-W erke „E lb e “  A.-G., Piesteritz, 
5. 6.,. — , 20. 5.

Hademarscher Spar- und Leihkasse A .-G ., Hade- 
marschen, 28. 5 „ — , 12. 5. 0 Habermarm &  Guckes 
A .-G ., K ie l, 29. 6., 25. 6„  19. 5. 0 Handclsstättei 
N iederwallstrasse A.-G ., B erlin , 11. 6., 8. 6., 17. 5. 0 
H artm ann &  Braun A.-G., F rank fu rt a. M .-W est, 
31. 5., 27. 5., 8. 5. 0 Hasseröder Papierfabrik, A.-G., 
Dresden, 7., 6., 3. 6., 12. 5. 0 Heddernheim  er 
Kupferw erk und Süddeutsche Kabelwerke A. - G „



F rank fu rt a. M ,, 28. 5., 22. 5., 7. 5. •  Herrenm ühle 
vormals C. Genz A .-G ., Heidelberg, 9. 6., 5. 6., 
17. 5. •  Hessische Kunstm ühle A .-G ., Mannheim, 
2; 6., 29. 5., 3. 5. •  H ochdahler R ingofen-Z iegelei 
A .-G ., Düsseldorf, 5. 6., — , 11. 5. •  Holzbearbeitungs- 
A.-G . vormals O tto Mauksch, Görlitz, 29. 5., 25. 5., 
7. 5. •  Husum er M öbelfabrik  A .-G ., Dortm und, 29. 5., 
— , 8. 5. •  H ydrom eter Breslauer Wassermesser- 
F ab rik  A .-G ., Breslau, 2. 6., 29. 5., 24. 4.

I llk irc h e r M ühlenwerke A.-G . vormals Gebr. Bau
mann, Strassburg, 3. 6., 30. 5., 14. 5. •  Industrie- 
A.-G . „Vogesia“ , Zabern, 2. 6., — , 4. 5.

, Janus“ , H am burger Versicherungs-A.-G ., H am 
burg, 29. 5. — , 11. 5. •  J. A .  John A'.-G., Berlin ,
11. 6., .9. 6., 20. 5.

K a liw e rk  K rügershall A .-G ., H a lle  a. S., 7. 6., 
4. 6., 14. 5. •  Kaliwerke Prinz Ada lbert, A.-G . i. 
L iqu., Hannover, 28. 5., — , 15. 5. •  K ie le r Land- 
und Industrie-A .-G ., K ie l, 2. 6., 28. 5., 5. 5. •  
K le inbahn A .-G . VircJhow-Deutsch K roner Kreis
grenze, D ram burg, 25. 6., 22. 6., 14. 5. •  K loster- 
Ziegelei Eisenach-Gerstungen A.-G., Eisenach, 1. 6., 
28 5 11 5. •  K ö lner L loyd, A llgem eine Versiche
rungs-A.-G ., Cöln a. Rh., 1. 6., — , 14. 5. •  K ö lner 
V erlags-Anstalt und D ruckere i A .-G ., Cöln a. Rh., 
4. 6., 28. 5., 14. 5. •  K o lon ia lbank A .-G ., Berlin , 
1. 6.,’ -—, Í9 . 5. •  Königsberger M aschinenfabrik A.-G. 
i. L iqu., Königsberg i. Pr., 31. 5., 28. 5., 10. 5. •  
Konzerthaus-Gesellschaft, gemeinnützige A.-G., H e i
denheim, 1. 6., — , 3. 5. *  Kostheim er Cellulose- 
und Pap ierfabrik A .-G ., Mainz-Kostheim , 10. 6., 6. 6.,
12. 5. •  Köstritzer Sool- und Heil-Bade-Ansta lt A.-G., 
Köstritz, 5. 6., — , 18. 5.

Landsberger M aschinenfabrik Act.-Ges., Lands
berg, Bez. H a lle  a. S., 8. 6., 4. 6;, 14. 5. •  Leder
fab rik  H irschberg, vormals Heb. Knoch &  Co., B e r
lin , 28. 5., 25. 5., 10. 5. •  Leipziger Bau fabrik  vormals 
W.’ F. W enck A .-G ., Leipzig, 4. 6., — , 24. 4. •  G ott
fried  L indner A .-G ., H a lle  a. S., 9. 6., 6. 6., 14. 5.
•  Lippische E lectric itä ts-A .-G ., Detm old, 8. '6., 2. 6.,
10. 5. •  Lo la t-E isenbeton A.-G . i. L iqu., Düsseldorf, 
2 6., 29. 5., 4. 5. •  Lolat-E iscnbetonbau-A.-G .,
Breslau, 12. 6., 9. 6., 20. 5. •  Lo th ringe r Baugesell
schaft, A .-G . i. Liqu., Metz, 31. 5., 27. 5., 10. 5.

Magdeburger Vorortbahnen A.-G ., Magdeburg, 
g ß., — , 19. 5. •  Maschinenbauanstalt, Eisengiesserei 
und Dam pfkesselfabrik H . Paucksch A .-G ., Lands
berg a. W ., 27. 5., 23. 5., 11. 5. o M aschinenfabrik 
Bruchsal A.-G . vormals Schnabel &  Henning, B ruch
sal 4 6. 31. 5., 12. 5. •  M aschinenfabrik Esslingen,. 
S tu ttg a rt’ 28. 5., 23. 5., 7. 5. •  M aschinenfabrik vo r
mals Georg Dörst A .-G ., Sonneburg, 7. 6., 3. 6., 
10. 5. •  Mechanische W eberei, Färberei, Druckerei 
und Appreturanstalt F. van der W a l &  Co. A .-G ., 
Dinklage,, 5. 6., — , 17. 5. •  M erk linder Ziegelei A .-G . 
vormals j. H . Köddewig, M erklinde, 29. 5., , 7. 5.
•  M osa ikp la tten-Fabrik  Deutsch-Lissa A .-G ., Bres
lau, 29. 5., 27. 5., 17. 5. •  Mülhauser Im m obilien-
und Baumaterialien-Gesellschaft, Karlsruhe i. B.,-2 . 6.,
29. 5., 8. 5. •  O tto M ü lle r A .-G ., B erlin , 31. b.,

Uiassauische K leinbahn-Act.-Ges., B erlin , 9.  ̂G., 
6 G 15 5. •  Neckarwerke A .-G ., Esslingen, Ess
lingen 29. 5., 25. 5., 11. 5. •  Nordenham er Boden- 
A .-G ., Bremerhaven, 29. 5., 25. 5., 11. 5. •  N iirn -
berg-Fürther Transport-Gesellschaft und Lader - Cor- 
poration K o m m e n  du-Gesellschaft auf A cticn , N ü rn 
berg, 31. 5., 28. 5., 6. 5.

Oberrheinische W eininteressenten A .-G ., Stiass- 
burg i. E ., 31. 7., 23. 7., 7. 5. •  Ostpreussische 
T orfs treufab rik  A.-G . Heydekrug, Heydekrug, 12. 6., 
- , 14. 5. ® Ottensener E isenwerk A .-G ., A ltona- 
Ottensen, 4. 6., 31. 5., 8. 5.

Paradiesbettenfabrik M . ¿ te iner &  Sohn A.-G., 
Chemnitz, 2. 6., — , 17. 5. •  Portland-Cem entfabrilt 
Karlstadt a. M ain  vormals Ludw ig Roth A.-G ., !• rank-

fu rt. a. M ., 15. 6., 11. 6., 18. 5. •  Portlandcem ent- 
werk Burg lengenfeld A.-G., F rank fu rt a. M., 5. 6.,
I .  G„ 6. 5. •  Porze llanfabrik Ph. Rosenthal &  Co. 
A .-G ., Dresden, 7. 6., 4. 6., 10. 5.

Rheinische Wasserwerks-Gesellschaft, Cöln, 4 .6.,
29. 5., 10. 5. •  Rheinmühlenwerke, Mannheim, 11. 6., 
— , 20. 5. Ronsdorfer Bank in  L iqu idation, Ronsdorf,
3. 6., 2. 6., 17. 5. •  Rostocker A ctien-Zuckerfabrik, 
Rostock, 27. 5., — , 7. 5. •  Ruwerschiefer A .-G ., 
T rie r, 4. 6., — , 8 . 5.

K . M. Seifert &  Co. A .-G ., Dresden, 31. 0., 28. 5., 
10 5. •  Franz Seiffert &  Co. A.-G., B erlin , 3. 6., 
31 5., 7. 5. •  Süddeutsche Donau-D am pfschiffahrt-
Gesellschaft, W ien, 31. 5., 24. 5., 11. 5. •  Süd
deutsche Wasserwerke A .-G ., F rank fu rt a. M ., 8. 6 ., 
5. 6,  8. 5.

C. A . Schietrum pf &  Co., Kommanditgesellschaft 
auf Actien , B erlin , 12. 6., 6. 6., 14. 5. •  Schille rwerk Go
desberg A .-G ., Godesberg, 15. 6., — , 20. 5. •  D r. 
C. Schleussner A .-G ., F rank fu rt a. M., 18. 6., 14. 6., 
12. 5. •  H ugo Schneider A .-G ., Leipzig, 2. 6 ., 29. 5.,
I I .  5. •  Schriftg iesserei X>. Stempel A .-G ., F rank fu rt
a. M ain, 31. 5., 27. 5., 5. 5. j

Stadttheater H ildesheim  A .-G ., Hildesheim , 10. 6., 
— , 7. 5. •  Stahlwerk K rieger A.-G., Düsseldorf, 10. 6 ., 
7. 6 ., 17. 5. •  S te ingu tfabrik  A .-G ., Meissen, 5. 6., 
1. 6 ., 12. 5. © S tettiner Cham otte-Fabrik A.-G . vormals 
D id ie r, S tettin, 31. 5., 27. 5., 5. 5.

Terra in-A .-G . am Treptower Park, Berlin , 9. 6., 
5. 6., 18. 5. •  Terrain-Gesellschaft B e rlin  und V o r
orte ’a .-G., Berlin , 9. 6., 3. 6., 14. 5. •  Teutonia) 
Versicherungs-Actien-Gesellschaft, Leipzig, 12. 6., — , 
17. 5. O Thonwaren-Industrie Gravenstein A .-G .,
Glogau, 28. 5., 25. 5., 8 . 5. •  Tonw arenfabrik Schwan
dorf, München, 7. 6 ., 3. 6., 15. 5. •  Torgauer S tah l
werk A .-G ., Berlin , 5. G., 1. 6., 17. 5. •  The Turner 
Company A.-G ., F rank fu rt a. M ., 9. G., 4. 6., l l .  5.

Enger &  H offm ann A.-G ., Dresden-A., 4. 6 .,
30. 5., 8. 5. •  Unitas A .-G ., Aachen, 6. 6., — ,.7.5.

Vere in chemischer Fabriken A.-G., Leipzig, 
28. 5., 25. 5., 8. 5. •  V ere in ig te  Chemische Fabriken 
Öttensen-Brandenburg vormals 1 rank, Ham burg, 
28. 5., 22. 5., 10. 5. •  Vere in ig te  F lanschenfabnken 
und Stanzwerke A .-G ., B erlin , 5. 6., 3. 6., 18. o. •  
V ere in ig te  Jaeger, Rothe &  Siemens W erke A.-G., 
Leipzig-Eutritzsch, 12. 6. 8. 6., 19. 5. •  Vere in ig te  
Natur-E iswerke A .-G ., Nürnberg, 8 . G., , 14. o. 9
V ere in ig te  Servaiswerke T rie r, 31. 5., — , 7 . o. •
V ere in ig te  Schwarzfarben- und Chemische W erke 
A.-G ., W iesbaden, 5. 6., 1. 6., 8. 5. •  Vereinslager, 
Bremen, 29. 5., 28. 5., 14. 5.

W aren-E inkaufs-V erc in  A .-G ., Lauban, 7. b., ,
19. 5. •  Ludw ig Wessel A.-G . fü r  Porzellan- und 
S teingutfabrikation, Bonn, 10. 6., 6. 6., 14. o. •
Westdeutsche A utom obil-Ä .-G ., Dortm und, 10. b.,
6 G 4 5 . «  W estfä lisch-Lippische Vereinsbank,
Bie lefe ld 7 6 3. 6., 11. 5. •  W iedemannsche
Druckerei A.-G.’, Gotha, 5. 6„  2. 6., 12. 5. •  W is-
marsche Hobelwerke A.-G ., W ism ar, 23. 6., 19. 6 .,
7 5 *  W unsto rfe r Portland-Cementwerke A .-G .,
W unstorf 12 C„ 10. 6., 14. 5. •  W ürke r &  Knirsch 
A . -G , Dresden-A., 9- 6., 5. 6., 14. 5. •  W ürttem - 
bergische Eisenbahn-Gesellschaft, S tuttgart, 8 . b., 2. b., 
11 5 0 W ürttem berg ische K riegskreditbank A .-G .,
S tuttgart, 26. 5., —■, 7- 5.

Zeipauer Dachstein- &  Braunkohlenwerke A .-G ., 
B erlin  31 5 27. 5., 10. 5. •  Ze lls to fffab rik  R agn it
A  G ’ R agn it 21. 6 ., 17. G., 19. 5. •  Zuckerfabrik 
A . g :; Dem m in, 28. 5., - ,  10. 5. •  Zuckerfabrik 
B rüh l A -G ., Cöln, 4. 6., — , 12. 5. •  Zuckerfabrik 
Güstrow A .-G ., Güstrow, 28. 5., 17. 6. •  Zucker
fab rik  M arkranstädt, M arkranstädt, 7. b „  — 2U. o.
•  Zuckerfabrik M ünsterberg A .-G ., Munsterberg i. 
Schl 14 6 11. 6., 14. 5. •  Zuckerfabrik Papen-
teich,’ Meine',’ 26. 5., - ,  11. 5. •  Zw ickauer Koh len
zehnten- Actien-Vere in, Zwickau i. Sa., 2. 6., , 14 -o.

V e ran tw o rtlich  fü r  den redaktione llen  T e il: C u r t  E i s f e l d  in  B e rlin .


