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2lm 1. Oftober btefe§ $ahreS gehen bie r 
Verträge ber Kohlenfpnbifate in  9tf)emlanb= 
SBeftfalen gu ©nbe. @S if t  befannt, bah grotfefjen 
ben beteiligten eine gtofse 9teif)c non S)ifferengen 
beftef)t. Unb wenn man naef) ben bisherigen 
(Erfahrungen wohl annehmen barf, baff bie 
SJteinungSoerf^iebenheiten f h l ie P h  in  fester 
©tunbe beigetegt werben, fo ift bod) immerhin 
bie 3JtögIid)feit, bah eine foldje © inigung nicht 
erfolgt, nid)t aufjer acht gu taffen. Kaum 
irgenbein beutfcheS © pnbifa t if t  fo trtelfadj an= 
gefeinbet worben, als baS 91heinifdh=w e ft fä life  
Kohtenfqnbifat nebft feinen gUialfartetten. StlS 
eS Anfang ber achttfger Sa^re ins «eben ge= 
rufen würbe, w irftich ê n ^ w b  ber Etot, 
baS ber gefährlichen Odjteuberwirtfchaft m it un= 
feren foftbarften b o b e n fh ^ e« ein ©nbe fe^en 
foUte, ba w ar bie allgemeine Uebergeugung in  
®eutfcf)ianb ben ©pnbifaten noch grunbfählich 
abgeneigt. Qn ber 3 ßtt feiueS beftehenS t p  
fich bie gange in ftin ftioe  Abneigung gegen ben 
w ir tfh a ft lih e n  3>uang, bie oielfad) aud) heute 
noch io  ®eutfchlanb befteht, iu  ben Eingriffen 
auf biefeS © pnbita t fongentriert. 3<h und heute 
nicht unterfuchen, inw ieweit bie ©efchäftSführung 
ber Setter beS KohlenfarteHS gu bered)tigten 
K ritifen  Einlaß gegeben ha*- ®ugegeu fann 
heute m it auch nur einem Stnfchem non Eted)t 
nicht mefü bie fttotwenbigfeit beS ©qnbifatS an 
fich geleugnet werben. Ein bie ©teile ber früher 
herrfchenben Einard)ie if t  O rbnung getreten, unb 
bie «Mängel, bie im  eitigeinen norijanben ge= 
wefen finb ober noch oorhanben fein mögen,

, fönnen ben ©ieg be§ ©pnbifatSgebanfenS im  
^allgemeinen nicht mehr aufhaiten. © in beweis 

bafür, wie bebenflid) eine fgnbifatsiofe 3 e it im  
Kohlengewerbe and) ben ©taatSbehörben er= 
fcheint, if t  bie neuefte bunbeSratSoerorbnung, 
bie fü r ben ga lt, bah eine fre iw illige  © inigung 
unter ben ©rubenbefiigern bis gum 1. Oftober 
nicht guftanbe fom m t, bie b ilb u n g  oon 3wangS- 
fpnbifaten geftattet. ®abei if t  alterbingS gu be= 
rüdfid)tigen, bah infolge feines eigenen umfang= 
reichen bergbepeS inSbefonbere ber preuhifhe 
giSfuS im  höchften EJtahe an einer Regelung 
ber Kohlenpreife, alfo am borhanbenfein eines 
©pnbifateS ber prioaten bergwerfSeigentümer 
intereffiert ift. Etllein eS Iaht fich bod) nicht 
leugnen, bah troh biefev pnuatwirtfchaftlichen 
Qntereffiertheit beS ©taateS er m it bem Eßunfcf), 
unter alten Umftänben ein Äohlenfonbifat 
erhalten gu fet)en, baS höhere $ntereffen gegen* 
über benjenigen oertritt, bie auch heute noch bie 
freie Konturreng als bie befte, ja  als bie ein* 
gige mögliche gorm  w irtfd ia ftlid je r betätigung 
feiern.

Unfeiner berorbnung ermächtigt t>et bunbeS* 
ra t bie SanbeSgentralbefjörben ber eingelnen 
bunbeSftaaten, bie befifeer uon ©teinfohlenberg* 
werfen unb brauniohlenbergwerien allgemein 
ober fü r befümmte begirfe ober fü r eine be= 
ftimmte Elrt non bergwerfSergeugniffen ohne 
ihre 3u ftim m ung gu ©efeUfhaften gu oereinigen, 
benen bie Regelung ber görberung fowie ber 
Elbfat3 ber bergwerfSergeugniffe ber ©efeUfdjafter 
obliegt. S ie  ©afcung biefer ©efettfhaften foü
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oon ber ßanbeSgentralbehörbe erlaffen werben. 
®ie einseinen ©efeEfc^aftex finb oerpfiid)tet, oom 
©efchäftSbeginne ber ©efeßfdjaft ab ihre 33erg= 
werfSerseugniffe ber ©efeßfchaft sum Broede beS 
NbfaheS su überlaffen. 93om 3tugenblicf ber 
©rünbung ab finb hierin 9IuSnaf)men nur foweit 
guläffig, wie fie ber ©efeßfchaftSoertrag erlaubt. 
Verträge stüifc^en ben einselnen ©efeßfchaftern 
unb © ritten  auf ßieferung non 93ergwerfSerseug= 
niffen bemalten nur in fow eit © ü ltig fe it, als eS 
ficß nicht um fpänbleroerträge, fonbern um 3Ser= 
träge als Selbftoerbraucher Ejanbeit. ©iefe 
(Selbftoerbraucher müffen fiel) oerpfüchtet haben, 
nicht ohne Buftim m ung beS BmangSfpnbifatS 
bie oom S pnb ifa t erraorbenen ©rseugniffe raeiter 
§u oeräuhern. 9Iuherbem ift bie ßanbeSsentraß 
beljörbe berechtigt, bie Verträge fü r nichtig su 
ertlären, menn fie innerhalb einer non ii>r su 
beseießnenben $ r if t  non längftenS fed)§ Ntonaten 
oor bem ©efchäftSbeginn beS BwangSfpnbifatS 
gefcfjloffen finb. 93on biefem Btoang ftnb Iebig= 
lici) bie ftaatlicfjen Sergwerfe ausgenommen, bie 
im  übrigen aber fid) bem BwangSfpnbifat am 
fdjliefien roerben unb abgefeßen non Selbfß 
oerbrauch beS NeicßeS unb ber SunbeSftaaten 
leinerlei Norsüge genießen. 9Ibgefeßen banon, 
bah ber S taa t bei ber evftmaligen geftfe^ung 
ber aßgemeinen NerfaufSpreife ($öcßftpreife) su= 
ftimmen muh unb bafs ißm bei biefer erftmaligen 
geftfeßung baS 9tecßt ber ©rmäfngung ber be= 
fcßloffenen ^»ö^ftpreife guftei)t, übt bie ßanbeS= 
sentralbeßörbe bie unbebingte Nuffidß über baS 
non iß r gebßbete BwangSfpnbifat auS. Sie ift 
befugt, an ben Nerfammlungen ber @efeßfcßafts= 
organe burd) einen Vertreter m it beratenber 
S tim m e teilsuneßmen. ©iefer Vertreter fann 
$8efcßlüffe raegen Nerleßung ber ©efeße, ber 
@aßung ober öffentlicher Bntereffen beanftanben. 
Heber etwaigeSJefcßwerben entfeßeibet bießanbeS» 
sentralbeßörbe, jeboä) muß bie Ausführung ber 
beanftanbeten 33efd)lüffe fo lange unterbleiben, 
al§ meßt bie ßanbeSsentralbeßörbe bie Seaw 
ftanbung fü r unberechtigt e rilä rt hat. g ü r ben 
gaß, bah ber Vertreter ber Negierung iBefcßlüffe 
ber ©efeßfdjaftSorgane wegen Nerleßung öffenH 
lieber Bnterefjen beanftanbet unb irgenbein @e= 
feßfcßaftSorgan fid) « 6 «  biefe ^eanftanbung 
befeßwert hat, if t  bie ßanbeSsentralbehörbe ner= 
pflichtet, nor ihrer ©ntfeheibung über biefe 50e=

feßmerben einen Be ira t su hören, ber auS 33er= 
tretern beS Bergbaues, beS SfoßlenßanbelS, ber 
Bnbuftrie, ber ßanbmirtfcßaft, ber Stabte unb 
ber ©ifenbaßnoerwaltung befteht; bie 9Rit= 
gtieber biefeS Beirates beruft bie ßanbeSsentraß 
behörbe.

©erartige BmangSfpnbifate foßen nun nid)t 
etwa ohne weiteres eingeführt werben. Nieß 
mehr w irb  non ber ©rmächtigung beS S3unbeS= 
rateS nu r ©ebraueß gemad)t werben, wenn nicht 
innerhalb einer non ben 93eßörben noch su be= 
ftimmenben g r if f  non 33ergwerfSbefißern, beren 
görberung nach amtlichen görbernaeßweifen 
mehr als 97 n. § .  ber ©efamtförberung beS in  
Setracßt fommenben 93esirfeS auSmadjt, ein 
iß rioa tfpnb iia t gegrünbet w irb . NorauSfeßung 
ift, bah bie ßanbeSsentralbehörben burd) ben 
SpnbifatSoertrag bie öffentlichen gntereffen fü r 
gewahrt erachten. 9Ran barf, naeßbem nunmehr 
ber S taa t in  biefer SBeife eingegriffen hat, wohl 
erwarten, bah bie ©rubenbefißer eS oorsiehen 
werben, fid) fre iw iß ig  su einigen, weil ja  natür= 
lieh ein prinater Äarteßoertrag ihren fpesießen 
gntereffen noch mehr Spie lraum  laffen w irb 
als ein nom Staate aufgeswungener, beffen 
einseine Skftimmungen burcßauS ber geftfeßung 
burd) ben S taa t unterliegen.

@S w ar oorauSsufehen, bah gegen ein 
foIcheS ©ingreifen beS Staates oor aßem ber 
© inwanb erhoben werben würbe, bah eS be= 
benftich fei, auf bem Sffiege ber S?riegSoerorb= 
nung plößlicß eine SRaterie regeln s« tooßen, 
beren ßtegelung in  langen griebenSseiten eri)eb= 
liehen Schmierigfeiten begegnet ift. 2Ißein ich 
glaube, bah biefer © inwanb nicht ftid)h<ßtig ift. 
@S unterliegt gar feinem Bmeifel, bah, mie bie 
©inge fich nun einmal bei uns entmidelt haben, 
baS Eohlenfpnbifat bie ©runblage unferer SBirt= 
fchaft bilbet. 2Bir hoffen aße suoerfidjtlid), bah 
bis sum l .  D ftober biefer furchtbare t r ie g  fein 
©nbe gefunben haben w irb . 2lber felbft wenn 
biefe aSorauSfetjung gutrifft, fo würbe gerabe im  
3Infd)luh an biefen ítrieg eine fpnbifatSlofe Beit, 
bie Unorbnung in  unfere SCßirtfchaft bringen 
mühte, recht wenig erfreulich fein, ©enn es 
w irb  bann fo oiel fdjwierige Probleme su löfen 
geben, unb bie Neuorientierung unferer 9Birt= 
fchaft, baS 3iu'ücffm ben oon ben 3luSnaI)mesu=
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geit w irb  fo ciel llm fidgt, »efonnenbeit, ® atfra ft 
unb cor allem Stube erforbern, bab m ir irgenb= 
roelcbe S törung beS 2Sirtfd)aftSlebenS gerabe 
in  biejer UebergangSgeit nicht braunen iönnen. 
Qnfolgebeffen i j t  eS burdjauS gu begrüben, bab 
unfere !Heid)§beI)örben ben SJtut gehabt haben, 
m it fefter §anb  gugugreifen. @S blieb ja  nun= 
mehr ben »ergraerfSbefibern immer nod) unbe= 
nommen, fid) gu einigen unb iljre Qntereffen 
nad) SJtögliä)feit gu roal)ren. Sfber anbererfeitS 
i j t  eben bajür gejorgt raorben, bab bieje pricaten 
Qntereffen ber ©rubenbefiiger nid)t baS @efamt= 
interejje beS Staates unb ber »olfSrairtfcbaft 
ftören.

Qm ©egenfaig gu ben in  biejen In d ie n  
niebergelegten »efürdgtungen geigt bie »unbeS^ 
ratScerorbnung fü r bie QroartgSfpnbifate, roie 
re if bieje M aterie eigentlid) ijt ,  über bie man 
in  QriebenSgeiten jo oiel biSfutiert bat- ®ie 
Siegelung ber ©ingeli)eiten macht jetgt ra ird id) 
gar feine bejonberen ©d)tcierigfeiten. ®ie 9Jtit= 
ic irfung  beS ©taateS bei ber ?J5rei§fejtje^ung 
unb bie 9Iuffid)t beS ©taateS i j t  auf baS aller= 
einfadgfte geregelt unb eigentlid) genau in  ber 
SfBeije, raie eS cieljad) jdjon in  ber ißrejje unb 
in  ber raiffenfdjaftlid jcn S iteratur oodger ge- 
jovbert raorben ijt. »efotrberS interejjant nad) 
ber Südjtung jd)einen m ir bie »eftimmungen 
gu fein, bie ber S ö illfü r in  ber ißreiSfeftfebung 
©rengen gieren, ©o bebürjen g. » .  9Xnträge auf 
@rl)ö^ung ber jejtgeje^ten »erlaufSpreije gur 
Annahme ber Quftimmung uon mehr als 7O0/0 
aller ©timmen. Sluberbem aber l)at ber © taat 
baS Stecht, eoentueU eine ißreis^erabje^ung cor= 
gunebmen, raenn Anträge auf ©rnräbigung ber 
feftgefe^ten »erfaufSpreije gegen eine 9Jtinber= 
beit con minbeftenS 3 0 %  aller Stim m en ab= 
gelernt rcerben. SDieje »eftim m ung i j t  jel)r 
oernünjtig, raenn minbeftenS 30 %  ber ©rubem 
befitger jelbft fü r bie Ormäpigung ber gre ife  gu 
l)aben jinb, i j t  bod) ein beutlidjer »eroeiS bafür 
erbrad)t, bab ein geraiffeS öffentlidgeS Qnterejje 
fü r eine joldge ©rmäbigung codganben fein mub- 
§ ie r  ergibt fid) allerbingS ein intereffanteS »ro= 
blem. Qn ber Siegel raerben gerabe bie jd)ioäd)eren 
SBerfe am längjten m it ißreiSlgsuabfetgung gögern, 
unb jid) am jtä rijten  bagegen einjetgen, roeil 
iljre  Stentabilität am erjten burd) sj3rei§l)erab= 
je^ung bebrobt ijt. @S mag jef)r rooljt aud) 
früher jd)on corgefommen fein, bafs gerabe bie 
grojjen Söerfe bereit raaren, m it ben greifen 
i)erunterguget)en, raätgrenb bie ra irtjd)a jtlid) 
jd)raäd)er gejiellten opponierten.  ̂®er ^Statur 
ber ©acf)e nad) i j t  eS ja  mofjl jelbftoerjtänblid),

bab bieje opponierenben SBerfe in  foldjem Qall 
ja  jcbtieblid) im m erbin einen erheblichen ¿ e il 
ber großen Söerfe auf ihre ©eite bringen, bie 
ja  aud) böi)ete ©erainne gern mitnebmen. 
Qmmerljin roar bdbutd) innerhalb beS @ignbi= 
fateS ben fdjraädjeren Sßerfen eine geroiffe @in= 
jlujjnabme gefiebert. Oaburd) fonnte £)ie unb 
ba eine ©dgattenfeite ber ©pnbifate befonberS 
in  bie ©rfebeinung treten, auf bie ja  in  ben 
roiffenfdgaftlidgen K ritife n  immer unb immer 
roieber bmflemiejen raorben ijt . ®ie Drgani= 
fationSform beS Karte lls bat eben bie @igen= 
tüm lid)!eit, bab fie ben fdgroäcberen SJtitgliebern 
S ied lung  trägt unb beSbalb m  ber $reiS= 
gejtaltung immer eher eine jteigernbe als eine 
mäfjigenbere Senbeng einnimmt. ©aburcfg, bab 
ber © taat bie SJtöglicbfeit befommt, bei einer 
SJltnberbeit con mtnbeftenS 30 %  Anträgen auf 
©rmäbigung ber Koblenpreife con fid) au§ nadp 
gugeben, richtet jid) bie Senbeng ber QraangS= 
jpnbifate, im  ©inne ber »unbeSratScerorbnung 
gang bejonberS gegen bie deinen SSerfe. ®eren 
©teKung rairb gegenüber ben ©ro^en auf bie 
SCöeije nod) mehr erjebraert. ®a§ mag com 
© tanbpunlt biejer deinen bebauerlid) fein. Qm 
SlUgemeininterejje aber i j t  e§ jicberlicb gelegen, 
bajj bie ihrer gangen Statur nad) prei§treiben= 
ben ©lemente in  ihrer Sßirifam feit etroaS au§= 
gejdjaltet raerben. SZatürlidj m irb ba§ lebten 
@nbe§ bie raeitere Eongentration be§ »ergbauS 
gur Qolge b«6cn. » i§ber fd)on i j t  ja  gerabe 
im  Kohlenbergbau bie Kongentration jebr raeit 
gebiehen unb man bat, gang m it Stecht, bacon 
gefprod)en, bab ba§ Koblenjpnbifat beute jd)on 
bis gu einem geroiffen ©rabe eine Kartellierung 
cerfdjiebener ®rujtS ijt. SDtan bat bacon fü r 
bie Q u tun jt fernere ©cbäben befürchtet. ®ieje 
@d)äben raürben nun allerbingS nicht in  bie 
©rfcheinung treten formen, raenn ber © taat bie 
§anb auf ben Kartellen behält.

Stun jinb ja  aber, raie gejagt, bieje SBe- 
jtimmungen alle nu r fü r ben QaH erlajjen, bab 
bie ©rubenherren jid) nicht bis jpätejtenS gum 
Oftober über bie »erlängerung beS jetgigen 
KarleUcertrageS ober bie ©dgliebung eines neuen 
pricaten KartellcertrageS einigen. Sßie id) oben 
jdgon anbeutete, jd)eint eS giemlid) jidger, bafg 
unter bem ® rud  ber »unbeSratScerorbnung 
eine joldje © inigung erfolgt. SJtan fönnte baher 
meinen, bab alles, roaS man über bie »unbeS= 
ratScerorbnung unb ilgre Konjeguengen jagt, 
giemlid) mübig fei, meil jie ja  eben nicht in  
K ra ft treten rairb. ®em i j t  jebod) nicht jo. 
®er Sfrtifel I I I  ber »unbeSratScerorbnung, ber
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ben ga ff ber © rünbung eines neuen ^ßnoat= 
fpnbifatS uorfießt, ßat nämlich eine intereffante 
Beftimmung. © r lautet roörtlicß: „B on  ber @r= 
mäcßtigung beS ArtifelS  I  if t  fein ©ebraud) gu 
maßen, roenn innerhalb einer bu rß  bie £anbeS= 
gentralbeßörbe gu beftimmenben g r if f  non Berg= 
roerfSbefißern, bereu görberung nad) am tlißen 
görbernaßroeifungen tneßt als 97%  ber ©e= 
famtförberung beS in  B e traß t fommenben Be= 
girfeS auSmaßt, eine Bereinigung gu ben im 
A rtife l 1 begeißneten groecfen burd) Bertrag ge= 
bilbet roirb unb  b ie  S anbeS gen tra fbeß ö rbe  
b u rd ) ben g e fd )lo ffe n e n  B e r t ra g  b ie  ö ffent-- 
lid )e n  g n te re f fe n  fü r  ge roaß rt erachtet." 
Burd) ben lebten Saß ßat nun bie 3entraf= 
bewürbe bie SBögfißfeit, burd) graang a ll baS= 
jenige in  baS SpnbifatS ftatut ßineingubefommen, 
roaS fie roift. S ie ift alfo burßauS berechtigt 
gu elitären, baß bie öffentlidjen gntereffen nur 
bann burd) ben SpnbifatSuertrag genügenb ge= 
roahrt finb, roenn bem S taa t baS A u ffiß tS reß t 
unb baS B titbeftim m ungSreßt bei ber geft= 
fetjung ber B reÜe foroie and) bie ©ntfenbung 
eines BertreterS in  bie ©efefffßaftSuerfammtung 
geftattet roirb. Stuf biefe SBeife fann g. B. baS 
pieußifße ^janbefSm inifterium  alle biejenigen 
eingelnen Beftimmungen in  ben neuen Karte(l= 
«ertrag ßineingroingen, bie fonft nu r fü r bie 
groangSfpnbifate gelten füllten, bie auf ©runb 
ber jetzigen BunbeSratSuerorbnung errichtet 
mürben, g n  S ß irfliß fe it bietet m ith in  bie 
BunbeSratSuerorbnung bie|>anbßabe, bielRlartelß 
aufficht burd) ben S taa t unb bie SRitbeftimmung 
beS Staates bei ber geftfeßung ber g re ife  ohne 
roeitereS einguführen. 9ßie man ja  roeiß, bitben 
gerabe biefe Beftimmungen bie ^auptforberung 
alter berjenigen, bie ein ^arteügefeß befürwortet 
haben, fiang unb breit unb oiele gaßre ßin* 
burd) ift über biefe grage geftritten roorben. 
Hub nun bietet fid) ßier bie B löglidßeit, ben 
S tre it furgerßanb unb fo roie eS bie öffentlidjen 
gntcieffen fdgon fange geforbert hätten, gu be= 
enben. ©S roäre feßr gu roünfdjen, roenn baS 
preußifdje ganbefSm inifie tium  foroie bie fiSfaii= 
fcßen Bertreter etroa in  Betrad jt fommenber 
anberer BunbeSftaaten oon biefem Bed)t @e= 
brauch machen. Bßeoretifd) befteßt ja  groar bie 
Bföglidjf'eit, baß ber BeißStag, bem bei feinem 
SSiebergufammenhitt bie BunbeSratSoerorb= 
nungen uorgefegt roerben müffen, bie Beroibnung 
roieber aufhebt. B ann roürbe aHerbingS alfeS, 
roaS auf © runb bicfer Beroibnung gefd)eljcn ift, 
ungefeßlid) fein, unbunterUmftänbcn fönnte bann

ber S taa t oor bie Botroenbigfeit gefteflt roerben, 
feine Bertreter roieber gurüdgugießen unb fiel) 
feiner BtacßibefugniS gegenüber ben Kartellen 
roieber gu entäußern. 2lber roie bie Binge liegen, 
glaubt bod) niemanb im  © ruft baran, baß ber 
BeißStag gerabe biefe BunbeSratSuerorbnung 
roieber rücfgängig machen roirb. Ber Beid)Stag 
muß fid) natürlich oorbeßaften, fpäter einmal 
ein auSfüßrlicßeS ifatieligefet3 gu erlaffen. Aber 
fofange biefeS S?arfefigefet3 nid)t erlaffen ift, 
roirb fid) fießer jebergeit eine Bleßrßeit bafür 
finben, bie bie Beftimmung gerabe biefer BunbeS= 
ratSuerorbnung m it befonberer greube begrüßt. 
Bon bem oielen ©uten, roaS biefer Sirieg fü r uns in  
roirtfcßaftlidfjer fpinfid)t, unbefeßabet alt ber 
feßroeren ro irtfß a ftliß en  Böte, gebrad)t ßat, if t  
meines ©radjtenS bas befte biefe BunbeSratS= 
oerorbnung, bie enblid) gu einer ©inftußnaßme 
beS Staates auf bie Kartelle gefüßit ßat.

3um S d)luß  möcßteicß e inefle ineAnstellung 
maßen, bie m ir aber uon pringipiefler 9Bid)tig- 
fe it gu fein feßeint. gd) ßabe oben bereits er= 
roäßnt, baß bie SanbeSgentralbeßörbe oor ber 
©ntfcßeibuug ißrer Befd)roerben gegen Annub 
lierung uon Befdgliiffen, bie gegen baS öffent= 
ließe gntereffe uerftoßen, einen B e ira t gu ßören 
ßat. Biefer Be ira t ift, roie icß oben ebenfalls 
bereits ermähnte, auS Bertretern beS Bergbaues, 
beS ßoßlenßanbelS, ber gnbuftrie , ber £anb* 
roirtfd)aft, ber Stäbte unb ber ©ifenbaßnuer- 
roaftung gufammengefet3t. Biefe gufatnm em  
feßung ift burdjauS groedentfpredjenb. Bament^ 
ließ ift gu begrüßen, baß auch ßie* roieber bie 
Bertreter ber Stäbte grunbfäßlid) als Bertreter 
ber tfionfumenten angefeßen roerben. Aber icß 
möd)te, roie id) baS bei äßnlißen Anläffen fdgon 
roieberßoft getan ßabe, aueß ßier roieber bie 
grage fteUen: SßeSßalb ift ßier bie ^fjreffe ge= 
fliffentlid) übergangen? B ie Angehörigen ber 
gaeßpreffe, bie berufsmäßig unb tägtieß fü r ißr 
fritifd jeS Urte il bie gntereffen ber oerfdjiebenen 
©rroeibSftänbe gegen einanber abguroägen, 
baS allgemeine öffentlidje gntereffe roaßrgio 
neßmen haben, roürben fidier am meiften be
fähigt fein, als roertuolifte Berater ber ftaat= 
ließen Beßörbeu gu funftionieren. ©erabe ber 
Sirieg ßat bod) roirffieß gegeigt, roie roefentlicß 
aud) in  roirtfd)aftlid)en Bingen bie B fita ib e it 
ber ?)3veffe ift. B lan füllte bod) nun enblid) ben 
alten 3<Bf abfeßneiben, bemgufofge bie gnter- 
effenten im m er uoeß als bie beften Sad)uer= 
ftänbigen angefeßen roerben.

%
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nífcíte (poríraífíubten.
V o n  m p fo n .

SHe „V lbe rtina “ tn V iien befipt Ç>err£ic£)e Vötel» 
ftiftjeicpnnngen bon ßionarbo unb anberen grojjen 
italienifcpen m eiftern bcr Venaiffance; es finb 
barunter Vorträtftwbien bon einer W cp it ber Stricp» 
füprung, einer Sparafterifierung ber 3>argefteflten, 
bie unfer böcpfteS Staunen, unfere botlfommenfte 
Vewunberung perborrufen! 3>aë Valais am '23 a 11= 
pausplatj, ber S it; ber ßeitnng ber äußeren V o titif 
ber ijabSburger monarchie, bewaprt neuerbingS in 
feinem Vrcpib eine Sammlung niept minber bemer» 
fenSWerter „©parafterföpfe“ . ©Hefe in fyrage ftepenbe 
Sammlung ift allerdings erft mobernften U rfpruug i 
unb ift in  einem roten ©inbanib bereint; icpi meine 
natürlich baS „Votbucp“ , baS bie St. u. f. Ve= 
gierung über bie italienifcpe ©pantage nunmehr ber 
Oeffentlicpfeit übergeben hat. ©S ift eine feine 5?oIte(= 
tion bon Vftenftüden unb 3>of!umenten geworben 
unb hat nicht nur politifcpen fonbern pfpcpologifcpen 
V iert bon nicht geringer Vebeutung. ©S wirb in tpr 
uns geWiffermapen ein '2cad)trag 31t beS ‘21 iccoto 
maccpiabell „p rinc ipe “ gegeben.

Uttcrbings ¿eigt biefer Vacptrag, Wie Plein bie 
moberne ©eneration bon Staatsmännern auf ber 
fdhöncn ^alb infe l im <23crgfeicf) 31t ber ift, bie gitr 
Beit ber Vcnaiffance auf ihr lebten, 3>ie Viten 
hatten ben ftählernen m u t unb bie ©röjje ober 23er= 
»egenbeit, fichl 3n bem .offen gu belennen, WaS ihnen 
ihr Bbcal tour, beut politifchen Verbrechen, wenn 
es Vutjen fefjaffen tonnte. jfpre Vacpfapren aber 
oerbergen ihr V n tliß  hinter einer „fittlichen“ maSfc 
bor ber Oeffentlichteit nnlb treiben nur geheime Sün= 
ben. Jjn ber V ie lt ber Beitungen ftelten fie fic£)i a!3 
Bbcaliftcn hin, unb allein int Ver'fchr m it ben Stabi= 
netten, wenn es gilt, ihre Vente 31t erfcpleicpen, 
¿eigen fie ihr gierendes <2tnt£it3- Sie finb toahrlid) 
feine Ucbermcnfchen, bie tro^ig auSrufen: ,,gd) habe 
baS Vecpt, alles gu tun, WaS ich toill, »enn ich bie 
macht bagit habe“ , nein, fie finb fern, fepr fern bon 
jenem titanifchen Sroß gegen baS Sittengefeß; ge= 
meine fehler unb Stehler finb fie, bie um eines 
Vrofitchens willen 311 jeber Scpmutgcrei bereit finb, 
betten ihre unb ipreë-ßanbeS ©hre PSuftich’ ift!

©ine gange m ufterfarte  biefer „©brennt'inner“ 
ift es, bie w ir im öfterreichifcben Votbitcp borfinben, 
bie in ihr üöiebergegebcncn föttnen ftd) nicht be= 
flagen, bafj ihre VorträtS ber3eich'Uet finb, bettn fie 
haben fid> fetbft in  ihren Voten unb ©efprädhen 
gefchilbert, ihre ©baraftcrc unS fo offen gegeigt, baf; 
Wir Wie burch ©las in  ihre Seelen hinetnbliden 
fönuctt. Unb wenn ein anderer -?ante nad> btetetn 
V n b lid  abermals bittffchenb ¿um Rimmel Wiener 
flehen füllte:

.X vog li le v ir tù  sien v inc itnc i.

Si che 1:a Fè nascosà
Res urga cen G uistiz ia  a spada in  mano

Wir fonnett nichts bafür, baff bicfeS ©e'bet, bafj Srcue, 
21 echt unb S ittlid tfc it enblih lieber aufteben möd>

ten, feinen ¿ornbebenben ßippen fich entringt. Uttb 
fie allein Würben daran bie Schuld tragen, fie, bie 
Sreue, Vedjt nnb S ittlichfeit m it Büfeeb getreten 
haben!

SS ift faft peiniichl, ¿u fagen, bah ln  biefem 
Vlbum, baS auf jeber Voligeibireftion m it Bug unb 
Vedtit auftiegen formte, auch ber m ann  nicht fehlt, 
bem bei feinem Ijinfcheiben im ijerbft beS hörigen 
ffahreS unfere unb bie öfterreid)ifd)e offigielle unb 
offigiöfe V.reffe fo überreiches ßob fpenbete. Väm= 
lieh' ber marchete San © iuliano. 2Luf den b’Vnnungio 
unb ben Veppino ©aribalb i War er freilich1 noch 
nicf)t peruntergefommen, aber WaS man bon ihm 
erfährt, ift doch fchan ungemein anftöjjig. 3)a| er 
über bie '23urtbesoerpflid>tultg fiep leidsten hcr3enS 
pinWegfehte, nun, baS wollen w ir ipm noch ocr= 
3eipen, bajj er aber in  bem U.ugenblicf, ba ®eutfch= 
lanb unb Oefterrei<hi in ben Sjiftensfampf trrnten, 
fefjon, wie etwas Sefbitoerftänbiidges, m it Verfud)en 
ber gcWopnlicpften Spantage beginnt, 3eigt, Wcldge 
VegriffSOerWirrung in  ipm oorherrfepte. 'Uuip ift 
er ber „originelle“ gnterpret beS Vrtife lS  VII beS 
nunmepr in  ¿erriffenen SreibunbocrtrageS,
ba er burch feine J?unft im VuSlegen ober beffer 
im Unterlegen fertigbringt, ¿u erflären, Oefterreid> 
bürfe feinen m an n  in  Serbien ober in  montenegro, 
Wenn eS mit ihnen in  ;$rieg fiepe, einrüden laffen, 
ohne öorper gta lien eine „Stompenfation“ bewilligt 
3U haben. Sine Äompenfation alfo bafür, baß öfter» 
reiepifepe Solbaten fim pfen bürfen! Unb biefe fo 
finnreiep' erfunbene Äompenfation mu§ im oorauS 
eigentlich feftgefept Werben, epe ein 2Ilann ber 
St. unb St, ‘Sruppen feinen Bufe auf feiublicpeS 
©ebiet felgt!

2lbcr Was Will San © iuliano gegen feinen Vacp» 
folger Sottnino bebeuten: 2>er treibt bie ©pantage 
imgropen; fie ift fein wahrer ßebenslauf; aber auep er 
Will bor ber V ie lt iprer niept begiditigt Werben, 
unb als ficpi enblicp Oefterreicp auS ©rünben, bie 
peute nocpi niept näher 311 erörtern finb, fpäter wirb 
man auf fie ¿urüdfommen muffen, entfeptiefjt, bie 
unglaublidte Snterpreitation beS b lrtife ls VII, bie 
San © iuliano gegeben, fü r richtig 311 erflären, ba 
fagt Sperr Sonnino: erfte -Vei'ingung: tiefes ©e= 
peimniS mup über bie Vcrpanfi^ .gen ftreng gewahrt 
Werben; fommt nur ein V w rt über fie an bie Öcffcnt» 
licpfeit, bann Wafcpe icp meine fepr fepmupigen ß)änbe 
in Unfcpatlb! Brciiicf) ¡teilte ber ooltenbete Speud)= 
ler folcpics Vnfinnen niept nur, um oor ber V ie lt 
eine gute B '9ur fernerhin fpieleit 311 fönnen, fonbern 
er Wollte aud> oermciben, baß man in V a ris  unb 
ßonbon, an beren offigiclle Streife er fcpou ,,m,ora= 
lifcpi“ fiep gebunben patte, bon feinen Seitenfprüngen 
etwas erfahre, ©in fepr oergebtiepes Vemühcit, benn 
§err Varrere unb Sperr Vcnneif 2tofcb Waren über 
jebeS ©efprücp in  ber Stonfulta gut unterrichtet!
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5><tg Ärofobil fott mitunter anfcbeinenb fett» 
timentat merben unb' Sräuen in  bem ^ a t i  sur Ber» 
fügung fabelt; §err ©onnino gleicht biefetn tiebeng» 
m’ürbigen SRc)>tit: er beraubtet, fcbme^erfütlt aber b och, 
batfanifdjic Äompenfationen fö unten ben gerechten ( t ) 
Rfpirationen begRotfeg bon Ita lie n  in  garfeinePBÖeife 
genügen, nur bag Rbtreten big je^t int öfterreiebt» 
feben Befib befinbiicf)er „nationaler (gebiete“ ber» 
möchte bieg 3u tun. Rts man jebodfj in Böten nicht 
fofort barauf eingeben mitt, fchtägt ber Biebermann 
fentimentafe Sone an unb ru ft f) änb er in genb, bann 
ift eg um) bie ©pmaftie gefchebejt; itnlbi £>err B o l tat i 
mujj in  B e rlin  bag gleiche Sieb ber Mage ertönen 
taffen! §err ©onnino bteibt fid j big jum  testen 
Rugenbticf treu, bie e in ige  „Sreue“ , bie er jemalg 
gejeigt fiat, unb atg er am: 4. Rt|ai, nach neun Rio» 
naten Ärieg, ben 3> reib unb loiberrecfiiiici) fünbtgt, 
bat er noch immer bie '3>reiftigieit, bag Recht für 
fein Sjanbetn in Rnfpruchi 3U nehmen. © r ift nicht 
bei Rlacchiabelt in  bie ©dfule gegangen, fonbern 
bei Sartüffe, ben er noch übertrifft in  ber ©efebief» 
tiebfeit, ben ©brbaren 3n Rieten, mäbremb er freuet» 
baft baubeit.

Ron Sjerrn ©atanbra erfahren mir berbättnig» 
mägig nur toenig: er fonrtte immer feinen ©onnino 
norfcbiieben, aber mag m ir über ibn hören, gereicht 
ibm fo 3u r Unebre, bajj er boltfommen mürbig unb 
inert erfebeint, m it biefem Sjerrn an ein unb bem» 
fetben Strang 3U 3ieben. 3>er eine ift bag Sjanb» 
pferb, ber anbere bag ©attetpferb beg ©efpanng, 
bag Sjerr Barrere gefebidft tentt unb bem er reich» 
ticb £>afer 3umi§t, bamit eg gut im  ©taub ift, feine 
Bfticbt 31t tun.

Bernebmen mir über ßjerrn ©atanbra nur fpäir» 
ticbeg, fo g ilt bag gleiche nicht oon ije rrn  R ta rtin i, 
bem bigberigen Äoloniatm inifter beg Äabincttg ©a.= 
tanbra. Benno RtacdEjio febilbert ihn atg bie ©eete 
Iber Berfcbmörung ber römifeben Freimaurer, er ift 
ber agent provocateur ber ßoge unb ber engtifeben 
Botfcbaft! £fn ber Via Venti settembre ift er jeben 
Rtorgen im Borsimtner feineg gnäbigen §erru beg 
R ight §onourable © ir 3 . RennetI Robb an3utreffen 
(nietteiebt batte er fogar bag habe ©tuet, beffen ßeöer 
aninobnen 3U bürfen), um beffen Befehle fü r ben je» 
ineitigen Sag entgegen3unebmen unb ihm getreulich 
3U berichten, mag etina ber beutfdbe ober ber öfter» 
reid>tfcbe Botfcbafter am Sage 3uöor auf ber Äon» 
futtä »erbanbett haben, ©auner trauen ficb1 gegen» 
fettig nie fo recht über ben BÖeg. Unb ber Ober» 
gauner R la r tin i batte baber üoit feinen fran3Öfifcb-en, 
engtifeben unb ruffifeben Borgefebten ben Ruftrag, 
feine Btitgauner 3U übertoachen. 3>iefer ©pitjel 
tat nicht nur bieg, fonbern nach* beg Sageg B lü h ’ unb 
Rrbeit organifierte er noch in  ber ßoge ben Äatnpf 
„fü rg  Red>t!“ Äann man eg ihm öerargen, menn er 
bon fo biet Rnftrengung übermübet toarb unb gemijf 
nur in  biefem 3 uftanb ficb' an ©taatggetbern ber» 
griff? 3>ie Sperren ©onnino unb ©atanbra mochten 
ihren Uebertoacber nicht fo febr getiebt haben, fonft

mürben fie boeb nicht» man fann eg bei ihrer fon» 
ftigen OtDeitbersigfeit nicht boraugfeben, megen bem 
Berbacbt biefeg, gegen feine anberen febr batmlofen 
3)etiftg Unterfudhlung gegen ihn beantragt haben. 
'Stern iüTanne gebührt eine ©tanbfäute auf bem Äa» 
pitot, ba bag itatienifche Bott feinen Pranger fü r 
feine mobernen §errett auf jenem cbrmürbigcu iptatje 
errichten mit!, aber feine Unterfncbunggbaft!

3>em ©pibet folgt ber Äapitano Fracaffa, ber 
©äbetraffeter unb ‘■Renommift ber comedia d e i arte, 
trefflich' bargefteltt burcb! ben, neuerbingg nur bureb 
feine meteorotogifeben Äenntniffe fo berühmt gemor» 
benen ©enerat (iaborna. <£r m irft m it feinem ©bren» 
mort. genau mie fein Borbitb nur fo b^rum unb 
erftärt, „niematg“ merbe 3 tatien Oefterreidh' über» 
falten, ©enerat ©abornag ©bre bat bafür gebürgt 
—  atfo überfiet Statien, ¡ber §err ©enerat
bie ‘RTobitifierung, fälfcbticbermeife, fü r beenbet hielt» 
fofort Oefterreicb1. 3>iefer ©äbetrahter führt un8 auf 
bag ©ebiet ber niebereu Äom if unb mürbe in jeber 
Operette Furore atg SBajWBuffo machen. Slucb bag 
iBerbrecbcn bat feine bumortiotten ©eftalten.

©einer Untergebenen böttig mürbig ift ihr 
©onberän. <2Ber bag Setegramm, bag ber Äönig 
bon gtatien an Äaifer F^au3 Sofepb beim ^Beginn beg 
itöettfriegeg fanbte, tieft, bag nur fo bon iBieberieit, 
iJlnitanb unb unentmegter ‘'Bunbegtrcue trieft, ber 
mirb nicht umhin fönnen, ‘B ifto r ©ntanuel einen 
gait3 befonberen ©brentitet guguerfeunen, ber aber 
nicht mie ber feineg ©rofjbaterg i l  re galant’ uomo 
tauten bürfte !

©g ift erfreulich’, 3mifdben allen biefen Fragen 
unb §iä,htidhfeiten bag IJlnttib eineg bornehmen, ehr» 
liehen unb burebaug anftänbigen ‘3Uianneg 3U er» 
btidfen, bag beg SBotfcbafterg in  itöien, beg §er3ogg 
bon 'Sllbara. 0 bu mag eg angemibert haben, biefeg 
‘Ragout bon Berrat unb § in te rlift am; B-attbaug» 
ptab ferbieren 3U müffett, unb er bat ficb' rebtichfte 
Blühe gegeben, ben febiimmen Sreitbrucb' 3U ber» 
binbern. “iOer ihn getan nt hat» 3meifette nie baran, 
aber eg ift bcnnoch erfrentich', int Rotbttcb bie Be» 
ftätigung foteber guten BTeinung fcb'mar3 auf meih 
3U finbett. 3>och eine ©cbmatbc madht tauge feinen 
©¡ommer, 3itntat feinen itatienifdhen, ttitb fo fann 
man in  be3ug auf ben §er3og bon Btoara nur fagett: 
3)ie Bugnabme beftätigt bie Reget!

'3>iefe Reget, bie ficb1 nach’ bem 3>urcbbiättern 
ber öftcrreichifdjcn ©ammtung ber itatienifdhen Äon» 
ftiftgaften ergibt, ift eine fü r ben R u f gtalieng, beit 
R u f feiner offi3ietten BOett, tief befebämenbe! Äeine 
übergemattigen, finfteren, fotoffater ©rohe nicht ent» 
bebrenben fürftticben unb ftaatgmännifcben Uebet» 
täter in  bei* Remaiffance3eit finb eg, bie mir por» 
trätiert feben, fonbern ßump unb ßümpdhen geben 
ficb1 auf bem; Äapitot ein Renbegboug, bag uttg m it 
pbotographifcher Sreue bargefteltt m irb! 3>iefe fjei» 
ben finb ibreg ©ängerg b’2tnnnn3io „moratifd)“ ööttig 
mürbig, unb bamit ift atteg gejagt!
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©euffcßer Qßanß#(Kafettber tu. <öuarfaei9t5).
23on Dr. 3 o fe f ßoetoe»23ertin.

1. 2lp r it fje rr ü. ^Btafdjfe fcheibet au8 ber ©efcffäftS= 
teitung ber .yirni.i ©. 23 t e i dy r  ö b e r , 
ls25 c r t i  n.

1. „  ©ie c u t f d> c Ca n b to i r  t f d>a f 11i che
J g a n b e t S b a n f  ©. m. b. £)., 23ertin, m it 
5' -j 22tili.  J i  Sfapitai tr it t  in Sätigfeit; 25or= 
ftanb ift © ireftor ijiarnacf.

3. „  ©ie © e u t f d£> e 23 a n f tr it t  in enge 23e=
3iei)ung 3ur J irn ta  ©. ©. SrinfauS in  
©üffefborf, bie als folcfje hefteten bleibt unb 
beren gnbaber in  bett 2luffic£>t§rat ber ©ent= 
fcfjen 25anf treten.

4. „  25aniier £. g . 225,. 2Tottebohm in gärnta
2I o t t e b o h m  &,©o.,  Hamburg, geftorben.

9. „  © ireftor 21obert ©htert fcheibet nu8 bem 23ot=
ftanb ber 2T o r b b e u t  f ch e n S r e u l j a n b  
2t.=®.

13. „  21egierungSrat g e t ij ©uttmann toirb bom
2l:uffid£jt8rat in ben 23orftanb ber 2H e cf t  e n= 
b u r g = © t r e t i  h I ch e n %\ p p o t h e f  e n = 
b a n l  betegiert.

15. „  Otto 23ottmann toirb © ireftor ber ©• r e 8 b *
n e r 25 a n f , F ilia le  fjannooer.

23. „  ©ie © p a r  = u n b 2 J o r f c f ) i u | b a n f  21.=©.,
g e Ü 3 , gerät infolge Oon gehlfpefulationen 
eines früheren ©ireftorS in  ItonfurS.

.29. „  25cim 23 f o r 3 h c i  nt e r 2 5 a n f  h e r e i n
toirb be3Ügficf) ber ©chabencrfat;aniprücf)e 
gegen bie frühere 23ertoaitung eine ©inigung 
bohin er3icft, bajj bie 2Ttitglieber beS 2luf=> 
fiditSratS 700000./t. 2lftien beS 25anfoercinS 
heraitSgebeit unb 500 000 Ji. feiften.

1. 2Ita i ©eneralbireftor 21uebotf tr it t  aus bem 23or= 
ftanb in  ben 2lufficf)tSrat ber 21 f f  ge me i  * 
n e n  © t f ä f f i f cp e n 23 a n f  = ©  e f e 11 = 
f cf) a f t , ©  t r a fj b u r g.

1. „  © ireftor 22Xattcrn=25ambcrg toirb Seiter ber
©ürfheimer g itia le  ber 25 f ä f 3 i f cp e n 
23 a n f.

1. „  21 n ©teile beS auSfcheibenben g in a ^ ra tS
2Iiuf)te toirb © ireftor gfcpeOon ber £>ierforber 
23anf 25orftanbSmitgtieb ber © d>to a r 3 = 
b u r g i  f d> e n £ a n b e 8 b a n f.

1. „  © ireftor ter )§orft non ber 233 e ft b e u t f ch1 e n
25 c r c i  n S b a n f t e r  § 0 r ft & So., 
22Tünfter, geftorben.

1. „  23aufier 55 o n r a b  g i ö r f  e i n ,  223iir3bnrg,
toirb toegen ©epotnnterfchiagung 3U brei 
fahren ©efängniS oerurteitt; in ber 22taffe 
feiner falfitcn g irm a liegen 10°/o.

.3. „  © ireftor ,§,anS ©auertänber fchieb burefj $ob
anS bem 23oritanb ber © e u t.f d> c n $  r c u = 
h a n b = }© e f c f f f ch a f t.

5. „  ©eheimer Äommersienrat ©iegmunb 2lfd>=
rott in g irm a ©■ ©■ 21 f d&i r 0 11, 23erfin, 
geftorben.

5. 22tai ©ie g irm a  g  0 f e p h § e r 3 b e r g ,  23erlin= 
©chöneberg, toirb errichtet.

7. „  ©ic 25 r iP a t b a n f  2t. = ©. in  h a b e  rS =
t e b e n gerät in  ÄonfurS.

7. „  ©ie © r c S b n e r  25 a n f errichtet in  2lac£)en
eine Btoeignieberlaffung 3ur 223ahrnehmung 
ber betgifchen fjntereffen ihrer ^unbfehaft.

11. „  3 m tlonfurfe beS © p a r  = u n b  ® r e b  i t *
25 er  e i n §  2 3 e r t i n  = Of t  e. ©. m. b. 9 :. 
liegen 100 °/o in  ber 2Itaffe.

14. „  © ireftor ©mit girfcb oon ber © a r m  =
ft ä b t e r  ,25 a u f  geftorben.

14. „  ©ic ©ireftoren íía rf 233einftcin unb OSfar
©chunf fcheiben aus bem 25orftanbe ber 
£ a n b = u n b  g  n b u ft r  i e b a n f '21. = ©.

18. „  ©ie ©ireftoren 235ifhelm 25rcfifer=§annober,
OSfar ©rnft=21ürnberg, ©ufta'o 53önig=fiffen 
toerben ftellocrtretcnbe 250rftanbSntitgliaber 
ber 2H i t t e f b e u t f d ) i e n  © r e b i t b a n f .

20. „  ©eheimer ^ommer3ienrat ©arf 55Iönne Oon
ber © e u t f cf>:e n 25 a n f geftorben.

20. „  2lu8 ber 23Taffe im 5?onfurfe beS flüchtigen
25anfierS ©. f i i f i e n t h n f ,  ^Berlin, ergeben 
fich1 3,45°/o fü r bie ©fäubiger.

25. „  © ireftor 55arf £ubetoig Oon ber O S n a «
b r ü e f e r  23an f  geftorben.

29. „  25anfier ©rieh ©tütpnaget fcheibet aus bem
25orftanbe ber 2 5 a n f  b e 8 2 5 e r l i n e r  
55a f f en  = 25e re i nS.

30. „  ©eheimer S5ommer3ienrat ©mit §ecfer Oon
ber ©  i S c 0 n to  =© e f e l f  f ch a f t  ge= 
ftorben.

1. guni 23anfaffeffor ©ünther toirb 25orftanb ber 
21 e i ch 8 b a n f ftetfe ©traffunb; 25anfoor= 
ftanb 21 e cf e r » 233orm8 toirb ^anfoorftanb 
in  ©armftabt.

1. „  © ireftor 2Öotf=2leichenbacb bon ber ©äd)=
fifdhen 23anf tr i t t  3u r © h e m n i  % e r  
© t a b t b a n f  über.

1. „  ©ireftor 233itt oon ber © d j l  e-8 to i g = §  o I»
f t e i n i f c h e n  2 5 a n f  in ßufum geftorben.

1. „  © ireftor 2Sremfef Oon ber 2 5 e r e i n 8 b a n f
in  2türnberg geftorben.

1. „  © ireftor görgenfen oon ber 25 r i 0 a t = u n b
© p a r  b a n f  £j a b e r 8 1 e b e n geftorben. 
©urch ©pefulationen beS 25ud>hafter8 
Shieffen gingen ber 23anf 0,5 22Iilt. M>. oer= 
foren, oon benen 0,2 21IÍÍÍ. -Ä burch1 ben 
2lufficht8rat erfeijt tourben.

2. „  ©ie 2 5 e r f i n e r  © r o ^ b a n f e n  beteiligen
fich' toieber am ^Berliner 25örfenoerfehr.

2. „  21n ©teile beS ©ireftorS ©mit 21ehber8 toirb
© ireftor gohantt 25ufc 25orftanb ber 
© e 111 f ch = 2Í i i a t i f ch e n S a n  f. ©tett=* 
feertretenbe ©ireftoren toerben 21ed)tSantoatt 
D r. 2ticf)arb £ange =25erlin unb © ireftor 
gohn 55uttmann=©anton.
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2. 7)uni Sie Abeinifcbe Bant gebt auf bie S i  8 = 
c o n t o = ©  e f e 11 f <h a f t über; gegen nom. 
6000 Jk Abeinifcbe Banf=A£tien merben nom. 
3000 Jk Sigconto«Kommanbit=Anteiie unb 
120 Jk bar gemährt; eine KapitalSerböbung 
bei ber Sigconto=©efeilfcbaft finbet biefer« 
halb tiicfit fiatt.

3 „  ©ine © 1 ä u b i g e r  f cf) u ß g e f e 11 f d> a f t
b e r  J r i e b r i c b S b e r g e r  93 a n t m. b.

3U Berlin=£id)tenberg mirb errichtet.
6. „  3 m Konfurfe ber © 1 b i n g e r B  e r  e i  n  S =

b a n i  liegen 100°,o in  ber 9Aaffe, fo baß 
bie ©enoffen nichts nacbgugablen brauchen.

10. „  S irettor Aicbarb ©d>mibt=SreSben oon ber
9 2 T i t t e t b e u t } c f j e n  B  r i o  a t b a n t ge« 
ftorbcn.

16. „  Sie J irm a  O t t o  © e n f cE), e t , 93crlin, mirb
begrünbet.

16. „  Sic J irn ta  B l a t t e r  Q a t o b t ) ,  93erlin,
mirb begrünbet.

20. Suni Sie 921 i  11 e t b e u t f d) e K r  e b i t  b a n f  
übernimmt baS über 250 Sabre beftebenbe 
Jran ffu rte r BanfbauS Sob^nn ©oll & 
Söhne.

26. „  Ser 9 3 e r t i n e r  911 a 11 e r h e r e i n  änbert
fein S tatut babin, baß ben BorftanbSmit« 
gliebern ber 93etrieb unb bie 93ermitttung 
Oon Börfengefcbäften nicht mehr geftattet ift. 
A n  ©teile ber Sireftoren Sachs, Kapier, 
©obn tr i t t  S irettor SauS.

28. „  Sie S n b u ft r  i e = u n b  © o nt m e r 3 b a n f
91. « ©., 93erlin, bcfcblojj, bie am 27. 3 uni 
1911 befcbloffene KapitalSerböbung rüd« 
gängig 3U machen unb ftatt beffen fü r 1 
92Xitl. Jk 6°/o 93er3ug8a£tien auSgugebcn.

30. „  J ina ^a ffc ffo r ©ruft Kieler oon ber Banque
de Bruxelles tr it t  in bie J irm a  ©. 931 e i d> = 
r ü b e r ,  Berlin.

30. „  Sic 921 i 11 e l b e u t f d> e S r e b i t b a n f
fommanbitiert bie J irm a  ©mit ©beling, 
Berlin.

obiuefanbßfptegef.
©egen ben beutfeben Sanbel in Spanien.
3 m „E c la ir “  feßt ber m it „Bo lanb“ untergeicb« 

nenbe 93erfaffer feine 9lrtifeireibe gegen ben beut« 
feben (§unbel unb über bie 921ittel, ihn 3U oerbrängen, 
fort, ©r ftetlt feft, baß bie in  Spanien angelegten 
fran3Öfif<ben Kapitalien meit bebeutenber finb als bie 
beutfeben, mag aber nicht bönbert, „baß bie Borberr« 
fchaft ber Seutfcben auf ben fpanifeben 9AärEten un= 
beftreitbar, unb baß ber Umfang ihrer ©efebäfte Oer« 
bältniSmäßig üiel beträd>tlid>er als bie fran3Öfif<f)en 
©efebäfte i f t “ . — „Bo lanb“  fcEjreibt biefe lleberlegen« 
beit 3unt großen Seil ber Klugheit 3U , m it ber bie 
Seutfcben ihre Kapitalien im £anbc engagiert haben, 
ioobei fie nur ©efebäfte ins Auge faßten, beren Jot« 
gen bie ©ntmicftuug ihrer tommerjietlen Be:3iebungen 
erleichtern. Speiulatioc ©efebäfte mürben bagegen 
nur febr fetten unternommen. Anbere ©rünbe für 
bie beutfeb-e Uebertegenbeit erblidt ber 93erfaffer in  
ben niebrigen BerfaufSpreifen, in  ben febr langen 
3abtung8bebingungcn, fotoie in  ber genauen Kenntnis 
ber ©ebräudbe unb 93ebürfniffe bc8 £anbe8.

„S ie  ©jporteure getoiffer fiänber,“ fo beißt eS 
tocitcr in  bem Aiuffaß, „haben ficf> bereits bemüht, 
ben 931al3 unferer 9tebenbubler eingunebmen, inbem 
fie auf ben fpanifchett 921ärften biejettigen ©rgeugniffe, 
bie bisher faft auSfcbließlicb aus Seutfcbtanb cinge« 
führt toaren, bureb ihre eigenen ¿^abrifatc 3U erfeßen. 
Sa bie 93erforgung m it einigen biefer A rtife t feit bem 
9luSbrucb' ber 'Jeinbfeligfeiten aufgebört t>at, fo macht 
¡ich beren faft oölliger 921angel fühlbar. 3« ben in 
Jrage ftebenben A rtite ln  gehören befonberS alte 
Sorten Oete unb Jette, mie fie 3ur Seifenfabrifation 
benötigt merben. S3enn tnir auf mirtfdjaftticbem ©e« 
biete gegen unfere 91ioalen in  Spanien fämpfen

ioolten, fo müffen w ir im £anbe fd>on feßt Juß faffett, 
bie ü lrtile l, in benen mir tonfurrieren moltcn, forg« 
fa ltig ftubieren unb baS Serrain oorbereiten, um un= 
fere Konfurrenten 3U oerbrängen.

Sie Seutfcben beberrfebten ben fpanifeben 911ar£t 
mit A n i l i n f a r b e n  unb ben fü r bereu £>erfteltung 
notmenbigen 91obitoffen. Ja ft alle beutfeben Jabriten 
befaßen in  93arcetoua einen Vertreter unb 921ufter= 
l|a!ger, toaS bem Berbraucher eine febr fchnclle unb 
birette 93erforguitg ermöglichte. — Unfere Aioalen 
oertauften geioöbnlich m it 90 Sagen 3i«t- ©*ie ilDare 
tourbe fob Barcelona ober 93abnhof 93arcelona ge« 
liefert. An ilin farben mürben 3U folgenben Bebin« 
guugen geliefert: franto aller Spefen, gabibar nach 
fecbS 921onaten m it ber Option fü r ben Kunben, bie 
3abtung biuau83ufd>icbeu (?) ober 30 Sage 3iel mit 
3 bis 4°/o Sfonto.

Seutfcbtanb beftritt ungefähr bieQätfte beSSjanbelS 
i n 93a p i e r m a r e n ,  mäbrenb mir m it nur etma V20 

. beteiligt mären. Sie öfterreicbifch'=ungarifchen ©£por= 
teure erhöhten allmählich! tF>r ©efdjäft; ihre Spe= 
3iatitä t mar bie ßieferung Oon Schreibpapier, auch 
oon folchent fü r Sä)rcibmafd)inen. Jolgettbe Quali= 
täten merben in  Spanien am nteiften oertauft: prima 
meißeS b3m. einfarbiges 93ai>icr m it 9Baffer= ober 
93reßftempel; Briefpapier, Scbreibmafchinenpapier, 
93apier fü r 93riefumfchläge, Aabter fü r Aegifter, ©in« 
bänbe, Kartonnagen aller A rt, ©olb= unb Silber« 
papier ufm.; ferner 93aäpapier, paraffiniertes 93a= 
pier fü r CebenSmittel, Kartons fü r 93ifitentarten, 
Seibenpapier fü r Blumen, prima ßöfebpapier ufm. 
Außerbcm: AnfidjtSpoftfartcn, Kalenber, Spißen« 
papier fü r Konfiferien, Sapeten ufm. Sie BerfaufS« 
bebingungen ber beutfeben unb öftcrreichifdjcn ffäufer



29-5

maren foïgenbe: ©eh« Atonale netto ober 60 Sage 
m it 5°/o ©font». Sie ©efhäfte mürben getoöhnlih 
cif fpattifdmr gafen abgefhtoffen. (Einige beutfhe 
Firmen »erfauften sumeilen franfo alter ©pefen, auch 
Sollfpefen, frei gauè beg &äuferg.

„Unfere Äitiber füllen fran^öfifcße puppen haben."
Unter ber Ueberfhrift „N os enfants auront des 

poupées françaises" fhre ibt bag „Jou rn a l“ oom 
25. K ta i b. 3. :

„A tan  muß mit einem Atitgliebe ber „Associa
tion des Petits Fabricants et Inventeurs Français“ 
gefprodfien haben, um bag ©tenb ¿u ermeffen, bag 
Me tangfame beutfhe ©infilterung üor bem Kriege 
fomoht unferen gnbuftrielten alg aucf) unferen 
gänblern 3ufügte. Sie beutfdjen ©pielmaren fittb un= 
enbtid) 3af)Irei(f)er getoefen atg bie fran3Öfifcf)en ober 
bie beg übrigen Augtanbg, unb getoiffe ^ÿabrtïate non 
ung mürben burcf) beutfhe jyabrtfate „getötet“ . A3ir 
tjaben geftern gerrn  ®. bu C ou rie r, ben Aräfibeuten 
’genannter Affociation befragt. „A3ag machen ©ie 
unb bie 3 hrigen im ginblicf auf bag ©piel3cug un= 
ferer Steinen? 3 ft 3 hnett befannt, baß man fiel)' in 
ber ©cf)to>ei3 bereitg organifiert: augenblidlih gibt 
eg in ßu3ern eine Atufteraugftetlung . . Unb 
fofort hatten mir bag Aergnügen, feft3ufteilen, baß mir 
auch auf biefem (gebiete mitten im Kriege finb. „ADir 
toerben,“ fo ermiberte ung Sit. bit C ou rie r, „bie Ja» 
brifation beg Anpperifopfeg aug A o r3eIlan in  Jranf» 
reich teieber aufnehmen, ©ie toiffen, baß higher alte 
Auppenföpfe „boches“  maren. 3uerft mar eg eine 
$onfurren3, fpäter ein Atonopot. Ueberalt in 
Seutfch'tanb machte man puppen, gauptfäcglicf) in 
Aüvnberg. Ser $ampf mar, meit 31t teuer, unmög» 
lieh gemorben. Unfere Jabrifanten hatten fd>tießUdE) 
barauf t>er3icf)tet. ©ie fegten fich ftatt beffen auf bie 
Jabrifa tion  gemiffer Automobitbeftanbteile. Jeßt 
haben mir mieber angefangen, Auppenföpfe 3U fabri» 
3ieren. Sie J irm a  Sameroat & ßaffranchh in  Aton» 
treu il hat non bem AatUeipräfeftcn bie ©rtaubnig 
erhalten, einen Ofen fü r bag Arennen oon Aopteltan» 
föpfen 3u errichten. Siefer Ofen ift feit 3mei Ato» 
naten in  Aetrieb. ©r enthält 18 003 Söpfe oerfeßie» 
bener Acobelle unb liefert fie in  brei Sagen, J n  
ßimoges hat fid) bie J irm a  ßanternier 3U bem gleichen 
Bmecte organifiert. J ra u 3ÖfifdK puppen, frau3»= 
fifche ©piefmaren. fig mirb übrigeng bemnächft eine 
A u fte ilu n g  geben, bie Atabemoifelfe Aalentine 
Shoutpfon in ber ©alerie beg „E xce ls io r »orbe» 
reitet. A3ag bie fegtoeiserifegen Ausheilungen anbe» 
tr ifft, fo merben mir baran nicht teiinehmen. Sa 
biefeg Jahr bie meiften oon ung eingc3ogen finb, fo 
merben mir ben „Concours Lepine nicht »eran» 
ftatten. Sagegen haben mir alte Urfache, 31t glauben, 
baß mir im Auguft unb ©eptember beg gtorreid>eu 
gahreg 1916 (!) ben „Concours L'épine“  organi» 
fieren tönnen, unb baß er einen großen ©rfolg baoon- 
tragen mirb. 803ir merben atgbann neue ©pielfacheu 
3cigcu. A i« bahin »erraten mir hierüber nichtg; mir 
begnügen ung einftmeiten, biejeitigen, bie auf ben 
tlrieg Ae3ug haben, auf beu A ta rft 3U bringen. A3ir

befchränfen ung barauf, bie Seutfhen 3U »erbrängen. 
Aeifpielgmeife macht K t. ©erbeau in A  ans fteine 
Afeifolbaten, fteine gefugfiguren aug U3acf)g ufm. 
A3ie »iete baPon maren bisher preußifh »ab baperifch !

©g gibt atfo einige neue ©pietfachen gegen» 
toärtig, bie patriotifhen ©pietfachen, bie ber Ärieg 
unferen fleinen ©rfinbern unb Jabrifanien eingegeben 
hat. -Kennen m ir u. a. bag „Aodgcgfpiei“ unb bas 
„A lliie rten fp ie f“ , bie man überall finbet. K t. Arung» 
mict hat beit „Jußball ber A lliie rten “ erfunben. Sag 
©piet „©urefa“ »erbanft man ber ©rfinbungggabe 
beg K t. ©régoire. „©urefa“ hat ben Untertitel : „AMe 
bie A lliierten in A erlin  ein3iehen merben.“ (!) ©g 
ift ein fteineg ©ebutbfpiet. ©g befteht aug 3ehn fteinen 
Aierecfen in  ben beutfhen Farben unb einem großen 
Aiered, bag bie Jarben ber Aerbünöeten ¿eigt. ©g 
haitbeit fich barum, bie Jahnen ber A lliierten an ber 
m it „A e rlin “ »orgebrueften ©telle 3U placieren. Aor» 
märtg, feien mir m utig! A3ir merben feine mürttem» 
bergifhen Aeijenben, feine baperifhen Kataloge unb 
feine Aodhegfpielmaren mehr fetren. Unfere Uiitöer 
merben fich m it fran3Öfifcf)en Singen amüfierert. Ser 
Sïrieg 1914/15 muß ben beutfhen ganbet üernichten.“ 
©0 meit ber ehrenmerte §err Aräfibent ber „Associa
tion des Petits Fabricants et Inventeurs Français“ , 
©ein iprogramm meift m it bem „©urefa“=©picf ge= 
miffe Aehntichfeiten auf. „C ’est un petit jeu de 
patience.“  Sie Aerbrüngung ber beutfehen Spiel» 
mareninbuftrie unb bie Aernich'tung beg beutfehen 
gänbetg mirb fich m it berjelben Aromptheit »ott= 
3iehen, mie ber ©in3ug ber Aerbünbeten in A e rtin .. . ,

©egett ben beutfehen ganbet in ber Sitrfci.
„Unfer fjanbet mit ber Sürfe i (ber aufgeteit» 

ten?) muß fich nach bem Kriege auf Äoften Seutfch» 
taubg oergrößeru“ . Unter biefer Ueberfchrift bringt 
ber „P e tit Parisien“  »om 17. gun i b. 3 . bie ©rftä® 
ruttgen beg nah' Aarig  3urücfgefehrten fran3Öfifhen 
©eneralfonfuig in  ©mprna, itît. ©otomieg. ,,©g 
hanbett ficg barum,“ fo erflärte ber Senannte, „bie 
fomnter3ieÎIen Ae3iehungen mit ber Sürfei, bie fhon 
»or bem Kriege bebeutenb maren, aug3ubauen. Ob» 
moht bie Jeinbfetigteiten fie unterbrohen haben, fo 
hat f ih  boh Jranfreich in  ben ottomanifhen ®e= 
bieten einen großen ©inftuß bemahrt. Sag fann pa* 
tabo j erfheinen, aber man muß f ih  erinnern, baß 
mir in ber Sürfe i 38 fran3Öfifd>e ©hüten befaßen, 
bie oon b n rh fh n it t t ih  6000 © hüleru  befud)t maren. 
©eit einigen gahren haben bie Seutfhen eine 
große A n3af)l ihrer ©r3eugnif)e auf ben tü rfifhen  
“îîta r ft gemorfen. Aber, menu mir ung itîtühe geben, 
fo tönnen mir bei Jriebengfdituß bort Abfaßgebiete 
fü r unfere Jabrifatc finbeit. Unter ber Aoraugfeßung 
freilich, baß mir unfere fommersielten Kcethoben än= 
bem unb ung ebeufo gefegieft geigen, mie bie Seutfhen 
gemefen finb. Unfere U’aufteute unb gnbuftrietten 
müffen »or alten Singen »on biefen hanptfähtihften 
^Bahrheiten burdhbrungen fein: um auf bem tür= 
fifhe tt K tarfte  ©rfotge 31t haben, ift erforbertieg, gute 
unb gut be3at)ite Commis-voyageurs heraug3ufd)icfcn, 
unb fü r bie ©inführung ber A3are mehr Aeftame 3U
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madjeti unb mehr Opfer 3« bringen, Xlnbererfeitg 
wirb eg notwendig fein, bie Verbefferung ber Srang= 
Porte 3u Xöaffer unb 3U ßanbe 3U erretten, tötete 
©efd>äfte Werben per ‘iJoftpafet gemacht. XBährenb 
aber bte unferigen einen XHonat brauchten, um bon 
Vktrig nad) ©mpraa 3U gelangen, famen bte bon 
Bertin  expedierten jä te te  fcpon nach fiepen Sagen (? ) 
an. Xluch muß man niefit bergeffen, baß bie Seutfdjcn 
bie augge3eitfinete SeWofmheit bitten, nach augwärtg 
bittiger afg in ihrem eigenen ßanbe 3U liefern, Wobei 
fie nicht nur baran dachten, ben jeßigen Kunden 3U 
befriedigen, afg ben 3ufüwftigen Klienten 3« erobern. 
Jfnfofge biefer Voraugfidjt gelang eg ihnen, einen Xir» 
tife t 3« lancieren. 3>ie ßancierung biefeg einen Xlr* 
tifel'g brachte bie ßancierung cineg anderen mit fid). 
Ser §anbef ift eine 935iffenfdjaft geworben. Ver= 
fliehen unfere $aufteute, fichi ihren Sefeßen an3u= 
fxtffen, fo werben fie auf bem türfifchen Xltarfte ben 
früheren Vtaß nicht nur m it ßeichtigfeit Wieder 
finben, fonbern ihn unter Verdrängung ber beutfehen 
Stonfurrenten erweitern.“
granfreid)g Ueberfeehanbel ttact) beutfdKtn XKufter.

Vaut Xtbam macht in ber „In fo rm a tion ““ ben 
'i3orfei)lag, Jranfreich folfe ttaufteute nach Xteberfee 
hinaugfdfiicfen, um bie higher beutfehen Xlbfaßgebietc 
in  Be|'iß 31t nehmen, nach beutfdhem Vorbitbe brühen 
pxtuftertager errichten und Sruftg bilben. Sie ‘25it= 
|bung ber Sruftg wäre — im ©egen faß 3U dem 
beutfehen Vorbitbe; Rnnterfung begVerf. * nötig, um 
bie fü r beit © jport nötigen iiap italieu 31t beforgeit, ba 
bie fran3Öfifchen Banfen fich Weigern, durch bie Sig= 
fontierung tanger XBechfet auf Xteberfee bie erfor» 
berlichen Brütet 31t liefern. Sag Rbfurbe biefeg Bor» 
fcytageg Wirb feiteng beg Variie r $ofrefponbenten ber 
neutralen „Züricher V o ft“ Wie folgt treffend be= 
feuchtet: „S taubt §err Rba nt toirftich, e& nur nötig 
3u fief)1 ing warme beutfehe XTeft 3n fetten, um
bie früheren beutfehen Stunden herbeigutoden? XBitl 
fjranfreid) botle XXTufterfoffer überg XXTeer fenben, fo 
muffen bie betmifcheu ¿Jabrifen arbeiten, Staubige

XBerffünftler muffen ihre ©djaffengiraft in  Sjanbet 
unb 3nbuftrie 3ur Verfügung ftetlen fönnen. Sag 
alleg ift 3u r3eit in  3“ranfreidh ein eitler XBunfcf). Sie 
großen fransöfifefsen 3 ubuftrie3entreu beg Roröeng 
finb Dom fjeinbe befeßt; u it3ähtige Betriebe liegen 
3erfchoffen unb auggebrannt darnieder. 3 n ©üb unb 
XBeft fehlt eg an Arbeitern unb Xltaterial, um bie 
feit Ruguft feiernben fyabrifen in Sang 3U {eben. 
XBag nußt eg, Wenn Spierri), ber Xlbgeorbnete ber 
Rhonemünbuug unb ehemalige XTtinifter ber öffent» 
liehen Xlrbeitcn, auf bag XBunberlartö XXtaroffo hiu= 
weift,, bag bem fran3Öfifchen tjanbet ungeahnte XXeich» 
tümer erfdhliefjett folt? 3htu fehlen XXtittel 31er Sr= 
reichung beg 3 toedeg, unb wenn morgen fetton bie 
'¡Jriebenggloden burcf)g ßanb läuten, h<ü ber fran* 
3Öfifche Kaufmann, ber bon ber 3“ront 3urücffehrt, ge= 
uug 3u tun, um daheim aufgurichten unb neu 3U ge= 
ftatten, wag ber unfclige Strieg 3u}ammenriß.“ —

©egen beit beutfehen ^Petst^anbcl in Oiufüanb.
XBic ber ,,X\jetfeh“ bom 16. Jfuitt a. ©t. be» 

richtet, hat am 12. 3un i a. ©t. unter bent Vorfiße 
beg Rtitgtiebeg beg Reicpgratg, XB. 3 . Seniffoto, eine 
©ißung beg Xlugfchuffeg ber ruffifchen Srportfammer 
fü r bie X3ei3inbuftrie ftattgefunben. Segenftanb ber 
Sagegorbnung War u. a. bie fyrage ber Xlugfchaltung 
ber beutfehen Verm ittlung int ruffifchen Xtetrhanbet. 
©g getangte ber Bericht eineg fpe3iett nach' ben Ber= 
einigten ©taaten entfanbten XXXitgtiebeg nameng XB. 
3- SenerofoW 3ur Bertefung. Ser Bericht ftettte 
feft, baß ber birefte Verlauf ruffifcher Vetö« an bie 
Vereinigten ©taaten burchaug möglich' fei. Bigher 
ift Xlnterifa augfchiiefjticfh bitrcf) beutfehe Vermitttung 
auf ben ruffifchen Ve^märften atg Käufer aitfge-- 
treten. Ser ©i^ung wohnte ber §anbeigatiacf)s ber 
Vereinigten ©taaten bei, ber nameng ber bebeu= 
tenbften amerifanifchen Vetjhänbter bereu Bereit» 
Witligfeit erftärte, ben ruffifchen ^änbtern eötl. auch 
brtreh SeWährung größerer Strcbite entgegen3U= 
tommen.

(Revue ber (J)reffe.
©ine ©rfcheinung, bie aud> in Seutfchtanb oiet= 

fad) beobachtet Worben ift, befprid)t ber Oe ft er» 
r e i d> i f d) e V  0 t f  g W i r t (3. Snü) unter beut Sitet 

Vom i3ofcat junt Vcrtoattunggrat. 
Xlngefnüpft Wirb an beit J a lf  beg §ofratg Dr. ©ruft 
Btafdjte, ber, nachbctn er 001t ber ßeituitg beg Se= 
partementg fü r X-'riOatOerfid)erung 3urüdgetreten unb 
penfioniert War, fich> in  ben VerWattunggrat einer 
großen ßebengoerfich'erungggefetlfchaft wählen liejj. 
Sa ber Xiebertritt penfionierter ©taatgbeamter in  
bie Sienfte ber SefdläftgWelt burchaug nicht fetten 
ift, liegt bie Sefahr nahe, bafj bie Beamten fd>on 
Währenb ihrer Xlmtgführuug Xlüdficht barauf neh= 
nten, bag fie fpäter bei einer ber Oon ihnen beauf»

fichtigten Xlnternehmungen eine Sätigteit augüben 
Werben, ©igentümiid) ift eg, bag in  Seutfchtanb bor 
fu r3ent ein analoger J a tt fichi ereignet f>at, inbent 
ber ehemalige Xiräfibent beg Xtuffichtsamtg fü r bie 
Vribatberfidjerung in  ben Xluffichtgrat einer Ver* 
fidjerungggefettfehaft eingetreten ift. Sie ©diuib an 
biefen Vorgängen trägt 3um Seit bie “Regierung, bie 
ben Beamten eine Xlufbefferung ber Ruhegehätter 
berfchaffeit Will. 3 n ber V o f f i f c h e n  3  e i t i tn  g 
(7. 3 u ti) befinbet fich' eine Sarftetlung ber 

Oi. O. S.
Sie Xlieberläntlifhe XXeberfcetruftgcfettfdbaft hut bie 
Xlitfgabe, bie ©infuhr nad> ben Xliebertanbert fidier» 
3uftetien. Sa m it ber Verfdjärfung beg englifchen
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tjanbclgfricgeg faic ©cbto'ierigfeiten ber 95erforgung 
§o£tanbg m it 9Tabrunggmittefn unb 9tobftoffen fidf)' 
immer mehr fteigerten, entfdjlof)cn fidj bie teitenben 
ffanbetgfreife, 3« einer Organlfation 3U formten, 
burct) bie bie ©cbto'ierigfeiten umgangen toerben 
tonnten. ©ie errichteten bie 9t, 0 . S. (9teberlanbfcbe 
OöergeeSruftmaatfchiabbij). 91 tt if>r beteiligten fidE> nicht 
nur bie bebeutenbften Efanbelghäufer, fonbern auch 
©cbiffabriggefeltfchaften unb ianbere3ntereffenten. Sie 
tSefeltfcfjaft arbeitet gemeinnützig, ber eoentueltelteber» 
fdf)iu§ toirb »orgetragen unb bei 9tuftöfung beg Unter» 
nettmeng 3U 9öohtfahrtg3toecfen »ertoenbet. Sie £ei= 
tung ber 9t. 0. S. bat ein 9lugfchiuß: »on fieben *Uer= 
fönen in ber §anb, neben bem ein 9lufficf)tgrat unb 
bie ©eneratoerfammtung atg toeitere ©efeilfebaftg» 
organe »orbanben finb. Sie Äaufteute, bie ficf)i ber 
95ermitttung ber 9t. 0. S. bebienen, muffen fich ben 
3iemticf)> ftrengen 95ebtngungen untertoerfen, bie bie 
©efeilfcfjaft feftgefctjt ijat. 3 ur ©icberbeit fü r bie 
(Erfüllung ber 93ebingungen toirb ein (Effeftenbebot 
ober eine 9?anfgarantie »erlangt. — 93om gleichen 
95erfaffcr bringt bie 95 0 f f i  f cfye 3  e i t  n n  g (15.3 u ti) 
ben 9lnfang einer 9trtifetrcii)e über

bie <3öirtfcf)aftg!age Soßanbg.
3 n  bem 9 lrtife i toirb gefch'itbert, Voie groß, bie ©eßtoie» 
rigfeiten toaren, in bie ffolTanb burct) bie engiifetjen 
9Xtafjnat)men gegen ben beutfeßen Raubet gefommeit 
toar. Sieg ioar1 befonberg be§f)aib fü r ben nieber» 
tänbifd&en ßfanbet unangenehm, ba auf ber Sfanbelg» 
»ermittiung ein großer Seit ber; toirtfcbafttichen Sätig» 
feit beruht. Sie tjoitänbifcfien ©cßiffe tourben, fo= 
toeit ihre ßabung nicht an bie 9t. 0. $ . gerichtet toar, 
bon ben (Engtänbern aufgebracht, nach engtifeßen 
fjäfen gefeßieft, bort entlaßen, unterfucht unb fd)iieß= 
ließ toieber betaben, toenu feine Ä’onterbanbe gefitnbcn 
tnurbe. Um biefen ©törungen itjreg Betriebes 3U 
entgehen, entfeßioffen fic£> bie ©cßiffabrtgefettfcßaf» 
ten, nur noeß an bie 9t. 0 . S. fonfignierte 9Bare 3U 
beförbern. Sie bebeutenbften nieberiänbifetjen ©cßiff= 
fabrtunternebmungen Ijaben fieß ber 9t. 0. S. an» 
gefeßtoffen, fo baß bie 92T»giicßfeit, 9Daren ohne 93er= 
m ittlung beg Sntftg  auf boflänbifctien ©cßiffen ing 
ßanb 3U befommeu, fefir gering ift. Sie niebertän» 
bifd>c ©d)iffat)rt befinbet fief) 3um großen Seit in 
feiner fe£>r gtängenben Sage, befonberg leiben bie 
£ inte n naeß ben Kolonien fetjr, bagegen ift ber 95er= 
feßr auf ben ßinien naeß 9lmerifa 3UfriebenfteItenb. 
—  3« einem 9luffai3 über bie

SHttanglagc $ra»freici)3
brneft ber ^Berliner 95örfen=(Eourier (9. 3 u ti)  eine 
Sabette ber amerifanifeßen (Sifenbabntoerte ab, 
bie in ben testen 3abrcn alt ^er bartfer 95örfe 
emittiert loorben finb, atg Stfuftration bafür, um 
toeteße ^Beträge eg fid> Ijättc banbefit fönnen, toenu 
bie ty inart3trangaftion ber frangöfifeßen 9tegierung 
mit 92Torgan in  »ollem Umfange 3uftanbegefommen 
märe. 92torgan hatte 3ur 95ebingung gemacht, baß 
gur Sicherung beg 13U eroffnenben ttrebiteg in 9lmerifa 
amerifanifeße Sifenbaf)n=Obiigationen fjintertegt toer» 
ben fottten. 3 u biefem S to^e  mottte bie fran3Öfifc^e 
ifinanioermaltung fotcfie Obligationen in  Jranfreid)

auffaufen begiefmnggtoeife gegen frangöfifetje ^riegg» 
anteifie umtauidjen. Siefe Ääufe finb in 3mifcf)ien 
toieber eingefteltt morben; genanereg über bie gange 
9Ingetegen£)eit ift nid>t befannt getoorben, fo baff man 
mot)t annefjmen fann, ba§ eg ficf)i nur um geringere 
Beträge geljanbeit f>at. Sie ßifte ber amerifantfcfnen 
Obtigationen umfaßt 15 ipofitionen unb tauft über 
einen ^Betrag »on $ 468 92tittionen. Sa aud)i bie 
93erfudf)e, bie engtifcfie 9tegierung 3ur 9lufbebung beg 
93erboteg beg tjanbeig augmärtiger 9Bertbabiere 3U 
»erantaffen, offenbar of)ne (Erfolg gemefen finb, finb 
bie 9Becf)feIfurfe meiter geftiegen. Sie 9tegieruug 
mirb begftatb gebrängt, 9Ttagregetn gu ergreifen. — 
Sie ö £ ti i f d) e 3 e i t u n g  (10. 3 u ti)  bringt eine 
3 ufammenfteitung über

bie Oteic^gbaitf int erfien i^a ib ja^r 1915.
3n  einer Sabette toerben bie Surcfiifdtnittggabten ber 
einzelnen 91ugmeig})ofitionen fü r bie erften fed)g 9Tco= 
nate ber fetzten brei 3at)»e pergtidfen. 91ufjerbem 
toerben ¡bie 3 af)ten »ergüdien m it ben ttriegg» 
monaten beg 3af)reg 1914. Ser burd)fcf)nittiid}e ®otb= 
beftanb überragt ben beg iBorjaljreg um faft eine 
9Ttittiarbe M-, fetbft ben ber testen fünf 92tonatc 
1914 übertrifft er nod) um über 500 9ItitI. M. 
©el)r »iet größer ift ber Unterfdt)teb beim. 9toten= 
umtauf unb beitto 'Ulecfifetbeftanb, er beträgt in beiben 
hätten über brei 9IUItiarben M>. SBerglicfien m it 
ben Sagten feer erften Uneggmonate beträgt bie 3 u= 
naf)me fü r 9öed)ifet immer noclf über eine fyalhe 
9Kittiarbe unb fü r 9Toten über 900 9UiIIionen J'L 
Sie übrigen “Bofitionen foeifen naturgemäß toeniger 
große Uuterfcfjiebe auf. ©ntfbrcdjenb ber ßunafyme 
beg 9Iotenumtaufeg unb ber ©irogetber bat fid)1 bag 
Sedunggoerbättnig ftarf »erfd>oben. 3 m erften ©e= 
mefter 1915 betrug bie gefetjiiebe bgto. bie ©otbbecfung 
ber 9toten 54,86 bgto. 45,83 0/o gegeu 87,11 bgto. 
66,54 0/0 im 3 af)fe 1914, bamit ift nicht nur bag 
toieber eingebüßt tooröen, um bag bie Seditng fid) 
»on 1913 auf 1914 erhöbt batte, fonbern bie Secfung 
bat fid> noch' toeiter »erfdjtccbtert. ©in 93ergteid> m it 
ben erften SMeggmonaten geigt bagegen eine 95er» 
befferung ber ©otbbectunggguote öon 43,07 auf 
45,83 °/o. Sie ©otbbedung ber 9toten uub ©irogetber 
bat fich gegen biefe 3^it fogar um 4,55 °/o »erbeffert. 
9Benn bie 9teicb'3banf nicht burd) ©efeß »om 
4. 9tu,guft 1914 »on ber 3abtuag ber 9totenfteuer 
befreit toorben toäre, hätte fie fehl' erheblich« ^Betrage 
entrichten müffen. J ü r  bie teßten fünf 9Itonate 1914 
¡nnb bag erfte gatbjahr 1915 hätte fie 26,1 bgto. 
42,3 9UUI M. betragen. -  9110 e rgängung biergu fei 
auf einen 9trtife l in  ber 3  r  a n t f u r t e r 3 e i t u it g 
(13. Suti) über
bie beutfeheu ^rioatnotenbanfen amgatbjahrgfehluß
»ertoiefen, in bem eine Sabette enthalten ift, bie 
einen guten Ueberbtidt über bie Snttoidtung ber 
§aubtbofitionen biefer 93anfen feit Ärieggaugbrud) 
getoäbrt. ©eit ©nbe 3 u ti 1914 haben fich1 bie 3ahten 
bei ber IBaberifdcen unb 9üürttembergifd)en 9toten= 
banf fotoie bei ber 95abifcf)en 25ianf nur untoefentlich 
geäubert, bagegen finb bie ©djtoanfuttgen bei ber 
©ächfifchen 93gnf toefenttid) größer. Ser 9Toten=
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umlauf betrug aut 31. ff  u lt 66 '32 t ill., am
31. ©esember 33 <32ttll. unb am 30. Sunt 
38 32ull. -JL Huffaltenb ift bte Herfdjiebung auf 
bem s235ed)id= unb iiombarbAJVnto baut 31. ©ejember 
auf ben 30. Suni. 3>ic 5iöccf)'fci nahmen ab bon 
60 auf 32 <321x11. unb ¡bte ßombarbS fliegen bon 4 
auf 26 <2IUIL -M. ©te ©ejjoftten ftnb gegen ben 
31. ©ejember um 12 32101. auf 44 <32101. Jh- 3urücf= 
gegangen. — lieber bte

,,3RobUifierung" ber ruffifc^en 3 nbuftrie 
bericf)itet ber ^ B e r l i n e r  3 3 ö r f e n » l £ o u r t e r  
(7. Suit) unter He3ugnaf)me auf Heröffetttlicfnntgen 
in ruffi|cl>en Seitungen. ©anadj Ijat baä m it }b btel 
ßkfdjrei begonnene Heftreben, bie ruffifefte <333irt= 
fdjaft unabhängig bon ihren auglänbifchen ßiefe= 
ranten ju  machen; bigfjer tbefentlidje (Erfolge nicht 
3U erzielen öcrmocfjt. Sn bielen gälten Ijat fid> ba= 
gegen h«rau89cit2iO, baß bie Horbebingungen 3U 
einer Snbuftrteentimcflung, ioie fie 3ur 6 elbftberior= 
gung Hußlanb« nottoenbig inäre, nicht gegeben finb. 
©a eg fichi bielfach bei ben ©djitnerigfetten um bie 
finau3ielte ©eite beä s13roblemg fjanbelt, oerfucht 
man bem Hebet burdf) Hanfgrünbungen bet3u(ommen. 
Sn ber 'Hreffe toerben 3ur'3eit £)auptfäcE)lich fieben 
<3Jorfdf)iäge bigfutiert. ©ie ©rrichtnng bon ‘Hänfen 
fü r fotgenbe 3 &ecte: 3ur jjörberung ber @olbinbu= 
ftrie, 3ur Hnterftüßung ber ©ee= unb Htnnenfcfnff» 
fahrt, 3ur Sebung ber ruffifchen Kurorte, 3ur §ebung 
ber mittleren Snbuflrte, 3ur .Jörbernng ber gefamten 
ruffifchen gnbuftrie, fcEjIicglicf) eine ruffifch^amerifa» 
nifche unb eine ruffifch=hblnifche Hanf. Hefonberg 
bie beibett Snbujtricbaufplänc fteheit im  <25orber= 
grunb beg Sntereffeg. ©ie Sorberung, eine befon= 
bere Snbuftricbanl 3U errichten, inirb bamit motibiert, 
baß bie ruffifche Heidjäbanf infolge ihrer Strcbit= 
bebingungen nicht geeignet fei, Su&uftrietrebit 3u 
geinähren. ©ie ÜapOalbefdhoffung fü r bie Hanf fo ll 
auf bem <3Bege ber Obligationenauggabe bor fich 
gehen.

Omschao.
Die Beschlussfassung

fn . H o te lb e tr ie b s -B ila n z . flber die Büanz der

Hotelbetriebs-A-G. Conral U h l’s Hotel Bristol Central
hotel ist auf Verlangen einer Minderheit, die mehr 
als ein Zehntel des Aktienkapitals vertrat, vertagt worden. 
Die Aktionäre der Minderheit nahmen ÄDstoss an den 
von der Verwaltung vorgeschlagenen Sonderabschreibungen 
von 2,7 M illionen Mark, die aus dem ordentlichen Reserve- 
i onds entnommen werden sollen. Es ist nicht unwahr
scheinlich, dass in der neuen General-Versammlung am 
7. August trotzdem die Bilanz in der vorgeschlagenen 
Form genehmigt wird. Die Eigenart des Falles der 
Hotelbetriebs-A-G. vom Standpunkt der Aktientechnik 
besteht nämlich darin, dass die opponierenden Aktionäre 
gar kein direktes Interesse an der Abänderung der Vei- 
waltungsvorschläge haben, dass sie vielmehr daran inter- 
e-siert sind, um der Bewertung ihrer Aktien willen, die

offiziell nicht ausgesprochenen Gründe der Abschreibungs- 
po li'ik  in helles Licht zu liieken. Die Hotelbetriebs-A-G. 
verdient ihrer ganien Konstruktion nach auch die sorg
fältigste Beobachtung der Oeffentlichkeit, weil diese 
Konstruktion von grundsätzlicher Bedeutung für unser 
Aktienwesen ist. In  der General-Versammlung fie l das 
W ort, dass bei der Hotelbetriebs-A-G. ein Zweiaugen
system im Au'sichtsrat herrsche. M it diesem Schlag-wort 
ist die beherrschende Stellung des Geheimen Kommerzien
rates L e o p o ld  K o p p e l angedeutet, aber ih r Charakter 
ist damit nicht erschöpft. Geheimrat Koppel übt bei der 
Hoteibetriebs-A-G. nicht nur die Herrschaft des Gross- 
aktionärs und Bankiers aus, sondern die Gesellschaft 
dient auch seit ihrer Gründung durch einen Pachtvertrag 
dem Interesse Koppels. Die Hotelbetriebs-A-G. ist im 
Jahre 1897 von Koppel gegründet worden, um das Central- 
hötel und die m it ihm räumlich verbundenen Betriebe: 
Café, Wintergarten, Heidelberger und Läden von der 
Eisenbahn-Hotel-Gesellschaft zu pachten. Einziger Aktio
när der Eisenbahn-Hotel-Gesellschaft ist Geheimrat 
Leopo ll Koppel. Der Miets- und Pachtvertrag für diese 
Stammunternehmungen der Hotelbet] iebs-A.-G. sicheit 
der Leopold Koppelschen Eisenbahn-Hotel-Gesellschaft 
bis zum Jahre 1935 eine steigende, von der Konjunktur 
und den Betliebsergebnissen unabhängige Rente. Von 
1912 -  1916 beträgt die Pachtsumme jährlich 985000 M , 
von 1916 — 1935 jährlich 1 M ili. M . Ausserdem ist ver
einbart für den Fall, dass die mitvermieteten Läden des 
Zentralhotelgiundstücks sowie dasVestibül in  der Friedrich
strasse und gewisse Schaukastenflächen in der Zeit nach 
dem 1. A pril 1917 einen höheren Mietsertrag als 280000 M  
jäh ilich  abwerfen sollten, die Vermieterin, d. h. die Eisen
bahn-Hotel-Gesellschaft, Anspruch auf die Hälfte dieses jähr- 
l i  hen Mehręrtrages hat. A uf diese Weise sind die Ge- 
heimrat Koppel gehörigen Aktien der Eisenbahn-Hotel- 
Gesellschaft m it einer sicheren selbst vom Kriege nicht 
zu erschütternden Rente ausgestattet, während das ganze 
Risiko des Hotel- und Reslaurationsgeschäftes auf die im 
Publikum untergebrachten Aktien der Hotelbetriebs-A.-G- 

. abgewälzt worden ist. Man darf diesen Ursprung der 
Holelbetriebsgesellschaft nicht aus dem Auge verlieren, 
wenn man ihre weitere Expansion betrachtet. Die Hote l
betriebsgesellschaft hat von Anfang an recht stattliche 
Dividenden verteilt. Bereits im zweiten Berriebsjahr 
wurden 12 %  verteilt, 1905 wurden 18 °/o und darauf 
drei Jahre hintereinander 20 %  verteilt. Dann erfolgte ein 
Rückgang auf 15, 9 und 10 %■ Die Ausschüttung reich
licher Dividenden kam der Gesellschaft bei ihren ver
schiedenen Kapitalserhöhungen zugute. Bei der Erwer
bung des Hotel Bristol, beim Ankauf d>. s Grundstücks 
Unter den Linden 2 und endlich beim Erwerb des Bellevue- 
Hotels konnten dank der hohen Dividenden neue Aktien 
m it hohem Agio ausgegeben werden. Der höchste Emis
sionskurs wurde im Jahre 1905 m it 271 % erreicht. Das 
Kapital der Hotelbetriebsgesellschaft ist von uispriinglich 
2 M ili. M  allmählich auf 9,5 Mdl. M  Stammaktienkapital 
und 2,8 M ül. JC. Vorzugsaktienkapital angewachsen. Die 
Emissionen m it hohem Agio haben es m it sich gebracht, 
dass in der Bilanz der Hotelbetriebs-A.-G. auch ein 
stattlicher Rese vefonds erscheint. E r ist auf nicht 
weniger als 6,79 M ili. • V angew'achseD. Dieser Betrag
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steht aber seinem Ursprung entsprechend ausschliesslich 
als ordentliche Reserve zu Buche, er kann also nur zur 
Deckung einer Unterbilanz verwendet werden. Da die 
Hotelbetriebs-A.-G. von jeher ein Instrument in den 
Händen des Geheimrat Koppel gewesen ist, so tauchte 
bei den diesjährigen Vorschlägen von Millionenabschrei- 
bungen begreiflicherweise sofort die Frage auf, welche 
Absichten verfolgt der Geheimrat Koppel m it dieser 
Bilanzpolitik, die in einem weitgehenden Pessimismus hin
sichtlich der Aussichten des Berliner Hotelgeschäftes ihre 
äussere Begründung fand. Nach den Diskussionen der 
Generalversammlung ist es nicht mehr schwer, die Frage 
m it einiger Sicherheit zu beantworten. Das Bankhaus 
Koppel &  Co. vertrat in der Generalversammlung 3313000 .ä  
an Aktien. Der aus den früheren Emissionen stammende 
Aktienbesitz ist zweifellos in  absehbarer Zeit nicht zu den 
Preisen, die er gekostet hat, verkäuflich. Um diesen 
Aktienbesitz rentabel oder zu gutem Kurse verkäuflich zu 
machen, muss die Hotelbetriebs-A.-G. möglichst bald 
wieder zur Ausschüttung hoher Dividenden gebracht 
werden. Die Aktiven der Gesellschaft sind zum Teil ohne 
Zweifel abschreibungsbedürftig. Man müsste bei normaler 
Bilanzierung zum mindesten einen grossen Teil der Be
triebsgewinne in den Jahren nach Beendigung des Krieges 
zu Abschreibungen verwenden. Das würde die baldige 
Wiederaufnahme von Gewinnausschüttungen hindern oder 
wenigstens die Höhe der Dividenden sehr schmälern. Nun 
gibt es ein M ittel, die Abschreibungsbedürfnisse für die 
Zukunft wesentlich zu vermindern. Das ist die Auflösung 
eines Teiles des aus Agio stammenden ordentlichen Re
servefonds. Die Gelegenheit zu dieser Auflösung ist nur 
gegeben, wenn ohnedies keine Gewinnausschüttung in 
Frage kommt, denn nur eine Unterbilanz kann aus dem 
ordentlichen Reservefonds gedeckt werden. Diese Ge
legenheit hat das Ktiegsjahr gebracht, und die Verwaltung 
der Hotelbetriebs-A.-G. w ill sie durch die Millionenab
schreibung m it der Motivierung „Anpassung an den Ertrags
wert“ gründlich ausnützen. Sie ebnet durch diese Nutzbar
machung der ordentlichen Reserve den Weg zu baldigen neuen 
Dividenden. Die innere Kraft der Gesellschaft w ird durch 
diese Umbuchung der ordentlichen Reserve nicht ver
ändert, ihre Erhöhung in der Zukunft eher gehemmt. 
Den Aktionären, die baldige Dividenden und damit ver
bundene Kurserholucgen erhoffen, wird diese Politik  aber 
gar nicht so unangenehm sein wie, sie im Augenblick tun. 
Deshalb erscheint es auch, wie erwähnt, wahr
scheinlich, dass die opponierenden Aktionäre letzten Endes 
der Abschreibungspolitik zustimmen werden. Wesentlich 
war es für sie durch die Debatten klar zu stellen, dass 
die radikalen Abschreibungen mehr um der Konstruktion 
der Hotelbetriebsreserven willen, als um der wirklichen 
Entwertung der Aktiven w illen vorgenommen werden. 
Ohne diese Feststellung würde der Kurs der Aktien im 
freien Börsenverkehr ins Bodenlose sinken, und ein Ver
kauf der Aktien zu übertrieben b illigen Preisen würde 
zum Schaden der kleinen Aktionäre höchstens dem Gross
aktionär, der seine Vorarbeit für die künftige Dividenden
politik kennt, allein Nutzen bringen. Die Betrachtung der 
Verhältnisse der Hotelbetriebs-A.-G. lehrt deutlich, dass 
zur Beurteilung von Aktien ein Blick in die Bilanz und 
den Geschäftsbericht der Gesellschaft nicht ausreicht. Nicht

immer ist es der einzige Zweck der Aktiengesellschaft, 
ihren Aktionären Gewinne zu bringen. Die Aktienform 
macht das Unternehmen oft zum Instrument eines Finanz
künstlers. In  solchen Fällen gewinnen die Ziffern der 
Bilanz erst Leben, wenn man an Hand der Geschichte 
der Gesellschaft weiss, wer auf dem Instrument spielt.

„  , .. H err Geheimer F i-
Zuschusse zur H ypo th eken- , Dnanzrat B a s t ia n -
zins - und M ieten zah lun g . „  . ,, , . ..b Darmstadt Schreibt

m ir: „Der Mieterschutzverein Frankfurt hat zur Frage der 
Miet- und Hypotheken-Zinszahlung nach einem in den 
Tageszeitungen erschienenen Bericht (vergl. auch Frank
furter Zeitung Nr. 347, I I .  Morgenblatt) sich dahin schlüssig 
gemacht, dass besondere Unterstützungsmittel aufzubringen 
seien, um bedrängten Mietern die Erfüllung ihrer, Pflichten 
zu erleichtern. Um solche M ittel zu gewinnen, seien in 
erster L inie Hypothekengläubiger mit einer — einmaligen — 
Zwangsabgabr zu beiegen, für welche eine Höhe von 
V2°/o als zulässig angenommen wird. Den Verfassern
dieser Vorschläge scheint eine Vermögensabgabe vorge
schwebt zu haben. Sie sind dabei aber — nicht als die 
einzigen — einem Irrtum  unterlegen, soweit ih r Vorschlag 
auch diejenigen Hypothekengläubiger umfasst, welche led ig
lich eine Verm ittlerrolle ausüben, indem sie das von ihnen 
aufzunehmende Geld den Hausbesitzern auf Hypothek
ausleihen. Da also eine Schuld in gleicher Höhe gegen
übersteht, ist das „Vermögen“ , von dem ein Te il geopfert 
werden soll, gar kein Vermögen. Der Steuersatz von 
i / 2°/0 beträgt mehr als der organisierte Hypothekenkredit 
netto abwirft, das Doppelte oder ein Mehrfaches der 
Zinsspannung vieler gemeinnütziger Anstalten, und er ist 
höher als der Brutto-Jabresertrag aus Reserven und Zins- 
spannung bei einer Anzahl von Hypothekenaktienbanken. 
Was w ill es demgegenüber für alle diese Anstalten eigent
lich heißen, wenn man ihnen die Zinseinnahmen, herrühread 
aus den Mieteinnahmen ihrer Schuldner, zwecks Aufrecht- 
erbaltung des P/andbriefziusendienstes sicherstellen will? 
Den neunten Te il dieser Bruttp-Einnahmen w ill man ihnen 
ja nehmen, und es Is t gar nicht sicher, ob alle rückständigen 
Anleiher aus der Unterstützung so viel erhalten, dass die 
Hypothekenbanken vo ll befriedigt werden. Denkt man 
sich die Deckung der Steuern ars den Reserven, so rvürden 
—  bei Hypothekenaktienbanken — durchschnittlich nicht 
weniger a's Dreiviertel (!) der gesetzlich vorgeschriebenen 
Reserve bearsprucht werden. Aber nicht allein gegen 
die Höhe des Steuersatzes hat sich Widerspruch g ltend 
zu machen, sondern gegen den Gedanken überhaupt, als 
ob mau mit dem Steuervorscblag bisher geschontes Ver
mögen treffe. Es ist gar keine Frage, dass die Durch
gangsstellen für Hypothekenkapitalien die ihnen auferlegten 
Lasten auf diejenigen abwälzen müssen, für welche sie 
Verm ittler sind. Da es sich von selbst verbietet, die 
Geldgeber (Pfandbriefkäufer, Depositengläubiger) heran
zuziehen, so bleibt nichts anderes übrig, als die A n le ih e r  
zu belasten, also diejenigen, die Schulden machen müssen, 
und welche doch gerade u n te rs tü tz t  werden sollen! 
Versicherungsgesellschaften, die bekanntlich den Hauptteil 
der Prämienreserven (die keine freien Reserven sind) in 
Hypotheken angelegt haben, müssten ihre Dividenden, die 
sie auf die Versicherungsprämien gewähren, gewaltig her
absetzen, Spaikassen ihre Ablieferungen an die Kommunen
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einstellen, wenn sie nicht gar ihre Reserven ausschütten 
und die Steuer aus aüsgeliehenem Kapital decken wollen. 
Gar nicht bedacht scheint zu sein, dass m it solchen Auflagen 
der organisierte Hypothekenkredit verteuert wird. Oder 
glaubt man, sich darüber hinwegsetzen zu können? Alle 
die in dem Steuervorschlag erwähnten Hypothekengläubiger, 
«reiche dem organisierten Hypothekenkredjt angehören, 
werden auch Rückstellungen und starke Abschläge auf 
ihren Effektenbesitz auszugleichen haben, was alles über
sehen wird. Kurzum, die Verfasser jener Entschliessung 
haben sich kurzerhand von dem Reiz der grossen Zahl 
gefangennehmen lassen (26 Milliarden Hypotheken-„Ver
mögen“ ) ohne zu bedenken, dass dies nicht Vermögen 
derjenigen ist, welche es verwalten.“

M ir w ird geschrieben: „Im  
P rivatdozenten  an Plutusheft vom 7. Juli (s . 282)

d er Handelshochschule. ver5ffentlichen sie eine Zu

schrift zur Habilitations-Ordnung für die Handelshoch
schule Berlin, welche die' im  Einvernehmen mit dem 
Dozenten-Kollegium der Handelshochschule erlassene und 
von den zuständigen Ministerien genehmigte Habilitations- 
Ordnung grundsätzlich b illig t, trotzdem aber die Aeltesten 
der Kaufmannschaft von Berlin in einer Weise kritisiert, 
die auf eine tiefe Verärgerung schliessen lässt. Eine ver
ärgerte K rit ik  pflegt aber in der Regel alles weniger als 
objektiv zu sein. Wenn die Handelshochschule Berlin 
auf gleichem Range mit anderen Hochschulen stehen w ill, 
so muss sie auch insbesondere in Uebereiustimmung mit 
den anderen Handelshochschulen für die Zulassung von 
Privatdozenten den Doktorgrad grundsätzlich verlangen. 
Was speziell die Privatdozenten der Privatwirfschaftslehre 
betrifft, so muss ein tüchtiger P riva tw irtscha ft^  so viel 
Volkswirtschaft und Jurisprudenz verstehen, dass es keine 
Härte bedeutet, wenn erwartet wird, dass er in einem 
dieser Fächer den Doktorgrad erwirbt, um so weniger, als 
ihm an keiner Hochschule verwehrt w ird privatwdrtschaft- 
liche Themata für die Doktor-Dissertation zu wählen. Die 
jüngere Generation der Privatwirtschaftler hat auch wohl 
durchweg den Doktortite l erworben, ohne dass es nötig 
wäre, den in der Zuschrift erwähnten Weg des „Doktor der 
Tnco'ogie“ zu wählen. Praktisch erledigt sich aber die ganze 
Frage dadurch, dass ein Privatwirtschaftler auch ohne 
D o k to rg ra d  zugelassen werden kanD, wenn das Dozenten- 
Kollegium der Ansicht ist, dass der Bewerber auch ohne 
die Ablegung des Doktorexamens die notwendige wissen
schaftliche Qualifikation für die Bekleidung eines Lehr
amtes an einer Handelshochschule m it sich bringt. Hat 
das Dozenten-Kollegium dem Bewerber die Befähigung als 
Privatdozent zuerkannt, so beschliessen die Aeltesten 
der Kaufmannschaft, nach Anhörung des Grossen Rates 
der Handelshochschule, über die Zulassung alsPrivatdozent, 
Die hämischen Bemerkurgen des Verfassers darüber, ob 
die Aeltesten der Kaufmannschaft in der Lage sind, über die 
wissenschaftliche Qualifikation des Bewerbers zu urteilen, 
erledigen sich dadurch, dass die Aeltesten der Kaufmann
schaft das Recht haben, Dozenten im Hauptamte und 
Dozenten im Nebenamte zu ernennen, und dass sie von 
diesem Rechte in so vielen Fällen m it gutem Erfolg Ge
brauch gemacht haben, dass ihre Qualifikation, auch über 
die wissenschaftliche Befähigung eines Privatdozenten sich 
ein U rte il zu bilden, um so weniger bestritten werden

kann, als zur Grundlage dieses Urteils nicht nur die gut
achtliche Aeusserung des Dozenten-Kollegiums ihnen zu 
Gebote steht, sondern die gutachtliche Aeusserung des 
Grossen Rates der Handelshochschule, in welchem ausser 
vier hauptlichen Dozenten der Handelshochschule vertreten 
sind je ein Vertreter des Handelsministeriums und des 
Kultusministeriums, ein Vertreter der Universität Berlin 
und ein Vertreter der Technischen Hochschule Berlin-

P

Charlottenburg. In  Köln entscheidet das Kuratorium der 
Hochschule, in Frankfurt bedarf es der ministeriellen Be
stätigung. Zur Beurteilung eines Handelshochschullehrers 
kommen neben der wissenschaftlichen Qualifikation 
noch andere Gesichtspunkte in Betracht. Wenn aber der 
Verfasser der Zuschrift den Aeltesten der Kaufmannschaft 
unterstellt, dass sie sich in ihrer Beschlussfassung von der 
politischen Stellung des Bewerbers leiten lassen könnten, 
so haben die Aeltesten der Kaufmannschaft in der Zu
sammensetzung des Lehrerkollegiums eine so weitgehende 
politischeVorurteilslosigkeit bewiesen, dass für die Aufwerfung 
dieses Bedenkens jeglicheUnterlage fehlt Wenn der Verfasser 
die Frage aufwirft, ob die Aeltesten inzwischen gelernt 
haben, dass man die Männer der Wissenschaft nicht so 
behandeln und bewerten darf wie Handelskammersekre
täre oder wie die kaufmännischen Angestellten der K o r
porationsherren, so werden die Handelskammersekretäre 
sich m it Recht' verbitten, gegenüber den Männern der 
Wissenschaft in eine inferiore Stellung gedrückt zu werden. 
Männer der Wissenschaft sind aus dem Kreise der Handels
kammersekretäre hervorgegangen und Männer der Wissen
schaft haben es nicht u n te r. ih rer Würde erachtet, 
die Stellung eines Handelskammersekretärs jahrelang zu 
bekleiden und sehr viele Handelskammersekretäte können 
sich Männern der Wissenschaft gleichwertig zur Seite 
stellen. Ebenso deplaziert ist der Vorwurf, dass die 
Korporationsherren d. h. die angesehensten Firmen Berlins 
ihre Angestellten schlecht behandeln. Wenn schliesslich 
im vorigen Jahre unter unrichtiger Darstellung des w irk 
lichen Sachverhalts ein Streik an der Handelshochschule 
Berlin provoziert worden ist m it der Losung „Gefährdung 
der akademischen Lern- und Lehrfreiheit“ , so haben die 
Aeltesten der Kaufmannschaft die Genugtuung gehabt, dass 
die Vertreter der Studentenschaft und der Dozentenschaft 
anerkannt haben, dass in keinem Falle die Lern- und 
Lehrfreiheit seitens der Aeltesten verletzt worden ist. 
Und die Ausführungen des Direktors der Münchener 
Handelshochschule Prof. Dr. B o n n  haben zur Genüge 
bewiesen, dass die grundsätzlichen Auffassungen der 
Aeltesten über den Zusammhang von Lehrfreiheit und 
lebenslänglicher Anstellung in angesehenen wissenschaft
lichen Kreisen geteilt werden. Statt die Aeltesten der 
Kaufmannschaft in unberechtigter Weise anzugreifen, sollte 
man doch die grossen Verdienste hervorheben, die diese 
Körperschaft sich dadurch erworben hat, dass sie m it den 
erheblichsten Opfern eine Hochschule für die Kaufmann
schaft ins Leben gerufen und damit um den kaufmänni
schen Nachwuchs sich die allergrössten Verdienste er
worben hat.“

* *
*

Ich möchte in den Streit der beiden Herren E in
sender nicht eingreifen. Ich möchte mir nur ein paar 
grundsätzliche Bemerkungen erlauben. Ich glaube, der
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H err Verfasser der obigen Zuschrift übersieht etwas, was 
für die ganze Frage recht wesentlich ist. Tatsächlich 
verlangen allerdings die meisten Hochschulen den Doktor
grad als Voraussetzung für die Habilitation. Aber bei 
fast allen diesen Hochschulen ist das derjenige Grad, den 
sie ja selbst verleihen können. Dagegen liegt die Sache 
bei der Handelshochschule doch etwas anders, als sie vor 
der Hand nicht berechtigt ist, den Doktortitel zu ver
leihen, dahingegen den T ite l Diplomkaufmann oder diplo
mierter Handelslehrer verleihen darf. Es wäre nun doch 
wohl reichlicher Erwägung wert gewesen, ob die Handels
hochschule nicht ihre eigenen Grade, mindestens aber die 
Befähigung zum diplomierten Handelslehrer hätte grund
sätzlich für genügend erachten sollen zur Habilitation. 
Ich weiss wohl, dass Ausnahmen zulässig sind, aber die 
Regel wird doch jedenfalls sein, dass derjenige, der die 
Handelshochschule absolviert hat, die dort erworbenen 
Grade nicht als Grundlage für eine Lehrtätigkeit an 
der Hochschule machen kann. Ich möchte übrigens viel 
weniger Gewicht auf die Titelfrage legen. M ir  erscheint 
viel wichtiger die Frage des Abiturientenexamens. Man 
verlangt von dem Habilitationskandidaten nach der neuen 
Habilitationsordnung nicht nur den Nachweis über den 
erlangten Doktortite l, sondern sogar den Nachweis über 
das Abiturium. Nach den neueren Promotionsordnungen 
der deutschen Universitäten ist ja  das Abiturium  überall 
die Voraussetzung für die Erlangung des Doktortitels. Es 
werden da jetzt wohl auch ncch Ausnahmen gemacht 
werde o. Aber in prinzipieller Hinsicht scheint es m ir 
doch sehr wichtig zu sein, dass gerade eine Hochschule, 
die zur Aufnahme auf das Abiturientenexamen verzichtet 
und sich m it dem Berechtigungsschein für den einjährig- 
freiw illigen Dienst begnügt, den alten Zopf des Abituriums 
in ihre Habilitationsordnung einfügt. Ich möchte hier nicht 
missverstanden werden: Selbstverständlich ist für den 
Lehrer an der Handelshochschule das denkbar grösste 
Mass von Bildung gerade hoch genug. Und ich möchte 
natürlich keine Lehrer auf den Lehrstühlen der Handels
hochschulen wissen, deren Bildungsgrundlagen unter denen 
der Abiturienten unserer höheren Schulen stehen. Den 
Zopf sehe ich vielmehr in dem ganzen System des Bildungs
ausweises, das in Deutschland herrscht. Während in 
Amerika und teilweise auch in England jeder, der ein 
Examen machen w ill oder irgendeine Berechtigung erlangen 
w ill, ein bestimmtes Mass von Bildung durch ein Aufnahme
examen nachweisen muss, genügt bei uns dieser Nachweis 
im  Examen nicht, sondern der Kandidat hat auch den 
Nachweis zu erbringen, dass er den ein für allemal vor- 
geschriebenen Weg für die Erlangung seiner Bildung ge
gangen ist. Als Folge davon ergibt sich der merkwürdige 
Zustand bei uns, dass jemand, der aus irgendwelchen 
Grüadengezwungen war, vor der Erlangung des Abiturienten
zeugnisses die Schule zu verlassen, ein für allemal aus 
der 'akademischen Laufbahn ausgeschaltet ist. Die wenigen 
Fälle, in  denen die in Frage kommenden Persönlichkeiten 
in  der Lage waren, das Abiturium nachzuholen, kommen 
kaum in Betracht, denn es ist ja hinlänglich bekannt, wie 
schwierig es ist, in  späteren Jahren das Abiturium nach
zumachen. V or allem werden gerade diejenigen Leute, 
die im späteren Leben sieb eine umfangreiche wissen
schaftliche Bildung erworben haben, eine wissenschaftliche

Bildung, die zum Teil aufbaute auf den in der praktischen 
Tätigkeit erworbenen Kenntnissen, weder die Zeit noch 
sonst die Möglichkeit gehabt haben, das Abiturium nach- 
zuholen. Es war deshalb eine sehr löbliche Ausnahme,, 
dass einzelne Universitäten den Doktorgrad bei guten 
wissenschaftlichen Leistungen auch ohne die Voraussetzung 
des Abituriums verliehen. Möglicherweise ist m it diesen 
Ausnahmebestimmungen auch hier und da Unfug getrieben 
worden. Aber jetzt hat man sie ganz radikal beseitigt und 
damit der wissenschaftlichen Auslese keinen guten Dienst 
erwiesen. Denn es ist eine bekannte Tatsache, dass unter 
den wissenschaftlich besonders befähigten Hochschul
lehrern — im Ausland ist das ja heute noch der Fall — 
sich eine ganze Reihe von Persönlichkeiten befinden, die 
auf Grund dieser Ausnahmebestimmungen zur Lehrtätig
keit gelangten. M ir scheint, es wäre eine würdige Auf
gabe der Handelshochschulen gewesen, sich hier eine 
Sonderstellung zu verschaffen. Sie haben ja auf das 
Abiturium  als Aufnahmebedingung wohlweislich um des
w illen verzichtet, weil ein grosser Teil der jungen Kauf
leute aus Gründen, die ausserhalb ihrer Fähigkeiten liegen, 
das Abiturium nicht aufweisen kann. Für die Zwecke 
des Handelshochschulstudiums ersetzt die verlangte minde
stens zweijährige kaufmännische Tätigkeit bei Nicht
abiturienten durchaus das fehlende Abiturium. Nun hat 
die Erfahrung bereits gezeigt, dass eine, ganze Reihe von 
jungen Kaufleuten die Handelshochschule bezieht, um 
sich eine bessere Vorbildung für die zukünftige kauf
männische Praxis zu erwerben. Dass dann aber bei 
diesen jungen Leuten plötzlich der Drang zur W issen
schaft erwacht, dass sie sich von den verschiedenen Pro
blemen, die sie zum erstemal an der Hochschule kennen 
lernen, angezogen fühlen. Sie stehen an wissenschaft
licher Tüchtigkeit dem Studierenden der Universität 
durchaus nicht nach. Sie würden auch das denkbar beste 
Material für zukünftige Handelshochschullehrer bilden. 
Warum erschwert man diesen Elementen die H ab ili
tation ? Ich weiss natürlich, dass nach der Habilitations
ordnung Ausnahmen zulässig sind Ich nehme auch an, 
dass man nach Möglichkeit solche Ausnahmen machen ' 
wird. Aber warum dokunfentiert man das von vornherein 
nicht in  den schriftlichen Bestimmungen? Es wäre durchaus 
dem Geist der Handelshochschulen angemessen gewesen.

HerrKom m erzienratFran z
D er G en era ld irekto r. D e ssau e r - A s c h a ffe n 

b u rg  schreibt m ir: „ In  der Nummer Ihrer Zeitschrift vom
7. Juli 1915 (Doppelnummer 27/28) findet sich auf Seite 
281 ff. in der Rubrik Umschau eine Betrachtung „D e r  
G e n e ra ld ir e k to r  “ , die sich — wenn auch ohne Namens
nennung, ausgen. 1. Spalte Seite 282 — auch m it meiner 
Person beschäftigt. Ich muss demgegenüber darauf hin- 
weisen, dass ich niemals, weder tatsächlich noch rechtlich, 
zur alleinigen Vertretung der Aktiengesellschaft für 
Maschinenpapierfabrikation berechtigt war, sondern stets 
nur M itg l ie d  des Vorstandes gewesen bin u n i als 
solches Kollektivvertretung besass. Somit kam m ir weder 
der T ite l eines Generaldirektors noch dessen tatsächliche 
Stellung zu, so dass Ihre Parallele mit der A. E. G. und der 
Orenstein &  Koppel — Arthur Koppel Aktiengesellschaft 
nicht zutrifft. Da auch in der Tagespresse m ir trotz 
wiederholter Richtigstellung unter Berufung auf das Press-



ge-etz hartnäckig die Be eichLu g eiaes Generald rektois 
gegeben wurde, werden Sie verstehen, dass ich gegenüber 
Ihren Ausführungen auf Richtigstellung W ert legen muss, 
und bitte demgemäss um entsprechende Veröffentlichung 
an gleicher Stelle Ih ie r Zeitschrift. Es bann ferner in 
ke:ner Weise davon gesprochen werden, dass ich „a ll
gewaltig“ über die Geschicke des Unternehmens verfügt 
habe, vielmehr lag und liegt auch heu e noch die Aufgabe 
der Leitung eines so grossen Weikes da iir, m it den, wie 
ich glaube, von m ir richtig erkannten Problemen fertig 
zu werden, welche sich in der Zellstoff- u n i Papierindustrie 
Deutschlands mehr und mehr auftürmten, und welche 
naturgemäss auch bei der quantitativ sich hebenden Pro
duktionskraft der Aschaffenburger Unternehmen auftraten. 
Meinen Standpunkt habe ich in der Generalversammlung 
vom 22. Juni dargelegt.“

Gedanken über den Geldmarkt
Die Barzeichnungen für die englische Kriegsanleihe 

sind geschlossen, und wenn auch die genaue Ziffer noch 
nicht fes'stett, so lässt sich.doch das ungefähre Ergebnis 
scton sicher übersehen. Eine gewaltige Zahl ist es. die 
gezeichnet worden ist, und doch, wenn w ir in unserer 
letzten Betrachtung die Erwartung eines grossen Erfolges 
ausgesprochen habet), müssen w ir beute gestehen, dass 
sich diese Voraussetzung nicht bestätigt hat. Etwa 
580 M ill. Pfund sind als Resultat aus den Äusserungen 
des Finanznrinisters und der englischen Presse zu ent
nehmen, zweifellos, wie schon oben gesagt, eine gewaltige 
Summe. Aber der absolute Eindruck der Zahl vetfliegt 
sofoit, wenn man das Ergebnis misst an dem Apparat, 
der dafür aufgeboten war, an den Bedingungen, die den 
Zeichnern geboten wurden, und wenn man die Bedürfnisse 
in  Betracht zieht, die aus vergangenen und kommenden 
Ausgaben der Deckung harien.

Die Zeichnungen, welche bisher vorliegen, sind als 
reine Barsubskriptionen zu betrachten, und die Operation 
der Konvertierung der älteren Anleihen, welche den Zeich
nern nunmehr freisteht, wird erst im August und Sep
tember folgen. M it diesen Umwandlungen wird der Betrag 
der neuen Anleihe um mehrere hundert M illionen Pfund 
steigen, das geldliche Resultat aber wird hierdurch nur 
ganz minimal beeinflusst werden, da nur von den Zeichnern 
der ersten Kriegsanleihe noch eine Zahlung von 5°/0 zu 
leisten ist. Nimmt man selbst deren vollen Umtausch an, 
so würden hierdurch nur etwa 17 M ill. Pfund hinzu- 
kommen, so dass also alles in allem die dem Staatsschatz 
zufliessende Barsumme den Bettag von 600 M ill. knapp 
erreichen wird. Hiervon werden etwa 330 M ill. zur T il
gung kurzfristiger Verpflichtungen verwendet werden müssen, 
so dass der verbleibende Rest, wenn man einen täglichen 
Bedarf an Ktiegsausgaben von 3 M illionen Pfund an
nimmt, der neuen Anleihe nur etwa bis Anfang Oktober 
ausreichen wird. Hierbei ist aber nur das gerechnet, was 
England selbst au Aufwendungen zu machen hat, die Be- 
dürfuisse der Verbündeter, denen gegenüber England die 
Taschen keineswegs veisehliessen kann, werden zweifellos 
lafür sorgen, dass schon zu einem vie l friiheien Teimine

die Geldsorgen an das englische Schatzamt wie le r heran- 
treten.

Is t daher das Resultat in seiner Bedeutung für die 
Finanzierung des Krieges auf der gegnerischen Seite nur 
als massig anzusehen, so muss seine Einschätzung vom 
Standpunkte des englischen Finanzprestiges noch v ie l ge- 
linger ausfallen. England hat seinem Sparkapital und 
der neutralen W e lt, ein Angebot gemacht, das unter 
völliger Verleugnung der bisherigen überragenden 
Stellung seines Staatskredits Vorteile bot, welche eine 
Finanzmacht ersten Ranges ihren Gläubigern noch niemals 
geboten hatte; es hatte m it diesem Angebot eine völlige 
Revolutionierung des Anleihemarktes der C ity herbei
geführt, die Milliardenverlüste fü r das englische Kapital 
blosslegte; es hatte schliesslich eine Entwicklung inaugu
riert, die das Fundament seiner Weltstellung im Ueber- 
seehandel, den Disjiontmarkt Lombardstreets, seiner 
Leistungsfähigkeit berauben musste. Alles das geschah, 
um einen Erfo lg zu erzielen, ebenso beispiellos, wie die 
Aufwendungen, die dafür gemacht waren, wie die E r
rungenschaften, die dafür geopfert wuiden. Wenn es 
auch von den englischen Staatsmännern wohlweislich ver
mieden wurde, Zahlen des Erfolges zu nennen, die ihnen vor
geschwebt haben mögen bei der Schaffung solcher Anleihe
bedingungen, so kann man doch aus dem ganzen Zuschnitt 
der Emission, aus der gewaltigen Propaganda, die für sie 
gemacht wurde, erkennen, dass hier mehr beabsichtigt 
war. als die Erlangung von 600 M illionen Pfund, einer 
Summe, die das „arme“ Deutschland bei seiner zweiten 
Kriegsanleihe zu mehr als drei V ie ite ln  schon erreicht 
hatte. Es sollte eben ein Erfolg werden, der den Feldzug 
wirtschaftlich schon entschied, ein Resultat, das die finan
zielle Leistungsfähigkeit Englands für jede Ausdehnung 
und jede Dauer des Krieges ausser allen Zweifel stellte. 
Das ist keineswegs erreicht worden, obgleich ausser der 
englischen Kapitalkraft noch diejenige der gesamten neu
tralen W elt bis in die fernsten Länder aufgerufen war.

Es scheint übrigens, dass gerade die Erwartungen, 
die sich in dieser Beziehung an das Ausland knüpften, 
nur in sehr geringem Masse in Erfüllung gegangen sind. 
Und gerade Amerika, dessen Englandsympathien die 
höchsten Wellen schlagen, wo es g ilt, die Profite für 
Heereslieferungen einzustreichen, scheint bei der Be
teiligung an der Anleihe recht spröde gewesen zu sein. 
H ier aber liegt eine der herbsten Enttäuschungen der 
Herren in London, muss doch die Plazierung einer eng
lischen Schatzscheinanleihe in Dollarwährung, die bisher 
aus Prestigegründen noch immer verworfen wurde, nun
mehr ernstlich ins Auge gefasst werden. W ie gering übrigens 
die Beteiligung des Auslandes an der englischen Anleihe ge
wesen sein muss, kann man daraus ersehen, dass auf dem De
visenmarkt keinerlei Veränderungenzugunstender englischen 
Valuta in ihrem Verhältnis zu den neutralen Devisen ein
getreten ist. Wenn auch die Einzahlungen erst später zu 
erfolgen haben, so -würde doch bei grösseren Zahlungs
verpflichtungen nach London die durch starke Auslands
zeichnungen bevorstehen, ein Reflex auf dem Devisenmarkt 
schon zu erkennen gewesen sein.

Ebenso scheint die Hoffnung vorläufig fehlzuschlagen, 
dass die im Zusammenhang mit der Zeichnung eingetretene 
Versteifung der Diskontsätze in Lombardstreet unmittelbar
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Plutus-Merktafel.
Man notiere auf seinem Kalender vor:1)

M ittw o c h ,
21. Juli
2l °i ć 4 /o

G .-V .: Deutsche Gold- und Silbeischeide- 
| anstalt.

Donnerstag,
22. Juli
2 1 o/^ / 8 /O

)| G .-V.: Porilaud-Gement- u. Wasserkalk- 
werke Mark, Schlossbrauerei Schöne
berg, Terrain - Ges. Neu - Westend, 
München, Justus Bergbau-Ges.

F reitag ,
23. Juli
2 Vs %

Sonnabend,
24. Juli
2V* %

Reichsbankausweis. — Bankausweis New 
York. — G.-V.: Alphons Custodis Akt.- 
Ges.t Pomona Diamanten-Ges., Ost- 
afiikaniscbe Compagnie.

non tag,
26. Juli 

0 / c
G.-V.: Zellstofffabrik Waldhof.

Dienstag,
27. Juli 

4 °/„
G.-V.: Elektra, Akt.-Ges , Dresden.

M ittw o ch ,
28. Juli

4 %

j G-.-F..' Werschen - Wetsseufelser Braun- 
koblen-Akt.-Ges., Casseler Fedeistahl- 
Industrie Hirsch.

Donnerstag,
29. Juli 

4 %

Ironage-Beiicht. —  Bankausweis London 
Baris. — G.-V.: Hedwigshütte An thracit- 
u. Koblenwerke, Norddeutsche Ma
schinen- u. Waggonfabiik Bremen.

F reitag ,
30. Juli

G .-V .: Zuckerfabrik D ii schau, Poncet 
Glashütten werke.

Sonnabend,
31. Juli

Bankausweis New York. — (?.- V.: Ober
schlesische Poriland-Cement- u. Kaik- 
werke, Deutsche Hotel-Akt.-Ges., Katto- 
wilzer Akt.-Ges. f. Bergbau u. Eisen- 
hüttenbätrieb, Riebeck Montanwerke, 
Maschinenfabrik Westfalia.

M ontag,
2. August

Reichsbankaus weis. —  J u l i - Ausweise 
Grosse Berliner Strassenbahn, Allge
meine Berliner Omnibus-Ges., Elek
trische Hoch- u. Untergrundbahn, H am 
burg- Altonaer Centralbahn, Hamburger 
Strassenbahn. — G.-V.: Zuckerfabrik 
Rastenburg.

D ienstag, |
3. August

Duurings Kaffeestatistik. — G.-V.: T ief
bau-Ges. Gebhardtc^König, Centralbank 
für Eisenbahnwerte.

V e r lo s u n g e n :
1. A u g u s t: Augsburger 7 Gld. (1864), 
3°/o Belgische Comm.-Credit 100 Fr. 
(1868), Braunschweiger 20 T lr. (1868), 
Bulgarische Rote Kieuz (1912), 3,l/2%  
Köin-Mindener 100 T lr. (1870), 5°/0 
Oesterreichische 500 Gld. (1860), 23/J% 
Pariser 400 Fr. (1905), Roubaix u. 
Touicoing 50 Fr. (1860), Sachsen- 
Meininger 7 Gld. (1870), Tütkische 
400 Fr.-Eisenbahn (1870), 3%  Verviers 
100 Fr. (1873).

‘) Di© M erkta fe l g ib t dem W ertpap ierbesitzer über alle fü r  ihn 
n ic h tig e n  Ereignisse der kom m enden Woche Aufschluss, u. a. über 
G eneralversam m lungen, A b la u f von Bezugsrechten, M arkttage, 
E iqu idationstage und Losziebungen. Ferner finden die In teressenten 
d a rin  alles verzeichnet, w o ra u f sie an den betreffenden Tagen in 
den Zeitungen achten müssen. In  / l o r s i t ’-S c b r if t s ind  d ie jen igen  
Ere ign isse gesetzt, d ie sieh au f den Tag genau n ich t bestim m en 
lasser. U n te r dem D atum  steht im m er der P riva td isko n t in 
l ': ‘H i vom selben Tag des Vorjahres.

eine günstige Rückwirkung auf den amerikanischen Wechel- 
kurs ausüben weide. Tiotzdem der Privatsatz fü r D re i
monatswechsel fast 5 % erreicht hat. hält sich die Notierung 
fü r Kabel-Transfert noch immer auf dem beinahe niedrigsten 
Stande, der in der jetzigen Krisis erreicht wurde. Die 
steife Tendenz des englischen offenen Marktes w ird ver
mutlich mit dem Beginn der Anleiheeinzahlungen sich noch 
weiter verschärfen, da die Last der Zeichnungen in noch 
viel stärkerem Umfange, als man es bisher annahm, den 
Clearingbanken zugefallen ist, welche die grössten Diskonteure 
in Lombardstreet waren. Schon werden Stimmen laut, 
welche eine Diskonterhöhung der Bank von England 
voraussehen, die sich m it ihrem heutigen Satze dem 
Wechselansturm der Depositenbanken nicht genügend 
erwehren kann.

Die Gestaltung der Valuta bereitet auch den Ver
bündeten Englands immer steigende Sorgen. Frankreich 
sieht die Bewertung seiner Währung am W eltmarkt immer 
geringer werden, wie es ja  der Abhängigkeit der Waten- 
versorgung vom Auslande und der rapiden Steigerung 
des Notenumlaufs durchaus entspricht. In  der Not ist man 
jetzt auf die viel verspottete deutsche Methode verfallen, 
eine Propaganda zur Hergabe festgehaltener Barsummen 
und namentlich thesaurierter Goldbeträge an die Banque 
de France einzuleiten. Man wendet sich hier zunächst 
an die grossen sozialen Organisationen und die führenden 
Erwerbsgesellschaften, bei denen man über die Einsperrung 
bedeutender Summen Bargeldes genau unterrichtet ist. 
H ier sorgen der moralische und teilweise auch materielle 
Druck für etwas Erfolg, der sich wohl einige Zeit fo rt
setzen dürfte. Der letzte Ausweis der Banque de France 
spiegelte diese Bemühungen schon wieder, und auch die 
folgenden werden vermut'ich noch davon profitieien. Es 
w ird aber im wesentlichen darauf ankommen, ob das 
französische Privatpublikum, in dessen Händen das Gold 
hauptsächlich zurückgehalten wird, diesem Appell an seinen 
Patriotismus folgen wird, nachdem es sich bisher so wenig 
geneigt gezeigt hatte, seine Kriegsbegeisterung auch mit 
dem Portemonnaie zu betätigen.

Inzwischen wird der Zusammenbruch der russischen 
Valuta immer vollkommener. Selbst das verbündete Eng
land bewertet den Rubel heut etwa 35°/0 unter der 
normalen Relation. Auch in Petersburg ist man krampf
haft bemüht, Gold heranzuziehen, um die Fundierung des 
rapide steigenden Notenumlaufes der Staatsbank (bereits 
3700 M ill. Rubel) nicht zu rasch schwinden zu sehen. Es 
w ird versucht, die Goldproduktion in Sibiren zu heben, 
rvas bei den mangelhaften technischen Hilfsm itteln aller
dings schwierig ist, sodann aber ist das Finanzministerium 
auf ein kurioses M itte l verfallen, um iie Goldbestände aus 
dem Publikum zn locken, das zwar der Eigenart nicht 
entbehrt, dafür aber recht bedenklich ist. Die Kreditkanzlei 
stellt den Einreichern von Gold trotz des gewaltigen A uf
geldes der fremden Devisen ausländische Zahlungen zum 
Parikurs zur Verfügung, d. h. m it andern Worten, sie stellt 
von Amts wegen die Existenz eines enormen Goldagios fest.

Am deutschen Devisenmatkt haben die letzten Wochen 
weiter keine Verschärfung der Valutenknappheit gebracht, 
es ist im Gegenteil für nordische Devisen, in denen zei - 
weise der stärkste Mangel hei rächte, ein e.Tqfiadlicher 
Kursritc.gang eingc.treten. Jus tus .
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A lle  in  d ieser R u b r ik  e rwähnten B ücher sind von je d e r B u chhand lung  des In - und  ^ a b e ä e t a ^ f “ 1
V ore insendung des B etrages oder gegen Nachnahm e vo n  d er S o rtim en ts -A b te ilun g  des P lu tus Verlages zu beziehen.)

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

Leistung des Herausgebers, für die er keinerlei vertragliches Obligo übernimmt.

A. B. Döbeln. A n fra g e : „Für die Beantwortung 
folgender Fragen wäre ich Ihnen sehr verbunden: 1. Name 
und Sitz der Treuhand- und Revisionsgesellschaften, die 
in Deutschland als Aktiengesellschaften oder als Gesell
schaften m. b. H. bestehen und ih r Verhältnis zu einzelnen 
Banken oder Bankgruppen. 2. G ibt es solche Gesell
schaften als offene Handelsgesellschaften? 3. G ibt es 
Verzeichnisse der in Deutschland tätigen Bücherrevisoren?
4. Welche Werke unterrichten eingehend über die Treu
hand- und Revisionsgesellschaften im allgemeinen und 
über die Technik im  besonderen? W o finde ich einzelne 
Aufsätze? Is t Ihnen diesbezügliche ausländische Literatur 
bekannt? 5. Welche Handelshochschulen bieten besondere 
Vorlesungen über dieses Gebiet?“

A n tw o r t :  1. Der Internationale Volksw irt vom 10., 
17. und 24. September 1911 enthält einen Aufsatz^ von 
Dr. Paul Gerstner über die deutschen Treuhaudinstitute, 
dort finden Sie auf S. 608 die gewünschten Angaben.
2. Im  Aufsatz von Gerstner w ird (S. 633) eine Revisions
gesellschaft in der Form einer offenen Handelsgesellschaft 
erwähnt. 3. Die Handelskammer Magdeburg hat ein Ver
zeichnis der von den amtlichen Handelsvertretungen beeid, 
und öffentl. angest. Bücherrevisoren herausgegeben. Dies 
Verzeichnis ist allerdings, wie m ir mitgeteilt wird, nicht 
mehr sehr brauchbar, da es aus dem Jahre 1908 stammt.
4. Walter Nachod, Treuhänder und Treuhandgesellschaften
ia Grossbritannien, Amerika und Deutschland. Tübingen 
1903 H. Laüpp’sche Buchhandlung M 4,20 (Ergänzungs
heft 28 der Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft) 
R. Beigel, Lehrbuch der Buchführung und Bilanzrevision.
2. Aufl. Dresden 1914 Kühtmann M 9,50. „Revision“ 
Treuhand A.-G., Instruktion für die Revisoren der Gesell
schaft. Ernst Römer, Die Bücherrevisoren - Praxis in 
Deutschland und England. Berlin 1905 E. E. Römer’s 
Verlag M 5,— . C. Porzig, Die Technik der Bücher- und 
Bilanzrevision, Stuttgart 1913, Muth’sche Buchhandlung 
M 1,— . Der Verband Deutscher Bücherrevisoren hat
ausserdem eine Reihe von Vorträgen herausgegeben, die 
durch Rossberg, Schulze &  Weickert, Leipzig, zu beziehen 
sind. Aufsätze finden Sie z. B.: Zeitschrift für Handels
wissenschaft u. Handelspraxis, Zeitschrift für Buchhaltung, 
Zeitschrift für handelswissenschaftliche Forschung und in 
den Fachzeitschriften. Wichtigere Aufsätze sind in den 
zitierten Büchern angeführt, das gleiche g ilt von der aus
ländischen Literatur, auf die besonders Nachod verweist.
5. An den Handelshochschulen Leipzig und Köln befinden 
sich besondere Einrichtungen zur Ausbildung von Bücher
revisoren, über die die Hochschulen Auskunft erteilen.

O esterre icher. A n fra g e : „Wenn man den Le it
artikel Ihres Blattes vom 12. 5. liest, und den des Econo
misten, eines unserer giössten Blätter, vom 7. d. M., dann 
findet man zwischen beiden den sehr geringen Unter
schied, dass der eine nämlich vollinhaltlich gut und der 
andere ebenso schlecht ist.

Recht haben Sie, wenn Sie vor einer Einigung warnen 
(Ihre Warnung war leider umsonst); recht, wenn Sie 
konstatieren, dass die Aktien aller m it der Kriegführung 
in  Zusammenhang stehenden Gesellschaften in unsinniger 
Weise in die Höhe getrieben worden sind, sehr recht, 
wenn Sie die Frage nahelegen, ob nicht die Schliessung 
des ganzen Börsenverkehrs gebotener scheint als das 
weitere Gewährenlassen, dass durch die M itw irkung der 
Berliner Grossbanken der Börsenhandel eine besondere 
Weihe bekommt, der offizielle Börsenbetrieb vergrößert 
sowie dadurch auch die Spekulation au Raum gewinnt 
und viele andere Gründe mehr, die Sie sehr richtig (ns 
Treffen führten und die selbst jeden Laien einleuchtend

sind m it Ausnahme natürlich dem Economisten des österr. 
Blattes.

Ich weiss w irklich nicht, ob es sich da lohnt, m il
dem Artike l des Economisteu vom 7. d. M. in der Hand, 
eine sehr geehrte Redaktion m it Fragen zu belästigen!

1. Sowohl in Ihrem Blatte vom 12. d. M. als auch 
im zitierten Economisten vom 6. d. M. w ird gleichsam 
als Sicherstellung gegen eine Ueberwucherung des Börsen
verkehrs, die Tatsache angeführt, dass trotz Beteiligung 
der Grossbanken auch weiterhin jegliche amtliche Fest
stellung der Werte fehlen w ird. — Es ist wohl wahr: 
durch das Fehlen amtlicher Wertfeststellungen mag der 
Börsenverkehr Einschränkungen erfahren, aber andererseits 
können die Banken „ebenso“ , wie Sie ganz richtig in Ihrem 
Blatte von den Bankiers sprachen, auch diese, sich auf 
das Fehlen des offiziellen Kursblattes stützend, ihr 
Publikum iibervorteilen. Stimmt das?

2. Was versteht eine sehr geehrte Redaktion darunter : 
die Angaben der Banken im Börsenverkehr beschränken 
sich auf die „äusserliche Schilderung“ , „höchstens auf die 
Spannweite der Steigerung“ oder „des Rückganges einzelner 
Papiere“ ? (So heisst es im Economisten dieses Blattes).

3. Weiter w ird angeführt: In  der Neuerung (M it
beteiligung der Grossbanken) kommt daher die Ueber- 
zeugung zum Ausdruck, dass die Zeit für eine solche 
weitere Ausgestaltung des „Effektenverkehrs re if sei“ . 
Das kann natürlich nicht stimmen. Was anderes kann 
also nach Ansicht einer sehr geehrten Redaktion den 
Staat bewogen haben, die M itbeteiligung der B eiliner 
Banken am Börsenverkehr zu gestatten? Ist w irklich, wie 
der Economist schreibt, „der Zweck nun erreicht, die 
heimischen Ersparnisse vollständig für die Aufbringung 
der Kriegskosten, für die grossen Kriegsanleihen zu 
sichern“ ? Und hat deshalb die deutsche Staatsverwaltung 
den B eitritt genehmigt?

4. W ie stellt sich schliesslich eine sehr geehrte 
Redaktion zur Behauptung des Economisten: „V ie lle icht 
wird die Beteiligung der Banken am Aktienhandel in ihrer 
A rt wieder die Vorbereitung für neue staatliche K re d it
bedürfnisse bilden, wenn die Aktien besitzende Kund
schaft die Arme fre i bekommt?“

5. Ich erlaube m ir noch hinzuzufügen, dass das in 
einem anderen österreichischen, rein finanziellen Blatte 
erschienene Argument; „Eine Beteiligung der Bankkunden 
und vor allererst der Banken selbst hätten ein ausgleichen
des Element in einen Markt gebracht“ , so wie dieses: 
„Sobald der Staat nicht mehr darauf angewiesen ist, alle 
verfügbaren Zahlungsmittel durch Kriegsanleihe einzu
ziehen, kann man dem Börsenverkehr freiere Entfaltung 
gestatten, wenn nur . . .“ Die einzigen sind, die vie l
leicht welche Berechtigung dem Entschlüsse der Gross
banken bieten, aber dieses „W enn . . .“ Das ist es ja 
eben: Natürlich kann die Beteiligung der Grossbanken 
„ausgleichen“ , auch der allzu grossen Geldflüssigkeit steuern, 
aber, wo ist die Möglichkeit, zu verhindern, dass die M it
beteiligung der Grossbanken m it der Zeit, über ihre wohl
tätige W irkung hinaus, äusserst schädlich werden? Habe 
ich nicht recht?

6 Was denkt eine werte Redaktion von dem Gedanken 
in jener Zeitschrift, die ich eben apostrophierte, zu finden?: 
„Und glaubt man den Markt jetzt auf noch breitere Basis 
stellen zu sollen, dann ist eigentlich die natürliche Folge, 
dass die Kurse wieder amtlich festgestellt werden m it 
dem Verbot der Kursnotierungen in der Presse und der 
Versendung privater Kursberichte.“

7. Wenn England seine Anleihe um den vollen Betrag 
beleihen lässt, Deutschland um 75 % , Oesterreich um
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85 % , was kann das anderes als einen Prestigezweck ver
folgen, d. h. der breiten Masse des Gegners einen Riesen
erfolg vorzutäuschen. Ich bitte eine sehr geehrte Redak
tion, es wohl zu verstehen, ich nehme die Frage nur rein 
„akademisch“ und nicht speziell, ich weiss sehr wohl, 
dass in Deutschland z. B. die Darlehnskassen in  ver
schwindend geringem Masse in Anspruch genommen 
wurden, in einem Masse, der keinen Vergleich m it dem 
kolossalen Ergebnis gestattet und den w irklich immensen 
Erfolg nicht im  geringsten schmälert, so w ird  es, glaube 
und hoffe ich, auch m it der österreichischen Anleihe sein. 
Aber das Prestige kann selbst kaum für die Dauer leben. 
Denn es werden wohl immer von der gegnerischen Seite 
die ganze Publizistik und Journalistik aufgeboten um, 
möglichst noch, weit übertrieben, allen klar zu tun, dass 
der kommende oder sich schongebotene Erfolg beim 
Feinde nur ein leeier Scheineifolg dieses Staates ist. Ja 
noch mehr: Man stützt sich eben auf diese Verfügung, 
und die so geringe Beteiligung der Darlehnskassen ganz 
einfach ableugnend, sagt England seinen Zeitungslesern: 
85 %  der deutschen Kriegsanleihe ist gar nicht eingezahlt. 
Und das zu dem vollen Erfolg einer Kriegsanleihe, der 
doch in dem jetzigen Kriege so unendlich notwendig ist, 
auch der Schrecken des Feindes angesichts dieses grossen 
Erfolges massgebend ist, dünkt mich, ist ohne Zweifel! 
Habe ich recht?

8. Auch die anderen Wertpapiere Deutschlands, 
Oesterreichs und, denke ich, auch Englands (ist das letzte 
rich tig?) werden m it einem hohen-Prozentsatz zum Zwecke 
einer besonders starken Beteiligung an den Anleihen 
belehnt. Das bringt dem Käufer der Anleihen einen er
höhten Zinsengewinn, denn der Lombardzinsfuss ist nie
driger als der der Kriegsanleihe. Diese Mobilmachung 
der in Anlagewerten liegenden Gelder haben ja wohl ihre 
berechtigten Gründe, wie auch leider dadurch die Zinsen
last des Staates gewaltig steigt. Besonders sehen w ir das 
bei der neuen englischen Kriegsanleihe. Wenn auch 
dieser Umstand vornehmlich bei der Konversion -von 
Konsols, alter Anleihe in neue Kriegsanleihe weniger 
auftiitt. Der österreichische „V o lksw irt“ vom 26. pto. 
findet, dass „£  300 2 '/2 °/0 Konsols umgetauscht, zu rund 
£  200 4 1/2 °/o Kriegsanleihe einen jährlichen Mehrgewinn 
von £  1 */2 abwirft.“ Der Verfasser sieht auch einen 
plausiblen Grund, warum das der englische Finanzminister

verfügte. Es ist auch richtig, dass in „diesem Vorgehen“ , 
wie der österreichische „V o lksw irt“ sagt, so wie auch 
sicherlich in den Verordnungen über Lombardierung der 
deutschen und österreichischen Effekten gewiss eine im
posante „Grosszjjgigkeit“ liegt. Aber spielt da nicht 
auch das Prestige hinein, möglichst vie l Kriegsanleihe zu 
zeichnen? Denn in W irklichkeit rühren diese „Noten“ , 
die aus dem Erlös der Lombardierung durch Zeichnung 
der Kriegsanleihe dem Staate Zuströmen, von einer Staats
kasse selbst? Stimmt das?

9. Durch Beleihung von Wertpapieren und Immo
bilien w ird alles was Kapital repräsentiert „kolossal“ , wie 
es ja bei einer „allgemeinen Zahlungspflicht“ (Helfferichs 
wahres W ort) notwendig ist, herangezogen, aber, frage 
ich, erwächst dadurch der Sicherheit der Kriegsanleihe 
und damit auch dem Staate indirekt keine Gefahr? M o
bilien sind doch viel rascher und einfacher in flüssiges 
Geld umzusetzen, wenn es nottut, als Wertpapiere oder 
gar Immobilien? Auch ist die Entwertung in krisenhaften 
Momenten bei Wertpapieren und vornehmlich unbeweg
lichen Gütern eine manchmal kolossale. W ie leicht kann 
die Kriegsanleihe eben durch beide Arten von Lombar
dierung in Mitleidenschaft gezogen werden? Es ist auch 
wahr, je  grosszügiger eine Aktion ist, desto grösseie Ge
fahren schliesst sie in sich. Aber ich w ill ja  gar nicht 
bekritteln, sondern nur fragen.

A n tw o r t :  Ich halte es nicht für zweckmässig, zu
einzelnen Sätzen aus längeren Artikeln einer Handelszeitung 
Stellung zu nehmen. Es können dabei ohne Kenntnis des 
Zusammenhanges zu leicht Irrtüm er unterlaufen. Wenn 
Sie deshalb in Zukunft Aufklärungen über derartige Artikel 
wünschen, bitte ich Sie, m ir die in Frage kommenden 
Zeitungen einzusenden. Was die Fragen 1 — 6 über den 
Börsenverkehr in der Kriegszeit anbelangt, so kann ich 
Sie nur auf die verschiedenen im „P lutus“ (S. 186 ff., 231 ff., 
273ff.) erschienenen Artike l zu diesem Gegenstand hin- 
weisen. Zur Beantwortung der Fragen 7, 8, 9 verweise 
ich Sie auf meine Erläuterung des Darlehnskassensystems
S. 12711. des „P lutus“ . Gegen Entstellungen der Verhält
nisse durch die feindliche Presse gibt es keinen Schutz. 
Die Furcht vor derartigen Lügen kann aber niemals ein 
Grund sein, zweckmässige Einrichtungen nicht zu schaffen. 
Ueber die Umtauschvorschriften bei der englischen Anleihe 
habe ich mich S. 269ff. des „Plutus“ geäussert.

Plutus=Archiv.
Generalversammlungen.

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

Aachener A .-G . zur . U nterstü tzung h ilfsbedürf
tige r Personen m ännlichen Geschlechtes, Aachen, 
2. 8., — 8. 7. •  A dlerbrauere i A .-G ., M ünnerstadt,
26. 7., 23. 7., 5. 7. •  A .-G . A po llina risbrunnen 
vorm . Georg Kreuzberg, Neuenahr, 31. 7., — ,
12 7. •  A .-G . Cl-evenaris, K leve, 28. 7., 24. 7., 
7. 7. •  A .-G . Ems, Emden.-, 6. 8., 2. 8., 15. 7. •  
A .-G . Franzburger Kreisbahnen, Semlow, 27. 7.,
23. 7., 2. 7. • "  A .-G . Franzburger Südbahn, Sem
low , 27. 7., 23. 7., 2. 7. •  A.-G;. fü r  Federstahl- 
Industrie  vorm als A. H irsch &  Co., Cassel, 28. 7., 
24 7., 30. 6. •  A.-G-, Gaswerk Tege l i. L iqu .,
B erlin , 30. 7., — , 7. 7. •  A kt.-G es. N iederschel- 
dener H ü tte , N iederscheiden, 2. 8., , 12. 7. •
A .-G . Schlossbrauerei Schöneberg, Berlin-Schöne
berg, 22. 7., 20. 7., 2. 7. •  A .-G . Vogel, Kaysers- 
berg, 17. 7., 16. 7., 2. 7. •  A .-G . Tonwerkie
W übbenhorst, Delm enhorst, 28. 7., 25. 7., 9. 7. •  
A .-G- Zoolog ischer Garten, E lberfe ld , 23. 7., — ,

7. 7. •  A c tien -Z u cke rfab rik  B-ockenem, Bockenem, 
26. 7., — , 10. .7. •  A c tien -Z ucke rfab rik  L inden- 
Hannover, L inden, 21. 7., —•, 2 7. •  A ctien -Zucker
fa b rik  W atenstedt, W atenstedt, 26. 7., — , 3. 7. •  
A c tien -Z u cke rfab rik  W ism ar, W ism ar, 26. 7., — ,
9. 7. •  Aktiese lskabet Hafslund, Hafslund bei Sarps1- 
b-org, 30. 7., 21.-7., 15. 7. •  Auto räder- und Felgen
fa b rik  M ax H e ring  A .-G ., Ronneburg, 26. 7., — , 
24. 6.

Barm er Bade - Anstalten, Barmen, 22. 7., — ,
2. 7. •  Bayerische B raunkoh len-Industrie , W ackers
dorf, 31. 7., 28. 7., 7. 7. •  Benz &  Cie, R he i
nische A u tom ob il- &  M oto ren fab rik  A .-G ., M ann- 
he im -Luzenberg, 27. 7., 23. 7., 30. 6. •  B ergedorf- 
Geesthachter Eisenbahn -  A .-G ., H am burg, 27. 7.,
23. 7., 5. 7. •  B illin g  &  Z o lle r, A .rG . fü r  Bau- und 
Kunsttischl-erei, Karlsruhe, 31. 7., 28. 7., 7. 7. •  
Buckow er E le k tr iz itä tsw e rk  A .-G ., Buckow , 31. 7.,
28. 7 „ 12. 7.
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Centralbank fü r E isenbahnwerthe, Berlin-D ah lem ,
3. 8., 31. 7., 10. 7. » Chemische F abrik  zu Schö
ningen, Braunschweig, 29. 7., 25. 7., 10. 7. •  Cre- 
fe lder H o te l!'-A .-G ., Crefeld, 4. 8., 31. 7., 12. 7.

Deutsche Edelsteingesellschaft vormals Herm ann 
W ild  A .-G ., Berlin , 31." 7., 25. 7., 1. 7. •  Deutsche' 
H o te l-Ä .-G ., B erlin , 31. 7., 28. 7., 7. 7. •  Deutsche/ 
O xhyd ric  A .-G ., M annheim , 30. 7., 26. 7., 12. 7. « 
D inglersche M aschinenfabrik A .-G ., Zw eibrücken, _
29. 7., 25. 7., 5. 7. •  Düsselkämpchen Bau-A .-G ., 
Düsseldorf, 30. 7., 28. 7., 5. 7.

E lberfe lder Bodengesellschaft A .-G ., Essen- 
Ruhr, 30. 7., —-, 10. 7. e E lectra , A .-G ., Dresden-A .,
27. 7., 23. 7., 22. 6. •  E lec tric itä tsw e rk  Gispers
leben A .-G ., E rfu rt, 20. 7., 16. 7., 3. 7. •  Elsässische 
A .-G . f. Buchhandel u. P ub lic itä t vorm. A. Am m ei, 
Strassburg i. E., 28. 7., 24. 7., 12. 7.

Favorite -Record A .-G ., B erlin , 29. 7., 25. 7.,
3. 7. ® F e ld -K ra ftw agen -A .-G ., B erlin , 3. 8,, — ,
15. 7. •  F lensburger Schiffsbau-Ges., F lensburg,
7. 8., 28. 7., 15. 7. •  F reie Gründer E isenbahn-A .-G ., 
F rank fu rt a. M., 2. 8., 29. 7., 5. 7. •  Fürstenberge,r 
P orze llan fabrik , H ö x te r, 26. 7., 24. 7., 5. 7.

Gas- und E lectric itä tsw erke  A .-G ., Bremen, 
31. 7., 28. 7., 9. 7. •  Gase und E lectric itä tsw erke: 
St. A vo ld  A .-G ., Metz!, 30. 7., 27. 7.', 3. 7. •  Gasf
und E lectric itä ts-W erke  Senftenberg A .-G ., Bremen, 
21. 7., 17. 7., 2. 7. •  Gas(- und E lec tric itä tsw e rke  
Z ö rb ig  A .-G ., Z ö rb ig , 27. 7., 24. 7., 9. 7. •  Gas- 
Werk H ersbrück A ,-G „  Bremen, 31. 7., 29. 7., 
12. 7. s Gas-, Wasser- und E lectric itä ts -W erke
M örch ingen A .-G ;, M etz, 30. 7., 27. 7., 3. 7. •  
Gesellschaft fü r  Handel und S chiffahrt, K om m and it- 
Gesellschaft ' auf Actien, H am burg , 2. 8., 30. 7.,
6. 7. e G ran itw erke Steinerne Renne . A .-G ., H an
nover, 2. 8., — , 12. 7.

Handelsbank A .-G ,, Cöln, 7. 8., —-,. 7. 7. •  
Hannoversche Terrainges. A .-G ., Hannover, 4. 8., 
1. 8., 12, 7. •  H a rbke r Koh lenw erke H arbke, H arbke,
30. 7., 27. 7., 7. 7. *  H a rbu rger E isen- und Bronze
werke A .-G ., H arburg , 29. 7., 25. 7., 3. 7. •  H edL 
w igshü tte  Ä n th rac it-, K oh len- und Kokeswerke 
James Stevenson A .-G ., S tettin, 29- 7., —¡, 5. 7. •  
Heinsberger Lehranstalt fü r  K orb flech te re i, H e ins
berg, 2. 8,, — , 12. 7. •  Ju lius H cnnger, W irkw a re n 
fa b rik  A .-G ., Dresden, 3. 8., 28. 7., 8. 7. •  H e r
kulesbahn A .-G ., Cassel-W ilhelm shöhe, 31. 7., 27. 7., 
12. 7. ® Hohenlohew erke A .-G ., Hohenlohehütte.,
6. 8., 3. 8., 14. 7. •  H ote lbetriebs'-A .-G . Conrad 
Uhls H o te l B ris to l— Centralhotel, B erlin , 7. 8., 3. 8.,
15. 7.

Jenaer E lectric itä tsw erke  A .-G ., Jena, 20. 7.,
16. 7., 8. 7.

K a liw e rke  Salzdetfurth  A .-G ., Berlin , 7. 8.,
4. 8., 7. 7. •  K ie le r'B ra uha us  Jacobsen &  Co. A .-G ., 
K ie l, 23. 7., — , 6. 7., •  K le inbahn A .-G . W o lm ir- 
sted t-C o lb itz , W o lm irstedt, 31. 7., 27. 7., 6. 7. •  
K ra ftve rso rgung  Lo th ringen  A .-G ., Mannheim , 24. 7.,
17. 7., 2. 7. •  K riegskred itbank  E lbe rfe ld  A .-G ., 
E lbe rfe ld , 22. 7., — , 2. 7.

Le ipz ig -A nha lte r H a u tw o llfa b rik  Haesloop &  Co. 
A .-G . i. L iqu ., Le ipz ig ’, 2. 8., 29. 7., 10. 7. •  Lü r 
beck-Segeberger E isenbahn-A .-G ., Lübeck, 3. 8.,
31. 7., 15. 7. •  Gebrüder Lu tz  A .-G ., M aschinen
fa b rik  und Kesselschmiede, Darm stadt, 31. 7., — , 
15. 7.

C. G. M aier, A .-G . fü r Sch iffahrt, Spedition 
und Commission, M annheim , 30. 7., — , 24. 6. •  
M a lm edy-W erke  A.-G ., Aachen, 28. 7., 24. 7., 9.7. 
•  M asch inenfabrik „W e s tfa lia "  A .-G-, Essen, 31.7., 
— , 8. 7. M aschinenindustrie E rnst Halbaeh A .-G ., 
Düsseldorf, 31. 7., 26. 7., 28. 6. Mechanische 
Flachsspinnerei, Bayreuth, 3. 8., — , 15. 7. •  Mech. 
Zw irnere i H e ilb ron n  vorm . C. Ackerm ann &  Cie., 
Sontheim, 23. 7., — , 5. 7. •  M ecklenburg-P om - 
mersche Schmalspurbahn, A .-G ., B erlin , 30. 7.,

26. 7., 10. 7. •  M itteldeutsche Aütom aten-A .-G .,
Berlin,’ 30. 7., 26. 7., 12. 7. •  M oore L ich t A .-G . 
in L iqu ., B erlin , 7. 8., — , 8. 7. •  M ose l-C rundbesitz- 
A .-G ., M etz 31. 7., — , 12. 7. •  M oto ren fab rik
Oberursel A .-G ., Oberursel, 29. 7., 28. 7., 9. 7. •  
Muelhauser Strassenbahn A .-G ., Mülhausen i. Eis.,
6. 8., 5. 8., 12. 7.

Norddeutsche B au-A .-G . vorm als E . &  C. Köer- 
ner i. L iqu ., B ü tow  i. Pom,, 26. 7., 23  ̂ 7., 3. 7. •  
Norddeutsche Handelsbank A .-G ., Geestemünde, 
24. 7., 21. 7., 2. 7. •  Norddeutsche W aggon fabrik  
A .-G ., Bremen, 29. 7., 27. 7., 8. 7.

Oberrheinische K ra ftw e rke  A .-G ., I* re iburg i. B.,
28. 7., 24. 7., 5. 7. •  O ldenburger M öbelm agazin, 
O ldenburg, 24. 7., 2(1. 7., 10. 7.

Passauer mechan. P ap ie rfabrik  A .-G . a. d. E rlen, 
Passau, 30. 7., — , 12. 7. •  Petuelsche T erra in -G e
sellschaft A .-G ., München, 24. 7., 20. 7., 3. 7. •  
Plauener K unstse idenfabrik A .-G . i . L iqu., Plauen 
i.' V og tl., 3. 8., 30. 7., 14. 7. •  V on  Poncet Glas
hüttenw erke A .-G ., Cottbus, 30. 7., 28. 7., 5. 7. •  
P o rze llan -Industrie -A .-G . Berghaus, Gera - Reuss,
28. 7., 24. 7., 5. 7. •  Prestowerke A .-G ., Chem
nitz, 2. 8., 25. 7., 7. 7.

Rheinische Lederw erke A .-G ., Saarbrücken 1,
7. 8., 3. 8., 12. 7. •  Rhein isch-W estfälische Bank 
fü r G rundbesitz, Essen-Ruhr, 30. 7., — , 10. 7. •  
A. Riebecksche M ontanw erke A .-G ., H a lle  a. d. S., 
31. 7 „  28. 7., 7. 7. •  R od i &  W ienenberger, A .-G . 
fü r  B ijou te rie - &  K e tten fabrika tion , P forzheim , 27.7., 
23. 7.. 9. 7.

Salpeterwerke G ildem èister A .-G ., Bremen, 2. 8., 
31. 7., 14. 7. •  Sendzig-H ote l A .-G ., C harlo ttenburg, 
31. 7., 29. 7., 7. 7. •  Singer &  Co., Nähmaschinen- 
A .-G ., H am burg, 29. 7., 28. 7., 15. 7.

Schwarzburger P ap ie rze lls to fffab rik  R ichard
W o lf f  A .-G ., Chemnitz, 26. 7., 22. 7., 30. 6.

Strassenbahnen M ülhausen E nsishe im -W itten- 
heim  A .-G ., Miülhausen i. Elsi., 6. 8., 5. 8., 12. 7. 
•  S tu ttgarter Bäckerm ühle Actien-G esellschaft, Ess
lingen, 29. 7., 25. 7., 9. 7.

Tellus, A .-G . fü r Bergbau ' und H ütten industrie , 
F ra n k fu rt a. M ., 5. 8., 1.‘ 8., 9. 7. •  T ie fbau - und 
K ä lte industrie  A .-G . . v-orm. Gebhardt &  Koenig, 
Nordhausen, 3. 8., — , 9 . 7 . »  I onw erk Schopf
heim  A .-G ;, Schopfhei’m, 22. 7., 19. 7., 5. 7. •  
„T ru g fre i“  Verlags-Actien-G esellschaft, B erlin , 29. 7., 
— , 10. 7.

Ungemach, A .-G ., E is. Gonservenfabrik &  Im 
port-G esellschaft, Strassburg i. E is., 27. 7., 24. 7., 
9. 7.

Vere in ig te  B erline r K oh lenhänd ler - A .-G ., Ber
lin1, 2. 8., 29. 7., 8. 7. •  V ere in ig te  Kunstm ühlerl 
Landshut A .-G ., München, 28. 7., 24. 7., 23. 6. •  
V ere insparke ttfab rik  A .-G ., M etzdorf, 31. 7., i,
12. 7. •  Vorschuss-Verein Neustadt a. Aisch A.-G ., 
Neustadt a. Aisch, 8. 8., — , 10. 7.

W aggon fabrik  Jos. Rathgeber A .-G ., M ünchen- 
Moosach, 6. 8., 31. 7., 14. 7. •  W eile rtha le r Baum 
w ollsp innere i A .-G . (F ila tu re  dé coton du V a l de 
V ille  société anonym e), Brom bach, 27. 7., 23. 7., 
26. 6. « W erschen-W eissenfelser B raunkoh len-A .-G ., 
H a lle  a. S., 28. 7., 24. 7., 28. 6. •  W estdeutsche 
K a lkw e rke  A .-G ., Cöln, 29. 7., — , 7. 7. •  R. W o lf' 
Act.-Ges., M agdeburg, 28. 7., 24. 7., 9. 7. •  W ü rtt. 
Le inen-Industrie , Blaubeuren, 27. 7., 22. 7., 1. 7.

Z e lls to fffa b rik  W aldho f, Mannheim , 26. 7., 
22. 7., 5. 7. •  Z ucke rfa b rik  Cam burg A .-G ., Cam- 
burg, 24. 7., — , 8. 7. •  Z ucke rfa b rik  D irschau, 
D irschau, 31. 7., 30. 7., 12. 7. •  Z ucke rfa b rik  H ar1- 
sum, Harsum , 22. 7., — , 6. 7. •  Z ucke rfa b rik  Neu
teich, Neuteich, 29. 7., 26. 7., 5. 7. •  Z ucke rfa b rik  
Obernjesa, Obernjesa, 23. 7., — , 7. 7. •  Z ucker
fa b rik  Rastenburg, Rastenburg, 2. 8., — , 12. 7. •  
Z ucke rfa b rik  „R he ingau“  W orm s A .-G ., W orm s, 
24. 7., 20. 7., 5. 7. •  Z ucke rfa b rik  W reschen,
W reschen, 31. 7., 30. 7., 12. 7.

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


