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n a tt s a b f o m nt e r t, barcf) b aS bem ®eut- 
fcfien 9veid) non nieberlftnbiftfeen gwmen et«
Sirebit non 200 M io n e n  ^otlanbtfd&en ®u£ 
ben teils sunt BeSug bon SebenSnutteln, teil» 
Sunt Stuf auf bon gtobftoffen gewahrt worben 
ijt, Wirb baju beitragen, bte ol)ne£)tn jcf)ou 
leb haften finanziellen Bestehungen JwllanbS 
SU Xeutfchlanb §u ftärfcu. Xtefer Sirebtt tft 
natürlich nicf)t etwa geeignet, ber beutfchen 
Balutamifere Wirtlich gtünbiici) aufsul)elfen. 
Xenn Wie neulid) bereits im „fpiutuS" auSge- 
führt Worben ift, fommt eS nicht barauf an, ein- 
mal baSSoch 51t ftobfcn, baS burd) bte $gfftbat|at 
ber beutfchen ßahlungSbitans mtt jebent ^at)r 
entfteht, fonbern bie beutfd>e Batuta fann er ft 
bann bauernb gebeffert gerben Wenn eS gê  
tingt, bic 3at)iungSbiians XcutfchlaubS bau
ernb affin su geftalten. Xas« aber genügen 
Weber 200 gjtill. ©ulbcn, noch bte Berarbet- 
tuttq ber 9iot)ftoffe, bte man dafür laufen fann 
@S ift fogar fraglich, ob eine gans äwlb^nufd 
bur di geführte intenfioe unb rationelle # a n - 
wirtfdjaft su foldjem ©rfolg fuhrt, unb 0 
e§ lebten SnbeS eben nidjt notwenbtg fern 
wirb, bie nationalen 3:ahluugSbiians.en gans 
auSsufchalten unb bie eurobüifchen Sauber su 
einem fontinentalen ©efamtWirtf^aftSgebtet 
SufammensufchlieBeu, weil eben n t#  b to | bte 
beutfche, fonbern bie QahiungSbtlansen ber 
anberen eurobäifdjen Sänber, lebe fur fich 
allein, nicht attib gemacht werben touncn.BUer 
3Öaftrfcf)eitelirf}feit nad)i ift ja aud) fo etwas 
WenigftenS Wie eine buntle 'Sühnung bon fo t# r  
BotWenbigfeit eurohäifdjen BufammenfchluffeS; 
in bem beutfcHotiättbtfd)en Bbfommen SU 
fbüreu. Xie ©oltänber haben t|re  ©elbea 
nicht bloh auS Siebe su Xeutfdganb unb and) 
fidjer nicht beShafb gewährt, weil fte mutten 
fursem ftarfe BefferungSmbgliditetten fnr bte 
beutfchen (M b- unb 2öirtfd)aftSberhlattntife 
fetten, bietmehr fcheinen fie fiel) bie Sühnahme 
hollänbifcher Bare bon Xeittfd’lanb bttreh tl)r

Darlehen fiebern su wollen. Bon einer Ba- 
futamifere fann man nämlich nicht nur in 
benienigen curohäifchcu Säubern ih re#» , 
bie einen hohen ©taub ber auswär
tigen unb niedrige Sturfe für bte 
eigenen Bcchfelfutfc im BuSlanb su 
beflagen haben. Buch für .ÖoÜanb, ebenfo Wie 
für bie ©d)Weis unb ©fanbinabien fangen bte 
Bafutaberhäftniffe an fataftrohhal fru werben, 
ftn biefen Säubern ift bie In fla tion  genau fo 
ftarf, Wie in ben ©taaten mit gtofjer jpapter- 
getbfabrifation. Xie Wid)tigften BebarfS- 
artifef fteigeu aufierorbenttid) im #etS. Buf 
ber anberen ©eite aber leibet ber @£hort 
biefer Sänber. Unb foweit fie wie gerade 
öotlanb, wichtige BahrungS- und@enuhmtttel 
Sur Busfuhr bringen, müffen fie m it ber . 
@orge fämhfen, baff baS BuSlanb mit feinem 
entwerteten ©elb ihren Bbfahwarett feine 
Bufnahme bereiten fann. ©0 ectfärt eS )td> 
wohl auch, bah Sollaub, baS grofje Bbfah 
taub für miargariue, Safe, Saffee, Sgbat an 
feinem Xeit suerft basu beiträgt, gewtffer- 
mähen bie BuSfuhr nach, 3)eutfd)tanb su.be- 
uorfdinifen. ©S muh eben wohl ober übet 
bon feinem SahitalSüberfluh einen % eil an 
bie Umwelt abgeben, um burd) biefe» Beutel 
wenigstens bie gröbften ^ittberniffe gegen beit 
'Bbflufi feiner Barett au§ bem Bege su fchaffen.

B'ber attS Welchen ®otioeu bte hol- 
länbifche §ilfe audi immer ftammt, fte Wirb 
in x'eutfchiaub baufbar auerfannt Werben, 
unb sloeifelloS basu beitragen, aurh bte 
feetifichen Besiehungen slrrtfchett ben Bolfern 
Wteber etwas enger su geftalten. Unb eS 
ift fidier fein Bufall, bah bie erfte inter
nationale Xransaftion ber beutfc£)en Bant- 
wett, biott ber man jetjt hart, bie f)iiri)tung 
nach •öültaub weift. Qm Stiege unb gleich: 
nach1 fs-riebcnSfchluß finb ja, wenn idf recht 
unterrichtet bin, gewiffe U'ommanbtttetungett 
unb Beteiligungen nach; ber ©dhweis bereits 
oorgefontmen. Unb sWeifeltoS tff and): eut



©eií ber nací) ©fanbinabien gebrachten 
beutfeßen Sufntaíien bort in ber gornt bon 
©eftßiäftgbeteiiigungen angelegt worben. 3(5er 
in ber ©rünbung eineg .gWeigßaufeg ín 
3ímftjerbam bnrd) bie tir in a  M  e n b e I g \ o í) n 
& ©o. ifíj gum erftenntal ficßtbar bie Wer» 
änberung ber Werßättniffe gum Síugbrucf 
gefommen. ttnb eg iftj ßocß; erfteuitcß, baß 
biefe erfte Siugianbgfaßrt ber beutfeßen Wanf» 
Welt nací) bem neutralen 3lugíanb in  fo re» 
brafentatiber gornt bar fieß gegangen ift. 
SBentt man bie aug enbíicf ließen Watutamaß» 
itabo aníegt, fo tonnte e§ fiel) ja  aííerbingg 
immer nur um eins ber aKerreicßftett beutfeßen 
Käufer ßanbeitt, wenn eg ©efcßäftgbeteiii» 
guugeu im neutralen 3lug(anb galt, ©enn in 
beutfeßer SBäßrung muß man feßon ein reeßt 
ftatttießer M illionär fein, um in  3íugíanbg» 
wäßrattg überfeßt überßaußt nocí) M illionär 
gu bleiben. Man barf woßl anneßmen, jbaß, bie 
girma Menbelgfoßn infolge ißrer [tariert 
©ätigfeit im ©eb'ifengefcßüft bereitg er» 
ßeblicße Wermögengfummen in augtälnbi» 
feßett äöäßrungen feftgeiegt ßatte, bie eg 
nun in  gorm ber Safntaíginbeffition bauernb 
im 3Tug(anbe bertoerten famt. 2öemt früßer 
beutfeße Wanten unb Wanfftrmen in§ 3lug» 
tanb gingen, fo brachten fie gewößitiicß in 
bie Sauber, too fie fieß nieberiießen, einen 
reießen ©oíbftrom. ©ente ift bag anberg ge» 
worben. .Qebe lieberiaffuitg einer beutfeßen 
girino im SCusfaube bebautet getoiffermaßen 
eine Hiifgaftion für ©eutfeßtanb. Unb an 
berartige Wieberlaffungen Kümmert fieß bie 
Hoffnung, baß fie eine ©infaiigßforte für frem» 
beg Saßitai naeßi ©eutfeßlanb gur Wefrucßtung 
unb Sßieberbeiebung beg beutfeßen ©ewerbe» 
fieißeg fein toerben. ©erabe begßalb ift¡ eg aueß 
gu begrüßen, baß eine jgirtna tote Mcitbeigfoßn 
& ©o. ben Weigett foleßer Síugíanbgnieber» 
laffungen eröffnet, benn bie borneßme güß» 
rung biefeg §aufeg unb ber ©ßarafter feiner 
Qttßaber ßat bigßer ftetg bafiir geforgt, baß 
aug ben ©efeßäften, bie eg einfäbette, bem 
beutfeßen Warnen fein ©cßabeit gefeßaß. Staunt 
ein gweiteg §aug ßaßt aucßi fo feßr in bag 
M ilieu ber borneßnteit ßoliänbifcßett Sauf» 
manngtoeit. Uub man fänn nur bon §ergen 
giücfßafte gaßrt bem ©eßiff toünfcßen, bag 
bie Menbeifoßnfcßen Söintßei tragt, benn an 
biefeg ©eßiff „fnüpfet bie Hoffnung fieß; an".

greiiieß, eg toerben nießt nur Monate, eg 
toerben gaßre bergeßen, big folcße Hoffnungen 
fieß realifieren föttnen. ©ie toerben in boliem 
Umfange erft bann ©rfüKuttg finben, Utenn 
ber ©ebattfe ber euroßäifeßen ©oiibarität in 
in bie Sößfe aiier (eitenben ©taatgmanner, 
ber füßrenben QnbuftrieKen unb1 ber Sauf» 
ieute aller Sauber eingegogen fein wirb'. 
Wig baßin bleiben jebem einzelnen Sanbe bie 
eigenen ©orgen unb bie eigenen Metßoben, 
fieß mit biefen ©orgen augeinattbergufeßen.

©ine fßegififcß beutfeße ©orge, bie auch in 
ben geitunggbigfuffionen augenbiieiiieß einen 
(ebßaften äöiberßali finbet, ift bie bauernbe 
Orgie, bie an ben beutfeßen Wörfen gefeiert 
Wirb. ®en toäßreub beg Sriegeg meßrfaiß ein» 
gefügten Sauffeiertagen ift jeßt bttreß foge» 
nannte Wü r f e n  f e i e r t  ag e Stonfurrenj er» 
toaeßfen. Wig gu breimai in ber Sßocße finb 
nteßrfacl) bie Wörfenßanbeigtage auggefalien, 
unb eg feßeint, a(g ob biefeg ©ßftem ber 
Mafierferien feine go^tfeßung finben foti. 
3 unäcßff finb bie geiertage mit ber Wegrün» 
bung eingefüßrt toorben (teiitoeife toaren bie 
Wanlbeamtenbereitte fogar bie Eintrag» 
ffeitenben), baß bie Wanten unb Wanfierg nidßt 
uteßr tn ber Sage feien, bie Wugfüßrungg» 
arbeiten 51t reiften, bie aug ben gaßlreicßen 
Wörfenaufträgen folgten, ©atfäcßticß tonnte 
man ancß| bei einem abenbiießen Wunbgang 
bureß bag Wetiiiter Wantenbiertel unb’ bie 
anftoßenben ©traßeit noeß p  reeßt fgäter 
©tunbe bie ßetierlendßteten genfter beftaunen, 
ßinter betten bie Waniangeftenten fcßitoißenb 
beit ©egemoert für bie jeßt berßäitnigmäßig* 
gut begaßlien Ueberftunben teifteten. 31 ber 
eg ßat fieß eigentiieß ßeute feßon ßeraugge» 
ftleiit, baß biefe greitage nießt feßr biel nüßen, 
benn ¡an ben brei noeß übrigbieibenben Wörfett» 
tagen ßäufen fieß bie Orb erg fo ftjarf, baß bag 
Maß ber §u ertebigenben 3lrbeit eßer größer 
a(g Keiner getoorben ift.

Wun toar aKerbingg bei einigen 33efür» 
toortern beg teittoeifen Wörfenaugfaltg ’ int 
Qnnerffen Itooßi aueß bag Motib bon We» 
beutung, bureß; bie ©infeßräntung ber Würfen» 
tage ben Wörfenberießr unb bie ©ßefuiation 
einjufeßränfen. ©ag ift nießt gelungen, ja, eg 
ßat fieß, :toie eigentiieß borattggefeßen toerben 
mußte, jeßt bie gieieße üble Webenerfeßeinung 
eingefteiit, bie bereitg bie ©cßließung beg 
Wörfenberteßrg 'toäßreub beg Sriegeg gur 
gotge geßabt ßatte: ©er legitime"Wörfen» 
ßanbei Würbe gutn ®ei( bureß) einen in» 
offigieKett Werfeßr erfeßt, bei bem eg nießt 
immer gang lauter guging, unb bei bem bie 
Surgbifferengen natiirließ eßer noeß; ßeftiger 
Waren, aig fie im normalen Werfeßr fieß gu 
geigen ßfiegen. 3(ber aueß bon einer ©infeßräln» 
lung ber ©ßefniation auf ber offigieiien Würfe 
War feine Webe. 33or allem waren bie 
©cßWantungen eßer ßeftiger a(g milber. gür 
jeben, ber ©efißicßte unb Sßefeu ber Wörfen» 
inftiitution fennt, war bag aueß nießt weiter 
berwunberließ. @g ift ja fein fjttfatt, 5̂  
bie ©ntwiefiung beg Wörfengefcßäfteg gur tag» 
iießen 3(bßaltnng bon Wörfenberfammfungen 
brängt, ja baß — wenn man bie Wörfenent» 
toicKung aug einer fo ßoßen Wogeißerffieftibe 
überfeßauen fönnte, baß man bie gange Söelt gu 
überbiiefen bermöcßte — fieß geigen Würbe, baß 

> auf bem gangen Spiattetert faum eine Minute 
) innerßafb ber 24 ©tunben beg ©ageg börfett*
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f>anbel§freí bleibt. ©er Börfenbanbel bat eben 
ble ©enbeng, bie Kurbgeftaítung in mirflicßer 
©ntmidlung gu boíígiehen unb bie BuSfcbíage 
be§ Kurtégenbeté uad) oben unb unten nad) 
'SNögiicßfeit gu bermeíben. Unterbricht man 
bíefe ©ntmidíuug, fo !ann ba§ bie ©eftaítung 
ber Kurfe an ficE) gar nidjt änbern. Rían 
nimmt ißr nur bie ©tetigfeit unb bie orga* 
itifd>e gortenttoidínng unb änbert bíof) ba§ 
Kurbeubííb, ín bem man langfam anfteigenbe 
unb íangfam fid) fenfenbe turben ín fdfarfe 
Baden unb llantén bermanheít, bie unb er* 
mitteít nad> oben ftreben ober broté! nad) 
unten ftürgen.

¡©emiß iftj bab Treiben auf ben Börfen 
augenbíidíid) nid)t erfreuííd). Bber e§ ift bod) 
fe^r bebenflid), menn man biefen Gingen burd) 
Börfenfcbluß gu begegnen trachtet, ober menn 
man glaubt, burd) bie übtidjen SöarnungS1* 
artife! in ber §anbetégreffe ben Vorgängen 
beifommen gu fönnen. $ch Ia§ bor 
furgem in  einem Börfenblatt einen Buff aß, 
in bem ber SSerfaffer auSeinanberfeßte, baß 
bie Beiten borüber feien, in benen bie Börfen* 
fntébemegungen bie Börfe als Barometer ber 
2Birtfd)aftéíage erfcßeinen ließen. ©iefe Buf* 
faffung ift bod): mol)! faum gutreffenb. ®ie 
Börfe bat fid) bieimehr gerabe jeßt até ein 
außerorbentlid) feinfühliges Barometer ber 
mirtfcbaftticben Berbältniffe ertoiefen. Ntan 
muß fich bei ber Beurteilung biefeS 
Barometers febr borfeben, ba§ Barometer 
für geftprt gu erfiären, menn bie Borgänge, 
bie e§ angeigt, einem nicht gaffen ober um 
berftänbtid) finb. Berftebt man unter ber 
2Strtfd)aftéíage eines 2 anbeS íebigííd) bie 
®ibibenbeni)öi)e feiner B f tí enge f etlf dj af t e n, 
fo mag ja bie augenbiidiicbe Börfenbemegüng 
recht unbernünftig erfcßeinen. Bber gur mirt* 
fcbaftticben Sage beS 2anbeS geboren bod)' 
and) bie ©elb* unb 23ertentmicfiun g S berbläit* 
niffe. Unb man barf moí)í ohne mcitereS 
fagen, baß biefen ©onberberhältniffen gerabe 
augenbíidíid) bie Börfe befonberS gerecht 
toirb, unb fie recht getreu miberfgiegelt. ©er 
Kurs ber Börfengagiere bat fid) niemals 
allein ñachí ber Rentabilität gerichtet. Sind) 
in ben normalfien $eiten bat eS feber Börfen* 
befudjcr até gang felbftberftänblid); angefeben, 
baß auch ber fogenannte innere 2Bert ber 
Bitten unb Obligationen bei ber KurSbe* 
Wertung mitfgrad)'. Sßenn eine Obligation gu 
' 200/0 rüdgablbar toar, fo ift ißr Slurb aíímaí)* 
lief) bté gu biefem Sßert aufgerüdt, unbefeßabet 
beffen, mié hod) ihr Nominalbetrag oerginft 
tourbe, unb ohne Rüdficßt barauf, mie ber ©r* 
irag biefer Berginfung fid) gu bem gerabe bor* 
hanbenen 2anbe§burd)fcí)ni 11S g in§fufj [teilte. 
Unb menn bei einer Brauerei, bie nur 4«/o 
©ibibenbe gab, ber ©runbftüdSbefißi in 
guter 2age ber ©tabt baS Bierfadje beb 
BilangmerteS regräfentierte, unb menn mo*

möglich' gar bie BuSficßt beftanb, baß biefer 
©¡runbbefiß in abfehbarer Beit borteilhaft ber* 
lauft merbenlonnte, [0 fanb niemanb etmaSbfa!* 
bei, baß bie BItien auf 200 ober gar 300 %' 
fliegen. Niemanb hat bann behängtet, baß in 
biefen befonberen gälten bab Börfenbarometer 
geftiört mar. ©ann lagen eben befonbere Ber* 
häitttiffe bor. Unb folcße befonberen Berßält* 
niffe finb augenblidiid) nicht bloß für eingelne 
BItien unb Obligationen, fonbern für gange 
Kategorien bon Sßertgagieren borhanben. 
©iefe Berhältniffe finb eben gurüdgu* 
führen auf grunblegenbe Beränberungen in 
ben gefamten ©elbberhättniffen beb 2anbeS. 
ONart muß fid)! fogar barüber munbern, mie 
fdjarffinnig bie Börfe benBerbältniffen ber ein* 
gelnen Söertgagiere nadtgufgüren trachtet. Bei 
ben Obligationen fef)en mir, baß bie Kurb* 
entmidlung im ©urdffdfnitt'fid) nacĥ  toie bor 
ben faltifdjen Berginfungbberbältnifien biefer 
ißagiere angaßt. Nur bie fogenannten Baiuia* 
gagiere finb hier fchon lange über bab übliche 
Nibeau geftiegen. Bber bab ©teigen ber in 
frember SBäbrung abgufeßenben unb gu ber* 
ginfenben B^gtere ift bocb) gar nidftb anbereb, 
alb eine B ara(Ieierfd) ein itng gur Slurbfteige* 
rung ber granfen, ber ©uiben, ber Kronen 
unb ber ©ollarb. ©b ift; gemiffermaßen eine 
feibftberftänblid)e Brbitrage, bie fich ba boll* 
gießt. Nun bemüßt fid) aber bie Börfe feßr 
eifrig, auch aub ben Bftiengagieren bie foge* 
nannten Balutaaftien Iheraubgutoittern. ©ab 
finb all bieje*higen Unternehmungen, bie nam* 
hafte Bußenftänbe ober Betriebe int Bublanb 
haben, unb bereu Befißtum mithin einen nam* 
bafteren SSert regräfentiert, alb ihn bie Ntarf* 
bitang tiorläufig aubmeiff. ©abei fommen 
natürlich Unüberlegtheiten bor. ©er eine ober 
anbere Befiß ober fein ©rtrag merben über* 
fd)iäßt. Bor allem fcheint man oft nid)t gu 
berüdfichtigen, melche großen ©dfulbbergflidji* 
tungen an bab Bublanb folcße Unterneh* 
mungen bibtoeilen haben. Ueberbaugt fcheint 
man fich nicht recht Ilargumachen, melche 
große Nolle auch für bie B^toatinbuftrie unb 
Bribatbanbelbfirmen biefe mit außerorbent* 
liehen Berluften berbunbenett Balutafd)iulben 
hefigen. Bber menn man bon folchen Un* 
ebenheiten abfieb't, fo bleibt bie 2Bitterung 
ber Börfe an fid) gang richtig unb auch' nor* 
mal: fyn finb fogar fießer in  bielen gälien 
nocßi ungehobene ©d)äße berborgen.

©od) menn man bon ben Balutagagieren 
bolllommen ahfiebt, beren ©teigerung eben 
ber ©ttttoertung beutfd)en ©elbeö im Bu§* 
taub garailei gebt, fo ift bod) auch bie grunb* 
faßliche ©teigerung aller übrigen BItien* 
gagiere etmaJ beinahe ©elb ft b e r ft ärt bl ich e §. 
®ie BItie ift! allerbingä gerabe burd) ben 
Börfenhanbel gu einem felbftiänbigen ©anbeig* 
obfelt gemörben. Bbrc KurSentmidlung bafiert 
in ber Regel auf bem ©runbe be§ Bnlagegin§*
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fuffeg ober toirb üon ber öorübergepenben Ber« 
faffung beg ©etbmarfteg beeinflußt. SSert« 
papierfapital unb ^robuftionSfapital fiepen 
eben in iprer äöertentmidlung nur nodpi 
in einem lofett ^ufammenpang. Silber 
immerpin bleibt biefer ^ufammenpangi 
Oorpanben. Unb eg iann gälte geben, in 
benen bte Söertentmidlung beg Sßertpapier«. 
fapitatg, toie oben bereite in meinem 
Brauereibeifpiel gegeigt rnorben ift, fiep ben 
©efepen ber Söertentmidtung beg ‘¡ßrobuftiti» 
tapitalg mieber mepr anpaft, alg bas fonft 
üblicp ift. Siucpi bie Börfenpreffe erfennt biefem 
Sufammenpang, inbem fie baüon fpriept, baß 
Bubtilum unb Börfe fiep bemüpen, bag immer 
merttofer merbenbe ©etb in Beteiligungen au 
©ad'Objeften umgutaufdpen. Sag mag gum 
Seit mörtiiep gutreffen. ©g befiept tatfäcpiidi 
bie Steigung, alte Berbienfte unb ©erninne 
mögiiepfi f cp nett in ©adgüter umgufepen. 
Sunt S£eit aug boilämirtfcpaftticpen ©r«' 
mägungett, gum Seit, meii man baburep 
igiaubt, fie ber Beteuerung gu entgiepen. Stber 
eg ift boep niipit bloß bie ©ucpit,, ©etb in 
©aepfapitai umgutaufepeu. ©onberu gum ©eit 
ift bie SSerterpöpung ber Stftien an ben 
Börfen fa gar nicpt§ meiter, alg ein Bad* 
faufen nacpi ber tatfäcpücp oollgogenert ©nt« 
midlung. Sitte ©adgüter erpöpen äugen« 
b lid tid  bauernb ipren Söert. Unb be« 
fonberg alle biejenigen ©adgüter, bie bei 
bem augenblidticpen Söarenpunger bagu ge« 
eignet finb, neue SBaren gu probitgieren. Unb 
gum 5CeiI entmertet fiep gerade bag ©elb, 
meii bie ©cpäpuitg fotdper ©adpgüter immer 
pöper fteigt. SJtag bei biefer §öperbemertung 
and) nieptunerpebiid) bie auManbifdpe Saufluft 
mitfpreeßen, an unb für fiep Ooltgiept fiep pier 
ein gang natürtteper Borgang — ber natür« 
ttdp ift, meii er ben augcnbiictticpcn unnatür« 
iiepen Berpaitniffen Ooltfommen entfpriept. 
Sie grage ber Bentabilität ift, auf biefe SBeife 
Ooltfommen in  beu^intergruub gerüdt. Qebeg 
Brobuftiongmittef ift ein ©olbmert unb mirb 
infotgebeffen au cp mie ©otb bemertet. Ob 
biefer Beogep einmal m it einem Stracp', mit 
ber allgemeinen (Enteignung, mit einer 
©eibabftempeiung ober mie fonft enbet, 
ift borläufig nodpi niipt abgufepen. Stber 
folcpen Beogeffen iann man meber m it Börfen« 
feiertagen noep mit ÜEßarnunggartifeln ent« 
gegentreten. 3 umai biefe Sßarnunggartifet am 
Söidftigften borbeigepen.

Senn bom bottsmirtfepaftiiepen ©eficptS« 
punit aug betraeptet, geigt fiep bie Bebenttidp« 
feit ber augeubTidticpen Borgänge an ben 
Börfen naep gang anberer 9tid)tung pin, alg 
eg bie Börfenpreffe annimmt. Unb barin er« 
meift fiep- auep mieber einmal ba§ Sliftienmefen 
burd' feine gang befonbere Bemegtid)!eit, bie 
an fiep, ein Borteil ift, alg reept gefäprtidi 
in  abnormen fttitzn. Sie .ööperbemertung 
aller ©adfgüter bollgiept fid) burepi bag gange

Sand. SBaltper Batpenau pat bor furgem 
einmal in einem Sluffap, ben bie „Boffifcpe 
Seitungf" beröffentlid>te, gefagt, bag fdftieß« 
licp, menn biefe ©ntmidtung ber Singe 
fiep! fortfept, nur nodp ber Bergmerfgbefipet 
unb ber STgrarier alg mirflicp bermögenb gm 
rüdbleiben. Srop allgu fdpiarfer gufpigung 
fdpilbert biefer Slugfprucp bie Berpältniffe 
im Br tn5d eicpitig. Sticpt nur, mer Berg« 
merie unb Sanbgüter, fonbern mer über« 
paupt Bro^uft i° n§fiätten, ja mer über« 
paupt ©adfgüter befipt, beperrfept äugen« 
btidlicp bie Situation. Ser ^npaber einer 
Berliner Surcpfdpmttgmopnung mit ein paar 
Seppicpeit, einem glitgel unb ein paar Surcp« 
fepnittggemälben befipt peute mepr alg früper 
ber ^npaber eineg umfangreicgen Banftontog. 
Siefe (Steigerung aller ©aepgüter ift etmag 
golgericptigeg. Bun ftept einem Seil biefer 
©adgüter jeneg SBertpapierfapital gegenüber, 
bag eine Berbriefung ber Beteiligung an 
ipnen barftellt. ^ebe tturgfteiaerung fold)er 
Söertpapiere reafifiert gemiffermaleu bie 
Söertfteigerung bes ©aepfapitatg. 50iit 
m'enigen Slugnapmen rupt bag ©acpifapitat 
feft in ber §anb ber Befiper. Qm ©egenfap 
bagu mecgfelt bag Söertpapierfapital aber 
feinen Befiper bauernb, unb in ben äugen« 
blidlicpen ßdttciuften bringt feber Ber« 
lauf er einen pübfdpien ©ernenn m it naep 
§aufe. Siefer ©eminn mirb nun entmeber 
mieber gur ©petülation ober gur ^api« 
tatgantage benupt, ober er mirb1 gum Stauf 
aller ntöglicpen SBaren ober Sebengnot« 
menbigieiten bermanbt. Siluf biefe Söeife 
mirb burdpi bie ftarfe Börfenfpefutation immer 
neue g u f ap l i cpe  Stauf t r a f t  gef d)af feit. 
B iitpin ber Qnflatiougprogeg im Qnnern be« 
fdplleunigt. Sarin, niept in ber Söertfteige« 
rung an fiep, liegt bie grope ©efapr. Unb 
begmegen fdpeint bag Beftreben ber ©elbft« 
üermaltungen öottBörfe, §anbel unbQnbuftrie 
unb auep ber ©taatgorgane in  erfter Pinie 
darauf geridptet merben gu müffen, bie Um« 
füge in  Söertpapieren menigfteng fomeit ein« 
guengert, alg fie auf ber ttrebitpergabe be« 
rupen. Sie ©tempelbereinigung pat bereitg 
bie ttrebitc mefentlicp: cingefd)ränft. Stuf 
biefem Söege follte man fortfapren. Sag1 ift) 
bie eingige SJtöglicpfeit, menn auep, uiept bie 
Berpältniffe felbft gu änbern, jo bod), menig« 
fteng eine allgu fcpuelle ©ntmidlung gu Oer« 
ptnbern. Qn biefem 3 ufammenpaug mirb man 
aud bie grage betradften müffen, ob nid)t 
unter ben augenblidlid-en Umftänben mieber 
einmal eine befonbere Sliufmertfamieit ber 
Unterfudung gugemanbt merben muß, melde 
Söirfungen ber Serminpanbel in fo abnormen 
Seiten augübt. Qd) bin ein pringipieller Be« 
fürmorter feiner Siotmenbigleit. Silber eg gibt 
eben Seiten, in benen bag SBort: „p r in c ip iis  
obsta“  eine gang befonbere Bedeutung unb — 
Iteberfepung erpätt
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(Ueßetfrem buttg.
S o tt 5 tü t  H apb ta li.

©eit tut Oftober bei oorigen gabreg bte fiebert 
©efetlfd)aficn beg Sniiin=S:on3emg m it bem in« 
3tuifd^ert burebgefübrten S inn fteroorgetreten finb 
burd) bie Siuggabc non Sorguggafticn m it mehr» 
fasern ©timatretf>t einen ©d>ub gegen eine Heber« 
frembung ihrer ©efelifchaftcn ju  fchaffen, ift im 
„S tu tug“ *) toiebcrbolt barauf bingetoiefen toorben, 
baß unbefdjabet ber Stoecfmäßigfeit im  ©ingetfalte 
bie Sügbebnung biefeS ©bftemg auf ber einen ©eite 
fü r bie ©nttoidiung ttnfereg1 Sftieninefeng fet>r be» 
bentlief) ift, toäbrenb auf ber anberen ©eite ein 
binreid>enber ©ebuß gegen bie june^menbe Se= 
f)errfd)ung beutfeber ‘JBtrtfcbaftgztoeige burd); frembeg 
Kapital barin nicht erblicft to erben bann. gngtoifeben 
bat bie Sluggabe oon S itten  m it mehrfachem ©timrn» 
recht tote eine ©pibemie um fief) gegriffen unb 
toäbrenb ficb ber Hniltufongctn noch' bamit begnügte 
b}e Sor3uggaf'tien m it bobbeitem ©timmrecht aug» 
3u,ftatten, buben attbere ©efellfcbaftcn biag Serfabren 
noch baburdj Ocrcinfadjt, baß fie fedbiSfadjeS, acht* 
fad)cg, zehnfach eg, ja fogar breißigfuebeg1 ©timmredjt 
ihren Sorguggditien Bert eiben. Se i allen ©efell« 
fd>aftcn toirb 3ur Scgrünbung ber Ausgabe biefeg 
neuen Sfücntbpg natürlid) bie ©efabr beg Heber« 
gangg ber orbentlicben Sitienmebrbeit unb bamit 
ber Sertoaltunggntacbt in  auslanbifcbe £>änbe an« 
geführt. Sntoietoeit biefe ©efabr im  ©ingelfalle 
toirflich Oorliegt, ift nid>t nur fü r ben Sußemfteben» 
ben, fonbem and) fü r bie Sertoattungen ber ©efell» 
febaften feibft außerordentlich fdhioer flontrollierbar, 
©g liegt aber febr nahe, baß ber Sortoanb beg 
Hcberfrembunggfchutjeg in Dielen gälten ba3tt be= 
nutjl toirb, bie Seberrfcbung Oon Hnternehmungen 
burch Sttnberbeitggrupp en 311 fiebern, ©g gehört 
ja 3U ben althergebrachten Süfgaben ber ginttng* 
teebnit im  Sftientoefen, fid) unter möglichf* geringer 
iyeftlegung oon eigenem Kapita l ©influßi auf eine 
möglicbft ' grobe 3 abl Oon ’blttiengefellfdgaften 3U 
fiebern. 3>ie Santen pflegten higher biefe ©idjerung 
oor allen Gingen baburd> bequem 3U erreichen, baß 
fie ohne befonberen Auftrag ben Sftienbefih ihrer 
&unbfd)aft 3itr Sifbung Oon ©eneraloerfammlungg» 
mebrbeiten herangogeu, ©ie nach bem1 beftebenben 
fjanielgrec()t 3uläffige Suggabc Oon Sorguggafticn 
m it mehrfachem ©timmred)t toärc in  früheren Seiten 
ein auffcb en erreg enb eg unb begbalb nicht gerade 
leicht burebduführenbeg S tifte t ber fjerrfchaftg» 
ficberung getoefen. ijeute, nachdem eine Snzabl 
großer 'Hnternehmungen mangefg anberer Stab« 
nahmen aug 3tocifeIIog berechtigten ©rünben biefeg 
©chutg.mittel gegen bie Heberfrembung angetoanbt 
haben, ift eg natürlich febr leicht, aud> dort, too 
bie Heberfrembungggefabr nicht aftuelt ift, ober too 
fie oolfgojirtfcbafilid) belanglog erfcheint, m it bem

*) ©iebc „S lu tug “ 16. Jahrgang ©. 366 ff., 
©. 399 ff., 17. Jahrgang ©. 26 ff.

S ge lt an nationale ©efübte biefe 3 orm ber §err= 
ftbaftgfidjerung an3utoenbcn. ©ine Oppofition, bie 
gegen einen folchen Sorzuggattienptan auftritt, 
toirb all3u leicht in  bei* Ö eff entlieh teit m it bem1 Ser» 
bacht b Haftet, auglänbiifchen Sntereffen 311 bienen,

' © in ebaraiteriftifeber S a li in  biefer Segichung 
ift ber &ampf um bie Snsgabc oon Sorguggattien 
m it mehrfachem ©timmredyt bei ben i? a l i io  e r t e n  
S  f cb er  g l  eb en. ©iie Sertoattung, auf bie bie 
© i g c o n t o g e f e t l f c b a f t  einen beftimmenben 
©tnftuß augübt, glaubt 3toar berSXehrbeit ber S itten  
biefeg Kalitoerleg burchaus ficber 3,u fein, hält aber 
bie Suggabe oon Sorguggaftien m it mehrfacbiem 
©timmrecht fdton begbalb fü r nötig, um Hemmungen 
burch eine qualifizierte Siinberljctt, bie int aug» 
länbifchen Scfib  fein tonnte, 3U oerhüten, ©g toirb 
oon biefer ©eite baran erinnert, bah aug ber Seit, 
in ber §c rr ©djinibtutann eine Su&enfeiterpolitiB 
gegenüber bem Statifhubifat betrieb, fid> Sfch>erg= 
Ieben=!3llftien noch' in  amerifanifdj.em1 Sefit;, befinben 
t'önnen, unb baff gerabe an ber ita liinbuftrie  bie 
(Simerifaner ein befonbereg Sntereffe nehmen. Sine 
Stinberheitggruppe, bie gegen biefeg S ro je lt gur 
ba'bmtegung unbequemer S linoritä ten Srottt macht, 
toirb m it bem Serbad>t belegt, möglidjerioeife bie 
fjntereffen beg Suglanbgtapitalg 31t oertreten, ©er 
g a lt Sfcbergleben ift aber beg'baib befonberg inter« 
effant, toeil gerabe bei einem SaTiinert unter Serüd« 
fidhtigung beg ©tanbeg nuferer ttaligefehgebung bie 
grage eine febr ernfte Prüfung oerbient, ob ä>otig« 
toirtfdjaftlid) bag Sinbringen fremben ttapitalg in 
einzelne ©efcltfd&aften, feibft toenn eg big 3m* Slehr« 
heitgeroberung führt, tüirfiidb1 alg ©efabr gn be« 
trachten ift. Sd> habe im „S tn tug “ toieberholt alg 
bag 3toedmäf3igc STittct gegen eine toirtlicb gefäbr« 
liehe Heberfrembung, b. h- gegen eine Heber» 
frembung, bei ber bie Srobultiongfübruitg unter 
©efichtgpuniten oorgenommen toerben fönnte, bie 
ber beutfih'en Sottgioirtfcbaft fcbäblid> finb, bie 
Sorberung aüfgeftellt, grunbfäbiih1 bie Srobuftiong» 
fübrung aug ber §anb beg ©inzelunternebmerg in  
© elbftüertoaltunggtorper ber ©etoerbe 3.1t oerlegen, 
an bereu Ceitung bie Hnternehmer, bie Sugeftellten 
unb Srbeiter paritätifcb beteiligt finb unb bie ber 
Oberauffidit beg ©taateg unterliegen, ©er Qliufban 
biefer ©eibitoertoattungglörper müßte eine Hmge« 
ftaltung beg Srioateigeutumg au Srobuttiongmitteln 
in  ber S r t  in ficb fehlteßen, baß bie Serfügungggetoalt 
beg Srioateigentümerg f ih  in  ben ©rengen halten 
muß, bie ber © elbftoettoaltungglörper beg ©eioerbeg 
nach ooltgtoirtfchaftlidjen ©eficbtgpunften abftedt. ©g 
fo ll in  biefern Sufammenhang nicht unterfndht toer» 
ben, intoietoeit bie R e g e l u n g  b e r  Ä a l i t o i r t »  
f chaf t  auf ©runb ber ©efeße 00m 24. S p r it  1919 
unb oom 18. S u ti 1919 biefern Sbeat ber Sitbung 
gemeintDirtfcbaftlicher ©elbitoertDailungglörpcr im  
einzelnen entfpridht. ©ooiel ftebt aber feft, baßi auf
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©runt> bicfcr Ocfeljc, nah  beiten bte ßeitung her 
K a lim irtfha ft bem A  e i  h  3 f  a 11 r  a t  übertragen 
ioorben ift, ber unter Oberann teilt ber AcichS« 
regierung arbeitet, eine öoftg to i  r  t) eftaf11 icf) fcf»äb= 
liebe ©onberholitif eineg eingelnen Kalitoerfeg nicht 
mehr möglich ift. ®ag Aufjenfeitertutn, bag früher 
ben 3 ufatnntentfalt beg! Kalifhnbifatg einmal be= 
brohen tonnte, ift fehl feine ©efahr mehr, bie Kali« 
toerfe mitffett 3ioanggineife ©hnbifatgmitgtieber fein, 
ber ©hnbil'atgoertrag unterliegt ber ©enehmigung 
burch ben SRcidjsfatirat. © in einzeln eg üBerf fann 
alfo nicht mehr eine eigene ^preis^ofitif treiben, 
eg fann nicht burch- felbftänbige ©jf>ortberträge bie 
gpo iitif beg Kalifhnbifatg burchfreujen, fonbertt eg 
fann feine gattje ÜBirtihaftgführung nur im Aahmcn 
ber Born Ae ihS fä lira t refjo. bem Kalifhnbifat ge= 
3oger.eit ©renjen fefbftänbig führen,

AJenn affo heute m ir! lief) bie Oitef)r£>eit ber 
Afftien ober Kure beg einen, ober anberett Kalt« 
ioerfeg in  auglüitbifchen 58e f g e r a t e n  mürben, fo 
mürbe bag toeiter nichts beb entert, afg baß bie ©e= 
■oinne aug biefem ÜBerf1 Sing Aug'lanb abfliejjen. 
©ine ben Jfntereffeu ber beutfhen Botfgmirtfchaft 
rutoiberlaufenbc ^robuftiongführung toürben aug« 
länbifhe ^3efiher ebenfo toenig toie irgeubtoeiche in« 
lattbifchen 5Bcfißer eineg ein3einen ÜBerfeg augftbett 
fönnen. ®ie ©efahr, baß ettoa ber A e ihg fa lira t 
bei bem ©inbringen fremben Kabitalg in bie Kali« 
inbuftrie feibft eine frembiänbifche Atehrheit er« 
hatten fönnte, ift auggefhloffen. ®enn feibft loenn 
bie Bertreter ber Kalitnönftriellen ittt AeichSfalt» 
rat in  ber Atefjrheit Auglänber mären, fo toürben 
ihnen bie Bertreter ber ittt Kalibergbau unb ben 
Siatifabrifationgbetricbcn befhäftigten Arbeiter, bie 
Vertreter ber fattfmännifcf>en unb tehn ifhen Kali« 
ioerfangefteltten, bie Übertreter ber lanbm trtfhaftlihen 
Berbratther, bie Übertreter ber .Kali oerarbeitenben 
chemifchen gnbuftrie, bie Übertreter ber itaiitoerfe 
befihenben ßänöer unb bie ©ahöerftänbigen fü r 
Kalibergbau nnb Kaltforfchuttg gegenüberftehen, 
“Stimmt man hiu3tt, baff ber gan3c Aeihgfalibat ber 
Kontrolle ber Acihgregierung unterliegt, fo ift eine 
©cfährbung ber beutfhen Kalünbuftrie toirfüdh- ba= 
burch nicht gegeben, baff biefeg ober jeneg Kaiitoerf 
Bon auglänbifchem Kapital beherrfht ioirb.

A u f ber anberett ©eite aber barf matt bei 
betn gait3en ifbrobiem ber Xleberfretitbung nicht Ber« 
geffen, baff bei bem ©tanb nuferer Sahlunggbitanj 
nnb bei ber ©efanttBerfaffung nuferer üB irtfha ft 
ein ©inftrömen auglänbifchen Kajnfalg in  uniere 
ÜBirtfhaft fü r beit ©anierunggbnßeB; an fich gcrabe« 
3u unentbehrlich: fein ioirb. liefet? ©inftrömen ioirb 
fich aber im  großen Atajjfiabe nur in ber fjo rm  
ber Seiinahme beg Auglanbeg an ber beutfehen 
prtbuftrie ermöglichen iaffen, unb- bag, toorattf eg 
anfommt, ift eben fo rm en beg1 Ueb erfreittbungg* 
fihuheg 3U fittbeit, bei benett bie A n t e i l n a h m e  
a u g i ä  n b i  f <h e n K a b i t a l g  an ber beutfehen 
3nbuftrie a n  fich- e r m ö g l i c h t  i o i r b ,  ioahrenb 
auf ber anberen ©eite bie ©efahr auggefhaltet ioirb, 
bajj bie auglänbifchen Kahitaliften bte Rührung unb

ÜSerioertnng ber beutfehen iftrobuftion in  einem Sinne 
becinflnffen, ber ben Sntereffen ber beutfehen BottS« 
ioirtfehaft 3utoib erläuft.

grgenbioeiche ©ottbergefetje gegen augiänbifche 
Betätigung in ber beutfehen üBirtfchaft toürben Bon 
Borherein auf bie ©htoierigf eiten ftojjen, baft fie 
mit ben Befiinttnungen beg Jriebengoertrageg nicht 
3u Bereinbaren ioären. A a h  bem A rt. 276d beg 
^riebensBertrageg Berfiftichtet fich' ©teutfehianb, ben 
©taatgangehörigen irgenbeiner ber alliierten unb 
affo3iierten üttächtc feineriei Befhränfung auf« 
3uerXegen, bie nicht am 1. fju li 1914 auf bie ©taatg« 
augehörigen biefer Atähte anioeübbar toar, fofern 
nicht ben eigenen Angehörigen ©ietttfhianbg biefeibe 
Befhränfung gieihfailg auferiegt ioirb. A lle  Be« 
fhränfungen, bie nun in ber Arobuftiongführttng 
unb ¡in ber ÜJerfiigung über Ülrobuftiottgmittei burh 
bie Biibung Bon geioerbühen © etbftoerioa(titttgg= 
fördern gefhaffen ioerben, treffen bie beutfhen uttb 
bie fremben ©taatgangehörigen ohne jeben Unter« 
fhieb. 3>er ÜB eg beg Ueberfrembnnggfhuhê  burh 
bie Uebertragung ber oberften üBirtfchaftgführung 
unb ber höchften Aerfügungggeioait an gemeinioirt« 
fhäftlihe ©eibftBerioaltungstörber ift aber auh beg« 
halb fahr öi i t  ioirtungsboller, als alle üJor3ugg= 
aftieufünfte, loeil biefe Küufte 3,uuähft einmal nur 
bei Aftiengefetlfhaften angeioenbet ioerben fönnen, 
ioährenb eine ben beutfhen ÜBirifhaftgintereffen ab« 
fragliche ©efhÄftSführung natürlih  auh^ beim, ©r= 
ioerb Bon Unternehmungen in anberen AehtSformen 
burh Auglänber jeber^eit gegeben ift. !Au§erbem 
hängt bie AuioenDuitg beg ©hutjmittelg ber Ü3or= 
3uggaftien ja in jebem einzelnen Jalle Bon bem 
g u t e n  ü B i t l e n  ber  b e r 3 , e i t i g e n  B e h e r r «  
f h e r  ber ©efellfhaften ab. ©g ift fein ©eheimnig, 
ba§| eg aud> beutfhe ©roBaftionäre gibt, bie gan3 
unbefhabet ber Bolfgsoirtfhofttihen ÜBirfungen ben 
Uebergang ihrer Unternehmungen in auglänbifhe 
§änbe gern fehen, ioeil eg für fie brioatioirtfhaft« 
l ih  ein guteg ©efhäft ift.

©rnnbfählih ioirb man alfo bie Auggabe Bon 
Bopuggaftien mit mehrfahiem Stint nt rcht alg 
Üliittel gegen bie Ueberfrembung ablehnen müffen, 
einmal, inetl bag ültittel u n g u l ä n g l i h  ift, auf 
ber anberen ©ette aber auh, toeil feine ©inbürgerung 
A I  i ß b r  ä tt h  e n ber üUittbet'heitgbeherrfhuttg ober 
minbefteng ber Befhränf'nng Bon ÜTlinberheitgrehteu 
burh  Alehrhettggruhben t in A l ib i e tt io e f e n Bor« 
fhub leiftet. Utthefhabel biefer gritubfählihett Ab« 
lehunng ber aUgu heftig um fich greifenben Auggabe 
Bon Botßuggaltieu foll n ih t oerfannt toerben, bah 
bie Autoenbung biefer ©huhform in  © i n 3 e l « 
f ä l l e n  3toecfmiäBjig fein fann. ©g gibt ja ©efell» 
i^af'ani, bei benen, auh Btentt ber Sufamtitenfhlufj! 
in © clbftBerioattuttggförpent burhgeführt toäre, bie 
Be'herrfhung beg © i tt3 el itttt ent eh nt e n ö burh aug« 
lättbifheg Kapital befottbere ©efahrett mit f ih  
bringen mürbe. ®ag ift ber ¿fall bei ©efellfhaften, 
bie befonberg technifhe ©eheimniffe 3U hüten haben, 
bei Unternehmungen, bet benen aug Konfttrren^« 
rüdfihten ber ©inblicf in bag ©inselgefhäft burh
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«ine auglättbifhe ©ruppe ben f>ntereffen ber Einget» 
Unternehmung ebettfo tote ben Sintereffen ber Golfes 
mirtßhaft fhäbtih  fein tonnte. tie fe r befonbere fja ll 
bürfte bei einer ^¡ngaßl Oon Unternehmungen ber 
cf>entifcf)en gnbuftrie, mie auch' 3. "2?. bei ©hiffahrtg» 
'gefettfhaftcn, oortiegen. V3enn mir ben 3ufammen= 
fhitttß 31t ©elbftö ermaltunggförf» ern burhflefüßrt 
hätten, fo m(äre eg bag Einfahfte, biefen ©elbft» 
bermattunggf örf>ern, bie it>rerfcitg unter Veihgauf» 
ficht arbeiten, bag Vecßt gu übertragen, 311 beftimmcn, 
hx metchen ¿äßen Eingelunternehmungen einen be« 
fonbcren ©huß burcß bie Vusgabc bon Vorgugg* 
aftien mit mehrfachem ©timmrecht, bie in ben Ve» 
fiig ber ©etbftoermattunggför|>er übergehen mürben, 
erfahren follen.

:3>iefe ©efbftüermattungg'iörber mären gur fach? 
berftänbigcn ^Beurteilung ber Votmenbi gleit beffer 
geeignet, alg ein gentrateg '-Uuffichtgamt für bag 
21ttiertmefcn, beffen Errichtung aug bieten anbereu 
©rünben an fich bureßaug münfehengmert erfheint. 
Penn menn man auf ©runb ber ja tßeoretifch immer 
noch beftchenben ©enehmigunggbfliht für Stabitalg» 
erhöhungen bie ©eneßmigung 3ttr UuSgabc oon 
2lfticn mit mehrfachem ©timmrecht bon ber Prüfung 
ber Satfache abhängig machen mitt, ob eine mir!» 
iüh f o n f r e t e  © efa ß r be r  U e b e r f r e m b u n g

nachgemiefen mirb, fo ift; babei gtoeierlei gu bebenten: 
Erfteng, baß, mie oben, auggeführt mürbe, bie mirf» 
lieh brohenbe Ueberfrembung einer ©efeltfhaft feineg» 
megg unter allen Umjtänben eine boli'gmirtfchaftliche 
©efaßr bebeuten mufe unb baß außerbem in  gälten 
m irftther ©efaßr ber Uahmeig bon Ülttienfäufen, 
bie bureß ©trohmänner borgenommen merben tonnen, 
oft fehr fhmierig fein tarnt, ba ja bie Vermattungen 
fetbft, mie bie Vorgänge in  ber Oelmüßleninbuftrie 
geigen, manchmal bie ©efaßr erft feßlen, menn eg 
gur Durchführung ber Vuggabc b'on Ülftieu mit 
mehrfachem ©timmrecht 3« ffä t ift.

Die grünbliche Unterfuchung beg Heberfrem» 
bungghroblemg führt, genau fo mie ttnterfucbungen 
ber fragen beg VOieberaufbaug ber beutfhen VMrt» 
fchaft unter anberen ©efichlShuni'ten, 3m ber Er» 
l'enntnig, bah mit ben alten m itte tu  ber Snbiöi» 
buatmirtfchbft bie ‘Probleme ber neuen beutfehen 
UJirtfchaft nicht getöft merben f'ön.nen. V3ir  müffeu 
nicht nur auf Etngelgebieten, fonbern planmäßig 
für bie gange Voirtfhaft neue iogialmirtfhaftlihe 
V3ege gehen. V3ir  müffeu gemeinmirtfchaftlkhe 
© etbftbermaltunggt'örper 3ur Rührung unb Ver.» 
mertung ber ‘probuftion unb' 3um ©hiaße ber Vw * 
büttiougmittel fchaffen.

(Rewe ber (preffe.
Die 00m iReichßfwangminifter bent Veichgrat 

eingebrach'te Vorlage gur neuen
©bar- unb ‘ttufmanbefteucc 

hat in ben üerfeßiebenften, namentlich ben be.mo» 
Iratifchen Streifen, erheblichen VÖiberfpntch gefitnbcn. 
©0 äußert fich Df- £ e o n  in ber „ V o f f i f c ß e t t  
3 e i t u n  g“ (1 Februar) bagegett, meil bie in 
e i n e m  ©efeß oereinigten beiben ©teuern einen 
ernanber entgegenfteßenben Eharatter tragen. Durch 
bie Uufmanbfteuer folt berjenige Seit beg Ein» 
fontmens getroffen merben, ber bagu oermenbet mirb 
‘ätuggaben 3,1t bedeu, bie ein gemiffeg im ©efei3i 
näher begeießneteg m iniutunt überfteigen. Die anbere, 
bie ©bai'fteuer, folt benjenigen Seil beg Eintommeng 
hinmegfteuern, ber gerabe bitrch ben ^Hanget an 
folhen „übermäßigen“ Vluggaben nicht oerbrauht 
mirb. Eg geht atfo barauf htnaug, ¡auf alle Jätte eine 
menn auch noch fo mäßige Stafvitaibilbung burd) 
alle erreichbaren m itte t 311 unterbinben. Dagu 
tommt, baß, in ber Vrajis', auch noch fo hohmertige 
unb miohlgefchulte ©teuerbeamte nicht in ber ßage 
fein merben, über bie 3*0 ermäßigt ett ber VSuggabeu 
folcher Streife gu ©erlebt gu fißen, benen fie innerlich 
unb äußerlich fernftehen. ©g mirb ber gefamtc Sebeng» 
manbel beg beutfehen ©taatgbürgerg unter bie Ston» 
trolle ber ©teuerbeßörbe geftelit. ©achlich merben 
bie größten ©chmierigfeiten baburch geboten, baß; ber 
Xtnterfchtcb beg Vermögengftanbeg am Vnfang unb 
Eube beg! ©teuerjahreg ja nicht notmenbig burhi ben 
'2tufmanb allein heroorgerufen fein muß, Oielmehr 
feinen ©runb in Vreigfteigeritugen, Vücfgang Oon

Vermögengmerten, Stursoerluften, minbereinnahmen, 
©teuern u. a. nt. haben tann. Die llngahl oon 
Vetlamationen unb ‘¡progeffen, bie eine fotch« ©e» 
ftattung ber Dinge.3meifellog mit fich bringen muß, 
abgefeßen oon berVotmenbigfeit eineg1 mohigefchutten 
unb baßer ioftfüteligen Veamtenmatertafg, mirb Oiel 
größeren Vufmanb erforbertt, alg ber tatfächttcbe Er= 
trag ber ©teuern beeten lönnte. Obenbrein mürben 
bi cf e ©teuern, heroorgerufen bitrch bie feßiefe Vüf= 
faffung, baß, um jeben ‘preig Oon einer inbireflen 
Vefteuerung abgefeßen merben müffe, betn ©taatg» 
bitrger auh noch' ben lebten Veft freiheitlicher Cebeng» 
geftattung rauben, bag Vecßt, f e i n  ‘P r  i 0 a t = 
l e b e n  nah eigenem Ermeffen eingurießten. Dag 
ftattlihe ©teuergebäube mürbe, oon ber Steßr» 
feite betrahtet, bag fhlimmfte ©teuerguhthaug. bar» 
ft eilen unb auf iVjUglänber unb Vclutrale, bie bie 
Veigung haben follten, in Deutfcßlanb V3ohnfih ober 
’aiiufenthalt 3U neßmen, nur alg ülbfcßrectungsmittel 
mirien, beim immer noch befiehl bag ©efeß ber 
Vcrmeihung ßoßer ©teuern bei ber Domigittoaßl. 
— E in Veifpiel, bagj 3«111 ©haben beg Vufeg beut» 
fher Staufleute ©huf« gilt mähen broßt, ift bag ber 
ViutomobilfaoriEen, b,ie oor einfeitiger

Vertraggaufhebung Joegcn 'PretSfieigerung 
nicht gurüdEfhtecfen. Da biefe ’iHngelegenheit, bie 
in ber Vreffc eine ßeiße Diglüffion heroorgerufen 
ßat, Oon mafhinenifährtfeu unb auch folhen anberer 
Vranhcu fheinbar aufgcgrtffen mirb, um alg 
“Prägeb,engfall behandelt gu merben, bürften bie 
gitfammenfaffenbcn ülugfühntugen oon Dr. E r i h



©t><f in. bem f e i  ben 95 ( a 11 (4. Jebruar) w n  
al(gerneinem Sntereffe fein. '3>!ic AiUtontobilfabrifen, 
bie ju r  ganzen Angelegenheit ben Anfto& gegeben 
haben, ft elfen auf bem ©tanbpunft, baff baS 9teid)£* 
geriet, toetin auch nicht unmittelbar in ihrer A',n= 
getegenheit, fo bodj in analogen Jällett mit feiner 
Aedjtfprechutig auf ihrer ©eite ftänbe. Btoar toirb 
feine AeichSgeeicbtSenffcbeibung bireft genannt, boeb 
fcheinen fid> fämttiche Ausführungen barauf 3U be* 
Riehen, baff eine höchftrichterlidf>e ©ntfebeibung bahin 
gefällt tottrbe, ein Käufer fönne nach' bem K r i e g  
eine in ber AorfriegSöeit abgefebioffene unb' ioährenb 
beS Krieges burch staatliche 9Haf;nabmcn inhibierte 
ßieferung nicht forberu, ba fich »bie ße i f t t t n g  
b u r ch t  i e SBer f e f j i cbung ber  95 e r h ä 11 *, 
n i f f e  b e r a r t  g e ä n b e r t  h ä t t e ,  baß f i e 
1t i  d> t mef>r a I § bte b e i m  95 e r t r  a g S a b » 
f d> l  u h g e t o o l l t e  a n g e f e h e n  to e r b e n  
f a i in “ , Dann toeiter: ©runbfätjlid) muffe alter» 
bttigs barau feftgehalteu to erben, baff Verträge 
ju  toahren fittb, toemt aud> ihre Durchführung 
unter oeränberten Süerhiäftniffen nicht ohne
toeitereg geforbert toerben fönne. Btoar haben
fidj in ber juriftifchen ßitcratur gegen eine fofdie 
Auffaffung ©titnmen erhoben, baff. eine Hoffe 
^Preissteigerung als ©runb gur 95ettragSaufbebung 
nicht hinreichen bürfe, ba 'Ejier eine gruttbfätj,liehe 
©ebetbelinie nicht gezogen, toerben fönne, unb ohne 
eine }of<he bie größte 9tecbtSunfid>erbeit einreifjen, 
muffe, Demgegenüber bebt 95erfaffer heroor, bah 
gcrabe au§ einer ©ttifcheibung beS AeicbSgericbtS 
(95b. 94, ©. 45) hcrOorgehe, bah cS1 bei 95ertragt» 
aufhebungen fahr auf ben © i n 3 e t f a 11 anfäme, 
eg fönne alfo nicht behauptet toerben, bas AetcbS* 
gericht hübe fich p r i n g i p i e l l  fü r bie 95ertragS* 
aufhebung auSgefprocbcn. ¿für eine fo!d>e fei oor 
allen Dingen ber geitlicbe Abftanb ßtoifehen 95 e* 
ftettung unb ßieferung erheblich. — ©ine juriftifche 
Jrage, bie für ben Aiujjenbanbel ebenfo fcbitoer* 
toiegenb ift unb unter beit jetzigen Krebttberbättniffen 
bon toeittragenber Aebeutung toerben fann, toirb bau 
95 r 0 f. Dr. © e i I  e r = 91t a n n h e i m in  ber 
„ J r a n f f  u r t e r  3 « i t u n g “ (6. Jebruar) be= 
banbeit. 9Ttit eine ber £)aubt|d>toierigfeiten unferer 
heutigen AoobufttonSberbältniffe fei, bah ber Aob* 
ftoffmangel burch! pribate ßieferungen auf Krebit 
nur fchtoer behoben toerben fann, toeit bie oor bem 
Kriege üblichen ©icherungSm ittel beS

2Baren* «nb AerebelungSfrebitS 
Oiolltommen oerfagen. ffi« fragt fid)c toie toeit 
baS gettenbe 91 echt ben Krebitgeber gegen ettoaig'en 
fchlechten 9Bi®en beS SntanbSfäuferS auch jkfet 
noch fchütjt. 95ei ber Aeanttoortung fittb gtoei 
Beitabfchnitte toährenb beS AerebtungSprogeffeS 
ftreng augeinanbergubalten. ©inntal bie 3 «it oom 
Kauf bgto. ber ßieferung bis gunt (Eintritt beS 
AobftoffeS in ben A>'obüftionSprogej3i, unb bann 
bie, toährenb toelchier ber Aobftoff in Arbeit 
ober im 3uftaube beS ijalbfabrilates ift. 9Öährenb 
ber erften 95ertobe fann fich ber Aerfäufer ge* 
mä| § 455 A®A. bas ©igentum am Aob* 
ftoff üorbehalten, ©chtounb unb anbere (befahren

fönucn burch! A.bfdjius einer Aerficberuitg bcfchtoorett 
toerben. ©ine Uebergabe ber Konnoffemente ober 
ähnlicher AerfügungSpapiere bebeutet an fich' noch 
nicht eine Uebereignung an ben Jabrifanten, toemt 
auch beim üblichen Kaufgefchäft biefe burch 'lieber* 
reichung ber Aaptere erfeßjt toirb. Dtefj ber Kauf* 
preis erft nach‘ Aomabme beS AereblungSprogeffeS 
beglichen toirb, ift auch nicht rechtSerheblich, boch 
geht nach Aeginn ber 95erarbeitung ber ©igen* 
tumSoorbehalt beS Aobftofftieferanten unter. Sn 
tiefem Jatle liefert aber bie SKechtfpredmug beS 
9leid>sgerid)tS eine ffanbbabe. hiernach fteht biefeS 
auf bem ©tanbpunit, ba§, eine Uebereignung 001t 
noch' heräuftettenben ©egenftauben burd) befonberS 
geartete 95ertragSabf(hlüiie möglich ift, ein ©runbfatj, 
ber, auf ben 95ereblungSoerfehr angetoenbet, geeignet 
ift, bie ©teberang ber 9lohftofforberung burhi ©igeu» 
tumSübertragung am halb» unb Jcrtigfabrifat her» 
beißuführen. ©rfdjtoerenb fönne babei ber Umftanb 
in Jrage foutmen, baß ber attSlänbifche Urebitgeber 
ben gangen 95o,rgang im Snlanbe nicht übertoadgien 
fönne. ©inen iBehelf bieten hier bie Sreuhattb« 
gefellfchaften, bie bie gange Durchführung beS ©e» 
fdjäftcS für 9lechinung beS 'ilttSlattbSgljäubiget'S in 
biehanb nehmen fönnett. Diefe©eftaltung ber Dinge 
toürbe auch' anbere ©rl'eichterungen fchaffen. gm 
Jalle uäntlih! ber auSliänbifche ©laubiger bie 93er« 
toertung ber Jertigprobüfte gar nicht in feinem 
ßanbe ober mit feinen 95erbinbungen oornehmen toi;®, 
ttnb ber 95erlauf oom Jabrifanten getätigt toerben. 
foll ¡ober fich, toeit eS i?er JabrifätionSprogefj: er* 
forbert, mehrere 9lohltofflieferanten 3ufammeutun 
müßten, benen baS ©igentum ju r  ©icherung ihrer 
Jorberungeu genteinfam übertragen toerben müßte. 
Die Sreubönberin tr itt bann als 3 toifcbengtiebi auf 
unb erlebigt bie Jormalitäten unb bie KontroOe 
für bie gemeinfame Rechnung aller beteiligten, 
©inen 93orteil ergäbe biefeS 95erfähren auch für 
baS gnlanb, toentt bie Sreuhanberin befugt toäre, 
jctoeilS im betrage ber 925ertiteigerung einen ©eil 
ber 925are für ben gnlanbSbebarf freigugeben. — 
Die Oeffentlichfeit, bie fich in leßter 3eit mit ber 
Jrage ber gfeitenbeu ßobiüfala unb feer, beftimmung 
oon gnbejgiffern inten.fiü befchäftigt, hat bei ihren 
befpredjuugen bie Stjntoenbung bi cf er ©runbfähe auf

feie ßöfene feer Canfearbeiter
burchauS Oernadtläffigt. gnfolge ber bebeutung, bie 
biefeS Problem int 3ufammenhaug mit üuferet- 
gangen. © rttä h r  u rt g s to i rt f chaf t getoimtt, ergreift
J  r  a it 3 b  e h r e n «  im „ S a g “ (6. Jebruar) baS 
9Dort mtb legt bie ©rünbe bar, bie eine gleitcnbe 
©fala unb bie Jcjtfetjiung oon cntfprechenben Jnbe£* 
giffern toünfdjettStoert erfcheinen laffen. 9iltS Jolge 
ber ocrfehltett b re ispolitif ber 9iegiermtg toährenb 
beS ttriegeS unb auch' hinterher trat bei ben bauernb 
ft eigen ben btobüfttonSfoften ber ßanbtoirtfd>aft itatur« 
'getttäB eine bertttinberuug ber 9h'obuftion ein, bie 
automatifch bie bertoanbluitg oon ber gntenfität 
3ur ©rtenfität burchlief. 933ürbett fich bie SJlrbeit* 
geber ber ßanbtoirtfchaft nach bem 95eifpicl ihrer 
Kollegen O'on ber Jiibuftrie bagtt oerftehen, in 
!9(rb ei tsg ein ein f ha ft mit ben Arbeitnehmern, bie
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1) eute in  einer 3af>l non runb 700000 geinerifdjafi* 
tief} organisiert finb, toenigfteng einen «Raljmentarif 
31t oereinbaren, ber al$ ©rittiblage fü r bie gteitenbe 
(2lata ber Sölpie bienen tonnte, fo ioürbe fW&s and) 
burd) bie ©uiflufj nab me ber Sanbarbeiter ober i|re r  
Vertretung bie V o tit it ber «Regierung binfict>tlici> 
ber Vreiggeftaltung fü r lanbtoirtfcbaftlicfK «Vrobulte 
b teile tcf>t änbern taffen. StDie bie Verbältniife aber 
jeijt liegen, ift nur eine allgemeine Saitbflitcf):! 31t 
getoärtigen, ioeil bie Sanbarbeiter cbenfoloenig auf 
tauge Beit beut V lifroc rp ttn ig  ihrer ßötmung m it 
bem allgemeinen £ot)nnioeau bei gan3en «Rei,d>e§ 
3ufe()cn ' toerben, anbererfeitä bie Arbeitgeber an» 
geficbtS ber «UreiSpolitii ber «Regierung gar nicht in 
ber Sage finb belfere Söhne su be3af)lcn, ohne bie 
Vrobuttion nod> ioeiter 3U oerringern. — €inen 
beachtengtoerten «Veitrag 3iir

©fcueröeraitiagung im  9vechnuugöjac)v' 1920 
liefert Dr. A  u jj ba u m =A  ü r n b  e r g im „V  c r * 
t i n e r  S ä g e b l a t t “ (5. Februar). ätte urfprüng* 
tiche Raffung beg § 56 im Aeicpgefeij, betr. bie 
©intommeubefteuerung, bag augenbtidtid> bem 
«Rcidjgrat Oorliegt, bie al« ©infommenggrunbtage 
bie ©innahmen be§ «fahret 1919 ober beg ©e* 
fct>äfiäjahrcg, beffeit ©nbe in  ba» Sahr 1919 
fä llt, annabnt, fcheint auf ©runb eineg Antrageg 
Oom «Reicheocrbanb ber 3>cutfd)en «Inbuftrie ge» 
änbert morben 3.11 fein. 3>er neue VJort* 
laut fieht alg ©teuergrunbtagc fü r bie erftmalige 
Veranlagung im ffahre 1920 ba§ ©infomnten vor, 
bas! im «Rcdjiuntggjahr 1920 erhielt u>erben mirb. 
3>ie ffolge biefer Acnberung mürbe fein, baß bie im 
§ 31 beg ©efeßeg über bie Srieggabgabeit Oom Ver* 
ntögeng3umad)g (10. ©eptember 1919) 3;ugeficherte 
Vefreiuug Oon ©taatg*, 51ommunal= nnb Kirchen» 
fteuerbeträgen von ber Urieggabgabe, fofern fie in  
ben fahren  1919/21 3al>lbar finb, aber auf ©r* 
trägen aug 1913/19 beruhen, h infä llig  mürbe. 3>ie 
ätigfontinuität ber «Rechnungggrunbtage mürbe bie 
Vergünftigung beg ftrieggabgabengefejjcg völlioj 
iftuforifch machen. ©g’ fei baher 311 empfehlen, bem 
§ 56 beg ©inlontm enfteuergefeßeg bie ur:fprün.gIic(K 
fjaffung toicberßug eben unb ben § 29 beg Körper» 
fdhaftgftcuergefeißeg eutfpredheub 3U formulieren. — 
3>er immer lebhafter merbeube Verfehl’ beg ©aar« 
gebieteg m it bem übrigen ©citticblaub unb vor* 
nehmlichi m it bem Aheinlanb, ftellt bie Kaufmann» 
fchöft oor bie 3 rage, miemeit

ümfahfteuer im Verfehr mit bem ©aarbecten 
IQlnmenbung firtbet. ©ine beaciitensmertc Auslegung 
ber entfpred)cnben Veftimmungen gibt S n f t i i 3 3 
r a t  Dr. 3  u l  b »VT a i n 3 in ber „ i t ö  t n ,i f ä f c n 
V o l f g ß  e i t u n g “ (1  3 cbruar). Aach bem Um* 
iaffteuergcfcii finb Sicferungeu aug bem Auslanb 
beim erften Umfatsi außerhalb beg Slleinhanbetg noch 
nicht fteuerpflichtig, ebenfo folche nach1 bem AjuSlanb. 
S)icr ift ber Vegriff Auslanb ftaatgrechitliid)' unb 
nicht 3olircchtlid> 311 oerfteheu. ©0 mar Susemburg 
Oor bem A u s tr itt aug bem beutfehen Sotlberein 
ftaatgred>tlid) AiuStanb, 3oXtrechtlicf)' bagegen nicht. 
3>aS ©aarbeefen bleibt nach bem fjriebengoertrjag 
ftaatsrecht!ich unter ber Roheit beg Seutfchen AeicheS,

geht aber oermaltungg;tcd>nifchi nnb be3Üglich bei* 
Bolle für 15 «fahre ;in fraußöftfehe §änbe über. Aug 
biefer ©achfage ergibt fich> bah für Umfahfätje 
nach bem ©aartaub für in. «Dcutfd)lanb mohnenbe 
Jtaufleute fteuerpflichtig finb, für folche aber, 
bie im ©aartanb mahnen nicht, ba bie Au» 
erfennung ber biegbeßüglkhen gefeßticbcn Veftim« 
muugcn oon ben f'ranßöfifcben Vchörben oermeigert 
mürbe. Ainbererfeitg finb' Umfähe für Siefcrunge.n 
a u g bem ©aartanb fdjion in ber erften §anb nicht 
oon ber ©teuerpflicht befreit, mcil fie nicht aug einer 
©egeub fommen, b;ie ftaatgrechtlich 3wm Aug.taub 
gerechnet merben fann. VJie biefe meber fadjiid> 
nod> mirtfchaftlieh' gerechtfertigte Verfchiebenheit in 
ber Vchartblung behoben merben fann, bleibt mol)t 
meitereu 'Verhanbtun.geu mit /franfreich oorbehalten. 
Vorläufig merben bie beutfd>en Sieferer biefer etmas 
unbequemen Aed>tg'lage in ihren Vcrechn.ungen Aech» 
nung tragen miiffen.

Draschau.
HerrRegierungsiatDr.D äu m- 

Abschlagszahlungen auf j i n g .B e rlin  schreibt m ir: 
das R e ichsno top fe r. ^Tief in das Wirtschaftsleben 

und in das Vermögen des einzelnen einschneidende Steuer
gesetze sind bereits erlassen oder stehen in naher Aussicht. 
Wie aber ist es mit ihrem Vollzug bestellt, auf den es 
doch in allererster Linie ankommt? Das Reichsfinanz
ministerium hat sich zu einer ungeheuren Behörde aus
gewachsen. Es organisiert die Mittelstellen, hat aber 
nicht genügend, jedenfalls zurzeit noch nicht genügend 
brauchbare Kräfte für die Unterstellen, obgleich diese 
die Veranlagung durchführen und damit den Erfolg der 
neuen Gesetze sichern sollen. Bis diese gewaltige Organi
sation aufgestellt ist, bis sie dann in Gang kommt und 
gar erst bis sie erfolgreich funktionieren kann, wird noch 
viele Zeit vergehen. Dazu kommen die der Ausführung 
entgegenstehenden Schwierigkeiten, die in den einzelnen 
Gesetzen seihst begründet sind. Man denke nur an die 
immer noch ausstehende Versendung der Formblätter für 
die Veranlagung des Vetmögenszuwachssteuergesetzes vom 
9. September 1919. Je weiter aber die Verwirklichung 
dieser Gesetze hinausgeschoben wird, um so schwerer wird 
es nicht allein sein, die zu versteuernden Werte auf den 
festgesetzten Stichtag zu veranlagen, sondern um so 
zweifelhafter wird vor allem der materielle Erfolg des 
betreffenden Steuergesetzes. Kluge Leute haben es schon 
frühzeitig verstanden, grosse Teile ihres Reichtumes in 
das Ausland zu verbringen. Andere legen ihn in Schmuck, 
Kunst- oder sonstigen Wertgegenständen an, die trotz 
aller Steuer- und Strafvorschriften doch niemals nur 
annähernd in vollem UmfaDge erfasst werden können. Um 
das weitere Dahinschwinden der Steuerobjekte sowie auch 
der Pflichtigen selbst zu verhindern und um zu vermeiden, 
dass schlies'slich die Kleinen und Unerfahrenen haupt
sächlich die Leidtragenden werden, gilt es rasch und 
kräftig zuzugreifen. Da dies im regelmässigen Verfahren 
auf längere Zeit hinaus unmöglich sein wird, g ilt es, mit 
den vorhandenen Mitteln möglichst viel zu sichern. Hierzu 
bieten die p reuss ische Ergänzungss teue r ,  die 
baye r i s ch eVe rm ögenss t eue r  und die ähnliche Zwecke



verfolgenden Gesetze der Länder eine willkommene Hand
habe. Wenn solche Gesetze auch nur eine unvollkommene 
Vermögensschätzung darstellen, so erfassen sie doch, 
wenn auch nicht immer nach dem neuesten Stand, das 
bewegliche Vermögen, dessen Verschwinden am leichtesten 
zu befürchten und dessen Ergreifen daher am ersten er
forderlich ist. Deshalb wird vorgeschlagen, von allen 
Pflichtigen ein Vielfaches der für sie bereits veranlagten 
Ergänzungs- usw. Steuer alsbald zu erheben und diese 
Leistungen später als Absch la gszah l ung  auf das 
Reichsnotopfer in Anrechnung zu bringen. Die ver
schiedenartige Steuergesetzgebung der Länder kann kein 
Hindernis bilden, da Ungleichheiten in der provisorischen 
Erhebung ja durch die im ordentlichen Verfahren des 
Reichsgesetzes erfolgende Veranlagung ausgeglichen werden. 
Soweit in den Ländern Vermögenssteuern nicht bestehen, 
wird auch ein Vielfaches der Einkommen- oder Ertrags
steuern aus Kapitalbesitz erhoben werden können. Das 
zu solchem Verfahren erforderliche Ermächtigungsgesetz 
w ird, wenn man unsere letzte Steuergesetzgebung be
trachtet, wohl in kurzer Zeit und ohne besondere Schwierig
keit erlangt werden können. Technische Bedenken und 
ängstliche Erwägungen müssen in weitem Masse zurück
stehen, da es gilt, einen ba ld ige n  und e rh eb l i chen  
m a te r i e l l e n  E r f o l g  herbeizuführen, der trotz seiner 
Unvollständigkeit besser sein wird als ein blosses Zuwarten.“

Index löhne  und 
Ueberkonsum .

Herr A r t h u r  H e i c h e n  -Leipzig 
schreibt: „Die Welle der Geldentwer
tung die nicht abebben will, das unauf

hörliche Klettern aller Preise musste naturgemäss findige 
Köpfe auf den Gedanken bringen, sich durch einen national
ökonomischen Kunstgriff den wirtschaftlichen Wirrnissen 
des Erdendaseins zu entziehen und die gestörte Harmonie 
der Dinge wiederherzustellen. Als erster auf dem Plan 
erschien der deutsche Bankbeamtenverein mit einem Tarif
entwurf für das Bankgewerbe1), dessen leitender Gedanke 
der war, sich mit Hilfe von vierteljährlich herzustellenden 
Indexen von den Schwankungen der Kaufkraft des Geldes 
zu emanzipieren, dem Gehaltsempfänger die Aufrecht
erhaltung der bisherigen Lebensführung zu garantieren, 
indem man ein Einkommen normiert, das sich dauernd in 
der Weise verändern soll, dass die Gehaltssumme der 
Bankangestellten jeweils die gleiche Kaufkraft repräsentiert. 
Was den Bankangestellten recht ist, kann der Arbeiter
schaft nur b illig sein. Und so erschien unlängst ein 
Artikel der S. A. K. „Gleitende Löhne“ , worin der Ver
fasser — Erwin Barth — ähnliche Forderungen vom Stand
punkt der Arbeiterschaft entwickelt, wie jener Tarifentwurf 
für die Bankangestellten. Auch sonst ist das Problem der 
Indexlöhne in der Presse viel ventiliert worden. Bernhard 
hat schon auf das Bedenkliche des Tarifentwurfes der 
Bankangestellten, der in seinen Index sogar Steuern ein
beziehen will, hingewiesen und die allerschwerste Gefahr 
der Gehaltsmark darin erblickt, dass mit ihr die Kontrolle 
der Warenpreise als Ansporn zu erhöhter Produktivität 
fortfällt. Barths Gedankengang in bezug auf die gleitenden 
Löhne ist ein ähnlicher. Es sei ein dringendes Gebot, 
alles zu tun, um eine gewisse Stabilität in die Lebens-

i)  Y g l. „D ie  Gehaltsm ark“ , P lutus vom 17. Dez. 1919.

haltungs- und Entlohnungsfragen zu bringen. Das Ent
lohnungssystem müsse elastisch dem System der Preis
bildung folgen. Die Löhne müssen gleiten, wie sich die 
Lebenshaltungskosten verschieben. Es müsse festgesetzt 
werden, was durchschnittlich die Haushaltungsausgaben 
für Nahrungsmittel, Kleidung, Wohnung und sonstigen 
Bedürfnissen an Geldaufwand verursachen. Bei dieser 
Aufstellung müsse berücksichtigt werden — Barth erkennt 
hier anscheinend selber den wunden Punkt seiner Vor
schläge! —, dass wir uns in einem Zustande sehr ernster 
Armut befinden, und dass im allgemeinen jedem Menschen 
ein gewisses Minimum an wirtschaftlichen Gütern zugänglich 
gemacht werden müsse. Der Gedanke erscheint auf den 
ersten Blick äusserst plausibel und einleuchtend, dies um 
so mehr, als sein letztes Ziel die so notwendige „Befrie
dung“ unseres Wirtschaftslebens ist. Aber die volkswirt
schaftlichen Folgen? Die Festlegung von Xndexlöhnen 
bedeutet nichts anderes als die Garantie eines steten 
Konsums für den einzelnen, die Garantie einer bestimmten 
Lebenshaltung. Die eine wirtschaftliche Funktion s t e i 
g e n d e r  Preise, nämlich die Einschränkung des Konsums, 
wird dadurch vollkommen ausgeschaltet — eine Tatsache, 
die zu einer Zeit einer unerhörten Passivität unserer Zah
lungsbilanz, des Auseinanderklaffens zwischen nationaler 
Produktion und Konsum, äusserst bedenklich erscheinen 
muss. Nicht ohne eine gewisse Besorgnis muss heute 
der Volkswirt in breitesten Schichten unseres Volkes 
— und nicht nur die Schmarotzer des Schiebertums 
kommen hierbei in Frage! — eine Neigung zum „Ueber
konsum“ betrachten. Ueberkonsum ist ja ein relativer 
Begriff, aber er gewinnt angesichts der ungeheuren Armut, 
in der w ir uns befinden, sofort auch da einen Sinn, wo 
es früher niemandem eingefallen wäre, daran auch nur 
einen Augenblick zu denken. Ueberfüllte Kinos und The
ater, Raucherluxus, der Verzehr teuerster Auslandslebens
mittel ist zur Gegenwart ein deutlicher Fingerzeig dafür, 
wie tief selbst breiteste Schichten des Volkes im Ueber
konsum stecken. W ir werden uns in kürzester Zeit an 
spartanischere Sitten, an grössere Sparsamkeit und Be
scheidenheit gewöhnen müssen, wenn w ir nicht verkommen 
wollen. Ob diese Tatsachen bei Festlegung der Index
ziffern wohl genügend in Betracht gezogen werden? W ir 
glauben: schwerlich! Noch ist der Ernst unserer Lage 
nur wenigen aufgegangen und diese wenigen predigen 
vorderhand tauben Ohren. Ob man bei der Feststellung 
der Indexziffern und der ersten Lohnsätze wirklich nur 
die allernotwendigsten Ausgaben veranschlagen wird ? W ird 
man nicht auch den Rauchtabak, die Zigarren und andere 
überflüssige Dinge dabei stillschweigend einbeziehen. 
Jedenfalls liegt unsere unserer Armut „angemessene“ 
Lebenshaltung bedeutend tiefer als es die Konsumfreudig
keit unserer Tage augezeigt erscheinen lässt. E i n e  
G a r a n t i e  e i n e r  g e w i s s e n  L e b e n s h a l t u n g  
i s t  u n t e r  d e n  h e u t i g e n  V e r h ä l t n i s s e n  
e i n f a c h  u n m ö g l i c h .  W ir wissen noch gar nicht, 
auf welchem Fuss wir in der Zukunft leben dürfen, und 
nur die Allereinsichtigsten wissen, dass wir heute „über 
unsere Verhältnisse“ leben. Man kann aber ein Unge
wisses der Zukunft nicht garantieren: nicht nur die Ent
wicklung unserer Produktion bestimmt unseren Konsumstan
dard, sondern auch andere Verhältnisse, über die wir gar nicht
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Herr sind. Je kräftiger die Entente ihre Wiedergutmachungs- 
Schraube anzieht, desto tiefer sinkt unsere Lebenshalungs- 
kurve nach unten — diese selber zu bestimmen und 
zu stabilisieren, haben wir also a l l e i n  gar nicht in der 
Hand. Wer also dennoch durch Indexlöhne eine bestimmte 
Lebenshaltung garantieren w ill, wer die Preissteigerung 
für den Massenkonsum irrelevant machen w ill, der eskomp- 
tiert „bessere Zeiten“ , die nach Jahrzehnten vielleicht 
wiederkommen mögen, und gleicht jemandem, der es mit 
einem Sprung über seinen eigenen Schatten versuchen 
w ill. Dem Wirtschaftselend unserer Tage kann man sich 
nicht mit einem Kunstgriff, einem Kniff entziehen. Denn 
was wäre denn die Folge solcher Indexlöhne, die Preis
steigerungen unwirksam und Konsumeinschränkungen dieser- 
halb unmöglich machen? Es wäre eine S a n k t i o n i e 
r u n g  u n d  G a l v a n i s i e r u n g  des  U e b e r -  
k o n s u m s ,  ein Mittel, unsere Wirtschaft einem galoppie
renden Ende entgegenzuführen. Konsum und Produktion 
in Kongruenz zu bringen, wäre unmöglich, die Passivität 
unserer Zahlungsbilanz würde verewigt und vergrössert, 
die Notenpresse würde mit zunehmender Geschwindigkeit 
solange arbeiten müssen, bis das Ende mit Schrecken, 
der völlige Wirtschaftsbankrott käme. Deshalb mögen 
steigende Preise so bedenklich sein wie sie wollen, jeden
falls sind sie ausser den nur ungenügend wirksamen 
Steuern und den direkten Zwangsrationen das einzige 
Mittel, auf Konsumbeschiänkungen und Sparsamkeit hin
zuwirken. Nur unter einer Bedingung erscheinen Index
löhne aus diesem Grunde diskutabel. Die steigenden oder 
fallenden Indexziffern mögen immerhin als Grundlage 
eines zwischen den beiden Kontrahenten, Arbeitnehmern 
und Arbeitgebern, zu vereinbarenden Entlohnungssystems 
gelten, dann aber muss einer dritten unbeteiligten Stelle, 
um besten, dem Staat, die imbedingte und durch keinen 
Einspruch zu beseitigende Verfügung über die A u s 
g a n g s l a g e  der Indexziffern und der ersten Lohn
bemessung bleiben. War die Ausgangslage heute 100, so 
muss sich einer staatlichen Intervention jederzeit die Mög-
^chkeit bieten, diese mit autoritativer Geltung auf 98, 95, 
50 usw. festzusetzen — dann nämlich, wenn sich heraus
stellt, dass die Summe der Einzeleinkommen zum an
fallenden Nationalprodukt in einem Missverhältnis steht. 
Dieselbe wirtschaftliche Funktion steigender Preise, näm
lich Konsumeinschränkung, wird dann auf dem Umweg 
über die Kürzung der Einkommen erzielt — ein Weg, der 
deshalb vorteilhafter sein mag, weil die Wirkungen der 
Preissteigerung, die sonst ungleichmässig auftreffen und 
die Schultern verschieden stark belasten, über das Volks
ganze gleichmässiger verteilt werden. Es handelt sich 
dabei also um eine D i s z i p l i n i e r u n g  d e r  P * r e i s -  
s t e i g e r u n g ,  nicht aber um eine Beseitigung ihrer 
Wirkungen und ihrer volkswirtschaftlichen Funktion.“

R en ten 
k a p ita lis ie ru n g .

Herr Dr. Hans L i eske-Pr ien  am 
Chiemsee schreibt: „Soll nach dem
Gesetze üb er eine K r i e g s  ab gäbe

vom Vermögenszuwachs der steuerliche Zuwachs vom 
Vermögen ergründet werden, so spielt die Bewertung von 
Renten oder sonstigen, auf eine bestimmte längere Zeit 
berechneten Leistungen und I,asten eine wesentliche Rolle. 
Der zur Leistung Verpflichtete darf den kapitalisierten

Wert an seinem Endvermögen abrechnen, während der 
zur Leistung Berechtigte den Wert seinem Endvermögen 
zuzurechnen hat. Als Anfangsvermögen gilt das beim 
Wehrbeitrag festgestellte Vermögen (wenigstens für die 
Regel), während das Endvermögen auf den 30. Juni 1919 
neu zu erheben ist. Seit der Wehrbeitragsveranlagnng 
(1913) sind nun 5'/2 Jahre verflossen. Allgemein bekannt 
ist heute wohl, dass der Masstab für die Kapitalisierung 
derartiger Lasten auf dem Lebensalter der Verpflichteten 
oder Berechtigten, in vielen Fällen auch der bestimmten 
Zeitdauer der Leistung sich aufbaut. Es ist nun ohne 
weiteres klar, dass eine Spanne von 572 Jahren vielfach 
eine Verschiebung der Werte mit sich bringt, wodurch 
sich unter Umständen ein falsches Bild von dem effektiv 
eingetretenen Vermögenszuwachs ergeben würde. Die 
Abgabepflicht eines solchen, rein theoretisch sich ergeben
den Zuwachses lag nicht in der Absicht des Gesetzgebers. 
Es wurde deshalb in das Gesetz eine, der Vermeidung 
derartiger unberechtigter Härten dienende Vorschrift auf
genommen, wonach der Kapitalwert bei Feststellung des 
Endvermögens mit dem gleichen Betrage wie bei der 
seinerzeitigen Vermögensfeststellung im Jahre 1913 anzu
setzen ist. Die folgenden Beispiele werden den Sinn der 
Vorschrift ohne weiteres klarmachen. Zu beachten ist 
vor allem, dass die Rente, zu deren Leistung jemand ver
pflichtet oder zu deren Bezug jemand berechtigt ist, 
bereits am Stichtage des Anfangsvermögens, also am 31. De
zember 1913, bestanden haben muss. A hat am 31. De- 
Dezember 1913 ein Vermögen von 100 000 «#. Auf 
Grund Vertrags ist er verpflichtet, an B, der 55 Jahre alt 
ist, auf Lebensdauer eine jährliche Rente von 1000 M  zu 
entrichten. Die Kapitalisierung dieser Rente ergibt nach 
den Vorschriften des Besitzsteuergesetzes, die ja zur 
Feststellung des Vermögenswertes massgebend sind, 
die abzugsfähige Summe vom Zwölffachen der Rente, 
also 12 000 «#. Das Anfangsvermögen beträgt sonach 
(100000 — 12 000 = )  88 000 M . Am 30. Juni 1919 hat A 
ein Vermögen von 105 000 M . Die Rente an B ist nach 
wie vor in gleicher Höhe zu leisten. B ist inzwischen 
59 Jahre alt geworden. Der Kapitalswert der Rente würde 
sich nach Massgabe des Bes.-Ges. auf das S^fache von 
1000 M  — 8500 «# berechnen. Ohne die oben angeführte
Ausnahmebestimmung desVermögenszuwachssteuerges.etzes
würde das Endvermögen des A sich auf (105000 8500 = )
96 500 M  berechnen. Eine Abgleichung von Anfangs
und Endvermögen ergäbe sonach einen Zuwachs von 
(96 500 — 88 000 = )  8500 «#, wofür 350 «# Abgabe zu 
zahlen wären. Nun besagt jedoch die Vorschrift, dass der 
Kapitalwert der Rente ohne Rücksicht auf das Alter des 
Empfängers mit der gleichen Vervielfältigungszahl wie bei 
Feststellung des Anfangsvermögens zu ermitteln ist, d. h. 
also nicht mit dem 8^fachen, sondern mit dem 12fachen 
von 1000 «#. Das Endvermögen berechnet sich deshalb 
auf 105000 — 12000 =  93000 «#, derVermögensznwachs 
auf 93000 — 88000 =  5000 «#. Eine Abgabe ist nicht 
geschuldet, da ein Zuwachs bis zu 5000 JC freibleibt. 
Für den zur Leistung einer Rente V e r p f l i c h t e t e n  
hat also diese Vorschrift eine sehr angenehme Wirkung; 
für den R e n t e n e m p f ä n g e r  bedeutet sie das Gegen
teil; auch hierüber ein Beispiel; Der im ersten Beispiel 
genannte B besass am 31. Dezember 1913 ein Kapital
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vermögen von 62 000 «#, und zwar 50 000 «# in Wert
papieren und 12 000 M  Kapitalwert der an ihn von A 
zu leistenden jährlichen Rente von 1000 M . Am 30. Juni 
1919 betrug der Wert seiner Wertpapiere 56 000 M . Der 
Kapitalwert der Rente würde sich nach dem Besitzsteuer
gesetz — da der Berechtigte inzwischen 59 Jahre alt 
würde — nur auf 8 '/2mal 1000 =  8500 J t berechnen; 
sein Gesamtvermögen vom 30. Juni 1919 betrüge sonach 
56 000 «# und 85CO =  6* 500 M . Eine Abgleichung 
zwischen Anfangs- und Endvermögen würde in diesem 
Falle einen abgabefreien Zuwachs von (64500 — 62000a# = )  
2500 M  ergeben. Hier w irkt nun die genannte Vorschrift 
des Vermögenszuwachssteuergesetzes in belastender Weise. 
Wie für A ist nämlich auch für B die gleiche Verviel- 
fältigungszahl bei Feststellung des Endvermögens anzu
setzen, wie sie bei Ermittlung des Anfangsvermögens an
zuwenden war. Der Kapitalwert der Rente berechnet sich 
also auch für B wieder nach dem 12 fachen von 1000 «#; sein 
Endvermögen beträgt sonach 56 000 und 12000 =  68000a#. 
Es ergibt sich ein Zuwachs von 68000 — 62000 =  6000 M  
wofür 100 M  Abgabe zu entrichten sind.“

Börse und Geldmarkt
Da setzen nun die braven Börsenväter einen Börsen

ruhetag nach dem anderen ein, aber es h ilft ihnen alles 
nichts. Mochte man anfangs glauben, mit den Ruhetagen, 
die dem Bankenpersonal ermöglichen sollen, die Flut der 
Orders zu bewältigen und die Bücher wieder avJour 
zu bringen, auch dem Publikum ein wenig die Lust am 
Börsenspiel zu verderben, so hat man sich geirrt. M it 
kaum verhehlter Ungeduld erwartet man in 'weiten Kreisen 
die Wiedereröffnung der Börse, und der gewaltige Anprall, 
der inzwischen aufgesammelten Aufträge peitscht die Kurse 
nach den Ruhetagen noch ganz anders in die Höhe, als 
es in drei hintereinanderfolgenden regulären Börsentagen 
der Fall gewesen wäre. Alle alten Begriffe von Vorsicht 
und Berechnung sind eben umgewandelt. Der Börsianer 
alten, soliden Stils ging sehr ungern am Sonnabend nach 
Haus, wenn er über den börsenfreien Sonntag (nachdem 
die alte Berliner Sonntagsbörse in der Ressource aufgehoben 
war) grössere spekulative Engagements mit nach Hause 
nehmen musste, weil «man nie wissen konnte, was in
zwischen geschehen konnte“ . Und auch vor den Feier
tagen, die zwei- oder dreitägige Pausen brachten, setzten 
mit Sicherheit grössere Engagementslösungen ein, damit 
man „ruhig ablesen konnte“ , wenn es doch irgendwo weit 
hinten in der Türkei etwa losgehen oder der alte Kaiser 
Franz Joseph etwa wieder einen seiner von der Börse 
stets stark gefürchteten Influenza- oder Schnupfen-An
fälle bekommen sollte. Heute gewöhnt man sich 
nachgerade an die Börsenfeiertage, obwohl heutzutage 
der Zündstoff überall offen herumgestreut liegt auf dem 
enropärischen Parkett, und obwohl wahrlich die Kurs
schwankungen jetzt ganz andere sind als vor 20 und 40 
Jahren. Denn diese Sprünge, die heute Kolonial- oder 
fremde Valutapapiere an einer Börse machen, stellen ein 
reines salto mortale der gegenüber den Kursbewegungen 
früherer Zeiten. Und den Börsianer, der früher behauptet 
hätte, dass man an einem einzigen Vormittage 90 — sage 
und schreibe 90% hätte verdienen oder auch natürlich,

wenn man das Pech gehabt hätte, gefixt zu haben, verlieren 
können, wäre lür einen Witzbold ä la Menkus gehalten 
worden. An Börse und Publikum gehen alle Eindrücke, 
die objektiv kursabschwachend wirken könnten, glatt vor
über, und solange die Papiergeldentwertung anhält, wird 
man eben lieber als schmutziges Papier sich Aktien in 
den Kasten legen, von denen man sich berechnet, dass 
die Gesellschaft allein an Materialien, Alteisen, Immobilien 
etc. in unserem Papiergeld ausgedrückt, häufig schon das 
doppelte nominelle Aktienkapital liegen hat. Wie schnell 
alle solche Reserven, aber auch ein paar längere Streiks 
oder Sabotageakte aufgezehrt werden können, daran denkt 
man natürlich nicht.

An die physische und psychische Spannkraft der 
Börsianer stellen Umfaug und Tempo des augenblicklichen 
Geschäftes die allerschwersten Anforderungen. Der Börsianer, 
der sich nach B utter bisher weniger anzustellen brauchte als der 
gewöhnliche Sterbliche, weil man diesen kostbaren Stoff — 
allerdings zu erklecklichen Preisen von gefälligen Leuten inder 
Burgstrasse ohne sonderliche Mühe erhandeln könnte, 
lernt heute das Anstellen bei den Schranken der ver
eidigten Makler. Hinter den Schranken auf ihren Sorgen-, 
Stühlen sitzen schwitzend die Kursmakler und lassen je 
nach ihrem Temperament haarraufend und schimpfend 
oder fatalistisch resigniert die Flut der Kaufaufträge auf 
sich niederprasseln. Da steht, z. B. dann so ein Vertreter 
einer allerersten Grossbank und blättert langsam sein Buch 
durch. Auf jeder Seite, bei jedem Papier fallen Kauf
aufträge ab und man kann da Orders beobachten, deren 
in viele Millionen gehende Note ihren ausländischen U r
sprung nur zu deutlich enthüllt. Und es soll kein ver
einzelter Fall sein, wenn, wie berichtet wird, die eine 
Grossbank ,eine einzige Order für den ausmachenden 
Betrag von 50 Mill. im Rahmen eines ganzen Pakets 
grössererer, mittlerer und kleinerer Aufträge gibt. Rings
herum stehen die kleineren Gäste und warten angsterfüllt 
dass der Ordersegen der Grossbanken ein Ende nehme und 
auch sie noch herankommen mögen, ehe dem Kursmakler 
mit dem Seufzerhauche „uh“ eine vollständige Ohnmacht 
zustösst. Für die Beamten wächst bei den riesigen Kurs
schwankungen die Verantwortung für die richtige Aus
führung der Aufträge ins Ungemessene, und wenn vor 
kurzem ein junger Mann, der für seinen Chef einen Posten 
Canada-shares zu kaufen hatte, sie aber aus einem durch 
einen Hörfehler gegebenen Versehen verkaufte, diesen 
Irrtum trozdem er schon 10 Minuten später berichtigt 
wurde, mit 64 000 M. bezahlen musste, so zeigt das wie 
riskant das Spiel in den Börsenhallen geworden ist.

Augenblicklich ist noch nicht zu übersehen, wie die 
Angelegenheit der Auslieferungsnote für Deutschland aus
geben und welchen Einfluss sie auf Wirtschaft und Börse 
ausüben wird. Wenn auch die Auslieferungsfrage wieder 
einmal für Frankreich zu einer Prestigefrage geworden ist 
und deshalb dem in dieser Hinsicht unsagbar diffizilen 
Volke der Entschluss zu einem Kompromiss nicht leicht 
fallen wird, so ist doch die Möglichkeit gegeben, dass 
die Entente ein Abgehen von den von ihr vorgeschlagenen 
Auslieferungsbedingungen von der Erfüllung neuer w irt
schaftlicher Konzessionen abhängig machen wird, bei denen 
möglicherweise die endgültige Regelung der Saar- und 
Rheingebietsangelegenheiten eine Rolle spielen dürfte. 

#



Das heisst aber, dass unter Umständen dem schmalen 
Fundament der Wirtschaft des neuen Deutschland eine 
abermalige Verengerung droht. Ein Grund mehr für die 
Börse, sehr vorsichtig zu sein und auch die hinter ihr 
stehenden Spekulantenkreise zur Mässigung zu warnen.

Am Geldmarkt sieht es unverändert trübe aus. Aber 
wenn man die ständig fortschreitende Verschlechterung 
der ausländischen Wechselkurse in New York und Zürich

P lu tu s-Ierk ta ieL
Han notiere auf seinem Kalender vo r:1)

M ittw o c h ,
11. Februar

G.-V.: Ver. Metallwarenfabriken vorm. 
Haller, Kammgarnspinnerei Schedewitz, 
Zellstofffabrik Waldhof. — Schluss des 
Bezugsiechts neue Aktien Glasfabrik 
Brockwitz, Bezugsrechts Waggonfabrik 
Jos. Rathgeber.

D onnerstag,
12. Februar

Ironage-Bericht. — Bankausweise London, 
Paris. — G.-V.: Orenstein & Koppel— 
Arthur Koppel, Verein Deutscher Oel- 
fabriken, Eisen- und Stahlwerke Hoesch, 
Portland- Cemenlfabrik Stadt Oppeln, 
Badische Lokaleisenbahn, Lech-Elek
trizitätswerke, Fabrik landwirtschaft
licher Maschinen F. Zimmnrmatm & Co., 
Brauerei Königstadt, Mechanische Baum
wollspinnerei und Weberei Bayreuth. 
— Schluss des Bezugsrechts Schlesische 
Cellulose- und Papierfabrik.

F re itag ,
13. Februar

Reichsbankausweis. — G. - V.: Bremer 
Silberwarenfabrik, Tafel- und Salinglas 
Fürth, Kaliwerk Aschersleben, Nene 
Baumwollspinnerei Bayi euth. — Schluss 
des Bezugsrechts Aktien Deutsche Stein
zeugwarenfabrik in Friedrichsfeld.

Sonnabend,
14. Februar

Bankausweis New-York. — Q.-V.: Tele
phonfabrik vorm. J. Berliner, Ver. 
Flanschenfabrik Régis, Bremen-Besig- 
heimer Oelfabriken, Flensburger 
Dampfer - Compagnie, Ozean - Dampfer- 
Akt.-Ges. Flensburg, Aktienspinnerei 
Aachen, Ver. Gummi Warenfabriken Har
burg-Wien, Akt.-Ges. Neptun-Schiffs
werft und Maschinenfabrik, Hofbier- 
biauerei Hanau, Portland-Cementfabrik 

* vorm. Heyn, Kabelwerk Rheydt. — 
Schluss des Bezugsrechts Akt.-Ges. für 
Zellstoff- und Papierfabriken Aschaffen
burg, Bezugsrechts Aktien Baumwoll- 

1 Spinnerei Kolbermoor.

M ontag,
16. Februar

| G.-V.: Benz & Co. Rheinische Automobil- 
und Motorfabrik, Rütgers-Werke. — 
Schluss des Bezugsrechts neue Aktien 
Waggonfabrik Rastatt, Bezugsrechts 
Aktien Lübecker Privatbank, Bezugs
rechts Maschinenfabrik Buckau.

D ienstag,
17. Februar

G.-V. : Lübecker Privatbank, Ver. Königs
und Laurahütte, Bergmann-Elektrizitäts- 
Gesellschaft, Poriland - Cementwerke 
Heidelberg - Mannheim , Nürnberger 
Hercules-Werke. — Schluss des Bezugs
rechts Aktien Norddeutsche Hütte.

*) D ie  M erkta fe l g ib t dem W ertpap ie rbos itze r über alle fü r  ihn  
n ic h tig e n  Ereignisse der kom m enden Woche Aufschluss, u. a. über 
Generalversam m lungen, A b la u f von Bezugsrechten, M arkttage, 
L iqu ida tions tage  und Losziehungen. Ferner finden die In te ressenten 
d a rin  alles verzeichnet, w o ra u f sie an den betre ffenden Tagen in  
den Zeitungen achten müssen. In  K u rs iv -S c h r if t s ind  d ie jen igen  
E re ign isse  gesetzt, die' sich a u f den Tag genau n ich t bestim m en 
lassen.

1

Mittwoch,
18. Februar

i

J.-V.: Howaldtswerke Kiel, Jlse Bergbau- 
Gesellschaft, Cuxhavener Hochsee
fischerei, Hannoversche Papierfabriken 
Alfeld-Gronau. — Schluss des Bezugs
rechts neue Aktien Stahlwerke Linden
berg.

Donnerstag,
19. Februar

Ironage-Bericht. — Bankausweise London, 
Paris. — G.-V.: Plauener Spitzenfabrik, 
Kostbeimer Cellulose-Akt.-Ges., Bonner 
Bergwerks- und Hüttenverein, Mecha
nische Jutespinnerei und Weberei Bonn, 
Amme Giesecke & Konegen, Hochsee
fischerei Nordstern Geestemünde, Elek
trotechnische Fabrik Georg Scborck 
Rheydt, Pommersche Zuckerfabrik 
Anklam, Gerb- und Farbstoffwerke 
Renner. — Schluss des Bezugsrechts 
Aktien Hirsch Kupfer- und Messing- 
werke, Bezugsrechts Aktien Lichten- 
berger Wollfabrik.

F re itag ,
20. Februar

Reichsbankausweis. — G .-V .. Braun
schweiger Privatbank, Aachener Leder
fabrik, Maschinenbauanstalt Karlsruhe, 
Sachsenwerke Licht und Kraft, Leipziger 
Baumwollspinnerei, Delmenhorster L i- 
noleumfabrik, Niederlausitzer Kohlen
werk, Held & Francke Akt.-Ges., Ma
schinenfabrik Moenus, Zuckerfabrik 
Fraustadt.

Sonnabend,
21. Februar

Bankausweis New-York. — G.-V.. Makier- 
bauk Hamburg, Barmer Creditbank, 
NeueDampfer-Compsgnie Stettin, Jaluit- 
Gesellschaft, Zuckerraifinerie Genthin.
_Schluss des Bezugsrechts neue Aktien
Maschinenbau-Anstalt Humboldt, Be
zugsrechts neue Aktien Daimler Motoren
fabrik, Bezugsrechts neueAktienHütten- 
werke Kayser & Co.

M ontag,
23. Februar

G.-V.! Werkzeugmaschinentabrik Union 
Chemnitz, Eisenwerk-Gesellschaft Maxi
milianshütte, Mechanische Weberei am 
Fichtelbacb. — Schluss des Bezugs
rechts Maschinenfabrik Esslingen.

D ienstag,
24. Februar

1 G .-V .: Rheinische Gerbstoff- und Farb- 
holzextrakt-Fabrik Gebr. Müller, Ober
schlesische Eisen-Industrie Akt.-Ges. 
Breslauer Spritfabrik, Textilosewerke 
Claviez, Titels Kunsttöpferei, Triumph- 
Werke Nürnberg, Salpeterwerke Gilde
meister, Gesellschaft für Brauerei 
Spiritus- und Presshefefabrikation vorm. 
G. Sinner. — Schluss des Bezugsrechts 
neue Aktien Westfäl. Kupfer- und 
Messingwerke Noell, Bezugsrechts neue 
Aktien Deutsche Vereinsbank Frankfurt.

beobachtet, 
S t r e e t  mit fa

Ver losungen :
| 14. Februar :  21/2%  Griechische Na- 
I tionalbank (Prämienanleihe von 1004). 

14. Februar :  2l /2% Brüsseler 100 Fr. 
(1902), 3%  Crédit foncier Egyptien 
Ob!. (1886, 1903, 1911), 10 Fr. Frei
burger (1878), 15 Fr. Holländische (1904), 
3%  Oesterr. allg. Bodencredit-Anstalt, 
100 Fl.-Präm.-Pfandbr. I. Em. (1880), 

j Panama-Kanal 400 Fr. und Bons, 5%  
Sofia 50 Fr. (1896). 20. Februar :  
Congo 100 Fr. (188), 3%  Pariser 
400 Fr. (1910). 22. Februar :  3% 
Crédit foncier de France Comm.-Obl. 
(1906, 1912).

renn man sieht, dass der Sterling in Wall
st 35 °/0 Disagio, dass der Frank mit 65 %

Minderbewertung und der Lire sogar mit 70 °/0 Disagio 
notiert wird, dann muss, ohne dass ein freventlicher



Optimismus an die Stelle vernünftiger Ueberlegung treten 
musste, wieder das unterstrichen werden, was hier schon 
mehrmals gesagt worden ist und was sich, wenn w ir die 
Rede des Präsidenten der Londoner Barclay’s Bank richtig 
verstanden haben, auch in englischen Köpfen durchsetzt:

Nur die internationale valutarische Schicksalsgemeinschaft 
und die gegenseitige Hilfe und Verbundenheit unt 
Hineinziehung sowohl Amerikas, wie Deutschlands kann 
die Welt vor dem allgemeinen Währungszusammenbruch 
retten. Justus.

W arenm arktpreise im  Januar 1920,
2. 5. 12. 19. 26. 31.

---

Weizen New York (Winter hard Nr. 2) 2371/2 2371/2 2371/2 23772 2371/2 237 72 cts. per bushel
Mais C h ic a g o .................... ..... 135i/2 137% 13974 1383/4 145 151 cts. per bushel
Kupfer, Standard London . . . . 1167s 120% 11974 11774 117% 119 £  per ton
Kupfer, electrolyt London . . . . — 125 12272 1221/2 120% £  per ton
Zinn L o n d o n ................................... 347% 365i/4 378*/ 38472 387% 383 £  per ton
Zink L o n d o n ................................... 5874 6O1/4 6074 58% 5974 6OI/4 £  per ton
Blei London. . .............................. 4574 47% 4713/i6 477s 467s 47i/4 £  per ton
Aluminium L o n d o n ........................ 150 150 150 150 150 165 £  per ton
Quecksilber L o n d o n ........................ 23,10 23 23 23,50 23,50 23,50 £  per ton
Weissblech L o n d o n ......................... 50—51 53 53 53 50—51 57 sh/d per ton
Silber L o n d o n .................................. 757s 76% 7774 79,00 811/s 847s d per Unze
Baumwolle loco New York . . . . 39,25 39,25 39,25 39,75 39,15 39,00 cts. per Pfd.
Baumwolle loco Liverpool . . . . 27,85 28,30 27,89 26,84 26,45 26,87 d per Pfd.
Schmalz C h ica g o ......................... 23,37 23,85 24,10 23,50 23,40 22,65 Doll, per 100 Pfd.
Kaffee Nr. 7 New York . . . . 15 167s I61/2 1672 16 157s cts. per Pfd.
Petroleum stand white New York . 23,75 23,75 23,75 24,75 25,75 25,75 cts. per Gallone

PIutus-Archiv.
(H eu e  & \itxd t\K X  U x  ( P o f $ 0 n n r i f c $ a f i  u n s  Q$ee$£0 .

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

(All» ln dieser Rubrik erwähnten Bücher sind von Jeder Buchhandlung: des In- und Auslandes, ausserdem aber auch r e f ta  
Voreinsendung des Betrages odsr gegen  Nachnahme von der Sortiments-Abteilung des Plutus Verlages su beziehen.)

J ’accuse. Zwei Jahre französischer Gefangenschaft. 
Von Dr. M ax Brausew et t e r ,  Stabsarzt a. D. Verlag 
von Bruno Cassirer. Berlin. Preis M  5.50. 

Angelsächsischer Schein und deutsches Sein
(Englischer Ideenexport nach Deutschland). Heraus
geber: Dr. Hans S ie g f r i e d  Weber .  Preis cdl 3.—.

Die Prediger der englischen Ideen in Deutschland. — 
Englische Freiheitsidee und preussiscb-deutscher Militaris
mus. — Die . englische Freiheitsidee und der deutsche 
Schutz der nationalen Arbeit. — Englische Zivilisation 
und deutsche Kultur.
Nach d re i K riegs jah ren . Rückblick und Ausblick auf 

die militärische Lage. Herausgegeben von K a r l  Hosse,  
Major im Generalstabe der Armee. Verlag August Scherl, 
G. m. b. H., Berlin. Preis c jt 0.50.

Die Einkreisung Deutschlands. — Der Bewegungs
krieg. — Der Stellungskrieg. — Das Jahr 1916. — Ab
wehrschlacht und U-Bootkrieg. — Die übrigen Kriegs
schauplätze. — Die russische Revolution. — Rückblick und 
Ausblick. — Falsche Propheten.
K riegsvo rträge  1918. M.-Gladbach 1918. Volksvereins- 

Verlag G. m. b. H. Preis 1.50.
Kampf und Sieg im Jahre 1917. — Wer verlängert 

den Krieg und verzögert den Frieden? — Ende gut, alles 
gut. — Volksinteressen und starker Friede. — Unsere 
Siärke gegenüber England. — Die russische Revolution. — 
Demokratie und Freiheit. — Die Sozialpolitik bei uns und 
unseren Feinden. — Die Landwirtschaft auf dem Wege 
vom Krieg zum Frieden. — Was der Landmann nicht 
vergessen darf. ■— Deutsche Finanzkraft im Kriege. — 
Grundlagen des Wiederaufbaus unseres Wirtschafts
lebens. — Unsere ungebrochene Kraft beim Wiederaufbau 
Deutschlands.

D er A lle rc h r is tlic h s te  K rie g s g o tt (Eine Spottschrift). 
Herausgegeben von Got t f r .  W ilh . Le i bn i z .  Ueber- 
setzt und eingeleitet von Pau l  R i t te r .  Reclams Uni
versalbibliothek. Preis 25 Pfg.

Einleitung des Uebersetzers. — Nachricht des 
Druckers an den Leser. — Mars Christianissimus. — 
Schutzschrift für die Waffen des Allerchristlichsten Königs 
wider die Christen.
S chützengraben-Bücher fü r  das deutsche V o lk . 

England als Feind des Festlandes. Von W i l h e l m  
Heese. Preis 0.20. Berlin 1918. Verlag von 
Karl Siegismund, Kgl. sächsischer Hofbuchhändler.

Das Geheimnis der englischen Staatskunst. — Der 
erste hundertjährige Krieg gegen Frankreich. — Englands 
Kampf mit Spanien. — Die drei Kriege gegen Holland. 
— Der zweite hundertjährige Krieg gegen Frankreich. — 
England und Friedrich der Grosse. — Napoleons Kon
tinentalsystem. — Englands Weltmonopol. — England 
und Deutschland. — Deutschlands Einkreisung. —' England 
im Weltkrieg.

40 Jahre Fernsprecher. S tephan — Siem ens — 
R athenau. — Von Oskar  Grosse. Mit 16 Text
bildern. Preis cJt 3.—. Verlag von Julius Springer. 
1917.

Erfindung des Telephons durch den Lehrer Philipp 
Reis in Friedrichsdorf bei Homburg v. d. Höhe. — Das 
Beil-Telephon. — Erste Verwendung des Fernsprechers 
im öffentlichen Nachrichtendienste durch den General- 
Postmeister Dr. Stephan. — Werner Siemens Verdienste 
um die technische Vervollkommnung des Apparates. — 
Einrichtungen von Stadtfernsprechanlagen in Amerika, 
England und Frankreich durch Privatunternehmer — Ver
gebliche Bemühungen in- und ausländischer Unternehmer,
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darunter auch Emil Rathenaus, eine Konzession zur Ein
richtung yon Stadtfernsprechanlagen in Deutschland zu 
erlangen. — Stephan macht auch das Fernsprechwesen 
zum Staatsmonopol. — Was andere aus der Tätigkeit 
Rathenaus später gemacht haben. — Weiterer Ausbau des 
deutschen Fernsprechwesens. — Anmerkungen und Beleg
stellen.
Sechs M onate Seesperre gegen England. Von Dr.

H e r m a n n  L e v y ,  a. o. Professor in Heidelberg. 
Berlin 1917. Deutscher Schriftenverlag G. m. b. H.

Die Progression der Versenkungen. — Die Fracht
raumversorgung Englands und die Seesperre. — Gesteigerte 
U-Bootsleistungen. — Der Frachtenmarkt seit der See- 
sperre. — Die Vorratsfrage. — Rückgang einzelner Ein
fuhren. — Die Brotgetreideversorgung. — Schlechtes und 
ungesundes Brot. — Der Rohstoffmangel: Kohle, Holz, 
Baumwolle, Leder, Düngemittel. — Besondere Erfolge 
der U-Boote. — Das Kohlenproblem. — Soziale Unruhe 
und Streikbewegung. — Abhilfemassnahmen. Versuche 
zur Schiffsraumersparnis. — Die neuen knegswirtscnaft- 
lichen Programme der englischen Regierung. — Schwere 
Eingriffe in das englische Wirtschaftsleben.
Das P liege rbuch . Flugabenteuer an allen Fronten. M it 

Beiträgen von Oberleutnant A r n i m  v o n  B i s m a r k ,  
Oberleutnant S i e v e r t s ,  Leutnant J a e s c h k  e und 
anderen Fliegeroffizieren. Ullstein-Kriegsbücher. Preis
M  1,35. . „  ,

Kriegstheater. — Bombengeschwader im^ Kampl.
Aus dem Leben eines Beobachters. — Im frichtergewirr 
an der Westfront. — Zweitausend Meter tief abgestürzt.
Im  Trommelfeuer am Chemin des Dames. — Die Sieg
fried-Bewegung. — Am Stochod und am Styr. — Der 
Sieg über das russische Riesenflugzeug. — Balkan- 
Flieger - Landung in der mesopotamischen Wüste, 
ln  der A la rm ko je  von  U 35- Von Marine-Oberingenieur 

H a n s  F e c h t e r .  Ullstein - Kriegsbücher. Preis 
M  1.— . (35 Pig. Teuerungszuschlag).

Durch Gibraltar ins Mittelmeer. — Die Zentrale. — 
In  den Kojen. — Im Aegäischen Meer. — Die U-Boot- 
Falle „Melanie“ . — Der Untergang der „Gallia“ . — Wie 
„La Provence“ versenkt wurde. — Die Fahrt nach 
Cartagena. — Die letzte Granate. — Wie w ir den kleinen 
französischen Dampfer „Riegel“ kriegten. — Fips der 
Affe. — M it beiden Maschinen zusammengebrochen. — 
Schlusswort.
E in  deutscher O ffiz ie r im  re vo lu tio n ä re n  Russland.

Meine Fluchtabenteuer. Von Oberleutnant W a l t e r  
K lin k m ü lle r .  Ullstein-Kriegsbücher. Preis 1.—. 
(Teuerungszuschlag 35 Pfennig).

Vorwort des Verlages. — Der letzte Kampf. — Erste 
Fluchtgedanken. — Flüchtlingszüge. - Maskerade. 
Entsprungen. — Irrfahrten. — Hafenpacker an der Wolga.
— Fieberkrank. — Kreuz und quer. — Angesichts der 
Freiheit. — Wieder gefangen. — Durch Gefängnisse und 
Zuchthäuser. — Wieder auf dem Schub. — Die Flucht 
aus dem Zug. — In der Steppe. — Als „Zivilgefangener“ 
in Orenburg. — Verraten. — Verzweifelte Flucht. — Mit 
Mördern und '.Pferdedieben. — Revolutionsstimmung. — 
Eine Erscheinung aus der Heimat. Ein Jahrestag. 
Kleines Fluchtintermezzo. — Durch Sibirien und China. 
Chabarowsk. — Wie die Revolution kam. — Kleine Ge
schichte der Revolution. — Der Stellvertreter in der Tonne. 
"  Mein Tag. — Obdachlos. — Die grosse Fahrt. — 
°as Volk weint. — Durch das bolschewistische Russland.
— Als „Delegierter“ in Petersburg. — Durch Finnland in 
‘Ee Heimat,
Was m uss jeder D eutsche von der a llgem einen 

U m satzsteuer und der U m satzsteuer au f Luxus
gegenstände u n b e d in g t w issen? Von H u g o  
M e y e r h e i m .  Handelspraktischer Verlag Berlin NO 43. 
Preis M  0.60.

Das Wissenswerte-aus dem am 1. August 1918 m 
Kraft getretenen Umsatzsteuergesetz nebst Ausführungs
bestimmungen, übersichtlich und leicht fasslich dargestellt 
und mit praktischen Ratschlägen versehen.

E in  B lic k  in  die Z u k u n ft?  Den Freunden der wissen
schaftlichen Astrologie. Von E lsb e t h  Ebe r t i n .  
Verlag Fr. Paul Lorenz, Freiburg (Baden). Preis c4i 2.—

A ustra lische  P o li t ik  v o r  und in  dem W e ltk r ie g .
Ein Vortrag von Professor Dr. A l f r e d  Manes. Verlag 
„Globus“ , Wissenschaftliche Verlagsanstalt. Dresden 
und Leipzig 1916. Preis cdt 1.20.

Vorwort. — Australiens Rolle im Weltkrieg. — Die 
Anzacs und ihr Friedhof Gallipoli. Das Land der 
sozialen Wunder. — Australiens Umfang. — Die Be
völkerung des Erdteils. — Die australische Kolonisation,
— Staatsgeschichtliches. — Die grossen Städte und die 
Landflucht. — Auslandspolitik. — Ausdehnungstendenzen : 
Annexe. — Australiens Neigung zu Amerika. — Australiens 
Japanerfeindschaft. — Stimmung bei Kriegsausbruch. — 
Gründe für Kriegsbegeisterung. — Die australischen 
Ideale nach dem Kriege. — Die Laufbahn von Hughes.
— Widerstände gegen Hughes in Australien. — Staatliche 
Handelsschiffahrt Australiens. — Schlusswort.
N a tiona le  W ä h ru n g sp o lit ik . Los von England. Von 

Dr. A l f r e d  Schmidt-Essen. „Globus“ , Wissenschaft
liche Verlagsanstalt. Dresden-Leipzig 1917. Preis 
M  1.80.

Vorwort. — Einleitung. — Nationale Währungs
politik. — Das englische Währungsideal ein nationales 
Ideal. — England und sein Währungsideal im Kriege. — 
Englands Kolonien und Verbündete und das englische 
Währungsideal im Kriege. — Die Neutralen und das 
englische Währungsideal bis rum Kriege. — Deutschland und 
das englische Währungsideal bis zum Kriege. — Deutsch
land und das englische Währungsideal im ^Kriege. — 
Die deutsche Währungspolitik nach dem Kriege: Los 
von England:
Von G utenberg  über L u th e r und B ism a rck  zum  

W e ltk r ie g e . Von Schriftsteller Pau l  He ich en .  
Verlag „Globus“ , Wissenschaftliche Verlagsanstalt. 
Leipzig-Dresden 1917. Preis M  1.— •

Zur T heo rie  der S teuern . Vortrag, gehalten in der 
sozialen Sektion der Oesterreichischen Leogesellschaft 
in Wien am 14. Dezember 1917. Von W ilh e lm  
K ö n i g ,  Direktor-Stellvertreter der Anglo-Oesterreichi- 
schen Bank. Verlag Manzsche k. u. k. Verlags- und 
Universitäts-Buchhandlung. Wien-Leigzig 1918. Preis 
Kr. 1.80.

B u lga rien . Wirtschaftliche Verhältnisse 1915. Nach 
den Berichten der k. u. k. österr.-Ungar. Konsularämter 
in Bugas, Dedeagatsch, Philippopel, Rustschuk, Sofia, 
Varna und Widdin. Herausgegeben im Aufträge des 
k. k. Handelsministeriums vom k. k. Oester. Iiandels- 
niuseum. Verlag des k. k. Oesterr. Handelsmuseums. 
Wien 1918. Preis Kr. 1.20.

V o lk s w ir ts c h a ftlic h e  Z e ltfra g e n , V o rträ g e  und 
Abhandlungen, herausgegeben von der Volkswirt
schaftlichen Gesellschaft in Berlin. Die Gestaltung der 
Wohlfahrtspflege nach dem Kriege. Von D5q, I ’ 
Jas t row.  Verlag von Leonhard Simon Nf. 1918. 
Preis für jedes Heft M  1.—, Doppelheft J t 2.—. 

D iede rich  E rn s t B ü h rin g  und sein P lan  e in e r 
G enera llandschaftskasse. Ein Beitrag zur Vor
geschichte der prei ssischen Landschaften von E d u a r d  
W e g e n e r .  Verlag Ferd. Dümmlers Verlagsbuch
handlung 1918. Preis M  3.50.

D ie  F lam en. Fünf Abhandlungen von P au l Rhenanus 
(Antwerpen). Sekretariat sozialer Studentenarbeit.
Preis c4i 2.40. .. .

Vom flämischen Volk. — Die Franzosierung m 
Flandern. — Die Organisation der Flamen.
Ungarn und w ir .  Von Dr. J u l i u s  B u n z e l .  Berlin. 

C. A. Schwetschke & Sohn, Verlagsbuchhandlung. Ge
gründet 1729. Preis geh. M  3,50, geh. c4l 5,50.

Die ungaiisch-deutschen Beziehungen im Verlaufe der 
Jahrhunderte. — Die Ergebnisse der ungarisch-deutschen 
Beziehungen im Lande selbst. — Ungarn und das Deutsch
tum während des Krieges. — Die Aussichten für die
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Festigung der ungarisch-deutschen Beziehungen und die 
bisherige innere Politik Ungarns. — Die Wege zur Festi
gung der ungarisch-deutschen Beziehungen.
S te u e r- und A n le ih e p o lit ik  in  England w ährend 

des Krieges. Bearbeitet im Reichsschatzamt von Pro
fessor Dr. W. P r i o n .  Berlin 1918. Verlag von Julius 
Springer. Preis oft 1,—.

Die Ausgaben (Kriegskosten). — Die ordentlichen 
Einnahmen (Steuerpolitik). — Die ausserordentlichen Ein
nahmen (Anleihepolitik). — Zusammenfassung der Er
gebnisse.
G eschultes V o lksheer oder M iliz ?  Kriegslehren aus 

Vergangenheit und Gegenwart. Von Frhrn. v. F re y  tag - 
L o r in ghove n .  Berlin 1918. Ernst Siegfried Mittler 
& Sohn, Königliche Hofbuchhandlung, Kochstrasse 68/71. 
Preis M  2,75.

Im Weltkriege. — Vor der französischen Revolution. 
— Die französischen Armeen in der Revolutionszeit und 
unter Napoleon. — Die preussische Armee im Befreiungs
kriege. — Preussens Heer im 19. Jahrhundert. — Der 
Kampf gegen die stehenden Heere in Deutschland während 
des 19. Jahrhunderts. — Volkserhebungen. — Die Nord
amerikaner im Bürgerkriege 1861 bis 1865. — Die fran
zösische Armee von der Restauration bis 1871. — Ergebnis.
Konfessione lle  M il i tä r s ta t is t ik .  Von R. E. M a y

Verlag von J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen. 
Preis M  2,60.

Zweck zur Untersuchung. — Der Prozentsatz der 
Konfessionsangehörigen im stehenden Heer, in den höheren 

chulen und bei den Einjährigen. —• Stadt- und Land- 
eburt und Militärtauglichkeit. — Der Altersaufbau der 

Religionsgemeinschaften. — DieUrsachen des verschiedenen 
Altersaufbaues der Religionsgemeinschaften. — Der Aufent
halt im Ausland bei Kriegsausbruch als Behinderung der 
Gestellung. — Der Einfluss des Religionswechsels und 
der Mischehen auf den Prozentsatz der Konfessionsange- 
hörigen im Heere. — Die Wirkung der Stadt- und Land
geburt und des Berufs auf die Verwendungsfähigkeit. — 
Körperliche und geistige Tüchtigkeit als Gradmesser der 
Verwendungsfähigkeit. — Das Gefahrenrisiko der Heeres
angehörigen der drei Konfessionen. — Die Verteilung der 
geistigen Waffen. — Schlussbetrachtung.
G enossenschaftliche K o lo n isa tio n  in  P a lästina .

2. Auflage. Herausgegeben von dem Jüdischen Verlag 
in Berlin. Von Prof. Dr. F r a n z  O p p e n h e i m e r .  
Preis oft 0,40.

F re ie  Bahn fü r  Handel und In d u s tr ie . Forderungen 
für die Uebergangswirtschaft, aufgestellt in der Kund
gebung deutscher Handels- und industrieverbände zu 
Berlin am 8. Oktober 1918. Verlag von E. Trewendt’s 
Nachfolger Berlin-Wilmersdorf. Preis oft 1,25.

W ie  spare ich  G erich tskos ten  und N o ta rgebühren?
Von Geheimen Justizrat J o s e f  M a r c u s ,  Amts
gerichtsrat a. D. Industrieverlag von Spaeth & Linde, 
Berlin. Preis M  4,—-.

Wie spare ich Gerichtskosten und Notargebühren. — 
Die Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches über die 
Form der Rechtsgeschäfte. — Preussisches Gerichtskosten
gesetz. — Die Gebührenordnung für Notare. — Sachregister,
D e m okra tie  und F re ih e it . Eine Untersuchung über 

das parlamentarische System und seine Wirkungen in 
den westlichen Kulturstaaten. Von J u l ia n B o r c h a r d t .  
Buch- und Zeitschriftenverlag Georg Sturm, Berlin. 
Preis oft 1,20.

Einleitung. — Das souveräne Volk. — Die Macht des 
Dollars. — Nicht Demokratie, sondern Oligarchie. — Der 
Einfluss der Gerichte auf die Politik. — Die Trusts. — 
Vom glücklichen Leben des amerikanischen Volkes.
Das neue G eschlecht. Programmschrift gegen die 

Metapher. Von T h e o d o r  T a g g e r .  Berlin 1917. 
Verlag Heinrich Plochstim. Preis M  1,20.

D er U -B o o tk rie g  e rre ic h t sein Z ie l. Vortrag von 
Kapitän zur See B r ü n i n g h a u s , Departementsdirektor 
im Reichsmarineamt, gehalten Anfang April in München, 
Dresden, Posen. Berlin 1918. Gedruckt im Admiral
stab der Marine.

N ord und Süd. Eine deutsche Monatsschrift. Heraus
gegeben von L u d w i g  S t e i n .  Verlag Schlesische 
Buchdruckei ei von S. Schottlaender A.-G., Breslau II I .
Preis M  2,—. ,

Professor Dr. Ludwig Stein: Natur und Geschichte.
_ W ilh. Meridies: Sicherungen. — G. Buetz: Die w irt
schaftliche Lage Japans. Ein Wort zu den japanischen 
Unruhen. — Universitätsprofessor Dr. Bergsträsser: Die 
Weissrussen und die östliche Abgrenzung Polens. — 
Dr. Toachim Clasen: Der Völkerkrieg ein Kampf der Lüge 
gegen die Wahrheit. — Dr. Richard Wolff: Das deutsche 
Nationalbewusstsein. -  Dr. W. Stein: Weltwirtschaft und 
Politik. — Ludwig Kapeller: Die erste Flugpostlinie.
Soziale K u ltu r . Volks Vereins verlag G. m. b. H., M.-Glad- 

bach. 5-/6. Heft. Mai/Juni 1918. Preis vierteljährlich 
oft 1,50.

Sanitätsrat Oberstabsarzt Dr. Christian Fassbender, 
Berlin-Südende: Der Krieg und das Bevölkerungsproblem. 
Das neue Deutschland und die Sozialreform. Kundgebung 
der Gesellschaft für Soziale Reform. — Russlands Zu
sammenbruch und die Blitzlichter der marxistischen Welt
revolution. Von Dr. Eugen Jaeger, Mitglied des Reichs
tags. — Ländliches Bauwesen. — Berufsorganisation. 
D eu tsche r Kalender 1918. Leipzig und München, Süd

deutsche Monatshefte, Dezember 1917. Einzelpreis 
oft 1,80, Vierteljahr oft 5,—. _ , „  .

Kalendarium mit alten Volksliedern. — J. V. v. Scheffel. 
Hugideo. Erzählung. — Oberst v. Mueller: Deutsche Erb
fehler. — Die Rosen der heiligen Elisabeth. — M. de Mon
taigne: Süddeutsches Leben um 1580. — R. W. Ambros: 
Das alte Nürnberg. — F. Kitrnberger: Schiller als Schwein
furter Ratsherr. — Wilhelm Busch: Meiers Hinnerk. Er- 
Zahlung. — Geschichten und Bücher.
R otes Edelw eiss und andere seltsam e übe rs inn 

lich e  Begebenheiten aus der Z e it  des W e lt
krieges 1914—16. Herausgegeben von Jean Paar. 
Verlag für Kunst und Literatur Hermann Antritter,
Pforzheim. Preis oft 2,—.

Vorwort. — Rotes Edelweiss. — In den Karpathen.
— Im Schützengraben. — Der feldgraue Hellseher. -— 
Der Hauptmann von der Dritten. — Auf offener Strecke.
__ Eine Begegnung. — Er hat sich angemeldet. Im
Park. — Ein Traum. — Im Lazarett. — Schwester Agnes.
— Im Quartier in Feindesland. — Pierre Briand. — Ein 
Bri ef. — Der Flieger. — Wabernde Lohe. — Bettler
freigebigkeit. — Das Ostwunder. — Deutsche Art. — 
Schlusswort.
D ie  Ostsee. Deutsche Zeitschrift für Wirtschaft^ und

Kultur der Ostseeländer. Herausgegeben vonDr. R ic ha rd  
Pohle,  Berlin. Verlag von Trowitzsch & Sohn, Berlin. 
Preis halbjährlich oft 7,—. Preis des Einzelheftes oft 0,70. 

D eutschlands E rneuerung . Monatsschrift für das 
deutsche Volk. 1918. Verlag J. F. Lehmann, München. 
Preis M  1,80, vierteljährlich M  5,—.

Die Einheitsfront der Geldmächte: Prof. Dr. Erich 
Jung. — Entsühnung?: Dr. Eckart Wach. Ein W ort 

zur Erklärung der Zentrumspolitik: Geh. Hofrat Prof. 
Dr. G. von Below. — Die Macht: Dr. Freiherr von Mackay.
— Die Friedensbewegung und der Völkerbund. Prof, der 
Rechte Karl von Stengel. — Der Bolschewismus und 
Deutschlands Aufgaben im Osten. Die Staatssprache in 
Oesterreich: Ferdinand Grüner. — Familie und Heimat als 
Urquelle für Deutschlands Erneuerung: Prof. Dr. Richard 
Ehrenberg. — Bild der Lage. — Bücherschau von Dr. Erich 
Kühn.
U top ia . Eine volkswirtschaftliche Illusion in 2 -Akten. 

Von H u g o R ie kes .  Verlag von Otto Wigand, Leipzig. 
1918. Preis oft 2,50.

Verantwortlich für don redaktionell oiiTeil G. Friedmann-Charlottenburg.


