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©■eit betn Anfang ©egember beb hörigen 
gafire§ ift au ber ^Berliner Vörfe, meint and) 
borlättfig in befebränftem Umfange, ber atni 
Ud)e Verteilt- micber eröffnet. SDUt teils gê  
ringen, teils fel)r mefentlicben 33efrf)räntun 
gen: ©ie Vörfengeit ift erijebtid) gefttrjt, 
amtliche Dotierungen finb nur für Vftien 
loerte pgetaffen ltnb bie anittid) notierten 
Sude bürfen uid)t allgemein beröffentlidjt, 
bie Surägettel bieimefjr nur ben 33anfierS 
pgängtid) gemacht merben. Unb biefen Dan 
tierS ift e§ alb Dftitflt geboten, ihrer Suitb 
fdjaft nur auf Anfragen bie Surfe beftimmter 
angefragter Da nie re mitguteilen. ©iefe Ve* 
ftimmungen finb in ber Dbfidjt er̂  
bacfit morbeu, bie ©Refutation etngtn 
fditönf’en. ©ie Regierung £>attc einerfeitS 
eiitgefe^ett, baff fie ben trojj alter Verbote 
üRRig gebeibenbeit freien Verlebt nidft loicber 
aufbeben Tonnte, unb mollte il)n nun anberer 
feitS in amtlid)e V  ab nett teufen, ot)ne aber 
if)n (gut befürd)teten ^ügellofigfeit aubarten 
gu Taffen, igd) milt gier gar nid)t unter 
fueijen, ob fie mit ihren Verorbuungen ben. 
richtigen !2&eg befd)ritten l)at. Vbet ber ©in 
foeib fcljieint mir bod) auf alle gälte nötig, 
baff bab Verbot ber Suräberöffentitd)ungen 
burdjaub nicht geeignet ift, bie fgefulatioe 
^Betätigung ,gu ijentmen. gm ©egenteil bĉ  
ftel)t fid)er ei)er Rie ©efal)r, baf), toie eb 
bei folcben Vorfcbriften leiber immer ber 
galt gu fein Rflegt, gerabe bie foliben unb 
befonberb gutgläubigen Elemente gefd)äbigt 
toerben. ©er ©Refulaut, ber in ber feigen

Igelt beb neugefdiaffenen aufgebunfenen 
Deiditumeb elfer häufiger alb früher ift, toeiß 
fid) bie SenntniS ber Surfe gu oerfchaffen. 
@r lungert, meun eb fein muff, ben gangen 
©ag bei feinem Vattfier ober in feiner 
2Bed)felftube herum, ©r fragt nach jebem 
eingelnen 'Dapter unb hefommt beit eittgelnen 
Vefdjeib. Dber ber ruhige SaRitalift, ber 
ben ©ag über mit ernften ©ingen befdfäftigt 
ift unb in griebenbgeiten geioohnt mar, 
abenbb in ber geitung fein SurSbtatt butdg 
guTefett, oieTleidit auch ©aufenbe bon beit 
SMmtern, bie braunen an ber gront finb 
unb biefeS ober jenes Daftier hefigen, er* 
fahren bie mid)tigert Veränderungen ihrer 
©ermögcnbbeftaitbtetle entmeber gar nicht 
ober unter erfdfmerenben Umftäuben erft 
bann, toenn bie S'enntnis für fie feinen 
2Bert mehr hat. ©etabe bie Verheimlichung 
ber Surönotigen ift bon beut ©tanbpunft 
au§ toerfügt morden, baff ber Umlauf bon 
SurSgetteln unnötige Veioegung in ben 
SBertRaRiermarft bringt. Ob e§ int OolfR« 
lüirtfdjaftficT)ert gntereffe angebrachter ift, 
bie Verläufe bon SBertRaRieren baburd) ein- 
gufdjtänfen, baff bie Vefiger nidft reäjtgeitig 
bon ben SurSfteigerungen erfahren, unb daher 
bielfad) bie eingelnen Dubiere inö Unetmeg- 
liehe ft ei gen unb bie Sabitalumf agitierte fief) 
erhöhen gu taffen, erfdfeint mir bod) recht 
fraglich- gnfolge be§ Verbotet ber unauf- 
geforberteu Vcitteiluug bon Surfen au bie 
Sunbfdjaft ift e§ heute bod) fogar ben faef)̂  
funbigen Veratern gang unmöglich, ben Ve-
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fifrern bon Söertßaßieren bie DDÜ’tteiiung gu 
machen, baß ein timen gef)origes ©ffeft be- 
fonberS im Surfe geftiegen ift unb baß fie 
gut baran tun, es jeßt gu berfaufen. ®em 
ganzen SurSberbot liegt na# meiner Stuf- 
faffuttg — afierbingS imauSgcfpto#en — eine 
ncffig öeraftete Siuffaffung bom ©ßaraf'ter 
ber 'ÄofntaÖantage in Sfftien gügrunbe. Man 
gfauBt bis tueit in mancße Steife ber #raftitet 
hinein, baß bie Saßitaianiage in Wftien ft#  
na# bemfelBen ©runbfaß bot [gießt mie bie 
^fniage in DSentenmerten. ©aß g, 33. ber 
Saßitaiift eine Stttie uuefentficf) megen bet 
»erginfung lauft, bie ißm ber ©foibenben- 
begug gemäßrt. ®aS ift aber bur#auS nicßt, 
menigftenS ni#t im ©ur#if#nitt, ber gatf. 
Seher SCftiertermetber ift ©ßeMant. ©r 
fßefuliert auf ben SurSgeminn. Unb bie 
©ibibenbe ßat in ben aliermeiften Sailen für 
# n  nur ben SBert, baß bie tatfäcßli# meßr 
auSgegaßite ober bie gu eriuartenbe ßößere 
©ibibenbe ben SurS fteigert. (Sr errechnet 
fid) affo bie »etginfung feiner Sfntage ni#t 
nad) her Diente, bie fein iß aßt er ißm abiuirft, 
fottbern na# bem (Mutmt, ben er attS beut 
Surfe gießt, ber fi# aus ber Saßitafifierung 
her erßößten Diente ergibt. Diur biefe 
Diu§fid)t reigt ben Saßitaiiften gnr Diftiem 
aniage. Stuf ber bur# biefe SluSficßt ßerbor- 
gerufenen ©ßefulation berußt feber Slftien 
martt. Unb fof#e ©ßetufation bämrnt man 
bur# fein SurSgettetberßüt ein. SBürbe e§ 
gelingen, fie bo Ufo tarnen gu bernicßten, fo 
ßätte man glei#geitig jeben Stftienmarft um 
mögfid) gemacßt.

Diun ßat bie Diegierung aber auf ber 
anberen ©eite bem fpefufatiben ©fernent ein 
BufleftärtbniS ma#en müffert. ©ie ßat eine 
Sifte bott borläufig 45 #aßieren, bereu ©r» 
toeiterungSfäßigfeit grunbfaßfi# erffört ift, 
auS bem allgemeinen Diaßmett ßerauSge* 
ßoben. ©iefe1 ißaßiere merbett u i# t gum 
iibficßen ©inßeitSfurS geßanbeft, fottbern in 
ißnett jinb, mie eS früßer bei ben ©erntitt» 
gef#äften übfi# mar, Untjäße gu fdfmarn 
feuben Surfen geftattet: Sn biefen tßaßieren 
jinb fof#e Umfäße nur in Beträgen bon 
minbeftenS 5000 Jk in »erlitt unb 3000 M. 
in grantfurt am DÜiaitt geftattet. ©S ßanbeit 
f i#  ßier affo um eine Sfrt bon ©rfaßtermiiu 
gef#äftett, mie fie unter ber £>errf#aft beS

»örfettgefeßeS f i#  fdroit allgemein entmideft 
ßatte. ©et Sunbf#aft ift biefer §anbet ba== 
burd) etj#mert, baß bie »anfeit berpfticfjtet 
toorben finb, berartige ©efcßäfte n i#t auf 
Srebit auSgufüßren. Dlber innerßalb ber 
»örfenf reife fann natürti# beliebig auf 
Srebit geßanbelt merbett. ©eutt man fann 
Ttiemanb bermeßren, baß er fid) bon
irgenbtoo (M b borgt unb für biefeS (M b  
»aßtere antauft, gu bereu Sf&naßmc er 
felbft bie DJättei ni#jt befißt. S« alt 
biefen gaffen banbett eS f i#  affo gangi 
bireft um einen ©rfaß beS ¿erminßanbeis. 
©enn baS ©crmingefd>äft ift ja ui#tS rneiter 
a #  biejenige Sategorie be§ Srebitgef#äfteS, 
bie auf beut ßö#ft boittommenen börfen 
te#nii#en SSege gefdjioffen mirb. S;ebe§ Ver
bot, te#nif# bofifommene ©ef#äfte abgu- 
f#Iießen, füßrt naturgemäß bagtt, baß nicht 
etma bie ©efcßäfte überßaußt unterbleiben, 
fonbern baß fie fi#: meniger bolfiommener 
formen bebienen. £ie geringere tBotifommen 
ßeit ber gor nt mirb gemößnli#! barin ißren 
DfuSbrud finben, baß: bie ©tßmaufungen 
großer äinb unauSgegii#ener finb als bei 
Stnmenbung ber boiifommenen gornt. '©a§ 
ßat f i#  au#! f#on bei ber fettigen 9?eu 
regelung gegeigt. 2Tber am ftärfften unb um 
bermittetften maren biefe S#manfungen bo# 
bei ber DJteßrgaßt fetter #aßiere, für mel#e 
meiter ber 'an ber »eriiner Sörfe biS=i 
ßer ftetS für Saffegef#äfte übticße — ©in- 
ßeitSfur§ gilt. Unb um biefen ©inßeitS- 
fürs ift nun unter ben 33örfenieuten felbft 
©treit anSgebrocßen, ein ©treit, ber feßr 
ßeftig gefüßrt ift. ®ie DDießrgaßi ber 
58örfeninteref feuten, baruuter fänttti#e 
»erttfSbereine, finb bei ber Diegierung 
barum eingefommen, an ©telte beS ©inßeitS* 
furfeS bur#imeg bie fcßmanfettben Surfe treten 
gu baffen. Diur menige ■5Börfenbefu#ier ßaben 
in ber ■Deffentiicßleit bie alte ßergebra#te 
$orm beS SafjäbörfenßanbelS in 43er(in uer 
tcibigt. S # 'c ©rüitbe fiitb teilmeife ttoü 
fomnten beifeite gu ftelten. ffumai ber §iu  
toeiS barauf, baß gerabe ber ©inßeitSfurS 
bie »erlittet »ötfe groß gemacßt ßabe. ©aS 
ift übertrieben. DJiatt fonnte gur Stüßung 
biefeS ©inmanbeS aiienfaUs ben öiniueis bar 
auf ßer angießen, baß beim ©inßeitSfürS ber 
Suttbe am eßeften ben ©iaubett ßat, m iriti#
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reell t>on feinem Saldier bebient gu fein. 
Senn baleben nur ein Kurs an jebentSörfen* 
tage feftgefeßt wirb, fotann bem Kunben M n  
anberer aufgegeben merben. Stfein tue tut 
man bom ©tauben beS Kunben abfießt, fo ift 
bod) itt iatfäcßlicher -öinficßt gu betonen, baff 
bie Kommifficnärpftid/t, bie burdfi baS ©efeß 
bent Sanfter feht eng umfchrieben ift, ben 
Kommiffionät ja auä) bei feßmanfenbet Kurs* 
notierung binbet, bem Kommittenten ■genau 
k'CTt ^‘ttr§ aufgugeben, ben er felbft ergiett 
bot. 9tber gerabe baS übergroße Vertrauen, 
oity nidtjit nur baS ^ßubtiftim foubetu auch bie 
■Regierung in ber 'Hiehrgaßl ißrer Vertretet gu 
betn ©inljeitsfürfe hat, läßt es angebracht 
etfdjeiueit, über biefe BotierungSfornt bod> 
einmal ein offenes Bort gu teben.

Sdjon im Bericht ber Sörfenenquete* 
tommiffion, ber bas Saturn bes 11. Bo* 
öember 1893 trägt, befinbet fid) ein £pin* 
toeiS auf bie befonbere QuOerläffigfeit bcS 
©inhettSfurfeS. Sa heißt eS: „Sie tont*

; ...............  '0 a r ber 9 ln fid )t, baß
mird) bie Sörfeneinriditungen Bütforge 
gu treffen ift, nur folche greife als Böigen- 
fa r cife gur Dotierung gu bringen, meldje in 
ber Sat ber örtlichen ©efdßäftStage beS Ser 
fel]rs uub bem gemeinem SBert ber S am t 
entfhred)cn. SaS ift . . . im allgemeinen bei 
ben an ber Berliner Böige für Kaffagefd)äfte 
111 ertpapieren gur (Einführung gelangten fo* 
genannten ©tnljeitSfurS ber TyatL Sei biefem 
Kaffahanbel gelten bie @efd)äfte als gu bem 
Mtigen K’urfe abgefdjtoffeu, gu melchern auf 
> ruitb ber Oor'liegenben Kaufs* unb SerfaitfS* 
auf rage unb unter Serüdfidjtigung ber bei 
J f'ren ^ uftoägen gemachten ßimiten bie 

ic jrga) berfelben guftanbe fOmmett fann. 
Jitcht guftanbe gefommen finb biejenigen ©e* 
fdjäfte, bereu ßimit außerhalb biefeS Kurf es 
liegt. Sicfer Kurs mirb mit gutem ©runb im 
allgemeinen als ber ber örtlichen ©efdjäftStage 
be§ Ser fei) rs unb1 beim Berte ber Baren ent* 
iptecßienbe, atfo als ber Sörfenfurs, angu 
iehett fein, ba er ben Snjichteit ber meiften 
®erfäufer unb Käufer über ben Bert ber be 
treffenben ©ff eiten, toie fotcher in ben ßi
miten gum BuSbrud getaugt ift, entfließt". 
Benn man für bie Silbung biefer ©inhettS* 
fürfe bie Seftimmungeu gugruube legt, bie 
auf bem Sanier b. h- in ber Sörfenorbnung,

für ihr Buftanbefommen getroffen finb, fo 
ift bas Sertrauen in bie Sorgügtidjfeit biefer 
Dotierungen burcßauS gerechtfertigt. Sb er in 
ber ißoapiS nehmen fid*. bie Singe hoch mefettt 
lid)i anberS aus. Sie ^ntereffenmahruttg für 
beit Kunben bureß ben Sanfter ift m. ©. beim 
fdjimanfenben Kurs außerorb enttid) fiel 
leichter als beim ©inßeitSfurS. ©r fann beim 
fdjtoanfenbcn Kurs jebe ©eßmanfung benußen. 
©r fann bei oorübergehenber Konjunftur 
ßimite biel eher im ßaufe eines SörfentageS 
ausführen als beim ©inßeitSfurS. ©r fänn toor 
altem über baS ©eßeimmS feines Kunbett oolt 
fommen für ficlji beh-atten. ©r fann ftunben 
lang felbft im SJiarfte fielen ober feine Be» 
auftragten bort aufftellen, ohne baß jemanb 
erfährt, meldje Aufträge er auSgufüßren hat. 
SnberS beim ©inheitSfurS. ©ntioeber über» 
gibt er feine Aufträge ben amtlichen Dia» 
lern. Sann ift er fein ©eßeimniS unb baS 
feines Kunben loS. Sie SDaflerangeftellten 
unb beten greunbe erfahren bott befonberS 
intereffanten Aufträgen. Unb felbft ber ge* 
riffenfte Sörfenfommiffar, ber fiel) hinter 
bie Diafter ftetlt, nenn biefe bie Kiitfe feft* 
feßen, fann gar nicht unterfdjeiben, toicbiel 
Oou ben Kauf* ober Serfaufaufträgen, bie 
gang harmlos im M le rb u ä ) aufgefdjrieben 
ftehen, uetfapfde DrberS finb oon Statler 
angeftellten unb bereit igreunben, bie fie burd) 
ihre SanüerS an ben 9Daf£er bringen ließen. 
Ser iOiatler fann günftige Kursnotierungen, 
b. h- folcße, bei benen er einen ntögiid)ft 
großen Seit feiner Aufträge gur 'SuSfifhrung 
bringen loitt, gar nicht notieren, ohne über 

. ben @tanb beS StaflerbudjeS biejenigen 
Sörfenhänbler ober ©miffionSbänfen gu 
unterrichten, bie an ben betreffenben papieren 
ein befonbereS Butereffe haben unb tögtiä) 
beren Kurfe regulieren. Siefe machen fid) 
natürlich bie Kenntnis ber 9Dia!terbüd)er gu* 
nuße. ®ie ioolten nur teuer iß re Bare her* 
geben ober billig neue Bare aufnehmen. 
Benn nun aber ber Banfier, um baS ^nter» 
effe feines Kunbeu befonberS gut gu maßten, 
felbft gur fOiafferföhranfe geßt, um an ber 
KurSfeftfeßung mitgumirfeu, fo mirb allen 
Urnfteßenben fein Suter effe feßr halb flat, unb 
ber ©ßor ber XagcShäitbler mirb feilt ßimit 
je nad) ßage ber Singe gum ©cßaben feines 
Kunben unterbieten ober überbieten. Ber



36

ieibft einmal an ber SBcrfe geßanbeft fiat 
mrb mir betätigen, baß man fcfjon gang 
abgefeimte Sunftgriffe anmenben muß, um 
an ber SDtaHerfcßranfe bag eigene Sntereffe 
ben neugierigen Sagegfß-efufanten wirffam 
ju  berfcßfeiern.

p f if f t  bag affeg fcßon bei getreuen S3an- 
tierw gu, fo nocß in ötef ßößerem 90?aßc bei 
tollen, bie auf bem Oiücfen beg fuubeu 
fßefufieren moffen. Der ©inßeitgfitrg unb bte

^liner &effte?ltnfl bietet in reicßftem 
Wafje bic SDiögficßfeit, ben «hinten gu hinter 
geben unb bie «ug-füßrung feinet Auftrages 
mit eigenen ©ßefufationen gu oerquidten. 
Unb bag ©efäßrficßfte bafici ift gerabe, baß 
ber Stunbe barüber gar feine f'ontrofie fiat 
fonbern fiel) im ©egenteii fixier geborgen 
glaubt, tu eit ber einmal guftanbe gefommene 
Lutßeitgfitrg ißm aufgegeben ln er ben muß. 
SB t e er aber guftanbe get ont men ift, bq§ ent- 
gießt ficf) -eben bofffommen feiner Si'enntnig.

®er ©inßeitgfürg ift fcßon im grieben 
rtn ßöcßft bebenffießeg ^nftrumeut geWcfcn. 
®r ^  eä im Kriege natürlich nod) meßr. 
®-enn er toar immer gut ober feßf-eeßt, je 
•nadßbem er b-on gefeßieften unb uneigen 
nußigeu ober bon unfäßigen unb intereffierteu 
SJtatiern gemaeßt mürbe. 3m Kriege aber 
geßort namentfieß bei ber feßr oerfürgten 
«orfengeit eine Befonberg große (SefcßicHicß- 
feti äuc guten g-eftfeßung biefeg Sturfeg 
Unb Wenn, nie in einem $ aff auggefüßrt 
tnurbe, -ein Gaffer, ber nur grnöff tßaßiere gu 
notieren ßatte, babei meßr afg 2000 2Biber- 
rufiimite berüeffießtigen mußte, fo ift biefe

ar -b^ U M  bm un-3uUingiicßen 
«rbeitgfraften im Kriege iiberßaußt gar
nteßt orbentiieß gu reiften. Dagu lommen 
aubere «arßtetfe, bie bem ©inßeitgfürg am 
ßafteu. Der größte babon ift ber,. baß er gu 
enter  ̂gang beftimmten Minute beg Dageg 
feftgefeßt^ toirb. ©retgniffe, bie aueß nur 
ntenige ©efunben naeß ber Shirgfeftfeßuug

eintreten, föntien nießt meßr ß-erüeffießtigt 
tuerben. SBäßrenb ber bem-egiteße ,furg bem 
gungibtiitätgßringiß ber SBörfen babureß 
»ecßuung tragt, baß gu jeher Minute 
maßrenb ber S3örfengeit geßanbeft unb 
febeg ©r-eignig auggcm-ert-ct merben fantt 
mgt ber ©inßeitgfürg afg ftarreg fftubi- 
ment früßerer SDiarltßeriob-en in bie be 
megfießr ©rfcßeinunggtbelt mob-erner »örfen 
ßreigbifbung ßtnettt. Die babon ift
naturficß, baß in bewegten feiten bie 
Uurgbifferengen bau einem Dag gum enteren 
gtoß ftttb unb ft iß feßroff unb unbermiiteft 
gegeniiberfteßen, unb baß j-ebe Seräuberung 
in bê an fun !tu r ber ißaßiere in Iber Häufung 
ber Aufträge naeß einer Siicßtung gu be- 
)otiberg exorbitanten ©rfeßeinungen' füßrt 

Stoßbein märe eg faifcß, ben ©inß-eitg- 
turg bofffommen ¡gu b-erto-erfen. ©r ift bei 
Unterließmurtgen mit «einem «M-enfaßttaf 
eine burcf)aug geeignete «otierunggform 
menn man ißn mit ©tcßerßeitgfauteien um 
gibt. Dagu r-eeßne icß: ittgbefonbere bie bor 
ßertge Sfnfiitibigung bcborfteßenb-er ©eßmam 
ntttgen naeß oben ober unten an ben SDfaffer 
! ? W  S-iorforge, baß ber St arg bei ftarfen 
ScßmanEiutgen infolge Heiner Umfäße nießt 
notiert, fonbern geftrießen mirb, unb bor 
affetn, baß bei ©trießnotigen im Sturggettef 
erfeniibar gemaeßt mirb, aug mefeßeu ÖVrritt 
ben bie ©treicßung erfolgte, «ber fomie ber 
Umfaß ui einem ^aßier über -ein gemiffeg 

ßtnauggemaeßfen ift, muß meineg 
©caeßteng gur feßmanfenben turgnotierung 
ubergegQi.ge,, merbett. Unb naeß biefer 
Judßtung ßtn foffte bie Regierung aueßi eine 
Reform eintreten faff-eu. © fe foffte forgfam 
ßntfen, bureß meteße faßiere b-er Mreig ber 
ffßmi feßt fcßmaitfenb notierten SBert-e er 
mettert m-erben 'fönnt-e. Dbiefe Prüfung mirb 
eme ftattfieß-e «afif ergeben, gür fie änbere 
man oßne affgu tuet SMtenfen unb mög 
l f̂ßlt feßneff bie Siotierunggform.
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(U e ß e rg a n g e m rffc ß a ff.
x ix  (6 d>iu&)*).

... llä!_ ’cm obei1 ®efagten ergibt fid> m it einer 
getoiffen esc bftderftänbIidf)Feit tue ©runbUnie für foie 
y i imf tgc t  rgantfatron ber Uebergangätoirtfchgft: ber 

aa egt enttoeber bio beftehenben ©rseugeröeretni» 
gungen jugrunbe unb weitet fie 31t 3toangSorgatti= 

tf nr^,t aitö’ bic beit Sanken Scruf umfaffen, ober 
• i~ et 1,1:110 Organisationen fü r folch« «rangen, 
» , Cnett. Organifationen nicht beftanöen
~ - riCn' ^  fchr toabrfcf)einlid), buf;. bie testen 
,XQUe gang feiten fein toerben. Denn, toie f>ier 
betont toerben foil, begiefjt [ich ja bie ftaatlicfie 
<1 DangStoirtfhaft toätjrenb ber UcbcrgangS3cit nur 
au,r -gang beftimmtc gruublcgeabe unb ins ©rofge 
get)cnbe ©rtoerbSgtoeige, toäfjrenb um nebenfäcf)tidje 
' l t r  'Qterbrifate bie ©efetjgebung fief)' gar nicht 31t 
h T “  3toar tr ifft bas fotoohl bei
J  5l “ áíuhr, atS bci ber Sprobuftlon feíbft 31t. Sie 

erfaifnng tejer JtowtgSorganifationen muff jo fein, 
,tc ? * ^ibfttoertoattungen im toeiteften ©innc 

hof/hi - °--UU'n’ ^  ll” rb n’^ !t ferm eiben laffen,
, j, C ; ^ en m*t c ûcr geanifen aittotratifd>en ©e=
e in L r 's Sf m t<lt - Ü,Crbcn- * U r  b¥ c r  ®etoalt fielet
f * t o e r L t L  i lf i ^ rCd3t bCS etarttc3 ,,,,b ba« »«-

„  Sl,k' " " ' " K "  *»  W«)«« aU «u®
™  , a 'tb« itm m a,,sa „ * t b„  «BmiKSemitattibtr 
gegenüber. S is  ©runbform für ben Aufbau ber 
Organtfatton bürftc es firfj allgemein empfehlen, bie 
wttereffenten innerhalb iPmtfjeuS nací): 'Prooimen 
tarn «u6eif>a[b *« *» 6enS nad> ^rooingen 31,= 
mürben u ta^ en' 3)i‘; iafaleit Organifationen 
« o r f ta n b c t t 'o if?  öt* ® m faíc 1uit fclbftgctoüljíten 
fationen b iíh /SCÍ’° ” t 'cul' 3,10 dreiißifhen Organi= 
befielt bm toJeber eumi ßanbesoerbanb, an 
t o S e r  ^ er! m ,Ö’0m b r C U Ä t l  Delegiertentag ge»
üanbc L n " r í anb tn t t- ® te ^ ^ ^ t t b e  [amtlicher 
Utóesoerbanbe bitten gemein,am ben großen S a l.
SBeimt r  ™°,5lC <Kat toäbtt bcn ^arftanb unb ben 
iaiionen T  .TOnî e- ^eben biefen SercinSorgani» 
'iln tra  iftetrlC er Beratung, ber 38efc^Iu5faffunq, ber 
t f u S  l  ’9,' ber unb ber Stellung
oon Rbanberungsoorfhlägcn bienen, gehen bie eigent! 
Itd> faitfm annrrtcn Organifationen Ä  fa u l  
mannt, die ^robugentenorganifation toirb fidtj in 
^ e r  O rg a n t'a tt^ fo rm  ber üblichen Kartell» 
S '2  anihlte|eu. dagegen toerben bie 
C fauféorgantiattonen (betten ja bielfad, bie gleichen

b £ n  hT n m  ° n9C&0ren toic bcn Kartellen, am 
J „  ben 9 geno|fsnjd)aftíid,er ©ruublage errichtet.

nichts geqJa'l ? ti)0&Cn Ä,,bcrt ficf> a l'°  burd)auS
intereffeber W ibatu  ! * *  ^  'Ur° ' it=
futtbiae Seitunn ltemcb’ncr ma&9^enb. 3He fach» 

9 '«gl unberänbert in ben §änben

-  *) ©iei>e iMutuá 1917 ßeite 22fi w  oro
290, 323, 345, 363, 388, 411, 455, 473 t í  “ n
524 unb 1918 ©eitel 9 unb 22 ff. ’ ’’

bott Jabritanten unb Äaufteuten, nur baf;, ber ©taat 
bttrd> baS iH-ufiid>tSred)t bie cHtögli<h!eif hat, bem 
Ü3rofitinterefic ©rengen 31t feigen unb baS <31Itgemcin= 
intereffe 3U toahren. “iö'o toähreub ber Uebergattgeu 
3eit fieuerliche ffntereffen toahrjunchmen finb, föttneit 
bie 3toangSorganifationcu 31t ©teuerträgern unter 
Haftung für ben ©teuerertrag bcftetlt toerben.

©ine ber toid>tigften ‘ätiifgaben ber Uebergang^= 
toirtfdjbft toirb bariit beftehen, bem ©ruubfai3 ber 
'©barfamfeit 3ttr Durchführung 3U berhelfett. Xlttb 
3toar ©parfamfeit nad> 3toei iRiditungen hi». 3 u= 
nächft im Jfntereffe ber iBerminbetitug ber h3ro= 
buftionSfoften unb 3ur ‘Verhütung ber ‘üerfchtoenbung 
menfchlid>er Olrbeit. DaShciftt aifo, eS totrb barauf atu 
fcm men, ba« h ö dt) ft c “321 a 0 0 n ‘p  r 0 b u 11 i » i = 
t a t  31t «midien, Unter anberem tau.dfiit babei T>tcr 
ttteber bas bott m ir früher bereits behanbeite ‘Problem 
ber Ueberführung ber ÄriegSfabrifett in  bie ^riebenS» 
in&uftrie auf. ‘iö ie  id)i bereits betonte, finb toährcnb 
ber ÄriegSjeit eine gati3e ‘Reihe bott Jabrifen ge* 
grünbet toorben, bei bereit ©ntftehung attein ber 
©rinibfati ber ÄriegStoirtfchaft aitsfd)taggebenb toar, 
fooiet fricgStiottocitbige iEOarc toie nur irgenb möglid) 
her3uftelten. ©S tarn bähet nicht barauf an, ob biefe 
Jabriten im eigentlichen ©inne rentabel toaren unb 
ob bie ‘DSareit, bie fie herftcllten, nur 311 oerhaltniS« 
tnüBig teuren ‘pretfen er3eugt toerben founten. 3 m 
Striege gilt eben bie ÜlSarc altes, ber ‘preis nichts. 
sPei ber Rü eff ehr in ben Jrieberf^äuftanb aber toürben 
fotdhe fyabrifeit, bie nad> ben ©rimbfätjeu ber 
3riebenStoirtjd;aft nicht, rentabel arbeiten fönnen, 
enttoeber fofort oerfradKU ober fie müßten, toemt fie 
in  bie Startclle aufgettommen toerben, bereu ‘preis» 
itibcau oon oornherciit ungünftig beeinflußen. Heber 
bie ‘Rentabilität folher ^ b r i fe n  31t beftuben, toirb 
aber fofort bann fchr to ihtig  merben, toemt bie 3 u= 
teitung ber ‘Rohjtoffe au biefe in fyragc fomntt. 
Dajfi über eine fo fdftoierigc Jfrage nun ettoa ftaaf» 
ließe 3 uftait3«n entfheihen fottten, hatte ich fü r 
bottfommen auSgefd>Ioffen. Darüber fönnen nur bie 
©achöerftäitbigett bcS betreffettben ©etoerbestoetges 
felbft .lutreffenb urteilen. Unb cS toirb- nun ©ad)e ber 
ehtjeinen Organifationen fein, bie Page ber betreffenden 
Unternehmungen nott Sfalt 31t J a li  31t prüfen. Dabei, 
toirb im Jatle ber Ueberttahme inS ita rte ll 3U ttnter* 
fachen fein, ob eine einseine J a b r if fü r ftch allein 
Weiter beftehen ober, ob fie in ‘Hnglieberung an 
bereits oorhanbene Unternehmungen burd> Dcöglidi» 
feiten, bic (ftch ber UlrbeitSteilung ergeben,
rentabler 311 arbeiten permag. Unb toemt bie lieber» 
nähme einer J a b r if  überhaupt abgetehnt toerben 
muh, toeil 3. 'S. bic Jrahtberhältniffe nicht her5U3 
ftelieu finb, bic nottoeubig crfdieiitcn, fo toirb über» 
legt toerben muffen, ob unb in  toctd)cm Umfange ©nt» 
fchäbtgungeu an beit Scfitier 31t getoähren finb. J ft 
eine J a b r if erft toährenb tiriegS^eit angelegt toorben,
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uni* hat fic bur<h ißre ©etoiitnc toäfjreub ber «riegg« 
arbeit bie ATögtic£)Feit gehabt, ifjren betrieb Voll« 
Fommcn obguifc^retbitt unb liegt an&ercrfeitg oolfg« 
toirtfhaftlich Feinerlei: ©runb fü r ihre ©Gattung vor, 
1° i) t_ iiic&t etn3ufcf)en, toe§halb ih r irgenb eine 
©rfffchäbigung nod> nachträglich getoährt toerben 
foiite. AOcnn man m it a ll biefen nnb ähnlichen 
Aufgaben bie ©elbftoertoaltnng ber ’Unternehmer be= 
traut, ifo toirb man 3toeifellog am fachFunbigfteu 
bie Aufgaben crfülien, loelche bei ber Ueberfüfjruug 
ber Ärieggjjrobuftion in bie ijriebene^robuftion cnt= 
ftehen.

“älber auch fonft toirb gerabe fü r bie <£rreid)ung 
fccg ooIFgtoirt f «tjaf tlich nottoenbigen ArobuFtioiltätg« 
grabeg fctefe 'Slrt ooit gtoanggFarteliierung bie aller« 
beften Dtenfte ieiftcit. ©cfjon oor betu Kriege madjtc 
fid> in  ben «urteilen bie Senben) ber ADeiterbitbung 
3um 'S ruft bemerfbar. Dag Martert ift bie i u r ' s 
t r a g g m ä ß ,  i ge  3nfam;meufaffuttg 'einzelner ge« 
trennt arbeitenber ) unb getrennt geleiteter 
Unternehmungen ¿¡um 3 toerfc ber N ahrung 
beg Untcrnehmerbrofitg. Die «arteHform ftetlt fid) 
aber 3n r Durchführung biefer Sntereffen alg eine 
recht brim itine Jfarm bar. Denn eg tann beit P ro fit 
nur in ber Aöetfe fhiißen, baß, eg bie g r e i f e  aufrcd>t 
erhält aber erhöht. Unb 3toar muß eg, toenit eg 
atien Sntereffentcn ©d)uß getnähren tritt, feine 
greife nad) bemjenigeu Unternehmen richten, bag 
unter beit ungüuftigften ArobuFtiongbebingungen 
arbeitet. gnfotgebeffen liegt in jebent «urte il bei 
alten Aorteilen, bie bie Organisation an fid) auch 
f itr  bie Allgemeinheit m it fid} bringt, bod) bie 
3enten3 3ur@d)äbigungber Allgemeinheit infolge ber 
ihm innetaohttenben S’enbeng 3U hohen greifen. Aon 
ben hohen greifen ber Kartelle brofitieren natiirlid} 
am nteiften 3ttnächft bie am heften eingerichteten 
Unternehmungen. Denn bei ihnen toirb bie ©pan« 
nuitg 3'toifchen AmbuFtiongfottcn unb «artetlpreig 
am größten fein. A u f ben erften AticF erfcheint eg 
baher fo, alg ob gerabe bie beften Unternehmungen 
bag größte Sntereffe am Kartell hätten. Aber loo eg 
fich nicht um reine AtonopotartiFct hanbett, bei benen 
ber Ab1 faß gegeben ift, ftellt fid} bodh allmähiid) 
gerabe bei beit befferett Unternehmungen ber Uebel= 
ftanb ein, baß bie hohen greife bett Ablaß 3itrücf= 
batten unb bamit bie tocitcrc tcchni'fdje Aerbefferung 
beg Unternehmeng hemmen. Snfolgebeffen finb ge« 
rabc bie ftarfen Unternehmungen immer mehr battt 
übergegangen, bie fchtoädjcrcn attf3uFaufen, um fo 
ihre Arobuftion aug3ubehnen unb ihre Sedntif 31t 
oerbeffern. Die Acrbefferung ber Sedbitif gefhah 
oietfach <iitf betti Aücgc, baß man bie neuertoorbenen 
Arbeitgftätten 3U einer Umgruppierung ber Aro« 
buftion im ©ittne be'ffcrcr Arbeitgteilttng beuutjte. 
Unb fo touehfen fidhi bentt innerlich eingelne Kartelle 
immer mehr in  ber AÖeife aug, baß' fic 3tir 3u« 
fammenfaffung mehrerer Sruftg  tourben.

Der D ru ft ift int ©egenfaß gunt Kartell nicht 0  
mehr eine i 0 e r  t r  a g g nt ü ß t g e 3 ufammen« dlij 
faffuttg getrennt arbeitenber Einheiten, fonbern iiSj 
bie 3nfammenfaffung einer toirtfdjafffichen A ieh  ^

3U ' einer F ö r p  e r l i e ß e n  ©inßcit. 
Die Direftionggetoait ift an einer ©teile 3en« 
tra lifie rt unb bamit hat biefe 3entralftetlc Oor 
altem auch bie AtögtichFeit getoonnen, bie ArobitF« 
tionghcbinguugen jeher in ih r 3ufammengefaßien 
Aielßeiteu beftimmenb 31t beeinftuffen. Darin. liegt 
ber außerorbenttiche ffo r t fh r if t  beg $ru ftg  gegen« 
über bem Martelt. Dag «urte il hat, tote oben gejagt, 
m ir bie AtöglihiEelit, feine Aufgaben bureß §od> 
hatten ber Areife 31t erfüllen. Unb 3toar toeil eg 
feinen ©mftuß auf bie Arobuttionghebingungeu ber 
eht3einen ihm angefhloffenen Unternehmungen be= 
fißt. Der tedjniicbe Jortfchritt ift beim Jiartett 
btird) bie ©djuijmaue.r ber hohen Areife atfo eher 
gehemmt. ©an3 aitberg beim Sruft. Der S ruft Faun 
nad> jtoei Aidjtungcu arbeiten, ©r Faun naitürtid> 
atichi, toenn er Atonohotgetoatt beftßt, bie Areife 
fwxhhalten. ©r toirb aber gteidtgeitig auch bett Aro= 
fit baburch J» Vergrößern trachten, baß er bie DectmiF 
oerbeffert unb bie Arobuftiongfoften herabfeßt. ®e= 
rabc bar in aber liegt ber außerorbentlihe bolfg- 
lDirtfd&aftliche ifortfdt.ritt ber Sruftibee. ^Aöährenb 
bag «urte il immer einen ,geioiffen Augheutungg« 
djiaraFter trägt, ift ber Drutt in  ber ifage, ben A ro fit 
ber Unternehmer auf gcfcllfchaftlidj nüßlidhe Aöcife, 
nämlich burch herahbrüdung ber Arobuttiong= nnb 
ber AertriebgFoften, 31t Oermehren ober 311 erhalten.

D-iefc unenbiih fortfd)rittlid}c fjbec bet* S’ruft= 
organifation toirb fid) allmähiid} aud> in ben 3toangg« 
organifationen bnrd}feßcn. Unb ber ©taut muß» too 
eg nottut, gerabe in  foldjer Aichtnug fräftig uad>l>elfen. 
© ittb nämlich einmal bie; AOerte einer Aramhie 3toangg= 
mäßig 3U «arteilen 3ufam:mengefhloffen, fo muß 
bag «arte il auch bie ©etoalt befommen, big 311 
einem getoiffen ©rabc über bie eiu3elneu Aro=c 
buftiongftättcu 311 bigfionieren unb bie Arbeit bort- 
hin 31t Verteilen, too fie am beften nnb b illig ten  
hcrgcftellt toerben Faun, ©g toerben bie 3 Vxutgg= 
ftillegungen, über bie jeßt, tocil fie m it behörolichier 
AöillFürlichfeit Verfügt toerben, fo viel geFiagt toirb, 
bann von beit ©clbftoertoaltunggFörberu ber 3ttbu= 
ftrie von f ih  aug burd>geführt toerben. Unb biefe 
©elbftOertoaltunggförher toerben atuhi bie nötige ©fte« 
gialifieruitg au3Uorbnen Vermögen. A u r  auf biefe 
AÖeifc Itoirb bie beutfeße Aoltgtoirtfchaft 30 jenem 
hohen Ataße von Arobuftio itä t Fommen, bie toir 
brauchen, um ung Von ben ©hüben biefeg «riegeg 
3U erholen.

©g bebarf Feiner befonberen ©rtoähnnng, baß 
au fo toeitgeljenben Dighofitionghefuguiffen ber inbu= 
ftriellen © elbftbertoaltunggförher aud> bie A  r = 
b e i t c r f d) a f t in hohem Ataße intereffiert ift. ©d}ott 
im «rieg ift aug nahetiegenben ©rünben hei © tili»  
legnngen unb ähnlichen ATaßnahmert bie Aertretung 
ber Alrbeiterfchaft gehört toorben. Unb toir toerben bie 
AlittoirFung ber Arbeiterocrbäubc auch in  bcrUeber» 
ganggtoirtfehaft nid« entbehren tönnen. Abgefeljcn 
von allem auberett finb fic fdjott unter beut öefid)tg=

itoinFel ber höd}ftcn A w bnftio itä t unb ber Ae« 
Fämhfuitg jegliher Aerfdytoenbimg herait3U3iehen. 
A id )t nur im «riege finb ©treifg von hödjfter ©e=
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fahr. 'IO ir fönnen Vrbeiterunruhen unb S tre ifs 
«ud> in ber Xtebcrganggtoirtfcfjaft nid)t gebrauchen. 
®'enn jeher Sag her HtbeitSruhe fchäbigt gerabe in 
beit Verhältniffen, in  heuen w ir  tut« bamt befinben 
Werben, hie betttfcf>c VolfSWirtfchaft auf« fdjtoerjte. 
SS muf; beebaib baraitf gebrungen werben, bafj Itr= 
beitersertreter in  ben wichtigen Qnbuftrieürgant* 
fationeit enttoeber bireft mitarbeiten ober mmbeften« 
üoit ber "3Iufftdjtgbeijörbe beratenb ^erangejogen 
werben, ©g toirb fief), sermutltd) jetjt nod) mancher 
Unternehmer gerabe gegen foldje Vtafjnahme fträu* 
beit. Uber er foltte fid> barüber fta r fein, baß, jie 
■erfteng int toiolfgwirtfdjnftlicjjen Sittereffe unser meib* 
9d> ift, ¿Weiten« aber aud> im gan3 befonberen fyntc’*'“ 
cfffi heg ’Unternehmertum« burdjauS 31t wünfdjen ift. 
®enn je mehr bie Vertreter her Urbeiteridjaft ge* 
itouitgcn finb, ficf> m it ben fragen ber tnbuftriellen 
Sedjnif 3U befafjen, befto fad)ticC)cr w irb ihr U rte il 
unb um fo ruhiger, befonnener unb serantwort» 
iid>cr w irb  her Rat Werben, ben jie ihren Mafien* 
genoffen ¿u erteilen Sermögen.
^  !©« liegt au« bem eben Sargeftellten bie
r?otgerung fehr nahe, bajj, alfo auch bie I t r *  
beiter in  ähnlicher Sffieife wie bie Arbeitgeber ¿Wang«» 
weife organifiert Werben füllten. 3  cf) taffe gan3 
öaoingeftetlt, ob ba« in  Ilrbeiterfammcrn gcfdEjehcn 
fotl ober in  ber ©  eW erffchaft«f0rnt. W ill mich
hier audj gar nicht in  beit S tre it einmifd^en, ob Vr= 
beit e r famntern ober paritättfehe I lr b e it« famntern, 
für ben 5 all, bajj, man fotche fo rm en  wählen 
Tollte, Sor3U3iehen finb. 3d> halte e« nebenbei gejagt 
¡ebenfalls fü r beffer, baff mau bie freie ©nttoidlung 
ber Serfchtebcnett ‘Richtungen ber ($ewcrffd>aft§= 
beWeguttg neben beit 3wauggorgamfationen ¡eben* 
falls fortbeftehen lüfj.t. Uber e« unterliegt feinem 
3Wcifel, bah eilte itrbeiteroertretung, bie m it fs* 
wichtigen Aufgaben betraut ift, unter allem l lm = 
ftänbeit a ls bie Vertretung ber gefamten ‘ilrbeitcrfd jaft 
legitim iert fein rnttfj. Hub e« ift m ir ebeufo wenig 
zweifelhaft, bah bie VTitarbeit ber lorganifierteni 
Ilrbeiterfd iaft 311m fjeitc aller Seite, bie an ber 
p°lfSWirtfd)aft intereffiert finb, nicht entbehrt Wer* 
ben fönnen.

, ^ ie  Organifation ber llebergang«Wirtfd)aft w ir 
mtt bem,, mag ic£> hier ausführlich bargeftetlt hob< 
»t )t beenbet fein. XI1au Wirb an ber l a t t b  
w 111 f d) a f 11 i  ch e n  V  r o b tt f  t  i  0 tt nid)t sorübei 
ge Kit atmen. Unb ici> hege'gar feine Scheu baso 
0.1131.1 regert, bafj bie ßanbwirtfdhaff burchgangig 3 
en bcbfihtebenften 3Wedett 3w o n g g m ä f e i  g ge 

n 0 11 e 11 f d) a f 11 i <h o r g a n i f i e r t  Werbe 
muffte. H uf ber anberen Seite Wirb eg no 
Wenbig fein, ben f  0 n f u m g e n s  f f e tt f d) a f t 

l ^ c '1 ¡©ebanfen in höherem Vtafje als bi«h< 
c- ‘l *1 üaucn, foWeit IRaffettartife l in jra g e  fontmci 
S r tc u '° riit<:rC- b iir^ c' fü r bie taubwirtfdjaftlidjc 
VeViiifs ' 1 C’ n̂8.üefonbere fü r ba« Vieh, eine engei 

! ! 9 ö^ifdten faubwirtfd;aftlid>en Vrobufth 
geno cnfdwften unb ben Äonfumgeitoffenfchafteti b
Verbraucher herjuftellen fein, S ic gegebene Uatürlid 

onfumgenoffeufdKtft großen S til«  ift bie ©emei  nb 
Hub e« ,ft tn hochftem Vlafie w.thrfcheinlid;, ba&

namenttid) auch unter fteueriid)en ©efichtgpunften — 
her uralte genoffenfdmftlidK ©runbeharafter ber 
beut'dicn ©emeinbeserfaffung nach bem Kriege 
wieber 3Utn Vorfdieitt fommeu wirb. Senn 3U ber 
Verfd)lettberung Sott XlrbcitSfraft, bie w ir un« nach 
bemMiegc nicht mehr Werben leiften fönnen, gehört 
sor allem ber m it hohen Spefen belüftete Meinner* 
fdjteifj burd> Schlächter, Väcfer, ,Sd)anfWirte unb 
3 igarrcnhänbler. ^ ü r  biefen Meinserfchleih ift bie 
©emeinberegic mcitteg ©radjtcn« ba« ©egebene. über 
auch hier Wirb man foerhtnbern muffen, genau fo 
Wie bie iStaatSbehörbc, bie ©emeinbebehörbe 311m 
Iltterwcltggefdiaftelhuber 3U ftembeut. lO ir  muffen 
vielmehr auch1 in  tiefem surüefgreifen auf faufmän* 
uifch-c unb gefd>äfttiihe Organifationen, bie ©efchäft§= 
träger unb Steuerträger fü r bie ©emeinbe finb.

3>ie sott m ir sertretene rrioatw irtfd;afiIid3ie 
Organifatiougform and) bei ber Vegcluitg unb 5 üh= 
ruitg ber ¿tcbergangS'Wirtichaft ift fchon au§ bem 
©runbe notwenbig, ¡um bie Variameute im “Reich 
uttb S taa t unb in  ber ©emeinbe 31t enttaften. ©g 
ift unmögtid), bah biefe tt'örberfd)iaften ;mit genügenber 
jSadjfenntni« unb ;btnbarteiticf>feit a ll bie sieten! 
ficineu 'betriebgtechnifdKn unb f>rei«ted>ntfch!en 
fragen  bebaitbcln fönnen, bie hier in Vetrad)t 3U 
3iehen finb. S ie fönnen immer nur ein Vufftchtg=i 
recht au:«üben. 'darüber hinan« Wirb ihnen ein 
VTitWirfungSrecht eingeräumt Werben muffen. Viefe« 
9RitWtrfung«red)t benfe ich' m ir in ber lOcife, baß 
in  bie ©efchäft«Organe ber Kartelle, ber Verbraucher* 
genoffeufihafteu, ber Vranchettberatunggsercinc, ber 
Vrobuftisgenoffenfchafteu unb ber Mmfumgenoffen* 
f«haften Vlitg iieber ber itiahgebenben Varteicn ber 
in  iprage flommenben Vartantente b irig iert Werben.

©g ift ein Wcitumfaffenbe« Vrogramm, ba« iäh 
Ssrftehenb fü r bie Organifation ber VebergangSWirt* 
f«haft entworfen hohe. ©S Wirb abfehredenb umfaffenb 
fü r benjenigen fein, ber fid> eine 'Ueberganggwirt* 
fchaft San ein bnar fuhren ^nb bann bie sRüdfehr 
3ur atten lO illfü rfid ife it unb 'Ungebmibenheit er* 
träumte. Uber eg Wirb auf ber anberen 
Seite bem at« bag IKinbcftmajj bc« ©r»
forberli«heu erfcheinen, ber bie w irftih e  Vehcutuug 
ber Ileberganggwirtfdiaft unb bie Verantwortlich“ 
feit erfannt hat, bie w ir m it bereu Organifation 
tragen muffen. Unb wer bie XÖcitc beg Vrogramm« 
at« berechtigt anerfennt, w irb über bag Viele er* 
jehreden, wag bi«her nod) nicht getan Worben ift.

3)iah alte« ba«, wia« ich Sorfd>(age, utieriäBlich 
ift, ftcht fü r mi«h feft. Vafj c« irgenbwann 
einmal gemacht Werben muß, ift m ir ehenfo ftar. 
ß5lann über Tdtjcint e« m ir r ih t ig  3U fein, nun 
enbticb, nadjbem man fotange ge3aubert gut, auch 
baran 31t gehen, bie UeberganggWirtföhaft w irflirf) 
aufsubauen. ®enn m it jebetn Sage, Wo w ir un« bent 
^rieben nähern, wirb bie H u f gäbe bringiieher, unb 
m it jebetn Sage nach bem giiebengfchiujj Wirb bie 
Organifation fdjwieriger werben. 3ebe« Organi= 
fation«teit<heu, ba§ bann fehlt, Wirb unberechenbaren 
Schoben fü r bic VolfSWirtfdjaft bebeuten.

Uttb Wir Wollen un« auch* barüber gar nicht 
täufdjen: Sic Organifationen, bic jeijt ober fpäter
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3um ¿toccfe ber Heberganggtoirtf*aft ,m i# e t  toerben 
m u f c u ,  toerben n i* t  bloß, früher ober fpäter ge» 
|d>arfen toerben, fortbern bor altem: fic merbcni 
memafö toieber gottj berf*toinben. S ie toerben 

a:CIeg' A 5 ir if*a ftlt*e  to-eiter euftoiefefn, 
|te toeroert toa*feu unb fie toerben bie AMrt» 
td>aft uniformen, (£g ift ein A tä r*e n  aub ber» 
gaugenett Sagen, ba tj einft tot eher altes fo fein; 
totrb, toie eS früher toar. dagegen toirb SiBtrritdjfett

©er geteatfige Auffdjtoung, ben bie 
Am ertfan tf*e  Snbuftrie im Kriege

genommen hat, lenktet aug einem P rü fe t ber 
„Financial Times" üom 11. Sejember b. fl. herbor 
ben tn ftattfttf*en 'äluöaügcn „S 1 e r AJ e ( t h a n b e t “’ 
(11. Sanuar) veröffentlicht. Sie Steigerung bc» 
togte |tcb 1914 big 1917 bana* (in Soltar) bei ben

9atb=) ^ abrifaien ö01t 728 Atittioncn 
3u S ^ it t ia rb e n  20 AHltionen. g ü r  ben Äfriegg» 
bebarr fhegen (in 1000 Sottar) u. a. bie <£ifcn= unb 
©taWfafemiate tm g ie re n  Seitraum bon 140 246 auf 
80,1767, Aaumtootte bon 34 028 auf 91907, Äubfer

auf üS 3 w f 249 m ’ raffin icrter Sucfer bon 2595 
auf 48 421. A ttr  §ot3 unb §ol3fabriFate toeifen einen
«urfgang bon 61279 000 $ auf 41832 000 8 auf. 
lluef) bte Smfubrgabtcn reben eine beutfietje St>ra*e.

r S aaa1^ .4^ 1917 We ®infubr u- «• &er Aohftoffe 
(nt 1000 Sotiar) bon 436234 auf 886,683; ¿alb,
raBrtfate bon 198 584 auf 364 287; Aohbaumtoottc
iÖ7A r i f 025, aUf 35132; ^ut)cT>uf bon 50 088 auf 
170 588 unb Alotte bon 50 521 auf 134 1.39. 3>ei*
3 m w t^  an ÜKittiarbären ift im Steigen begriffen! 
— Aiahntoort an unferc Aehörben über 
_ b ie A e b e u tu n g  beg S p o rte  am ÄriegSenbc 
nb .e t in bc in | e i b e n  A t a t t c  (18. ganuar) ein 
ungenannter ©ro&inbuftrielter. © r gebt hierbei b-on 
ben tmberftreitenben 9Ka&nahmen ber Aehörben in  
C s b o r t f r a g e n  aus, bie ben Aerhättniffen beg 
iöettberfebrg fremb gegenüberftauben unb bie über» 
aus totdjiige Aufgabe ber ©j*ortbetriebe qrün&iicfi 
er,ditoeren Atan habe fid> n o *  nicht m it ber to i* !  
tigfteu atter fragen bcfd&äftigt, toer bie 3 ertig»£r» 
w T / / * ’ btc unJ erc Snbuftrie in Aiefenmengen 
L ,teIi i n f^ " n’ 5ttuerai,i abnehmen unb bejahten 
lott. A tan  burfe m * t  überfehen, bafj toir atg Käufer 
auf bem AJeltmarFt n a *  bem Kriege minbefteng 
tote yruher auftreten toerben unb muffen. gmoie» 
tocit totr bieg a u *  atg Verläufer tun Formten, bag 
hange bon ber Aufredjferhaitung nuferer botfgtoirt» 
t*a ft it* e n  Sejiehungen ju  bem Augianbe unb t>on 
ber ieiftunggfahigteit nuferer Srbortinbuftrien beim 
prtebensf*tuffe ab. A o r bem Kriege betrug u n »
; e f,C ® e£? tote t n f u h r  1913: 10,8 Atitliarbeu M. 
J,Ut, -,C?; “ (y/0 ^ to tu g g »  unb ©enujjmittetn, 58%
S r S f f ”  ; u  r " ! e/  e ®  e f a m 1 a u g f u h r  10,1 

.. wrben; ^  ito it 63% ^ertigfabrifafen, 26%
5 ? * “  ?«* 10% -Jlahrungg» unb ©enujjmittetn) 
lö t r  unb bemna* fü r nufere Ernährung Oortäufig 
1t*e r  für mehrere ffahre auf baS SluStanb angetoiefen

(H e u u e  b e r (p re ffe .

toerben, toas heute u o *  fo bieten ats märdjeuhaftc

? 2 f 7 fm m̂ errCt ; rid jeint: We öemeintoirt»
l*a ft. SRuhfate ftaatti*eg ittrbe itg ju^haug, fonbern 
ats bte regiame bienenhafte Sätigfeit Oon ^ it l io n e n  

cu t|*e r Arbeitsfreier, bte f i *  in  organifatorif*er 
Smgttebcruug tu ba§ bo(fg to irtf*a ftti*e  (5anj,e einen 
grofjereu A n te il ats bisher am CStücE ber oon 
Seutfehtaiibg hoher te *u if*e r  unb to irtt*a fiii|*e r 
ülrobufttongftufe ertoerbcit. ,, j.

bünad> ftobfeu, bie m ög li*ft

l * u t  bte xteffnung ber ©renjfherre nunmehr attes 
ebnen toerbe. Sa folitc man n t* t  ben rüd!fi*,tsi0fen 
SjanbeigegotSmug unferer Jeinbe, befonberg ber ® ,L

bmd)te aud) M« beut» t * u t  Aeftrebungen ber ffaubinaoif*en Staaten, 3a=

m T a L ir 0 ? iDet3.Unb auc& ber «tttfanftaaten, f i *  
m ogti*ft unabhängig bon frember E in fuhr 3u machen
“ t f0mtt f  .^n fu rre n te n  S eutf*Lubs auj bem 
S  311 C5 £̂ tncn' A ngefi*ts  biefer immerhin 3u 
Senfeti gebeuben Umftdnbe to irft ber Aerfaffer bie

I S Ä m r t? « U,i ê Un3toeifeI&aft Meutenbe Stnfuht bejahten tootten? Snternationate 3aHunqg-
mitte beHtjeu toir nur im  Aergbau, ber hcimif*en 
p tbu ftne  unb tm ©oibe. So muffe man atteg 
laran  |e§en, bafj, atte e^orffähtgen Snbuftrien bie 

}. ^orhattbenen Augtaubgocrbinbuugeu m it Aer»
I aubntg pflegen mtb heute f*on , ebentuett m it §itfe 
boii Staatsmitteln, an bte f>erftci(ung bon Augfuhr» 
artife tii gehen, n a *  beiten im Augtaube ftarFc Uta*» 
frage herrf*en toirb Hm fo to i*tige r fei eg, «nfere 
Aehorbcn 3u berantaffen, bafj, fie n i* t  b n r*  jtoeef» 
^ b" f  T u h r  b c r  b o t e btefen Aeftrebungen 
entgegenarbetten. S a b u r*  toürben bie Augfanbg» 
a nchtiter berargert,, unb bie AJieberaufrtahme ber 
Augianbgbejtehungen toürbe bamit erheblich er» 
|*toert. Aötigenfattg muffe ber Sntanbgbebarf ra= 
tomert toerhen. A u f atte 5dtte müßten heute f*on  

bte Aehorben fü r bie gtatte Aetoättigung ber ju  er» 
toartenben «ibortfragen bag toeitgehcnbftc Sritqegen» 
tommen jetgen. -  Sie CoFomotibe hat bte Aoft» 
tu t|*e  abgetoft, bag fitugseug toirb ber fchärffte 
iHVnFurrent ber itofom.otibe unb beg Autos n a *  bem 
Sfrtcge toerben. Siefen ßeitgebanfen legt bie 
„S  e u t f *  e ß ob 3 e r B e t t u n g “ (18. Januar) 
emem h'Od)tntere)fanten ArtiFet über 

b ic jp o ft ber 3 u fu n fi
3» ^ u n be, beut fte Aeußermtgen beg befaiinten 
llfrtFaforf*erg, Obertcutnautg Aaut © r a e t j , tu 

bent „Aeueit Atiener gounta t“ anfügt (§crr ©raclt 
beftnbet f i *  übrigeng 3iir3eit in Aeriin, um bort 
bte erfte ßuftberFehrg3e it f* r if t  „ßuftboft“ mg ßeben 
tu rufen). Seine n o *  bor bem Kriege atg hhan» 
ta ftt)*  angefehenen ßuftf*iffb tänc berbidjten f i *  
mimer mehr, feitbem bte Aegierungen ber mag» 
gebeuben Staate»1 f i *  e rn ftt i*  bamit bef*äftigen.
CS haubett ) f *  um itid;tg geringereg atg bie g in r i*»
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hing 3tocter ijaubttin ieu ; §  a nt b u r g—Ä o n ft a n= 
t i  n o b e t unb © t r a jj, b u r g,—Jt o n f t a n t i »  
n o b c I , Wofür nur ein gemifotjt = loirtfdiaftltcheS 
Unternehmen bet beit »erbünbeten BtittelTnächten in 
iitnge flehen barf, bei bcnt ©faat n t t b  Beibat» 
Fapitat, n idjt teueres allein, bcr §anbtfaftor fein 
muffe, ‘iton  Sinket feiten beS fraglos fontmenben 
Unternehmens, baS fchon in  ähnlicher 5lu8be&nung 
^or nufer tu 5lmertFa (37 ßnfttinien), bann in ber 

f tU lp , ortboni Claris, ülem—Surtu  nttb ©üb» 
,f™ r ,m  -1 “ ®öbfifa hat, erfahren Inir foigettbeS: Sie 
J t ' _tlrrC §am6u*S—Äonftantinobet beträgt 2840 km, 
me ,s ° au  ̂ b*cfer ©tredfe 11 Flughäfen errichtet 

eu,en, jeher m it 5 Betriebs» unb mit 5 kieferne»
hhi-,,CUf CU'. ^ cbeg Sfugäettg fall täglich einmal 

- unb einmal 3urücffliegen. Sie Siojten bie'fer 
tute ¡»erben m it 40 92till. Jh angenommen. 5lchn= 
t heg g ilt »on ber 3i»citcu ßiuic. ©inb nun bjejc 
. erft einmal im  ^Betriebe, bann hätten

P U' ; (U,  -Cr J ur3 °^er Hang ain ungemetn ¡»tchtigeS 
tn_ t en ne l 3 G l i t t e  t e u r e  b a  »crtoirflicht. 

W'!r ^Söügtgfeit biefeS BlaneS m it feinen 5luS» 
i  en fü r einen ßjanbeläaufftiegi. hei fchnellfter 53 e= 

forberungSmöglichfcit imponiert aufjerorbenttid).
ogc cS ije rru  (Sraeh gelingen, feine 3bee, bie nur 

noa> öcr ©enehmignng ber 'Seutfdjcn BerfehrSocrtoal»
i T l t  f’ in bie $ «t «msufe^n. 51. b. 91.). -  
«eachtensjtücrtc Wette über

^  ^ ° bIc alä holitifd)er B tad itfa fto r
nh 'cb  J 0, , * 1!'?1  O ft ¡» a lb  in ber „91 he i »  
nuarl tf . ° 1 r f 11' d> c 11 B e i t  u u g“ (11. 3 a» 
laub 0011 i)cr. Satjaefje auS, bafj ©ng=

. [L 9° letner gewaltigen o51cnfrfjciI3c bic tcd>* 
a h ;C arherrfdjaft über bie gaii3C 5öelt nicht nur 
ü  W ui’ lottbern auch aufrcdjtcrhaltcn Formte. Sie 
beS * cm !>ercn '’•Btai'litft tft benn aud> bie Uriache 
hätte,, e ttlT 9^  9.etoe'cn' 01;rte n u f e r e  Stöhle 
»erhr. UU' beit U’rtcg längft aus 92tunttionSmangcl
iü  J s U-r 3 ic  5ra9C bcr >d5i9cu U’ohientnabbheit 
9ierblnh,ett Wit bcr toC1” 9 toirtfehafttidjen 51 rt in 

f„ * Un? 311 bringen, m it ber man bisher bic 
Itnb I ! b e r t o e r t e t ,  teils »ergeubet hat. 
fcrücFIim „  t=C,en . ^ unEt stacht Brof. Ofttoalö nadj» 
borrätc T c h r '» -^ 1" ' Sat^ l i ^  finbi un'ere Ä°hlen= 
F o X t  er rn 9rÖfeer .*<? b k  «"glaub*,
<£r meint haß T UCm berblüffeubeu ©chlufj.
feien Ifinatanh Dei” 1 Öetmtfchen Sohlen »erbrandjt 
Kohlen a r i i m ' 1'11 r''?a^ en auf i*en 3 'tibort frember 
fe it  SeSbalb ■•1r tCtl’ .einC b o Iiti^ ’e Skbentfam» 
5JoIitif "b - r,UU' f .  etne to'ttfchaucnbe beut ich e
S ä T I Ä 6" ’ btdiert ^ 0r9tttl9 fc *  'Berbraudis

k t  Sics 9cWe6c ui «P “
alten ^ Z e  Z o l Z  T ' [  ^
beförbernt * l  , oi)Iebrau^enben ßänbern mägtichft 
ÜJrof. Üfttoafh aÖ, n ' ^  toirtfchaftlicher ©etbftmorb? 
hie ridjtigen m lt ” giein“ ' lDeiul «tan
äiehc. Wnfer b S S ä ?  ¡ * t  «nntbgebanFeu 
3u »erfchtoenberifch. m < x ^ T  fd  b id
bie riefigen 5Öerte aus b e n \ r " ?  C a[ld) ad)t<:u auf

“ « * »  « n .  Ä t i r . r s :

ftoff fü r bie beutfehe fianbloirtfchaft toohifeit gc= 
¡»innen, toofür gegentoärtig 921ittcl unb 92Tethoben 
»orhanben ftitb. Unb toeiterhln: © in ©chtff m it 
Siefelmotoren Fattn »an Hamburg aus um bie gan3c 
©rbe unb nach Hamburg 3uri'tcFfahren, ohne unter» 
tocgS 53rennftoff 3» entnehmen. Saburdft- entfällt 
bie 53ebeutung ber englifchen Siohlenftätionen in 
51id)tS. Ser ©runbgebanFc ift alto 93 e r  e b t u n g 
b c r  5?0 h Ie ! ©ine 91of>hctt ift e§, rohe stöhle 
3U »erbrennen nnb bamit alte ¡nichtigen ©djätse 3« 
3erftören, bie man oielntehr m it ber unS nie 311 
raubenben 2»ntelligen3 unb toiffenftf)afttidE)«technifdhieu 
3 orfd>ung fobatb als möglid; unb im hödliten 921aj3e 
heben follte. Saburd) toürben unabfehbare neue 
9Berte gefchaffett unb bamit hochwertige 5luSfuhr= 
ftoffe. ©igenartige -Jältc »an

SSontientionsterroriSmuS
berichtet ba8 „ b e r l i n e r  S ä g e b l a t t “ (15. unb 
22. 3 attuar). ©S hanbelt ¡'ich immer toieber 11m 
eine 53-obFottierung o»n ©efchäften feitenS beftimmter 
53erbänbe, toenn bie erften ficĥ  nicht getoiffen ge» 
fchäftlicheu 5?ebtngungcit untertnerfen ¡oolieti ober 
Fönneu. ¡5latürlid> 3iel)t man gern Urteile beS 
91ei<hSgerid3tS herbei, bie aber (ob m it 5lhfidht?) 
im  eigenen egoiftifchen 3 »tereffe.fo äuSgelegt ¡»erben, 
t»ie fic offcnfid>tlid)! ber 5luffaffung bcs i)öd>fteu 
©eridjtShofeö nid>t entfbrechen. 92Ian toitl natürlich 
burch biefe (betoufjt?) fatfehe 3 1Uerbretation einen 
un3utäffigen SrucF ausüben. 3n  einem ¿falle be= 
ru ft man ftch auf ein 91eichögerichfSurteiI, nach 
bem eine ©Zerrung bann nicht als fittentöibrig=ni<htig 
gehen 'foll, ¡nenn bie 93erhängung nicht 3um toirt» 
fchaftlichen 91uitt geführt hat. SieS ift aber Feine 
juriftifche, fonbern etrtc Satbeftanbsfrage, bie erft 
ber 91.id>tcr in  feinem ©rmeffen 311 ct'lebigeu h»t. 
3 e b e  ©herre Fann natürlid> 311m 91uin führen. 3 ’t 
einem 3»ieiten Ja lle  toül ber 93orftanb eines 53er= 
banbeS burchi 91unblfd;reiben .bie (Sroffiften als 5lb» 
uehmer bei „5lnbrobung be» ^ohf'ottö“ »erbftichten, 
ihren 92tinbeftauffchtag »on 20% auf beit ©iitFaufS» 
breiS beim 533eiter»crfauf an bic Setaiüften auf 25"w 
3U erhöhen. Sag rechtliche ‘Bebenfett hiergegen ift 
bieg, bag eine fold>e ©rhöhung „ in t  Kriege“ feiteng 
beg 91etd>ggerichig nach' baffen 921a£imen ber 9ted)t* 
)bred>uug erft recht alg 5öud>er aufgefaßt ¡»erben 
Wirb unb muff. Sag 53. S. hat gegen fotche 5luS= 
toüchfe gofd;äf!lid)er Srartgafiionen feit jeher ©tel» 
lung genommen, m it 51 echt, beim bie hier gefchüberleit 
9Serfahren gren3en an ©rbrefferbolitil. — 3 » i>er 
lehten 91e»ue »eröffentlidjten to ir eine lehrreiche 5lus= 
laffung über

'ibre igfturi im  ©chlcichhattbel,
beu bcr „brohenbe Triebe“ bereitg im CSefolge hat. 
Sie „ B e r l i n e r  93 0 t F § 3 e i  t u n g“ (23. Sanuar) 
ergän3t bic fd>on mitgeteitten Satfacheu ioie folgt. 
3nt ©ren3»erFe|r m it « a lijie n  finb Siaffee (echter, in 
9Kaffeu blöhtidj 311m Borfchein Fomntenber) unb See 
big auf ein 93iertel beg bisherigen Breifeg, ©bedE unb 
©chmFeit bis auf btc §älfte, SabaF ähnlich gefimfen. 
©in B futtb beftcS Brima=933ci3enmeh( Foftet in  belie*



btger SKcnge jdjon 1,50—1,60 M. im  @&teidj&<tit&ei. 
SPriöotim frört man bann nody, 5a§, 3. 33. gegen 
eine gctoöfrnttcfre etferne Ufrr ganse ¿amrnel uni> 
Äü^c „emgetaufcfrt“ toerben. gniercffant tft babei 
aber bodji, baß man 3. 33. in  33erttn non einem 
foid&en ©inten ber ©cfrieicfrj)reife abfolut nicfrtS merft 
ober ntcfrig rncrfen barf, ioofür bie §anbler M ft ig ft nnb 
getoiffe Seitungliiottßen in fror&er Sm füfrrung, tn= 
bcnt fic bie Satfadfren abftreiten, Jorgen. iöielteicfrt 
aber nimmt bag ^u M ifu n t enölicfri ‘Vernunft an nnb 
merft jicfr nacfröntcfiicfrft btefen „^re ig ftnrß“ , tnbem 
eg bie trotjbem immer nocfr feilte berlangten 3Bncfrer= 
Preifc einmal ignoriert, b. fr. bie 3öarc bem sfränblcr 
überläßt.

Umschau.
Italienische Banken Ma“ S“  mir: Die Ausfüh'  

in Aegypten. mDgen deS Herrn E' L ö w in ge;r 
über einen „Vorstoss der ila - 

lieüischen Bankwelt in Aegypten“ (Plutus Seite 28) sind 
zum grossen Teil geeignet, über die Stellung der italienischen 
Bankwelt am N il und über ihre Ziele ganz irrige V or
stellungen zu erwecken. Die Sache verhält sich in W irk 
lichkeit folgendermassen: Unter den europäischen Kolonien 
in Aegypten steht die italienische, nächst der griechischen, 
nach der Zahl ihrer Mitglieder an erster Stelle, so dass 
sich iü r eine italienische Bank an sich durchaus Gelegenheit 
zu gewinnbringender Tätigkeit böte; allein eben schon aus 
den Geschäften der italienische» Kundschaft. Tatsächlich 
hat auch bis zu dem Ausbruch der grossen Krise in Aegypten 
im Jahre 1907 ein italienisches Institut in  Alexandrien 
und Kairo ausserordentlich gut prosperiert. Es war die 
Cassa d i S co n to  e d i R is p a rm io , die aber unter den 
W irkungen jener Krise, man darf wohl sagen elend zu
sammenbrach. Versuche, die Cassa zu rekonstituieren, 
hatten nicht den gewünschten Erfolg, was damals zum 
Te il auf die Haltung der trotz ihres Namens rein englischen 
N a tio n a l B ank  o f E g y p t, welche die günstige Gelegenheit 
benutzte, um diesen unbeq lernen Konkurrenten kaltzu
stellen, zurückzuführen war. Die natürliche Folge des 
Ausscheidens der Cassa di Sconto e di Risparmio aus 
der ägyptischen Bankwelt war der Vorstoss des B anco  
d i Rom a, dessen Verwaltung der durchaus vernünftige 
Gedanke vorgeschwebt haben mag, die z. T. recht gute 
Kundschaft der Cassa zu sich herüberziehen zu können. 
Die Vorgeschichte des Banco di Roma ast etwas unklar. 
Sicher ist nur, dass er ausgezeichnete B e z i e h u n g e n  
z u m  V a t i k a n  besitzt. Ich erinnere mich, im Direktions
zimmer des Instituts in Alexandrien reichlich Heiligen
bilder gesehen zu haben, was für das Büro einer Bank- 
direktion, auch einer italienischen, immerhin ungewöhnlich 
ist. Besonders ungewöhnlich im vorliegenden Falle, wo
der tägliche Anblick der diversen Heiligenscheine die 
diversen Direktoren nicht von recht unheiligen Manipu
lationen m it den Scheinen ihrer Bank abzuhalten vermochte. 
Nota bene: Nicht, weil ich die Heiligenbilder in den 
Direktionszimmern bemerkte, schliesse ich auf das Bestehen 
intimer Beziehungen zwischen der Bank und dem Vatikan, 
\  on dem Vorhandensein dieser Beziehungen wusste jeder 
Geschäftsmann in Aegypten. Der Banco di Roma galt

damals dort unten und g ilt sicherlich noch heute als 
v a t i k a n i s c h e  B a n k ,  und die Heiligenbilder in den 
Direktionszimmern passen sehr gut zu diesem Bilde. . . 
Die oben erwähnten unheiligen Manipulationen bestanden 
darin, dass die Bank von einer Reihe ihrer ägyptischen 
Direktoren nach allen Regeln der italienischen Kunst hin-, 
eingelegt wurde. Bei jeder grösseren Pleite in Aegypten 
fragte man sich; M it w ieviel ist der Banco di Roma drin? 
End richtig —  es gab wohl zu jener Zeit (meine E r
fahrungen reichen bis zum Sommer 1914) keine bedeu
tendere Zahlungsstockung, bei welcher der Banco di Roma 
nicht m it einem namhaften Betrage beteiligt war. Gerade als 
ob diese A rt von „Beteiligungen“ zu den seitens des Instituts 
m it Vorliebe kultivierten Operationen gehörte. „ In  erster 
Reihe , so schreibt Herr Löwinger, „sind die Bankoperationen 
in Aegypten darauf zugespitzt, den Plantagenbesitzern 
Vorschüsse auf ihre Ernten zu geben.“ Ganz richtig. 
„Gerade in Aegypten ist das aber“ , so fährt Herr L ö 
winger fort, „w ie der Banco di Roma wissen sollte, ein 
höchst gefährliches Unternehmen, weil die dort gebauten 
A rtike l in ih rer Preisbestimmung sehr von der Spekulation 
abhängig sind.“ Ganz falsch. Die „in  Aegypten gebauten 
A rtikel sind nicht mehr von der Spekulation abhängig 
als die Produkte anderer Länder, sagen wir, um nur ein 
Beispiel zu nennen als der Kaffee in Brasilien. Die Be
vorschussung der Ernten ist, wenn sie in vernünftiger und 
vor allen Dingen in ehrlicher Weise erfolgt, nicht nur k e i n  
„höchst gefährliches Unternehmen“ , sondern sie ist das ■ 
r a t i o n e l l s t e ,  l e g i t i m s t e ,  ge s ündes t e  und  e i n t r ä g 
l i c h s t e  Geschä f t  der ägyptischen Banken. Gegen das 
Risiko der spekulativen Preisschwankungen muss man sich 
nur durch hinreichende Garantien, Margen usw. schützen. 
Das ist beim Banco di Roma aber nur in den seltensten 
Fällen beobachtet worden; die Direktoren werden gewusst 
haben, warum . . . Dass der Banco di Roma jetzt im 
Kriege Expansionsbestrebungen in Aegypten zeigt, ist 
keineswegs verwunderlich. Er hofft wohl, die Erbschaft 
der De u t s c he n  O r i e n t - B a n k ,  die dort unten ein 
grosses Geschäft hatte, antreten zu können. Der Wunsch 
der Verwaltung, sich in den Ländern Nordafrikas auszu
dehnen, ist um so begreiflicher, als die Bank in Italien 
selbst, ungeachtet ihrer wohl noch bestehenden Beziehungen 
zumVatikan, mehr und mehrBoden verliert. Bis vor wenigen 
Jahren galt der Banco di Roma als die einzige rein italienische 
Bank, während den drei grossen Mailänder Instituten 
das Odium der „forestieri“  anhaftete. Das g ilt zumal 
vom Credite Italiano, namentlich aber von der B a n e n  
C o m m e r c i a l e  I t a l i a n a ,  mit deren Namen der 
Name des leider zu früh verstorbenen O t t o  J o e l  trotk 
aller Abschüttelungsversuche unlösbar verknüpft bleiben 
wird. Nun ist dem Banco di Roma in den letzten Jahren 
eine gewaltige ,Italienische“  Konkurrenz entstanden, und 
zwar in der B a n c a  d i  S c o n t o ,  die sich im Kriege 
aus kleinen Verhältnissen in sprunghafter und ungesunder 
Entwickelung zu 'einem, mindestens dem Aktienkapital 
nach, mächtigen Institut entwickelt hat. Sie wusste den 
Nachweis ihrer „purezza italiana“  nicht besser zu erbringen, 
als indem sie Marconi, den inzwischen zum „Commendatore“  
Aufgestiegenen, zum Präsidenten ihres Verwaltungsrats er
nannte. Auf die Gefahr hin, als Phantast verdächtigt zu werden, 
möchte ich hier gestehen, dass ich selbst auf die Ernennung
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Gabriele d’Annunzio’s zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats 
der Banca di Sconto m it Sicherheit gerechnet hatte. Man 
kann sich irren. . . Tatsache ist jedenfalls, dass die Banca 
di Sconto, die über beste Beziehungen zur italienischen 
Regierung verfügt, und die, im Gegensatz zu dem vatika- 
nischen Banco di Roma, als B a n k  d e s  Q u i r i n a i s  
angesprochen werden kann, dem Banco di Roma in Italien 
täglich mehr das Wasser abgräbt, sodass sich diese 
geradezu gezwungen sieht, seine Tätigkeit immer weiter 
auf die andere Seite des Mittelmeeres zu verlegen. Es ist 
daher anzunehmen, dass die Verwaltung des Banco di Roma 
die Errichtung weiterer Filialen in Tripo lis, vielleicht in 
Algerien, Tunesien, Marokko, Erythrea, sowie in Nord- 
und Südamerika plant. Sie m u s s  ganz einfach, wenn 
sie nicht die Bude zumachen w ill. — So stellt sich, nach 
meiner Auffassung, der „Verstoss der italienischen Bank- 
weit in Aegypten“ dar. .

Bargeldloser Zahlungs
verkehr.

H err Prof. Dr. 
F. Schmidt-Frank
furt a. -M. schreibt 

mh . Unter diesem T ite l habe ich kürzlich eine Schrift ver
öffentlicht ), die versucht, die sehr verschiedenen Mei
nungen auf diesem Gebiet kritisch zu ordnen und durch 
Darstellung und Vergleich a l l e r  Z a h l u n g s w e g e  eine 
klare Gesamtbeurteilung zu erzielen, welche bisher infolge 
_Cr ‘nseitigkeit fast aller Veröffentlichungen nahezu vo ll- 

lQ ig fehlte. Kenntnisse oder Interessen beschränkten 
e seitherigen Darlegungen zumeist auf ein Teilgebiet. 

, unterscheide bargeldsparende und bargeldlose Zah
nigen. Zu den ersteren gehören die durch Banknote, 
ostanweisung, Wechsel, Barscheck und ähnliche Zahlungs

mittel. bargeldlose Zahlungen sind nur möglich, wenn

sindCmier UUC* Empfänger ein Konto besitzen. Deshalb 
n die in Deutschland der Geldverrechnung dienenden 

ten eingehender nach Zahl und den Motiven für ihre 
on . *Ung untersucht. Es ergibt sich, dass 1903 etwa 

illionen solcher Konten vorhanden waren, davon 
f. erdmgs nahezu 24 Millionen bei Sparkassen, 4— 5 M il- 

bei Genossenschaften, 2— 3 M illionen bei Banken, 
b e i^  be* den Scheckämtern und nahe au 29 000
A rte n ^ ' lve*cbsbank- Die Hauptmasse der ersten beiden 
i  d n S*?d .infol^ e geringen Verständnisses ihrer Inhaber

frkten̂ 'bê onders ^  FeSÜegUDg VOn KfindW s- 
lose Zahlungen KaPlla,anlage dieiien> für bargeld
. , t> m wenigsten geeignet, s o l l t e n  abe
doch zum m i n d e s t e n  a l l e  zur  A u f n a h m e  so l c he

h a r U11̂ Cn g e e i g n e t  g e m a c h t  wer den .  M itte id e  
0Se“  ' a 1 unSsverkehrs sind in Deutschland sowoh 

w , ,C a * l r ° ’ Em m sachlicher Weise zu entscheiden 
eher Weg der schnellere und billigere ist, sind ih r 

Orgamsauonsformen gründlich dargestellt und untersuch 
die »uw- fokalen Giro- und Scheckverkehr findet mai

Banken, Spar k l sen' K ° nt° Stelle bci Beichsbanl 
Die Zahlung - k ’ Genossenschaften und Scheckämterr

Vermittlung einer t T !  F-°Dtostellen kana m it oder ohn 
herangezogen, wie z B erf° 'gen' W ird  keine ZentraI
beiden Kontostellen ' *° ^

s g nseiug Verrechnungskonten fiib 
l) Von Dr. F. Schmidt, o. ptof p ■

Universität Frankfurt, Verlag H G _,“ • ^ a tw ir ts c la f ts le h re  a. . 
geheftet M  5 -  Teubner, Le ipz ig  1017. ‘ 186 S

ren, was unnötig wird, wenn eine Zentrale dazwischen - 
tr itt, da dann ein Konto bei dieser für alle Verrechnungen 
mit sämtlichen Teilnehmern genügt. Als Zentralen des 
Umschreibungsverkehrs wirken in erster L inie Scheckamt 
und Reichsbank, im  lokalen Scheckverkehr sind die nur 
in  Grossstädten vorhandenen, der Reichsbank angeglie
derten Scheckabrechnungsstellen tätig. Im  Fernverkehr 
liegen die Verhältnisse ganz ähnlich, nur bedingt die 
räumliche Entfernung zwischen den Parteien grössere 
Zeitversäumnis, und es kommt häufiger vor, dass ausser 
zwei Kontostellen auch noch mehrere Zentralstellen ver
mittelnd eingreifen. Besonderer W ert wurde der K la r
stellung der Technik in  jedem Einzelfalle gewidmet, und 
die Vergleiche der beim Einzelfalle benötigten Buchungen 
Mitteilungen und Zeit gestatten, da sie die wichtigsten 
Kostenfaktoren erfassen, ein begründetes U rte il über den 
W ert der verschiedenen Wege. Die Hauptfrage, ob Scheck 
oder Giro vorzuziehen sei, ist auf dieser Grundlage nicht 
einseitig zu entscheiden. Man muss sich für Scheck un d  
G i r o  bekennen. Der Scheck hat in allen Fällen vor der 
Umschreibung voraus, dass er unabhängig von der ge
nauen Kenntnis des Kontoführers der Geldempfänger, un
abhängig von Kontenverzeichnissen oder Listen ist und 
deshalb wohl gerade im englischen Verkehr diese grosse 
Beliebtheit seitens .der Privatleute erlangt hat. Er allein 
kann gleich dem Bargelde oder der Banknote im  Zug- 
um-Zuggeschäft an Ort und Stelle dem Verkäufer ans
gehändigt werdeD, während die Ueberweisung vom Käufer 
an seine Kontostelle zu senden ist. Deshalb w ird auch 
die Forderung aufgestellt, dass der  Scheck  i m  L o k a l 
v e r k e h r ,  wo auch se i ne V e r r e c h n u n g  d e r  der  
U e b e r w e i s u n g  v o l l k o m m e n  e b e n b ü r t i g  i s t ,  i n  
ganz a n d e r e r  W e i s e  al s  b i s he r ,  b e s o n d e r s  auch 
s e i t e n s  de r  P o s t s c h e c k ä m t e r  b e g ü n s t i g t  wer de .  
Zu dem Zwecke ist ein E i n h e i t s f o r m u l a r ,  das 
g l e i c h z e i t i g  al s Scheck 0 der  U e b e r w e i s u n g  v e r 
w e n d e t  w e r d e n  k a n n ,  entworfen und beigefügt worden. 
Im  F e r n v e r k e h r  i s t  der  Scheck  i m  a l l g e m e i n e n  
dem G i r o  u n t e r l e g e n ,  besonders hinsichtlich der Ab
wicklungsdauer, die bei der Reichsbank besonders kurz 
st. Trotzdem w ird er für kleinere Zahlungen, wo der 

Zinsverlust nicht so ins Gewicht fä llt und seine Unab
hängigkeit von den Kontenverzeichnissen bedeutsam ist, 
oft Vorteile bieten. Vor allem hätten die Banken Anlass, 
ihren Kunden das indirekte Giro über die Reichsbank, 
wenigstens für kleinere Zahlungen, abzugewöhnen, da sie 
bei der Verwendung des Schecks sehr vie l weniger Arbeit 
aufzuwenden haben. Im  F e r n v e r k e h r  f e h l t  n o c h  
d i e  e i n h e i t l i c h e  V  e r  r e c h n u  n g s z e n  t r  a 1 e 
s o w o h l  f ü r  S c h e c k s  a l s  a u c h  U e b e r w e i 
s u n g  e n. Für erstere liesse sich durch Uebernahme 
dieser Funktion seitens der Scheckämter, die selbst dabei 
nicht schlecht fahren würden, eine äusserst wirksame Ab
hilfe des Mangels durchführen, die den heute sehr zer
splitterten Verkehr erst zu einem nationalen ausgestaltete. 
Im  Giroverkehr ist, da eine Krediterteilung jeder Konto
stelle an alle andern ausgeschlossen scheint, der ideale 
Zustand des jederzeitigen direkten Verkehrs zwischen 
allen Kontostellen wohl überhaupt nicht zu erreichen. 
Dagegen liegt ein Zusammenarbeiten zwischen Scheck
ämtern und Reichsbank im Bereich der Möglichkeit. Eine



—  44 —

Untersuchung des Tarifwesens im  bargeldlosen Zahlungs
verkehr zeitigt überraschende Ergebnisse. E s  i s t  v o l l e r
W i l l k ü r ,  u n d  am t e u e r s t e n  a r b e i t e n ,  w o h l  
i n f o l g e  i h r e r  k o m p l i z i e r t e n  O r g a n i 
s a t i o n ,  d i e  B a n k e n .  G r o s s e  U n g e r e c h t i g 
k e i t e n  g e g e n ü b e r  d e n  k l e i n e n  K o n t o 
i n h a b e r n  s i n d  b e i m  P o s t s c h e c k v e r k e h r  
n u r  d u r c h  S c h a f f u n g  e i n e r  S o n d e r k l a s s e  
v o n  K l e i n k o n t e n  m i t  e i n f a c h e r  V e r z i n 
s u n g  d e r  E i n l a g e n  zu b e s e i t i g e n .  Die neue
sten Verbesserungsvorschläge der Reichspostverwaltung: 
Wegfall jeder Gebühr für Ueberweisungen und völlige 
Portofreiheit des Verkehrs m it dem Scheckamt sind sehr 
zu begrüssende Verbilligungen der bargeldlosen Zahlung, 
die aber an der Ungerechtigkeit des ganzen Tarifaufbaus 
nichts ändern.

Das Ganze zeigt, m it wie grossem Fleiss am Ausbau 
der Einzelwege gearbeitet wurde, aber auch, dass es an 
einer Fühlungnahme der Einzelgruppen: Reichsbank, Post 
Banken, Sparkassen und Genossenschaften zum Ausbau 
eines wohlgegliederten einheitlichen Systems nahezu vo ll
ständig fehlt. O ft zeigt sich deutlich, dass die gegen
seitige R ivalität das Haupthindernis ist, und fast nirgends 
scheint man sich zu der Erkenntnis durchgerungen zu 
haben, e i n e  g r ü n d l i c h e  g e m e i n s a m e  B e 
r a t u n g  u n d  A r b e i t  m ü s s e ,  a u c h  u n t e r  W a h 
r u n g  d e r  E i n z e l i n t e r e s s e n ,  i n f o l g e  d e r  
V  o r t e i l e ,  d i e  a l l e  a u s  V e r e i n f a c h u n g e n  
z i e h e n  w e r d e n ,  a l l e n  V e r m i t t l e r n  i m  Z a h -  
u n g s v e r k e h r  e r h e b l i c h e n  N u t z e n  b r i n g e n -  

Hoffentlich w ird das recht bald anders.

PI«
Man notier

itus-Merktafel.
e auf seinem Kalender v o r :1)

M it tw o c h ,
30. Januar G.-V.: Döbelner Bank.

D onn e rs tag ,
31. Januar

Ironage-Bericht. —  Bankausweise Lon
don, Paris. — G.-V.: Deutsche Babcock 
&  W ilcox Dampfkessel-Werke Aktien- 
Gesellschaft Oberhausen.

F re ita g ,
1. Februar |

....

G .-F .. Basalt - Actien - Gesellschaft Linz 
am Rhein, Brötthaler Eisenbahn Aktien
gesellschaft in Beuel am Rhein

S onnabend, j
2. Februar j

Bankausweis New York. _ G . - V 4
Hypothekenbank in Hamburg, A. Horch 
&  Cie., Motorwagenwerke Aktiengesell
schaft Zwickau i Sa., HarburgerMühlen
betrieb, Deutsche Steinwerke C. Vetter 
Akt.-Ges.

M o n ta g , |
4. Februar II

|

Beichsbankausweis. — G.-V.: Leipziger 
Wollkämmerei, Waggonfabrik Aktien
gesellschaft Rastatt, Aachener Stahl- 
waarenfabrik F'afnir-Werke Akt - Ges

D ie n s ta g ,
5. Februar

G.-V.: OptischeAnstalt C.P. Göerz Aktien
gesellschaft, Mitteldeutsche Gummi
warenfabrik Louis Peter Akt.-G es. 
Frankfurt a. M ., Dessauer Aktien- 
Brauerei zum Feldschlösschen.

M it tw o c h ,
6. Februar G .-V .: Howaldtswerke Kiel.

D onn e rs tag ,
7. Februar

Ironage-Bericüt. — Bankausweise Lon- 
j don< Paris. — G.-V.: Fabrik land

wirtschaftlicher Maschinen F. Zimmer
mann &  Co. Aktiengesellschaft Halle 
a. Saale, Deutsche Rückversicherungs- 

; Akt.-G es. Düsseldorf, Düsseldorfer 
II Rückversicherungs-Akt.-Ges.

F re ita g ,
8. Februar G. -V .: Aktien-Spinnerei Aachen.

Sonnabend,
9. Februar

Bankausweis New York. — G.-V.: Grund
kredit-Bank Königsberg i. Pr „  H er
mann Schott Aktiengesellschaft Rheydt, 
B. W ittkop Aktiengesellschaft fü r T ief
bau. Humboldtmühle Aktiengesellschaft

M on ta g ,
11. Februar

Beiehsbankausweis. — (/. _ V.: Apollo- 
W  erke AktiengesellschaftApolda, Kamm
garnspinnerei Gautzsch bei Leipzig 
Akt-Ges., J. P. Bemberg Aktien-Ge- 
sellschaft Oehde bei Ba>men.

D ie n s ta g ,
12. Februar G .-V .: keine.

V
\  1

I

■

1

j A u s s e r d e m zu ach t en anf :
Abschlüsse und Bilanzen von Hypo-, 
thekenbanken.

V e r l o s u n g e n :
1. F e b r u a r :  Augsburger 7 Fl.-Lose 
v. 1864, Belgische 3%  Communal- 
Credit 100 Fr.-Lose v. 1868, Braun- 
schweiger 20 Taler-Lose v. 1868, Ham
burger 3% 50 Taler-Lose v. 1866, Italie
nische Gesellschaft vom Röten Kreuze 
25 Lire-Lose v. 1885, Köln-Mindener 
31/2 %  100 Taler-Lose v. 1870, Neue 
Oesterreichische Rote Kreuz -I.ose v. 
1916, Pariser 23/4°/o 400 Fr.-Lose v. 
1905, Sachsen-Meininger 7 Fl.-Lose v. 
1870, Türkische 400 Fr.-Eisenbahn- 
Lose v. 1870, Verviers 3% 100 Fr.- 
Lose v. 1873, 4. F e b r u a r :  Genfer 3% 
10C Fr.-Lose v. 1880, 5, F e b r u a r :  
Credit foncier de France 23/6%  Com- 
munal-Obligationen v. 1879, 3 %  Com- 
munal-Obligationen v. 1880 und v. 
1891, 23/5°/0 Communal-Obligationen 
v. 1899, 3% Pfandbriefe v. 1909, Pariser 
4 %  600 Fr.-Lose v. 1875, Pariser 
3% 300 Fr.-Lose v. 1912, 10. F e b r u a r :  
Antwerpener 2 %  100 Fr.-Lose v. 1903, 
Pariser 4 %  500 Fr.-Lose v. 1876.

Gedanken über den Geldmarkt.
Während die hiesigen Devisennotierungen in  den 

letzten zwei Wochen das B ild friedlichster Gleichmässig- 
keit zeigen, war der internationale Valutenmarkt wieder 
der Schauplatz heftiger Schwankungen. Dank der Tat
sache, dass man hier der vorhergegangenen wilden Steige
rung der Valuten der Mittelmächte immer nur zögernd 
gefolgt war, konnte es die Reichsbank sich jetzt leisten, 
gegenüber dem eingetretenen Rückschläge anf ihren bis
herigen Notierungen zu beharren und so dem heimischen 
Valutenverkehr eine Stabilität zu geben, die ihm sonst 
versagt geblieben wäre. Die hiesigen Notierungen sind 
damit wieder etwas unter die Weltmarktparitäl geraten, 
die Bewegung ist aber nur bei der Devise Wien-Budapest 
von etwas grösserem Umfaog.
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Reichsmark und Oesterreichisch-Ungarische Kronen 
waren an den neutralen Plätzen wieder Gegenstand starker 
und unvermittelter Kursbewegungen, m it dem Resultat, 
dass sich gegen das Niveau aus den ersten Tagen des 
Monats grössere Abschläge ergeben, die aber 'freilich nur 
einen Bruchteil der vorhergegangenen Steigerung bedeuten. 
So notiert die Mark heute in der Schweiz etwa 83l/ 2 
gegen 86 beim Jahreswechsel, in Kopenhagen zirka 60 V* 
gegen damals 64, in Stockholm 56 gegen 60, in Amster
dam 43 /, gegen 451/2. Die Kursdifferenzen waren in 
zwischen noch erheblich grösser, haben sich aber in den 
letzten lagen bedeutend verringert, nachdem für die Va
luten der Mittelmächte wieder eine Erholung eingetreten 
war. Es ist klar, dass der Markt in der ganzen Zeit 
dieser wilden Bewegungen weniger von der Gestaltung 
der Handelsbilanz abgehangen hat als von börsentechni
schen Momenten, die zunächst durch eine Anhäufung von 
'  *-aussepositionen in schwächeren Händen während der 
vorhergegangenen Steigerung veranlasst waren, sodann 
aber genährt wurden durch neuerliche Versuche der Konter-
Hune, eine einschneidende Bewegung nach unten zu 
inszenieren.

Das Bewusstsein, dass sich Haussepositionen in 
schwachen Händen belinden, mag die Baissiers zu einem 
neuen Eingriff ermutigt haben, und es klingt durchaus 
glaubhaft, was aus Amsterdam berichtet wird, dass sich 
unter dem Patronat von englischen und amerikanischen 

ankhausern eine neue Baisseklique gebildet habe. Eine 
solche Unterstützung ist freilich nötig; denn es haben be
kanntlich verschiedene der auf diesem Gebiete tätig ge
wesenen Elemente in Amsterdam und Scheveningen ihre 
Zahlungen einstellen müssen. Die Berichte, welche in 
diesen Pagen über die neuen Manipulationen gegen unsere 
Valuta durch die hiesige Presse gegangen sind, besagen, 
< uss es sich hauptsächlich um zweifelhafte Elemente aus 
russischen Flüchtlingskreisen handelt, welche in Amster
dam dieses Handwerk betreiben, und diese Berichte be
mängeln, dass die holländischen Behörden nicht zur Aus
weisung jener Individuen geschritten sind.

 ̂ Unseres Erachtens wäre es jetzt an der Zeit, von 
ter aus diesem Kampfe gegen unsere Valuta Mass- 

J 6^e n entge&etmisetzen und nicht weiter wie bisher 
n v. x„er Passivität einem solchen Treiben gegen- 

uberzustehen. Die Kursbesserungen unserer und der 
Oesterreichisch- Ungarischen Valuta seit dem ersten 
Friedensangebot der Maximalisten, welche eine ungeahnt 
schnelle Etholungsfahigkeit der beiden Valuten bewiesen 
haben, mussten die psychologische Grundlage für die 
Beurteilung ihres inneren Wertes in den Augen der 
ganzen W elt von Grund auf verändern. Eingewurzelte 
Vorurteile konnten umgestossen werden, so dass es

F rfo l’ ^  W‘r glauben’ m it vie l mehr Aussicht auf 
Triüho 3lS Vorher möglich sein müsste, einem solchen 
bestand11 ,<;ntge5 enzutreten- Nach den früheren Berichten 
darin in*6 T  der Baissecliquen in der Hauptsache

, agen relativ geringen Geschäfts mit An

geboten in Reichsmark und Kronen hervorzutreten, wo 
die W irkung solcher Verkäufe angesichts des fehlenden 
Widerstandes besonders einschneidend sein konnte. 
Es müsste daher unsere Aufgabe sein, vertrauenswürdige 
Stellen an den verschiedenen neutralen Plätzen m it 
Lim iten zu verseilen, um solchem rein spekulativen An
gebot sofort einen kräftigen Widerstand entgegenzusetzen. 
Angesichts der scharfen K on tro lle , welche heute die 
Reichsbank über den gesamten Zahlungsverkehr m it dem 
Ausland ausübt, auch über die Gutschriften, welche hier 
zugunsten neutraler Rechnungen von Angehörigen ver
bündeter Länder beordert werden, w ird es bei einiger 
Praxis’ den Organen der Reichsbank bald möglich sein, den 
Charakter eines solchen spekulativen Markangebots an den 
neutralen Plätzen zu erkennen und ihm entgegenzuarbeiten. 
Eine solche Interventionstätigkeit muss natürlich da H a lt 
machen, wo die vorübexgehend stärkere Passivität der 
Handelsbilanz das Sinken unseres Valutakurses für einige 
Zeit unvermeidlich macht.

Von den Valutarückgängen an den neutralen Plätzen 
sind auch die Devisen der Entente betroffen worden, 
wenn auch in geringerem Masse als die Kurse der 
Mittelmächte, bei denen freilich eine Hausseperiode aller
grössten Umfangs vorangegangen war. Bei den Valuten 
der Entente vollzieht sich weiter der natürliche Ab
bröckelungsprozess, der unvermeidlich geworden ist, 
seitdem der Passivsaldo der Zahlungsbilanz gegenüber 
den Neutralen nur noch zum kleinsten Teil durch Gold
rimessen beglichen wird. Diesen Prozess vermag auch 
die Tatfache nicht aufzuhalten, dass die Entente für ihre 
Warenbezüge jetzt mehr und mehr das System der A b 
schlüsse von Valutaanleihen m it den liefernden Staaten 
anwendet. So sind neuerdings derartige Abschlüsse m it 
Uruguay, Argentinien und Spanien gemeldet worden.

W ir haben in  unserer kürzlichen Besprechung des 
Ergebnisses der letzten, französischen Kriegsanleihe darauf 
hingewiesen, dass ih r Erlös nur in  ganz minimalem Um 
fange zur Deckung der Staatssphuld bei der Bank von 
Frankreich verwendet werden konnte. Während das 
Barergebnis mehr als fünf Milliarden Francs betragen 
haben soll, hatte sich diese Schuld nur um etwa 400 
M illionen Francs verringern können. Es ist bemerkens
wert, dass schon jetzt (nach dem Ausweis vom 17. Januar) 
eine erneute Inanspruchnahme der Bank durch den Staat 
um 150 M illionen Francs eintreten musste,, so dass die 
W irkung der Emission auf dieses Schuldverhältnis schon 
beinah nichtig geworden ist. Dieser Umstand lässt 
Zweifel entstehen, ob das eigentliche Barergebnis so 
gross gewesen ist, wie es die offiziellen Berichte besagen, 
oder sie deutet darauf hin, dass die Einzahlungen auf 
die neue Anleihe nur sehr zögernd eingehen, was an
gesichts der auch in Frankreich herrschenden Geld
flüssigkeit nicht sehr wahrscheinlich ist. Jedenfalls er
scheint sicher, dass der angestrebten Konsolidierung der 
schwebenden Schulden durch die Emission der letzten 
Anleihe auch der bescheidenste Erfolg versagt geblieben ist.

Verantwortlich für den redaktionellen Te il Dr. iur. Paul E r te l-B e r lin ,



Anzeigen des Plutus.

Neue-Typen

O sram -Jizola i
Gasgefüllte Lampen 25und60Watt p
Nur das auf dem Glasballon ein. geätzte p  
Wort Osram bürgt fü r das Fabrikat der p  

Auer^eseUsdhaft, Berlin  Odf.
UeberaU e rha lflich f p

Das k o n w n irie rie  Lich i

uasgefüllte Lampen f  
bis zu 2000 Watt |

Aktien-Gesellschaft Schlossbrauerei Schöneoerg.
Bilanz-Konto.

Debet.
Grundstück 

Schöneberg 
Geb. Schöneb« 
GrundstückPrii 

Georgstr. 1 
GrundstückBer... 
Grundst.„Königs' 
höhe“ , Freier 
walde a. O .. . 

Grdst. Herzfelde

Grdst. Lichtenr.

Versandlässer . 
Lagerfäss., Tank:
P fe rd e .............
Wag. u. Automob 
Kühlanlage . .

Eigen.Ausschank 
Lokale . . . .  

Abteilung fü r 
Siphonbier . 

Abteilung für 
Flaschenbier 

General-Vorräte
Kasse................
E f fe k te n ............
B ier-Konto-Korr. 
Eigene Hypothek.

und Debitores 
Vorausbezahlte 

Versicherungen 
H ypothek.-T ilg .- 

Guthaben . . 
A va le ...................

M. Ip f

. 460 227
g 2 193 00C1-

17 000 —
n 2 068 042 25

45 000 _  1
21 000

e 852 000 ___

87 000
145 700 —

. 245 500 —

156 000
203 900
105 600 — u
146 900 —

106 000 —

62 300 —

36 400 —

210 400 —

175 500 —

744 431 50 (
36 791 12 1

707 715 95 1
1 209 692 09

1 862 297 78

22 388 53 1

506 189 55 ,
320 000 — 1

12 746 975 77 1

Kredit.
Aktien-Kapital 
Hypotheken . . 
Reservefonds , 
Spez.-Reservefc 
Kautionen . . . 
Guthab. u. Einlag.

Hypothekenzins, 
für d. 3.V iertelj

(Berufsgenossen
schaftsbeitr.usw.)

M. Pf
3 000 000 —

1648 045 10
787 880 —

500 000 —

15 271 55
3 458 811 20
1 748 694 54

830 471 72

19 655 60
690 —

13 220 —

43 000
320 000
361 236 06

12 746 975 77

den 11. Dezember 1917. 

D e r  A u fs ic h ts ra t :
Albert Heimann. 

l ie D ire k tio n  MaxFincke.
_ Die auf 6 %  festgesetzte

ab bei der
Jan. 

Dresdner

„  --------- testgesetzten Dividende
erfolgt m it 15«/, =  150 M. pro Aktie von heute ab, ausser 
bet der Gesellschaltskasse, bei der Nationalbank für 
Deutschland, bei dem Bankhause Jacquier & Secnräus in 
Berlin und bei dein Bankhause Simon, Hirschland in Essen 
(Ruhr).

B e r l i n ,  den 12. Januar 1918

Hüttenwerke C. Wiih. Kayser &  Co. 
Aktiengesellschaft.

D r. E. Noah. D r. H . Noah [2434

Optische Anstalt C. P. Goerz
Aktiengesellschaft

B e r l in -F r ie d e n a u , R h e in s tr .  4 5 /4 6 .
Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden zu der am 

Dienslag, den 5. Februar 1!)18, vormittags 11 Uhr, in den 
Geschäftsräumen der Gesellschalt, Berlin-Friedenau, Rhein
strasse 45/46, stattfindenden X V . o rd e n t lic h e n  G e n e ra l
v e rs a m m lu n g  hierdurch eingeladen.

T a g e s o r d n u n g :
1. Geschäftsbericht des Vorstandes sowie Vorlage der Bilanz 

und der Gewinn- und Verlustrechnung für das abgelaufene 
Geschäftsjahr (1. Oktober 1916 bis 30. September 1917).

2. Bericut des Aufslchtsrates über die Prüfung der Bilanz und 
der Gewinn- und Verlustrechnung. —  Vorschlag zur Gewinn
verteilung.

3. Beschlussfassung über die Genehmigung der Bilanz und über 
die Verteilung des Reingewinnes.

4. Entlastung des Vorstandes.
5. Entlastung des AufsichtS' ates.
6. Wahlen zum Aufsichtsrat.

Diejenigen Aktionäre, welche in der Generalversammlung 
ih r Stimmrecht ausüben wollen, können ihre Aktien ausser bei 
dem Vorstand der Gesellschaft auch bei der Deutschen Bank 
in Berlin, bei der D irektion der Disconto-Gesellschaft in 
Berlin oder bei dem A. Schaaffhausen'schen Bankverein A.-G. 
in Cöln hinterlegen. Die Depositenscheine dieser drei Banken, 
auf welchen die Hinterlegung der Aktien m it Angabe der 
Nummern bescheinigt wird, gelten ebenfalls als Legitimation 
zur Teilnahme an der Generalversammlung.

Berlin-Friedenau, den 16. Januar 1918.

Optische Anstalt C. P. Goerz, Akt.-Ges.
D e r V o rs ta n d  [2436

H a h n ,  Dr.  W  e i  d e r  t.______ S p a h n .

H ildesheim er Bank.
Die Aktionäre unserer Bank werden hierdurch zur

32. ordentlichen Generalversammlung
aut Sonnabend, den 23. Februar 1913. 

mittags 12 Uhr, in Hildesheim im Bankgebände
eingeladen.

T a g e s o r d n u n g :
1. Geschäftsbericht des Vorstandes und Vorlage der Bilanz 

nebst Gewinn- und Verlust-Rechnung für 1917.
2. Bericht des Aufsichtsrats.
3. Beschlussfassung über die Bilanz und die Gewinn- und 

Verlust-Rechnung für 1917.
4. Entlastung des Aufsichtsrats und des Vorstandes.
5. Beschlussfassung über Verteilung des'Reingewinns und 

Auszahlung der Dividende.
6. Aufsichtsratswahlen.
H U  d e s  he im ,  den 21. Januar 1918.

H ild e s h e im e r Bank.
i<!440) D er Aufsichtsrat: v. V o ig t, Vorsitzender


