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(pefrofeutn.
Aor toenigen Xagen fiat fid) ein merf* 

foürbiger Vorgang in ber ©enerafberfamm* 
fung ber X eu t id) e tt © r b ö f  A. *@. ab* 
geffneft. Xer erfte Xeif biefer Aerfamm* 
fung berfief bofltontmen rufjig unb plan* 
mäßig. Xie Aftionäre genehmigten bie 
^8iian§> bte bie Aerteifung bon 25°/o Xioibenbe 
borfaf), unb härten fich bie Ausführungen 
ber Aertoaftungen über bie (SnthncMung 
ber bcrfchiebenen beut f eben unb außer* 
beutfdjen ißetrofeumunternehmungen ber 
©efefffdjaft ruhig an. ©rft beim gtoeiten ißunft 
entbrannte ber (Streit. Auf ber XageSorb 
nung ftanb bte Erhöhung beS AftienfafntaiS, 
bas jeßt 30,7 SKiff. Jk beträgt, um 4»A 9Aiff. .11 
unter AuSfdjfuß beS AegugSred)tS ber 5lftio ■ 
näre. 2Bie aus ben ©rffätungen beS ©erteraf* 
tireftorS Aoeffeitburg fjerborging, hanbefte eS 
fid) um bie ©rtoerbung ber ^internationalen 
rumänifdjen ^etrofeumgefelffdjaft. Xeren 
Safntaf befinbet fid) in boiiättbifdjem Aefifc-, 
Xie £>offänber hatten fich bereit erflärt, biefe 
At'tien an bie ©efefffchaft für 7Va iOtiff. ©ufben 
JU überfaffen. lim ben AafutaauSgfeid) feßt 
nicht borjunehmen, füllte bie ©efefffchaft bor* 
läufig burd) Aermittfung ber ihr naheftehen* 
ben XiSfontogefelffdjaft ein entfbredjenbeS 
©ufbenbarfehen aufnehmen, baS fßäter erft 
gu tilgen getoefen märe. Xie gurn ¿ioecfe ber 
Xurchführnng nottoenbige @rhäf)ung beS 
AftienfäfntafS füllte burd) 3luSgabe ber 
juttgett Aftien gurn Surfe boit 350°/o erfolgen.

Xer Antrag auf ©rljöhung beS Aftien* 
FafntafS tourbe abgefehnt, 8u feiner 3tn* 
nähme fcäre nach ber Aeftimmitng beS 
©efefffchaftSbertrageS eine Afehrheit bon brei* 
biertef ber abgegebenen (Stimmen uotioeitbig 
getoefen. @S ftimmten aber nur 16 715 Aftien 
für ben Antrag ber Aertuaftung unb 8413 
Aftien bagegen. Aon ben Aftien ber Dpto*

fitton tourben nahezu 7 000 000 M. burd) gtoei 
AechtSamoäfte oertreten. Xiefe beiben An* 
toäfte hatten gunädjft ben Antrag geftefft, 
bie Aefdjfußfaffung $u bertagen unb eine neue 
©enerafberfammfung anguberautnen. Aad) 
ihren Ausführungen hatten fie gegen bie ©r* 
toerbuitg ber rumänifdjen ©efefffchaft unb 
auch gegen bie SafntafSerhöhuttg an fid) gar 
nichts einguloenfcen. Xagegen meinten bie 
Opponenten, eS fei ungewöhnlich, erft inner* 
halb ber ©enerafberfammfung bie Atoba.fi 
täten ber SapitalSerböhung befanntgu-geben. 
Unter biefen Umftänben müßten fid) bie 
Aftionäre bod) erft überlegen, ob fie biefen 
Atobafitäten guftimmen fönnten.

Söenn bie Opposition ben umgefef)rten 
Stanbpunft eingenommen hätte, fb mürbe baS 
berftänbiidj getoefen fein. AefonberS bann, 
wenn fid) ihre ©egiterfchaft gegen bie geplante 
Angfieberung ber rumänifchen ©efefffchaft ge* 
richtet hätte. Xentt eine Attionärgruppe fatttt 
fehr toüf)f ¿feit gut fßtüfurtg einer fo bebeut* 
farnen XranSaftion berfattgen. XagegenifteS 
in ber aftiengefefffchaftlichen ißrapiS burd) bie 
Aechäfftrechiutg befräftigte Hebung, auf bie 
XageSorbnuitg ber ©enerafberfammfung bie 
Xatfache ber ©rf)öhung beS AftienfapitafS in 
jener fnappen gfornt gu feiert, toie eS bie Aer* 
lualtuttg ber Xeutfchcn ©rböltoerfe tat. Unb 
gur @ntfd)eibung barüber, ob man mit ben in 
ber ©enerafberfammfung beiüuntgegebenen 
Atobafitäten ber SapitafSerhöhung einher* 
ftanben fein loiff ober nid)t, famt fehr loopf in 
bem fnappen Zeitraum erfolgen, toäijrenb* 
beffett fiel)1 eine ©enerafberfammfung abgu* 
fpiefen bfiegt- öbbonenten beloiefen ja 
fchfießlid) aud) fefbft, baß bie gegebene 
i>eit ihnen gur Raffung eines folgen* 
fch'toeren ßntfdjfuffeS genügte: benn fie
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feinten ja fdbiiefjtich bie beantragte (St* 
t)öt;ung beg Aitieniagitatg ab.

SDiefer Vorgang p tte  an fid) nidjtg 
Aufjergemöhniicheg gehabt. Senn eg ift bag 
tReĉ t ber Aftionäre, fo §u ftimmen, Inte fie 
e§ für richtig galten, unb eg ift daher aud) 
ihr Siecht, burd) bie Augnujmng beg gefeit* 
ticken ober ftatutarifchen 9Rinberheitgfd)ubeg 
Anträge ber Vermattung p  galt p  bringen. 
Ser oorfteijenb gefdjitberte Vorfall erhielt 
nur dadurch fchoit in ber ©eneralberfamm* 
tung fetbft einen gegriffen giiauteu Sieig> bajj 
ber Vorfifcenbe in ber Verfammlung bel)aug* 
tete/ bie beiben Anmätte Baubeiten im Auf* 
trage ber Seutfchen Vani unb einer iffr nahe* 
flehenden ©rugge unb feiert fie bei ihrer 
Stellungnahme bort Shouiürtenzgrünbeit ber 
Seutfdjen Vani gegen bie in ber Vermattung 
bertretene Sigcontogefellfchaft geleitet- Auf 
biefen Vormurf äußerten fid) bie Anmätte 
nid)t. @ie mareit aud) nid)t in ber Sage, auf 
eine 3ieif)e bon fad)mannifd)en Vorhaltungen 
über bie Vorzüge ber gemähtten Art ber 
®ajntai§eri)öfiung unb bie Aad)teile ihrer 
Ablehnung ju animorten, bie ihnen bom Vor* 
ftanbgt'ifd) borgehatten mürben. Ser Vor* 
fifmrtbe bei Auffid)tgratg gab ihnen beS^alb 
burch Vertagung ber Verfammlung bie SAög* 
Iid)feit, mit ihrett Auftraggebern nod) einmal 
9iücffgrad)e p  nehmen. Siefe Aücifgrad)e 
hatte bann aber fd)iieMid) bert (Srfotg, baff fie 
it)r Stimmrecht in abiehnenbetn Sinne aug* 
übten..

geber Vioeifet daran, baf) bie beiben 
©rojjaitionäre bon ber Seutfchen Van!1 bor* 
gefchobeit morben toaren, mürbe fgäter da* 
burd) behoben, baß bie Seutfche Van! in den 
Veitungen eine burd) ihren fcfjarfett Sou be* 
fonberg herborfted)enbe ©rilärung erlieg, ¡jn 
biefer beftätigte fie, baff fie fetbft im Vntereffe 
ber ihr uahefteheubcn Vetroteumgefetifchaft 
Steauâ  Eomana megert beg (Srmerbeg ber in* 
ternationaien Vetroteumgefetifdjaft ber* 
hanbett habe, bon ber Sigcontogefellfchaft 
aber überboteit unb baburd) gleichzeitig ber* 
hindert morbeit fei, uod) jmei andere rumä* 
nifche Unternehmungen ang hoIiänbifd)em in 
bentfdhen Vefig p  überführen. Außerdem be
tonte bie (Srttäruug, baß bie SAeiuuttggber* 
fdjiebenheit jmifd)en ben beiben ©ruggen 
mefeuttid) burd) bie grage beg Vepggrecgtg 
entftanbeu fei. Sie Sigcontogefellfchaft habe 
urfgrünglid) bie ganzen für beit ©rmerb beg 
rumänifdjen Unternehmeng nottmenbigen Ai* 
tien allein übernehmen motten, unb fie fei 
erft burd) bie Sggofittou ber Seutfchen Vani 
bap gebracht morben, bag mertbotfe Vezugg* 
red)t ben. Aitionäreu anzubieten.

@g iann nun ganz bahingeftetlt bleiben, 
inmiemeit bie ©rmerbung beg Slechteg auf je 
15 alte Aitien jmei junge Aitien p m  turfe

bn 357V2P/0 zu beziehen, unter ben obmatten* 
ben Umftänben noch; einen bcfoitbereit Sßert 
barftetite. - Aber richtig ift jebenfattg bie Sat* 
fadje, bag, mie man aug ber Sagegorbuuug 
mol)t fd)iießeit ntug, urfgrünglid) bei ber 
Sigcoutogefettfchaft bie Abfidft beftanbeu 
haben mag, bie Aitien zum Shtrfe bon 350<yo 
fetbft zu übernehmen. SAinbefteng ift fie burd) 
bie gorm beg ©rtaffeg ber Sagegorbnung 
au einem grrtum über ihre Abfid)t, fatt’g 
ein f old) er oortag, fetbft fd)utb. Senn man 
tonnte nicht erraten, bag fie bie Abfid)t gatte, 
bie mit 350 übernommenen Aitien mit 357Vü 
ben Aitionäreu il)rerfeitg mieber anzubieten. 
@g mar unter biefen Umftänben auch burd)aug 
begreiftid), menn bie Seutfdje Vani urfgrüng* 
tid) mit ben eigenen unb ben igr anbe'r* 
trauten Aitien bie ganze Siagitafgerhöhung 
beiämgfen mottte. Aur hätte fie ihre Saitii 
in beut Augcnblici ändern ntüffcn, mo fie 
bon bem Itmftanb überrafd)t mürbe, bag bie 
Vermattung nun bod) bie Aitien bert Aiiio* 
nären zum Vezuge anbot. Sabitrd), bag fie 
nad) biefer Sienntnig ihre Oggofition fortfegte, 
entzog fie fetbft biefer jeden fachlichen Vobeu.

gn der ©rftärung ber Seutfchen Vani 
befindet fid) nun aber ein gingerzeig dafür, 
megl)afb die Dggofition nod) loeiter fortge* 
fegt mürbe, ©g iant nämtid) ber Vani nicht 
btog darauf au, bag Vezuggred)t für fid) und 
die übrigen. Aftionäre zu eriämgfen. Viel* 
mehr mottte fie darüber hUtaug Verein
barungen zmifcheit fid) und ber Vermattung 
erzmiugcu. Um bag zu begreifen, mug man 
auf meiter zu ritcf lieg ende Vorfälle eingehen.

Sie Seutfche Vani hat im Saufe ber 
Zyahre zu beit Seutfchen ©rbötmerien in fegr 
mechfetreidhen Veziehuitgen geftanben. Atg 
die Regierung beg Aeidieg bor bem Kriege 
bag ißetroieuntmonogoi fchaffett mottte, ge
hörten die ©rbötmerfe und atg bereit Vanner* 
trägerin die Sigcoutogefettfchaft zu ben 
haugtfädjiidjen ©egnertt beg SRoitogoige* 
banieng, ber bon ber Seutfchen Vani, menn 
nicht erfunden, .fo bod) marin befürmortet 
morden mar, §nugtfäd)tid) burch die rührige 
Agitation ber ¡©rugge ber ©rbötteute fam 
fd)liegtid) aud) bag Wonogot za galt. Saun 
ereignete fiel) im gatjre 1915 etmag feijr 
Sottberbareg: gnuerhatb der Vermattung 
der ©rbötmerie mar ein Streit entbrannt, der 
fid) mefentiieh um die Steilung beg ©euerat* 
bireftorg Aoeltenburg brehte. Aoettenburg 
miberfegte fiel) bamatg ber ©iitrichtung eineg 
Vorftanbeg mit SMtegiaiberfaffuug. Sie 
Sigcontogefetlfchaft zog ihre Vertrauengleute 
aug dem Auffichigrat mit ber Vegrünbung 
Zurüci, bab ber bisherige Auffid)tgrat 
unter biefen Umftänben bie , iimt bom 
©efejs aufgebiirbete Vcrantmortung nid)t 
mehr tragen iönnte. Ser ©eneratbireitor

*
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fftoeltettburg maitbte fiel) batnaB an bie 
X c u ti dE) e Sani io egen Unterftüßung. ,51t 
attgemeiner Ueberrafchung luä^fte aber in 
ber entfdEjeibeit'ben Wetteraiüerfammiung nadj 
ftebenftünbiger aiebefd)tad)t mit einer äRetjr- 
beit tunt nur menigen tjunbert (Stimmen bte 
SBcoutogefetifdjaft bte eigenen Vertrauen« 
teute mietet’ in beit SluffidjBrat. ©§ mar an- 
fdjieinenb irtgttJiftffien; eine Vereinbarung! mit 
'JiceUenLuirg erhielt ttnb bie Seutfdjie Van! 
batte ba« Wadjfefjen. Seit jener Seit ift mopt 
peifeitcB ein Stächet prüdgeblteben. Sn 
ti)rer oben ermahuten anifagienben ©rfiarung1 
frljilbert bie Seutfdje Van! bie bamatigen 
Vorgänge unb fagt bann: „SamaB patten 
fid) ber 'äluffidjBrat unb bie StreÜion ber 
„Seag" an bie. Seutfdje Van!1 geluanbt unb 
tiefe erroarb bann einen bebeutenben Stftien 
befi .̂ W it einer gang geringen fDiehrpeit ftegte 
bann bie SBcontogruppe in ber nädjften Weite 
raiberfammiung unb maptte aiBfdjticßlicI) tpre 
eigenen Vertreter. So!die „amerifüntfdjen 
SDietpoben" fiitb in Seutfdjtanb bi« jeßt nidjt 
in Vraucp, nod) entfpreepen fie bem Weift ber 
beutfepen Wefeße." Samit meift bie Xeutfcpe 
Van! auf ben Sernpuuft ihrer Dppofttion bin. 
Sic münfdpte burd) tpre Vbietjuung ber Sapt- 
taBerijöpung eine Vertretung im VuffidjB- 
rat p  ¡ergmiugen. Unb bamit geminnt iljre 
Haftung eine gemiffe prinäipiefte Vebetrtung.

lÖunäcpft fdjeint mir bie Vepauptung 
ber Seutfdjen Van! etBa« p  ioeit p  
geben, bafj e§ „atnerüanifdje SDfettjobe" fei, 
bie Vertreter üort Sftinoritäten bon bem Stuf- 
fid/Brat gänjiict) atBpfdjiießeit. SOtinbefterB 
biirfte fie fid> bann einer fofdjen „amerifa- 
nifdjen ^Wetbabe frivou fetbft unphtigfe Vtate 
fepttibig gemacht babeu. Seitn fie mirb borf) 
moijt fetbft nicht behaupten motten, baß fie 
ftetf erijeblidjeit SJtinoritäten Siß unb 
Stimme imi StuffidjBrat gemährt, betonter« 
bann, menit e§ fid) um dftien-SÜHnoritäten 
banbett, bie auggefproepene Vertretungen bon 
Sonfurrenpiftititten bitben. (Sg ift auch burd) 
cuB nidjt richtig, baß eine foteße VuMcbtie« 
ßung ber ÜDiinoritäten bem Weifte ber ötttieu< 
gefeltfrpaften miberfpridjt. Senn nach bem 
Wefeb mirb ber Vuffidj'tgrat mit einfacher 
Stimmenmehrheit giemä'htt, unb' mir finb nad) 
ber Hebung ber beurfd)ett 'Vftten burdjau* ge- 
mppnt, baß ber VuffidjBrat feine Vertretung 
brr Wefamtpeit, fouberu nur ber 2Jtepri)eit 
ber Vftionäre ift. Stuf ber anberen Seite ift 
natürlich:'burcpiau« begreiftid), baß bie beutfehe 
Van! in einer Wefeilfdjaft bertreten p  fein 
münfept, bon ber fie über einen großen Seit 
ber Slitieu berfügt unb bie eine toufurrenj 
SU ihren eigenen meitfdjrdjtigen rumänifdjeu 
Vetr0feumu n tern et)ntuugeu barftettt.

Ser Sumpf, ber fid) in Iben Seutfd;en ©rb* 
ötmerfeu abgefptett tjat, hat fomit gar nicht 
tag geringfte mitten 3utereffert ber llnternel)- 
nutng fetbft gu tun. ©g pantelt fidf bietmehr 
hier barum, baff eine beftimmte Vftionär 
gruppe ihre außerhalb ber Wefettfcpaft liegen 
ben Sonberinterejjen burd), ihre Gattung in 
ber W-eneralberfammtung p  mahreit miinfd)t

märe fatfd), biefem Streit mit moraltfdjett 
SOtaßftäben gegenüberptreten. Senn e& ift 
burchau§ in ber VfticnprarB nichts Uner 
tjorteS, baß bie heftigften Stampfe in ber We 
neratberfammfung fid) um Singe brepen, bie 
außerhalb ber Unternehmungen liegen, bie 
ben Sdjauptaß btefer Sümpfe bitben̂  Sabei 
mirb auch burd>au§ nidjt immer ffrupet 
pafi abgemeffen, ob burcp beit Sumpf 
um bie Sonberintereffen nicpt etma bie 
betreffenbe Wefettfchaft gefdjäbigt m erben 
faun. 3m bortiegenben galt ift otjue ge 
naue Senntni§ ber Säufbebingung nidjt 
p  itberfetjen, ’ ob aug ber 3tbtel)nung ber 
Stapitat§ert)öhung: eine Sehäbigung ber ©rb 
ötmerie ermachfcit fanu. Sie WefeUfdmft ber- 
fügt neben einem Vanfgutijaben bon fecl)̂  
SOiiiiionen nod) über fepr erhebtidje Veftänbe 
an teidjt realifierbaren Söertpapieren. 3hr 
fiept auß'erb'em jeber ©rgjänpng|!rebit bei 
ber Si§conto-Wefetifd)aft p r  ’ Verfügung. 
SDiittjitt mirb e§ ißr troß ber Ablehnung ber 
VltienaiBgabe mahrfcheintidj: mögtidj feiit, bte 
ermünfdhte ©rmerbung in Rumänien borp> 
nehmen. Slber unter Umftänbeu faun fepr 
lootjt baburdj für bte Wefeilfdjaft ein Sißabeu 
entftehen, baß bie fjinanprung uitb bamit 
ba§ finalngielte ©rträgni§ ber Venmerbnug 
trefentiid), aitber§ mirb, meint fie int Vaijmen 
einer Srcbitaufualjme bie runtäutfdjen >3tn 
teile tauft, aB bureß Vuegabe bon Vftien 
mit fetjr hoijetn Vgio, ba§ in bie unbersinS' 
liehen offenen Veferben fließt.

Unter btefen Umftänb-en meiß man nidjt 
reCpt, ob mau eine ©iniguug ber tjabernben 
Vnrteieu münfehett fett ober nicht. Sie ©itti 
gung mürbe f{d)ertid) ber Wefettfcl;aft bon 
sJcttßert feilt. Vber fie mürbe über fürs ober 
lang eine 3ntereffengcmeinfd)aft ber beiben 
Vetroteumgruppen Seutfd)tanb§ p r  ßolge 
haben, fo baß mir faltifdj an Stette beg frütjer 
p  galt gebrachten VetdjdtnonopoB ein pri 
bateö Vetroteummonapot haben merbeit. Viel
leicht ift bas fogar ber imttergeöanfe ber 
Seutfcben Van! gemefen. .©§ mürbe bann 
bem 5tuffi(ht§- unb Veglementierunggredjte, 
baä Iba« Veidj in beit Vetroteumbingen burd) 
ben rumänifef/en ^rieben ermorben. hat, eine 
'einheitliche $halait£. ber beutfdh'en Vetroteum- 
brjenten gegen über fteheu, bie einen ftarfen 
©inftuß auf bie beutfehe Regierung aiBpiibeu 
oermöichte.
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QJoffbßohen.
93on iw ttg  ©oglar.

Bu ‘Beginn beg $riege§ erfcßien eine ©cßriff 
B r  «113 0 f> ß e 11 h e i  m e r 3*), bie bantalS an»
geficf)tS ber einfeßenben Hochflut ^olitijdfcer nnb 
fjocbaftueller ©djriften nicht bie Beachtung finben 
fonnte, bie thr in »oIfgWirtfdjaftiid)er nnb fog.iat» 
politifcßer § inficht 3ufommt, 3>ie enge Berfttüb» 
fung ber ObberheinterfäKn Bbhanblung mit bem 
augenbticftich int Borbergrttnbe bcS ^olitiifc^cn Buter» 
eife8 ftebenben Broblem ber ¿ioniftifdbjcn titolontfation 
Baläftinag rechtfertigt gegenwärtig babbelt eine ein» 
geßenbere Befbrechung.

3>ie 3ioniftifcbe Boläftinafolonifation ftef)t »or 
3toei Hauptaufgaben. ©intttal fallen große BHaffen 
»on jübifcßen BugWanberu, bie bisher — eine Böige 
ber öitrcf> geWaltfame ©inftüffe ber Bußentoett 31t» 
ftcmbe gefomntenen ©nttoöhnumg beS jilfJifcijen Bolfeg 
öon ber Sanbarbeit — fid> einfeitig im; §anbel, 
Hanbwerf aber in ber -Bnbuftric .betätigt hoben, in 
ber §aubtfcdE)e ‘Arbeiter» nnb fie inbürgerliche fite» 
mente, fo3taI umgefd}id)tet nnb in fpaläftina 311 
Bauern ergogen Werben. Buf ber anberen ©eite 
w ill bie gioniftifcbe Organifation nicht bie gebrüdten 
unb mittetlofen “Blaffen aug ben ruflfifdhen rtnb 
rumänifchen BeferOoiren unb auä bem gaiißifchen 
©leubSbafein in eine ©jiften3 überführen, bie nur 
räumlich, nicht aber ihren ßebengbebingungen nach 
fidf> »an ber früheren unterfä>eibet. ©ie w ill ben 
Bugtoauberer nicht in ein ßartb bringen, in bem 
© r o ß g r u n b b e f i t 3  unb B  0 b e n f p e f  u I a t i an 
ben m it tanfenb Hoffnungen berübcrgefommcneit Bn» 
fiebler fehr halb 3U einem hart um beg SebenS 
Botburft fämpfenben, bon Bnfang an burch' 3U 
hoffe Äaufbelaftung hoffnunggtog »erfchulbeten 
Bronfnecht ber (Srunfcrente herabbrücfen. ©ie Will 
»ielmehr bie BugWanberer, bie uralte biutgmäßige 
©ehnfucfjt 31t bem nie »ergeffeuen “Bäterboben hm» 
führt, auch fo3iaI heben, Will ihnen ermöglichen, 
baß fie in abfehbarer Beit als f r e i e  B a u e r n  
mit ihren Familien auf einem ©tücf Baben fitjen, 
»on bem fie fein ©roßgrunbbefitser ober ©pefu» 
laut, beut fie 3inSbftid)tig finb, heruntertreiben fänn, 
wenn einmal 3Kißerte ober ^agclfdHlctg fie getroffen 
haben. 3>ie ßöfung biefer beiben, gewiß nicht leicht 
Wtegenben Aufgaben, ber .berufsmäßigen llmfchich» 
tung unb Heranbitbung großer BuSWanberermaffen 
3ur ianbwirtfdhaftlichen Betätigung unb ihre ©eßp 
haftmadh'ung als freie Bauern, foll, Wie fie Oppen» 
heimer fich benft, Hier in großen Bügen Wieber» 
geben Werben.

Oppenheimer greift ßurücf auf bag am Bn» 
fang aller Btöilifation ftehenbe Eigentum ber ©ruppe,

*) Dr; B»ott3 Oppenheimer: ©emeiiteigen» 
tum unb 'Briöateigentum an ©runb unb Bobeu. 
Herauggegebeu »om Houptbureau beg gübifchen 
BationalfonbS. 3» Bommiffian beim Bübifchen 
Berlag, Berlin.

beg ©tammeg, beg ©aueg, ber Borffchaft, ber Bolfg» 
fcfjaft an ©runb nnb Bobert, auf bag Batnrrecht ber 
©leichheit, bag jebem Btitglieb ber ©ruppe fooiel 
aus bem genteinfamen £anb»orrat gibt, Wie er. für 
fich unb feiner Familie ‘Unterhalt braucht unb be» 
arbeiten fann. Bag ©tücf Sanb ift fein rtnbe4 
ftritteuer Beiiß, folange er eg nüß jt. Hört er mit 
ber regelmäßigen Bearbeitung auf unb' läßt er eg 
ungenüßt ober gar »erWitbern, fo macht bie ©ruppe 
©eb rauch »on ihrem Bü c f  f a l l s  recht,  ©ie sieht 
ba§ ©tücf Canb ein unb eignet eg einem neuen 
©enoffen 3U, refp. läßt eg »an biefem einfad> ioff'u» 
pieren, ohne baß item bisherigen Befißer, ber feine 
©ruppenrechte »erWirft hät, ein ©inforud) 3ufteht. 
Bußerbem behält fid j Ibie ©ruppe aber ©enoffen» 
fcßaft überall bag fogenannte B ä  her» o|ber 
B a c h h a r r e c h t  bor, b. h- fie Wacht barüber, baß 
fein genoffenfchaftlicher Bef iß bttrch Berfäuf ober 
Bertrgg in  bie Hänbe ©tammegfretnber übergeht, 
bie fie aug nationalen ober religiöfen ©rünben 
nicht in ber Btitte ihrer ©rubbe bnlben Will, bereu 
©tärfe in ihrer abfoluten Homogenität befteht. ©ie 
3ieht baßer ben ©runbbefiß eineg ©enoffen ein, 
fobalb eine berartige ©efahr »orliegi, ober fie hät 
fich bag Bedf)t »orbehalten, in jeben »on ihm' m it 
einem Bichtgenoffen abgefchtoffenen $auf»ertrag ein» 
3utreten.

Bn btefe uralten Bnftitutionen, ebenfo Wie an 
bag alte jübifcfje ©03ial= unb Bgratgefeß, bag 'ben 
©runb unb Boben alg unoerärtberlicheS ©emein» 
eigentrtm beg Bolfeg hroflamiert unb' burch' bie 
»erfdhiebenften Berorbnungen bie bauernbe Bb» 
■brängung ggn3er B<rniiiien »om Boben ber Bätet* 
3tt »erhtnbern fucht, fnühft Dblbonhetmer an, Wenn 
er bie jübifdje Befieblung Baläftinag haubtfädjlid) 
burch ß a n b a r  b e i t e r  » ©et t  0 f f e n f d h a f t e t t  
»oll3ogen fehen will. Bie ©ntwidtung foll in ben 
Hauptbunften fo bor fi<h gehen, baß gemeinnützige jü= 
bifche Bnftitutiotien, in ber Begei Wohl ber „  B i t » 
b i f dlj e B a t i o n a l f  o n b g “, ber aug freiwilligen 
©benben fchon jeßt ein Bermögen »on über &Vsi.fBttl(. 
*31101'! gebilbet unb größtenteilg feiner Befttmmung 
gemäß in beläftinenfifchen ßanbbeftß inüefttert i>at, 
ßanb anfaufen unb barsellieren. Buf bem Bational» 
fonbglanb, bem Bolfgbaben, fönnen nun sunächift 
©roßbetriebe m it feftbc3ahlteu Brbeitern eingerid>tet 
Werben, bte unter einem gefchultcn Bbminiftrator 
arbeiten, fich <*uf btefe BOeife bie erforberlichett lanb» 
Wirtfchaftlichen Äenntniffe aneignen Werben unb 
nebenbei noch eine hohe ©eWinnbeteiligung »an bem 
©rtrage beg ©uteS erhalten. Biefe Bbrnachung er» 
möglkht eg ben Brbeitern, ©rfbarntffe 311 machen, 
m it betten fie nach einer beftimmten Beit bie mit 
ihnen »ereinbarte Bn3ahlung leiften nnb' bag ©ut 
„3ur gefamtett H»»h“ fü» fleh' erwerben fönnen. 
3Tadh Ohhenheinterg Bio» fteßt eg bann itt ber BJaljl 
ber Brbeiter, ob fie bag ©ut nunmehr in fleine
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©in^elbefipe tum © r b p ä cp t c r u oertoanbeln tootlen, 
bet ißcibeixtliurtg einer Allmenbe für ©emeinbe» 
3toe<fe — bag toäre bie A  r o b u 3 e n t e n 4 
g e n o f f e n f c p a f t ,  ober ob fie ben. Pfauptteit beg 
ßanbeg toeüer in gemeinfamem betrieb, beftellen! 
nnb ben ein3elnen ©eno'ffen nur Heinere ipehn» 
fteilcn mit ettoag Adler antoeifen toollen — bag 
toäre eine Kombination non A  r -0 bi u 3 e n t e n = nnb 
A  r 0 b u F t i b g c n 0 f f e n f cp a f t.

Aon befonberetit öotfgtoirtfcpuftlicpem gntereffe 
ift hierbei bie große Aolle, bie Oppenheimer ber 
gnftitution ber © r  b p a ept bei ber Aeubefieblung 
Aaläftinag 3utoeift. 3>ag ßanb bleibt überall bort, 
too eg ber Aationalfonbg ertoorben pat, A 0 1F g » 
hoben ;  ber ein3elne Anfiebler toirb © r  b p ä d>t e r. 
Sag l>at für ben Anfiebler ben ungeheuren Aorteil, 
baß er, trenn er befißtog ober gering bemittelt ift, 
begpalb nicht auf bie erftrebte Seßpaftmacpung alä 
freier Aauer Aergidpt 31t leiften braucht, ober niept, 
non. borneperein behaftet m it einer ipn nieber» 
brüdfenben K a u f f d p u t b  31t toirtfdpaften anfangem 
titr f. ©eggleicpen toirb er not* SpppotpeFen» 
f dp u I b e n betoaprt, bie ber ältefte, auf bem Kloben 
fitjettbleibenbe Sopn im ©rbfalle ben ©efeptoiftern, 
ben „toeiepenben“ ©rben eintragen muf, nnb an 
bereu ßaft er 3umeift ungemein feptoer 3.U tragen pat. 
3>er ©rbpäcpter, ben ber Aationalfonbg anfiebelt, be» 
nötigt Feine größeren eigenen Atittel, ba er Feinen 
Kaufbetrag 3n erlegen pat, er saplt nur ben jäpr» 
liepen ipn niept ftarF betaftenben „Kanon“ aug feinen 
©rträgniffen unb Faun ettoa ipm non Anfang an 
3tir Aerfügung ftepenbe eigene Atitte l ungefdpmälert 
3 um AnFauf non toeiterem Aiep, 3um Augbau ber 
AJopuräume, Stallungen nfto. bertoenbett. ©in 3 rr* 
tum toäre eg, an3unepmen, baff, ber ©rbpadpt=Aauer 
niept genau mit berfelben Siebe 3unt Aobeti feinen 
“Pflug über ben “Peter fuhrt, niept mit eben ber» 
fetben Sorgfalt toirtfepaftet, ober niept mit bem 
gleichen flogen £>errengefüpl beg freien Aaitefg 
auf feiner Schotte fißt, toie ber Aauer, bem fein 
ßanb naep ben formen beg römifepen Aecpteg ge» 
pört. 2ber ©rbpacpt»Aauer toeiß genau, baß, er niept 
nur für bie Allgemeinheit arbeitet, fonbern aucpi 
für fiep unb feine Kittber unb' KinbegFinber idpafft, 
3>eun nur bann toirb er burep AücFfalt feineg 
ßanbeg an bie ©enoffenfepaft, bie ben Komptep jbegl 
Aationatfonbgtanbeg ertoorben pat, feineg Aefilß» 
tumeg berlitflig gepen, toenn er burep) Aernacp» 
läffigung beg Aobeng in einem bie ©enoffenfepaft 
gefäprbenben Umfang ober burep AerFaufgoerpianb» 
Inngen m it untoillFommenen Artfremben fein be» 
ginnenbeg „Aegintereffement“ (um biefeg „fepöne“  
AJort im geitalter ber biplomattfcpen Aerpanb» 
Inngen 3U gebrauchen) 311 erFennen gibt. 3>ie folgen 
einer Aeruacptä'ffigung feineg ßanbbefipeg toürben 
fiep ja übrigeng auep für ben ©igentümer nadp 
römifepem Aecpt, 3umat toenn er fepon Kauf» |unb 
AnerbenphpotpeFen 31t be^infert pat, fepr balb atg 
äußerft cjefäprticp ertoeifen. 3>er rüftig fepaffenbe 
©rbpaeptbauer toirb alfo genau fo fieper auf feinem 
©runb unb Aoben ft^en, toie ber römifdp»recptltcpe

©igentümer. ©r toirb ein fre ie r auf eigener Scpolle 
fein- — Aoraugfepung für eine gebeiplidpe ©nt» 
toicFelnng ber genoffenfcpaftli<p»organifierten ©rb= 
bauern ift baneben, baß Unfitten unb Kepler aug» 
gefdpaltet toerben, bie früher ober an anberen ¡Opten' 
peute noep mit bem genoffenfcpaftlidpien ßanbbefip 
OerFnüpft finb. Oppenpeimer toeift ba auf ben „glur» 
3toang“ pin, auf bag Aecpt ber gefamten ¡©emeinbe, 
bie Aieppetben auf bie Stoppeltoeibe 3U treiben, 
hiermit ift ber 3 toang ber Aefteltung unb ■ Ab» 
erntung fämtlidper ©runbftüdfe 3U gleicher 3eit ge» 
geben — eine Snftitntion, bie bei primitioer (unb 
eptenfiber A 3irtfdpaft benFbar ift, niept aber bei ¡ber: 
intenfiben unb fortgefdprittenen ASirtfdpaftgmetpobe, 
mit ber ber tanbtoirtfdpaftlicp gefdpulte paläftinen» 
fifepe Kotonift toirtfdpaften toirb. 3>eggteicpen ift 
natürlich bie AUtübernapme ber regelmäßigen Aeu» 
aufteilungen beg Aobeng, tote fie ber „A ljir “, bie 
ruffifdpe 3>orfgemeinfdpaft, Fennt, gar nidpt erft 3U 
biSFutieren; benn bag Aeifpiet beg ruffifepen 
Aauern 3eigt, baß er alle niept unbebingt ¡nötigen 
©»rainage», Aobungg» unb ©ntfumpfunggarheiten 
unertebigt läßt, aug ^urept, bem ©»orfgenoffen, ber 
fein StücF ßanb bei ber näcpften Aufteilung erpätt, 
in bie Safdpe gearbeitet 3.U haben.

3>ie t o i r t f ' dpa . f t l i dpen  Aorteile beg ©rb» 
bautoefeng liegen auf ber §anb, aber aucp> 
n a t i o n a l  ift eg feber anberen Kolonifationg» 
ntetpobe, ingbefonbere ber übermäßig ftarfen Ae» 
tätigung beg Arioattäpitalg, bei toeitem t>or3U3iehen. 
3>ie 3r°niften tootlen in Aaläfttna eine j üb i f e p e  
AauernbeoölFetung fepaffen unb babei alle bie 
nationalett Aadpteile Oermeiben, benen 3. A. bie 
beut fdp'e Kolonifation in AÖpmen, Aofen unb 
AJeftpreußen auggefeßt getoefen ift. 2>ort haben 
beutfepe Aefißer m it ben billigeren tfepedpafepen 
re'fp. polnifdpen ßanbarbeitern anftatt mit ben 
teureren beutfepen ßeuten getoirtfepaftet, bie immer 
toeitere AoIFggenoffen nadp fidp 3ogen unb fcptießlidp 
ben nationalen ©paraFter ber Kolonifation ftarF 
beeinträchtigt paben. Sdpüfe man in Aaläftina 3U» 
oiel prioaten ©roßgrunbbefitj, fo läge bie ©efapr 
nape, baß biefer aug Aentabititätggrünben nur mit 
ben billigeren, toeit primitiveren unb anfpruepg» 
lofen a r a b i f e p e n  Arbeitern toirtfdpaften toürbe. 
S>er mit feiner Familie auf genoffenfcpaftlicp.em 
Aobeit toirtfdpaftenbe Heinere Atittelbauer brauept 
biefe heterogenen ©lemente niept pin3U3iepen. ®ie 
gefamte Siebtung toirb alfo ipreit fübifdpen Spa» 
raFter bepalten. 3>aß bie Suben 3U lanbtoirtfcpaft» 
tidpen Arbeit nadp, oorpergegangeuer Schulung gut 
geeignet finb, 3eigen bie ©rfotge ber fepon be» 
ftepenben paläftinenifepen, argentinifdfen unb ruffi» 
fdpen Kolonien, fotoie ber ca. 30 000 jübifepen Farmer, 
in AmeriFa, aber aucpi ber Sieblungggenoffenfcpaften, 
bie O p p e n p e i m e r  bereitg mit 3ioniftifcper Unter» 
ftütjung in bf>aläftina erridptet pat unb auf benen 
er bie praFtifdpe AertoirFlicpunggmögtidpiFeit feiner 
Atäne ftubiert unb ertoiefen pat.

©g ift ein »olfgtoirtfcpaftticpeg ©pperiment öon 
p o p e m  A i l g e m e i n i n t e r e f f e ,  bag fiep pier
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Borbereitet. (Erhalten bie Fioniffen nach Fnebeng« 
fcbluli. bic tbucn beute jugefieperte «Zögtidp» 
feit, große jübifepe (Eintoanberermaffert in abfeh» 
barer Seit auf bem 9» ege beg (Erbbaueg atg freie 
'bauern angufiebetn unb fo einen folibeit unb breiten 
agrarifepen ltntergrunb für ein btüpenbeg (Semem« 
•Bcfen 31t f (paffen, in bem niept, toic eg 3. « . bei ber 
(Erfcpließung «merifag gefrfjaf) (man tefe «Tp e r g 
betoeigfräftigeg «mp: „ 3>ie (Entftepung ber großen 
amerifanifepen Vermögen!“) ’ punberttaufenbe (Ent» 
erbte unter ber (Seifet einer Keinen 5?afte Bon 
«obeufpefutanten feufgen, fonbern „ein jeber unter 
feinem SfOeinftocf unb feinem Feigenbaum jißet“, 
bann ift ein großer « 3urf gelungen, (bann faitn 
unb toirb bie «üdftotrfung auf bie bobenreformerifeben 
Strömungen im alten (Europa feptoertip. augbteiben. 
ttnb cg ift nicE>t unmöglich», baß bie « M t, bic fcpion 
einmal Bott bem Keinen « o lf im jüböfttidßen «littet» 
meerbedien eine (Etpif erhalten hat, Bott bort fogiat» 
politifchc Smputfe empfängt, bereu «ugftraptungen 
»eit gehen »erben.

€g fei geftattet, an beu Schluß biefer «c» 
fpreepung einige Stetten aug bem Sdplußtoortc 

■ Oppenpeimerg 31t ftetfen: „Sie «bficp.t biefer großen 
«otfgbetoegung tarnt nicht fein, ben «oben beg 
Keinen Canbeg att einige ober einige taufettb toopt» 
habenber «tenfepen augßuliefern unb beit gangen 
“«eit ber ertöfuuggbebürftigen fjunberttaufeube ihnen 
atg proietarifepe «rbeiter 3ur betiebigeit «ttg» 
bcutung pingutoerfen, fonbern ber 3toedf muß ber 
feilt, bie alte genoffenfefjafttidtje (St cid) beit beg «olfeg, 
mit ber eg in «atäftina eintoanberte unb bie cg 
burd) jTjajjrpitnberte betoaprt hat, auf baucrrtbcii 
(Srunbtagen toieber aufguriepten.

(tDag bag atte bibtifepe (Sefcig. uttg uorfdjireibt, 
toag bag heilige unBertierbare (Sefet; itt nuferer' 
inneren « ru ft ung befiehlt, bic «rübertidpfeit, bic 
vernünftige (Sleithheit, bag haben » ir  im fjeitigen 
l'anbe toieber aufguridpten, tocttit mir überhaupt bag 
getoattig ferne unb popc 3» ! erreichen »otten, bag 
unfre Kühnheit fidf) gefteeft hat“ .

©euffepe ^'inan^reform
VIII*),

(Eg- verbietet fidf) 3urgeit natürlich, aug einer 
gangen «eipe bau (Srünben, bie technifcpen 92Tög= 
tichfeiten, bic }id> für bic «ugbe&tngung einer 
Ä’rieggentfdjäbigung ergeben, in ber Oeffentticpfcit 
311 erörtern, «ber fic finb Borhauben. (Eg toirb babei 
namentlich barauf attfommcit, bie «nteipe» 
begiepungen ber eittgeirteit Staaten gueinanber, fotoic 
ingbefonbere auch bie bauernbett SdEHitbuerpfticp» 
taugen 311 benupen, bie feitettg ber «riBatgciett» 
f(haften beg einen Cattbcg gegenüber ben «anfierg 
unb beu Fiuaitggruppert auberer Sauber beftehe'n. «ei 
ben Fricbengücrbattbftutgen mit «itßtanb finb biefe 
«Tögtidpfeiten ieiber nidht auggeuutjt toorben. 3)ie 
«oraugfeßung bafitr toäre eine Böitig aiibcre SKetpobei 
beg Friebengfchluffeg getoefett. «ei.ben «eratungen 
über ben rumänifepen Fneben hat man toenig» 
fteng einigermaßen Berfud>t, toirtjcpaftlicpe (Seficpfg» 
puuftc 3ur (Seltung 31t bringen. Ob unb in toc(d>em 
Umfange bag gleiche bei ben fpäteren Frtebeng1« 
fctjfüffeu ber FaK fein toirb, bag Berutag heute 
niemaitb 31t fageu. « u f jeben Fati aber fei boep 
heute noch' einmal augbriicflidh barauf pingetoiefen, 
baß fidf) [ehr reiche «tögticpFeiten bieten, «tjöglid>» 
feiten, bic nicht bloß in einteiligen 3aptungen 
nuferer Feinbc beftepen, fonbern bic eg auch) geftattcu 
mürben, getoiffe «ergiitungen Bon feiten 3>eutfd> 
tanbg au feine Feinbe 31t machen. (Eg fommt eben 
barauf att, nad> «tögiiepfeit auf bem «Oege prioat» 
rechtlicher «bmadputtgen «erpättniffe Bon einer 
Feftigutig unb batternben «uerFennttttg 31t fepaffen,

*) .Siche „Eßintug“ S. 79,. 93, 103, 129, 141,
155 unb 169 ff.

toic fic auf beut « 3egc Bölferrecptitcper «ertrage 
ntematg 31t ergieten fein toerbett.

S>aBou, ob unb tu. toetdfer 0>ö5e «eutfd>Ianb 
eine 3frieggeuttd>äbiguug befotttmen toirb, hängt, 
toic früher bereitg auggcfüprt, ber Umfang ber 
«orforge ab, bie ' toir für bie 2>e<fung ber 
Ärieggfcpulb 311 treffen haben. (Derjenige Scpulb» 
betrag, ber nad)- «bgttg ber »rieggentfd>äbiguirg 
übrigbleibt, toürbe bann bie enbgüiltige Summe 
ber beutfdhen Ärieggbelaftung barfteiten. «ber 

. fo groß att fidf)' auch bie (Ehaace ber Äriegg« 
eutfd>ä big uttg fein mag, ber Fiuaugpolitifer tut gut, 
Borläufig bei feilten «etrachtungen bie itrieggeut« 
fdjiäbigttng Bolffommen auggufchatten. «idgt atg ob 
toir fic nicht bcFomnten r ö n n e n ,  nicht atg ob toir 
fdj'Ott jeßt atg fcftftehenb eradjtcn, baß toir feine 
Urieggentfdhäbigung belomtnen t oerbet t ,  aber itt 
alfeit finangpotitifchcu Gingen ift eg immer beffer, 
fid) nicht reid) 31t rechnen unb Bon ber nngünftigftcn 
«nnahute auggehen. « 3i r  haben oben eine ©chiutb« 
lumme Bott 163 « tiitioucu für ifricggbciaftuug fcft= 
geftettt. Stiefc Summe muß jeber «erechnung über 
beit llntfartg ber gnfünftigen «cidjgfinangrefonu 
3ugruttbe gelegt toerbett, toettit man nicht ettoa mit 
ber Fbee beg S t  aa tgb a ut 'c r 0 11 g fpieten 
tootte.

®aß heute itt ernsthaften Greifen au fotepe «lög= 
tiepteit überhaupt gebadet ¡toerben Föuitte, ift; gang aug« 
gefeptoffen. «Denn man fdgon Baut fiprenftanbpunft 
babei gan3 abfepeu toottte, fo barf man ja nie 
Bcrgeffen, baß bag Oeutjape «eich nach bem Kriege 
in Btel höherem «taße atg bigper auf ben aug» 
länbifdjen Ärebit aitgctoiefeit fein toirb. ©etbft



menn mau bie blufiiabme reiner ißaiutaanieibeu 
abtebnt, uuc eb aus Sfurcht Por bei* baraub ent= 
ftehenben bauemben. SBetaftuug ber Späteren Bat)11 
tungbbitan3en heute biete einsichtige ¿fman3= 
icutc tun, fo mirb ein grober Seit nuferer ¿u= 
fünftigen SRohftöffbefchaffung aub bem btubfanbe 
toafnSchemtich ftctatSf inan3iette Sranbafiiotten in 
erheblichem Umfange erforbern. ©b fornrnt ba3u, 
baff, menn bie Singe fidh 311m ©chfufj, bei Striegel 
fo gehalten, toie tß jetzt beit ‘Unfcfiein t;at, gerabe 
bie neutraten Sänber einen erheblichen tteberfchuh an 
Kapitatfraft aufmeifen toerben. ©b mirb batjer bei 
ihnen ©eneigtheit beftehen, fotootji beutfdje @taatb= 
anteiben 3n ertoerben, bie fie "toegen ber ißaluta= 
bifferen3 fehr üortcilhaft taufen tonnen, atb 
and) öor altem bamit gerechnet toerben fann, 
ba& beit beutfehen ©eineinbeit nnb öffent* 
liehen Körperfchaften erhebliche Sariehen aub 
bem Qlublanbe 3uflieheit. Seher Krebitöerfefjr mit 
bem SRtiblanbe mühte aber böttig unmögtid} er= 
fcheinen, toenn bab Seutfche tReid) beit SBerpftich* 
tungen nicht nachfommen toottte, bie itjnt aub ben 
Kriegsanleihen ermachfett.

SRutt ftnb ja freilich' bei ber Uebertegung nuferer 
hohen ÜJerbftidhtungen für Biufen nnb Sitgung ber 
Unteihen auch getoiffe fo3iate SJKomente nicht gait3 
anher betracht 3U taffen. SRamentlid) in getoiffen 
Streifen ber dHrbeiterfcfjaft ift hie unb ba fchon. 
manchmal bie’ Unbeutnng taut geioorben, bah ber 
Kapitalift, ber beut Staate ©etb auf SRnleihen öor= 
gefchoffen habe, habet bod> recht gut fortgello turnen 
fei, erhalte er bocf> B°/o Biitfeu für fein }icheree ©etb, 
unb bie grofje ‘Klaffe beb ‘■öotfeb muffe nachher fid) 
3ahr3ch;nte hiuburch abarbeiten, um biefen Kapita= 
liffcit ihre 3 infen 311 befefjaffen. Sie bemagogfdjie 
StDeiterführung biefeb ©ebanfengangeb fötinte fehr 
leicht b«3u führen, mit ber ffbee beb ©taatbbanferottb 
31t fpieteu, eineb Staatbbanferottb, ber ja burchaub 
nicht gleich fo rabifat 31t fein brauchte, bie gait3en 
‘2lnteit>en ober Seite baöoit 31t annullieren, fonbern 
burdh beit tebigtid) ber 3irt8fu6 ber blnteihen 
3toangbtoeife herabgefetif mürbe. Silber auf 
einen fotdhen ©ebattfett fann tatfächtich nur 
eine gan3 mihgeteitete Sentagogie fomnten. 'Senn 
3unä<hft muh jeher SBerftänbige einfefjen, bah: eine 
burchgehenbe §erabfetj,ung beb 3rnbfuhc§ ber ‘3tn= 
ieifjeit nicht btoh bie Kapitatiften im eigentlichen 
©iituc beb “iOorteb, fonbern fehr toeite ‘Bolfbf reife 
fch'äbigeit mürbe. Uub ben lleberfichten, bie bei ber 
Beichnung jeber ein3etnen Kriegbanteitje gegeben 
toorben finb, ging ftetb betulich heroor, baß btc 3<*hi 
ber fteinen Seichter immer aüherorbenttich grofj ge= 
toefen ift. Satfächtichi finb bie ’htnieitjen in  bie fteinften 
Stanäte beb btnleihemarfteb hiueingetangt. ©dton 
in Briebcnbgeiten hat ja ber beutfehe ‘Arbeiter eine 
Starte ©partätigfeit enttoidett. ©erabe bie fteinen 
©uthaben aub ben beutfehen ©parfaffen haben immer 
ein fehr erhebliche^ Kontingent ber gefantten ©par» 
fapitatien aubgemacht. 3lber im Kriege ift bie ©par« 
tätigfeit, inbbefonbere attd> ber inbuftrielten ‘Jlrbeiteir* 
Schaft, 90113 erheblich getoachfen. 3mat ftattben beit

gefteigerten ßöhneu fetjr erhebliche 13Itehrauf= 
Vcettbungcn für ben Sicbenbunterhatt infolge ber ner= 
minberten Kauffraft beb ©eibeb gegenüber. Silber 
btc Cöhne ber SRrbeitcr in ber heimat fliegen bod> im 
Surchfdhnitt öiet erheblicher atb bie ©teigerung ber 
ßebenbmitfet aubmachte. Sann aber fällt ber ©par= 
tätigfeit ber Umftanb 3ugute, bah bie üRögtichfeit 
ber ütnfd>affitng öon ßebenbmittetn unb auch' ögn 
nieten ßujeubartifetn an ber Knappheit ber U3are 
ihre ©rertse fanb. ©0 fonnte ber Ülrbeiter öietfach 
mit erheblidtett ^Beträgen feineb ©etbeb gar nicfitb 
anbereb anfangett, atb eb auf bie ©parfaffe j,u 
tragen. Söon ben fo suftanbe gefommenen ©par= 
faffenguthaben finb fehr erhebliche ‘JKengen bott 
Kriegbanteihen ge3eichnet toorben. Seitb burd) bic 
©integer bireft, teitb auf inbireftem iß  ege
burdh bie 3 cid)nttngen ber SJSertoaitungen ber 
©parfaffen. iyetner ift aber hinfichttich ber SBer» 
teitung ber Striegbanteihen 311 berücffichtigen, bah 
toährenb ber gefantten Kriegbgeit alte 9Icünbett)er= 
mögen,*alte ©rfparniffe ber stßitmen ttttb ber ‘Jßaifen 
blttiage in Kriegbanteihen gefuttben haben, unb bah 
eine gro^c ÜUenge gemeinnütziger Bnftitute, bereu 
(Erträge ebenfalls toieber ben 935ittoen unb ben 
‘Jßaifen ßugute fomnten, unb inbbefonbere auch: bie 
SBerficherungbgefetffchaften in fehr erheblichem Um= 
fange Kriegbanteihen- geseidinet haben. ‘2ßenit nun 
ettteb Sageb gencrett bie heräbfetjung beb 3 htb= 
fußeb ber SJtnleihen öerfügt mürbe, fo liehe fid) 
natürlich' feilt Uuterfd>icb 3tDifd)eu fotdhen iluteihen 
machen, bie gro|en Kapitatiften gehören, bie ohne 
fdjmere ©dhäbiguitg eine ©iitbuhe an 3infett. cr= 
leiben fönnett, unb foichieit Qlnteihen, bie fich im 
S8efit;.e uoit -})etfoneu ober öon Snftituten befittben, 
bereu ©dhäbiguitg auf meite Kreife SJHinberbemittettcr 
ober gar SBebürftiger surüeffiete.

Qebocb bab ift nicht einmaf ber am fdhmerften 
miegenbe ©runb gegen jebe Siwäherabfehnng ber 
ilnteiheu. “Siel erheblicher finb gerabe btc breiten 
StRaffcn beb beittfd>cit ‘ilrbeiterftanbeb an einer 
anberett ©eite ber beuticheit Str i e g b f inart 3 ierutt g 
intereffiert. Sie ‘Riefenfjaftigfeit ber beutfehen 
Kriegbantejheseidhnungen crfdheint unb unb mot)! 
auch bem efjrtidh benfenben SRubtanb atb ein ‘Jßuuber. 
Stefeb ‘ißunber erftärt fid): nun, mie ich früher an 
attberer ©teile fchion anbeutete, burd)' bie (Eigenart 
beb beutfehen ttßirtfchaftbtebenb mährenb beb Kriegeb. 
©b märe niematb mögtidh: gemefett, bie SRiefenfumme 
ber beutfehen Kriegbanteihen lebigtief) aub beut mirflich 
öorhanbenenitlntagebebürfnib unb aub erfparten ißer» 
mögenbanfammtitngen auf3ubringen. ißietmehr ftnb 
bie btnteihe3eidjnungen in ber -§auptfache baburd) 
unterftü^t toorben, bah btc immer ftärfer öor fid) 
gehenbe ©ntbtöhnng ber beutfdhen ‘iß ir tf^a ft öon 
tRohftoffen bei fait alten gemerbtichen unb tauf* 
männifcheit Unternehmungen Kapitalien, bie früher 
in ber Barm 001t “Rohfiloffen, §atbmatertatien unb 
Bertigfabrifäten öorhanben mareu, in bie ©etbform 
3urüdföermanbette. Siefe befchäftigunggtob ge= 
morbenen SBetriebbfapitatien muhten angelegt merben 
ttttb für fie gab e8 feine beffere stlnfage atb bie ltmi=



—  186 —

toanbtung in  Mtegganíeihen. 3 «  bem ülugenbiicf 
nun, in  bent bie bcutfcfjc t2Dirt)cfiaft toi eher fid) 
ber Jriebengarbeit toirb ßtttocnben fönneu, toerben 
natürlich  bicfe M tp ita tien  erneut beit ‘iöeg in  bie 
SBarenform juchen. 2>ie SBoraugfcßuitg bafür aber, 
baß bag gelingt, if t  bie “35ertocrtbarfeit jotooht 
auf beut “SBege beg SBerfaufg atg auf bem SZBcge 
ber SBeteitmng — ber Mieggantethen. 3>ie SBorattg* 
feßung fü r  biefe SBertocrtbarfeit ift aber
toieber bie fragtofe SBotttoertigfeit ber 3ln=
leiben. S2KU anberen SfOorten: SBon ber SBoft*
toertigfeit ber beutfchen Mieggantethen hängt 
in erfter ß inic bie SlMöglichfeit ab, baß bie beutfdfjc 
‘iß trtfchaft nacf> bem Kriege toirb toieber arbeiten 
föttnen. 3m  J a tte  eirteg Gtaafgbanferottg toürbc 
biefe große nací)' bieten Saufenben bou SJKittioncn 
ßähtenbe Grimme enttoeber öernichtet ober bod) öer* 
m inbert toerben, unb bie Jo ígc  babón müßte eine 
fi^toere (Erfcfmtterring beg beutfchen ‘ZBirtfcfjaftéíebeng 
fein. Unb biefe ©rfchütterung müßte natürlich  in

erfter Stute fid ) an ber ülrbeiterfctiaft rächen, beben 
Söhne unb ülrbeitggelegenheiten bon biefer SBer* 
ntd>tung unb SBerntinborung am härteften betroffen 
toerbeu. 3>cghalb ift eg aud> gar uid>t toahr, baß 
bag beutfdje SBolf hinterher, toenn eg fü r bie 3 infen 
ber M iegganteihen arbeitet, ettoa bloß fü r 
iiab ita tiften  unb fü r  Zentner frohnt, fonbern eg 
ift bie eigenfte Gad>e ber breiten SJMaffe beg beut* 
fe&en SBolfeg, bafür 3« forgen, baß nicht ber ge* 
ringfte 3tocifel an ber 3af)innggto ittig fe it unb 
3ablunggfäfjig fe it beg 3>cutfd>en 9teidE)cg auffommt.

SMun entftebt bei biefen ^Betrachtungen bon 
felbft bie Jrage, ob eg beim richtig unb ob eg 
nötig toar, 3ur J inan3ierung ber bentfd>en M iegg* 
fchutb bon bornherein 5°/oige 3lnteihen ag^ugeben, 
ob man nicht einen niebrigeren 3tngfuß toähten 
tonnte ober ob cg fich nicht ¿um minbeften empfohlen 
hätte, allmählich . 3u einem niebrigeren 3ingfuß 
überßitgehen. ©, SB.

(“iöeitcre Uluffäße folgen.)

(Retnte ber (puffe.
SJBenn man ber fraußöfifchen tre f fe  ©tauben 

fdhenfen fönnte, fo hüben to ir bereitg ben M ieg 
befin itib  bertoreti, toährenb bie ©nglättber einen 
großen „to irtfehafttid jen“ Gieg über 3>eutfcf)ianb er* 
fochten hüben, ©§ hunbett fich um  eine fonberbare 
©cfchichte, bie bie Sottboner „Daily Mail“  ihren Sefern 
aufgetifch-t hat. Gie rühmte ftd> m it ber fo o ft in  
Sttglanb beobachteten SBertoirrung beg S?Morat=S8e* 
griffeg, toie au f hm terliftige (!) SSeife

etn 9taub bettifcher Jarbenreßepfe 
möglich getoorben, unb toie biefer gtiidtiche Umftaub 
bon ber größten SBebeutnng fü r ©nglanbg Farben* 
inbuftrie  fei. ©g fotten einige engtifche Se£til* 
inbuftriette, toie hierüber fehr ergößlid) bie 
„SBo f f i f  ch-e 3 e i t u n g “ (20. 3 u n i)  beridyten farm, 
bon einem unbefannten (natürlich !) Gchtoeißerifcßen 
©hemifer troß alter ^Machinationen beutfeher Sllgenten 
nicht toeniger atg 257 foftbare Jarbftoff=SRe3ept« 
aug SDeutfdjiianb „e rlang t“ haben, © in  engtifcher 
©hemifer SRotoe fei nach ber Gchtoeiß gefommen 
unb habe ein glänßenbeg U rte it über biefe „ge* 
raubten“ (sie) (1)eheint*SBorfehriften gefällt. 2>ag 
tourbe natürlich  atg ein bernichienber Gchtag gegen 
3>eutfchianb auggebeutet, unb beg Jrohlocfeng toar 
bei Stltbiou unb in  © attia  fein ©nbe. “Uber biefe 
nette ©efchiä)te, bie einem M no*G<hrtftfte[[er bei* 
nahe ©hre macht, enbete m it einem böfeu SReinfatl. 
Senn befagter § e rr SRotoe erftärte einmal alte SBe* 
hauptungeu ber „Daily Mail“  fü r  unrichtig ; toahb* 
fei attein, baff er in  ber Gchitoeiß n u r e i n e  ffarb» 
ftoff=SBorfchrift (fü r SBrittantgrün) „gep rü ft“ habe, 
im  übrigen aber m it ber Garbe gar n id jfg  ¿n tun 
haben tootte. StOdterbin aber fditug boeb einigen 
©ebifbeten in  ©ngtanb bag ©etoiffeu, unb fo er* 
Ftärte u. a. ber ©hemifer ü-'rof. ©  r  e e n im  
„Manchester Guardian“ , baß „ r ä u b e r i f c h e  © £ p c *

b i t  i o n e n , b i e  3 it b e m  3  to e cf e a n  g e f t ; e t t t  
to e r  b e n , u m  b a g  g e i ft i g c © i  g e n t u m  t o n  
© n g t a n b § Ä o n f u r r e n t e n  3 u ft e h t  e n , 
b i e f e m 3  to e cf e n i e m a t  g to ü r  b e n b i e n e n  
f ö n n e n . “ SRud) feien fotche üüuffäße geeignet, auf 
bie ©nglänber einen mioratifchen ÜMatei 311 toerfen.

3 u  ber aftueiten syftienred>fg*0treifrage, betr.
bie 9iiicflagenffür Sfriegggetoinnfteuer unb bie 

$anttemepfüd)t
te ilt ber „ b e r l i n e r  SB ö r } e n * © 0  u r i e r  “ (15. 
S un i) eine toidjtige SRcich'ggerichtgcutfcheibung nom 
14. S u n i b. 3- m it, tooitad) bie n id ) bent; ©efeße ßur 
Gicßerung ber i?ricgggetoinnfteuer pon ben ü lfticn* 
gefettfehaften gemachten Gonberrücftagen int G inne 
beg § 237 beg §©SB. fü r  biefe Gtcuer atg ed)te 
SRüefiagen attgefehen toerben fotten. '©»emgemäß bürfe 
fü r ben SBorftanb eine Tantieme baraug nicht bc* 
rechnet toerben. 3 u r SBcgrüubung befagt bag SReihg1* 
gericht noch in  Uebereinftirnmung m it ßanbgericht I I  
SBertin unb Stammergcridyt, bag bie Mage beg J a b r if*  
biireftorg ©. au f Santieme abtoieg: „U n te r „3Utcf* 
tage“ im  G inne bieg § 237 3©SB. ift! Inach ber SReichg1* 
gerichtgentfheibung »om 11. 3auuar 1918 atteg ßu 
»erftehen, mag nicht verteilt toirb, fonbern toag ßurücf* 
geftettt toirb 31t fünftigen 3toe<fen, einerfei, ob bie 
SRücfftettung auf gefeßtihem 3toang, auf fre ito itliger 
©ntfehtießung ber ©cueratOerfammtung ober auf 
ftatutarifchen SBorfchriften berußt. ©>angd) muß aber 
angenommen toerben, baß bie Gonberrücffage fü r 
M kgggcto inufteuer eine SRüdtage int Ginne beg 
§ 237 htüU . nub alg fotchiC tantiemefrei ift; beim 
nad) bent ©efetj fteßt bem SBorftanb eine ©etoinn* 
beteitigung an einer ‘Miicftagc )iid>t 311.“ 3 u r  Jrage 
ber

SJlngeftcütenfpefutation
tourbe bem „SBer t i n  er S ä g e b l a t t “ (20. 3 uni)
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t>ou einem Berliner ^rtoatbauiier eilt intereffanter 
Beitrag ' gefanbt. ©er ©nmb beë Hebels' liege nicht 
fo feßr in ber mißlichen ßage ber Bngeftetlten, bie 
bann 3u ben iÇmen Dont ©efeße verbotenen ©b efü= 
lationen greifen, fonbern vielmehr in bem großen 
tointfcf)aftIidE)cn Unterfcfneb her Blaffe ber Bnge» 
ftellten gegenüber ben ©ireftoren. 3>icfe bürfen ja 
unbegren3t ©efdjäfte abfchligßen, unb fie besiegen 
außer ißrem ©eha’l t  unb ber fflantieme noch meift: bie 
©infünfte aug Buffichtgmtgftelten, bie mit 1000 big 
2000 ',M. pro Brbeitgtag fcßließlicb in einem; fraffen 
©egenfaße 3U bem jet3,t iyaci) geregnetem , '©urdfp* 
fdmittgeiniommen ber Banfbeamten (in ‘¡Berlin) 
mit ettoa 20 M  pro Brbeitgtag fteßen. ©in fotcßer 
HnterfbEjieb müffe auf bie Begehrlichkeit anrefjenb 
te-trfen. ©a3U bemerkt ba§ ¡8. bafj biefc Satfadjc 
allein bie ©pefulaiiionen bcfonberë in  beml jetzigen 
übermäßigem Umfange beim &«od& nicEjit gerechtfertigt 
erffeinen laffe. — ©ie ü r  ft l i  <h 3 a b 1 o n o tv g »
Î i f cf) e ©  e f e i l  f d ja  f t bat, toie bie „  î lo  r  b b e u t »
[ d) e ï l  11 g e nt; e i n e 3 e i t n n g “ (18. Sunt) mitteilt, 

ein intereffantcg ‘¡Prciéauêfcbreiben 
erlaffen m it B ü  cf ficht barauf, baß ber lanbtoirt» 
f(f)aftlt<f>e Betrieb in ben triegfüßrenben Cänbern 
auch mittelbar febr ftarf1 beeinflußt toorben ift. ©g 
bat u. a. ein bebeutenber, oielleicht überbauet nicbit 
erfeßter aber erfeßbarer Berjbrauch ber Bobenfraft, 
eine Bernthtberung beg ©ebraucp'tverteg ber ©e= 
bäube toie auch beg Umfangeg unb beg ©ebraudjg» 
inerteg beg Qnbentarg ffattgefunben. ©iefe Ber» 
änberungen füllen 3ablenmäßig mögiicbft genau feft» 
geftellt inerben. ©ie jpragaufgabe verlangt : \  „© ine, 
©rmittelung ber Beränberungcn, bie ber Jrudhtbari« 
ïeitigrab beg Bobeng, ferner fiotaolji ber Bergletcßg» 
alg auch ber tatfäcblicbe Bïert ber ©ebäube unb 
ber übrigen im lanbtnirtfdKtftlidßen Betriebe nötigen 
Befaßftücfe feit Buguft 1914 gegenüber ber Bett bior 
bem Kriege in folcßen ©ebieten beg ©entfetten 
fReidjeg ober Oefterreichg erfahren haben, bie nom 
Kriege nicht unmittelbar betroffen toorben finb.“ ©ie 
mit 3ahlenmäßigen Unterlagen 3u nerfehenben ©r= 
hebungen haben jich 3unächft auf mehrere lanbtoirt» 
fehafttieße Betriebe eineg beftimmten ©ebieteg 311 
erftreefen,. beffen lanb» unb bollgtoirtfchaftiiche “Ber* 
hältniffe möglichft gleichartig finb. ©er BÖert ber 
Unterfud)ungen inirb jeboeß erhöht, toenn auch; Be» 
triebe herange3ogen ioerben, bie fidj unter ber» 
fdjiebenartigen Berßältniffen beftnben. ©ie ©in» 
lieferung hat big 311m 31. Oftober 1920 3.U erfolgen, 
©er “pretë beträgt 1500 Æ  ©ie näheren ‘32Tit= 
teilungen macht ber B.rchivar ber gürftlich Sablo» 
notogfifeßen ©efellfchaft, Uninerfitätgbibliothef, ßeip» 
3ig — 3 m ‘Koten „ B a g “ (25. 3 utti) lefen toir 
eine trächtige Bug’taffung beg ßanbgericßtgratg 
Dr. © 0 n t  a g über

bie ©inbruchébiebftâhle in Berlin, 
bie in erfeßreefenbem Blaße 3ugenotümen haben, 
©ine bau einer Berliner ‘¡Berfidterungggefellfchaft ner» 
öffentltcßte © tatiftif befugt, baß feeßg Berliner Ber» 
iidjerungggefellfchaften an ©ntfehäbigungen für 
©inbrüdje in  @roß=Bcrlin im fjaßre 1915: 345 796 JL,

1916: 1174 690 M., 1917: 3 850 707 M. gc3af>tt haben, 
©a feßon vom 1. 3 anuar 1918 big 3.unt 15. B p ril 
1623 984 M. ge3ahtt toorben finb, fo fann man für 
bag gan3e Sahf 1918 bie erhebliche ©umme Don 
5 600 000 M. fchäßunggtoeife annehmen, ©egen eine 
berartige Bugbehnung ber Berficherunggßahlen 
müffe man ein Büttel fin&ett, nadjibem militärifdhe 
©icherheitgpatrouitlen, aug bem fjeeregbienff ent» 
laffene BoÜ3eibeamte, oerfchiärfte ©trafen ber ©e= 
richte nicht ben getoünfditen Bußen gehabt haben. 
Um nun bag Uebet an ber B3ur3el 3U faffen, fdßlägt 
Dr. ©ontag für bie alten,, getoiegten unb1 unoer» 
befferiiehen ©inbrecher, bie ßehrmeifter ber jüngeren 
Berbred>er3unft, bie I eb e n g l ä n g  lieh-e 3 n t c r  = 
n i e r u n g  bor, toie bieg bereitg in Borb»Bmerifa 
gefcßiehe. ©etoiß ftünben einer fioIchen„ ^orberungi 
juriftifche nnb f03iatp»olitifäßie ©tntoänbe entgegen, 
aber fie müßten 3urüdtreten gegenüber ben unbe» 
red>enbaren ©chäben, bie bie menfchlkhe ©efelt» 
fdjaft immer toieber bnrch> bie ©ntlaffnng biefer alten 
3ucbthäugler erleibet.

Emschaa.
Kleinhandels-

Herr F achredakteur A. M. I s a a c,
Berlin-Lichterfelde, schreibt mir: 

Zusammenlegungen. D¡fi stilIegUDg von Grossher-
stellungs- und Kleinhandelsbetrieben ist als eine der wenig 
erfreulichen Erscheinungen des Krieges anzusehen. 
Sind sie in der Fabrikation in den zahlreichsten Fällen, 
sei es aus Mangel an Rohstoffen oder an Kohle zustande 
gekommen, so haben diese Stillegungen in den verschiedenen 
Industrien verschiedene Formen angenommen. Man hat, 
um eine Zerstörung der deutschen Industrie zu verhindern, 
gesucht, einen Lastenausgleich zwischen weiterarbeitenden 
und stillliegenden Betrieben einzuführen und w ir finden 
im Sp'mnereigewerbe Anläufe zu dieser Bewegung. In der 
Schuhindustrie hat man durch Bildung eines Z w a n g s -  
syndikates die Frage in einer befriedigenderen Weise zu 
lösen gesucht, während w ir eine weitere Form in dem 
auf f r e ie r  W a h l  beruhenden Syndikat der Ledertreib- 
riemenhersteller finden. Selbst bei dem vielgeschmähten 
Zwangssyndikat der Schuhindustrie und dem ähnlich ge
arteten der Seifenindustrie ging man von der sozialen 
Richtlinie aus, dass demjenigen, der im Krieg zugunsten 
seines Konkurrenten auf die Ausnutzung seiner Herstellungs
mittel verzichtet, eine Entschädigung zu zahlen sei. Beim 
Zwangssyndikat in der Schuhindustrie wird der ganze 
Nutzen der weiterarbeitenden Betriebe anteilmässig unter 
sämtliche Mitglieder des Zwangssyndikats, also auch die 
nichtarbeitenden Betriebe, verteilt. Die Einschränkungen, 
die in der Herstellung der mannigfachsten Industriezweige 
nötig wurden, blieben natürlich nicht einflusslos auf die 
von ihnen gespeisten Kleinhandelsbetriebe. Suchten diese 
auch durch Einfügung neuer Ersatzverkaufsartikel den 
Ausfall auszugleichen, so gestaltet der a llg e m e in e  
Warenmangel diese Massnahme immer schwieriger. W ir 
sahen aus diesem Grunde eine Anzahl Kleinhandelsge
schäfte verschwinden; zu einem grossen Teil waren dies 
auch Handwerksbetriebe, die mangels Fachkenntnisse von



den Ktiegerfrauen nicht weitergeführt werden konnten. 
Eine derartige Verminderung der Detailgeschäfte ist aber 
unerwünscht, da aus ihr unabsehbare Folgen für Industrie 
und Grosshandel entstehen können und in den meisten 
Fällen den Kriegsteilnehmern die Existenz vernichtet 
würde. Es galt daher, andere Wege zu suchen. Die 
Vorarbeiten hierzu finden wir im Schuhhandel. Gibt die 
Verknappung der Ware indirekt den Anstoss zu dem 
Versuch, das Schliessen von Detailgeschäften in eine ge
ordnete Bahn zu lenken und für den eintretenden Frieden 
der Industrie den erforderlichen Abnehmerstand zu er
halten, so haben im Schuhhandel, in dem man eine Z u 
samm en legung  von  K le in h a n d e ls g e sc h ä f te n  an
strebte, noch weitere, mehr verwaltungstechnische Gründe 
Vorgelegen. In dem völlig zwangsmässig geregelten Ge
werbe erfolgt, die Warenzuteilung automatisch durch Ver
teilungsorgane auf Grund des Verhältnissatzes von 72% 
zu den Friedensbezügen des Kleinhändlers. Die ver
änderte Sortenerzeugung in Schuhwaren, die der Krieg 
bedingt und die veränderten Werte dieser Waren, haben 
es unmöglich gemacht, dass man nun jedem Schuhhändler 
in den früher bezogenen Warensorten je %  der Bezüge 
zuweist. Ein Versuch, die Zuweisung in diesem Sinne 
zu regeln, soll nunmehr unternommen werden, jedoch 
lässt sich das Ergebnis nicht absehen. Eine weitere 
Erschwerung bildet der Ausfall von annähernd 1000 
Herstellern. Kurzum, die Schuhwarenherstellungs- und 
Vertriebsgesellschaften finden sich bei der grossen 
Zahl der Kleinhändler der fast unüberwindbaren Auf
gabe gegenüber, die Kleinhändler weiter in sinn
gemässer Weise zu beliefern, indem auf die Ansprüche 
des Publikums nicht etwa in bezug auf Geschmack, 
sondern 'auf tatsächliches Bedürfnis in bezug auf Grössen 
Rücksicht genommen wird. Gewiss bestehen ungefähr 
festliegende Normen für die Grössenverteilung innerhalb 
einer Warenlieferung von 10 Paar Stiefeln, da die grossen 
und kleinen Grössen verhältnismässig seltener gekauft 
werden als die Mittelgrössen. Platte man früher 1Ó Paar 
auf 7 Grössen zu verteilen und verdoppelte man die drei 
Mittelgrössen, so traf man ungefähr das Bedürfnis, muss 
dieselbe Aufgabe heute mit 7 Paar erfüllt werden, so 
werden alle Berechnungen über den Haufen geworfen, 
ganz abgesehen von den Verschiebungen in den Sorti
menten, die aus der Einberufung der wehrpflichtigen 
Bevölkerung entstanden sind und der Unmöglichkeit der 
nummerweisen Nachsortierung, die durch die behördliche 
geregelte Zuweisung ausfällt und die ein Einsortieren 
verkaufter Grössen unmöglich macht. Die Belieferung 
der Händler,’ die gewohnt waren, kleine Bezüge zu 
machen, ist mithin in Frage gestellt und hier setzt eine 
Massnahme des Plauptverteilungsausschusses des Schuh
handels (H. V. A.) ein, um das Weiterbestehen des 
kleinen Schuhhändlers , zu gewährleisten. Diese Ver
waltungsbehörde des Scliuhkleinhandels hat an die Schuh
händler mit einem Friedensbezüg von weniger als 
15 000.— ryfi die Anfrage gerichtet, welchen Weg der 
Kleinhändler wählt, um eine bessere Belieferung zu er
halten. Er kann das ihm zustehende Bezugsrecht an einen 
im gleichen Ort ansässigen Kollegen abtreten und dieser 
vergütet ihm für die aus der Abtretung erfolgenden Mehr
zuweisungen 15% des Wertes der jeweiligen Mehrbe-

lieferung. Ein Händler kann auch seine Quote dem 
H. V. A. zur Verfügung stellen, der sie alsdann 
unter den gleichen Bedingungen einem anderen
Händler des gleichen Ortes zuweist. Eine weitere 
Lösung ist der Zusammenschluss von mehreren
Gesellschaftern am gleichen Orte zum gemeinsamen 
Verkauf in einem Lokal, deren Friedensbezüg zusammen 
mindestens 15 000.— M  betrug. Kleinhändler, die aber 
aus irgendeinem Grunde einen Zusammenschluss nicht 
anstreben, können auch den Weg wählen, dreimonatlich 
befiefert zu werden, um eine Verzettelung der Quote zu 
vermeiden. Wie man sieht, ist der Willensfreiheit der 
Betroffenen ein grosser Spielraum gelassen worden. Die 
Bewegung ist von höchstem Interesse, da es meines Wissens 
der erste Versuch ist, Zusammenlegungen im Kleingewerbe 
vorzunehmen. Allerdings ist hierzu die erste Bedingung, 
dass ein genauer Ueberblick über Herstellung und Ver
teilung besteht, wie dies eben nur in einem durchaus be
hördlich geregelten Gewerbe, wie es das Schuhgewerbe ist, 
möglich wird. Die Kundgebungen der lokalen Schuhvereine 
zeugen dafür, dass wohl in den meisten Fällen die dreimonat
liche Belieferung gewählt wird. Ob hiermit das angestrebte 
Ziel voll und ganz im Interesse der Allgemeinheit erreicht 
wird, können w ir in diesem kurzen llahmen nicht besprechen. 
Der Zweck der Massnahme aber soll letzten Endes sein, 
für die Verbraucher den Bezug zu vereinfachen, eine 
bessere und bequemere Versorgung des Publikums mit 
Schuhen zu ermöglichen und zu vermeiden, dass durch 
Anstehen und Suchen an mehreren Verkaufsstellen wert
volle Arbeitszeit unnütz vergeudet wird. Der Plan aber, 
an Stelle von Stillegungen eine wohlvorbereitete Zu
sammenlegung zu setzen, bedeutet einen besonders be
merkenswerten sozialen Fortschritt. Sind letzten Endes 
die Massnahmen im Schuhgewerbe von der Dauer des 
Krieges in ihrer Wirkung abhängig, so ist bei nicht zu 
langem Fortbestand der Feindseligkeiten damit zu rechnen, 
dass das Gewerbe, wenn, auch nicht im ganzen, so doch 
in ansehnlicher Ausdehnung erhalten bleibt. Die Ueber- 
gangswirtschaft dürfte im Schuhgewerbe nicht die lange 
Zeitdauer erfordern, wie etwa im auf . exotische Rohstoffe 
ausschliesslich angewiesenen Textilgewerbe. Das Schuh
gewerbe kann bei entsprechender Umstellung der Waren
sorten aus europäischen und mitteleuropäischen Quellen, 
bei Ausfall des enormen Heeresbedarfs an Leder, so 
zahlreiches Leder erhalten, dass es wohl nach Kriegsende 
zu den am wenigst lang gebundenen Gewerben zählen 
wird. Beginnt man doch schon jetzt Massnahmen zum 
Wiederbetrieb stillgelegter Schuhfabriken zu treffen. 
Gelingt es auch den Schuhkleinhandel durch die Zu
sammenlegung über die schwere Lage zu leiten, so ist 
ein schwieliges Werk glücklich vollbracht.
•

Kunststeuern. Brieger-Charlottenburg
schreibt m ir: „Am 22. März 1918 ist in 

Frankreich das erste reine Kunststeuergesetz durchgegangen, 
das bisher ein Land besitzt. Es steht im Rahmen einer 
Luxussteuer. Im selben Atemzuge werden 10 %  auf 
Hummern und Kaviar einerseits, auf Kunstgegenstände und 
Luxusdrucke andererseits gelegt. Damit hat Frankreich 
das Eis gebrochen. Die Kunstsleuern, die uns im § 7 des 
neuen deutschen Steuerentwurfes versprochen werden, sind
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nichts anderes als eine Folgeerscheinung des französischen 
Vorgehens und schliessen sich, ihm geradezu wörtlich an, 
indem sie'gleichfalls 10 °/o Umsatzsteuer auf alle Gegen
stände der bildenden Kunst und des Sammlerinteresses 
und auf alle Luxusdrucke legen. Der deutsche Gesetzent
wurf schliesst nur den direkten Kauf beim lebenden Künstler, 
die Kunstwerke unter 300 c4t und die Werke der in den 
letzten 5 Jahren verstorbenen Künstler, wie Boehle, Trübner, 
Kuehl, Schoenleber u. a., von der Besteuerung aus. Zu
gleich beginnen sich wohl, nicht zum wenigsten infolge 
der Teuerungssteuern, • die ausserhalb stehenden Länder 
dagegen zu schützen, dass sie nach dem Kriege ihren gut
gemessenen Teil zu diesen Mehrkosten beitragen müssen. 
Die VereinigtenStaaten von Amerika haben damit angefangen, 
indem sie, der Hauptkäufer gerade für die teuersten Kunst
werke, in diesen Wochen ein ganz besonders strenges Einfuhr
verbot für Kunstwerke erliessen. Nach dem Durchbruch 
der politischen, bekehrt sich Amerika gewissermassen zu 
einer künstlerischen Monroedoctrin, mit europäischer Kunst 
sehr gesättigt (was schon die matte Haltung der amerika
nischen Kunstauktionen im Kriege bewies), w ill es Europa 
zwingen, sich entweder ganz auf seinen eigenen Kunstmarkt 
zu beschränken oder nach Amerika unter Bedingungen zu 
arbeiten, die die Wirkungen der Steuern für Amerika zum 
mindesten aufheben würden. M it andern Worten: Amerika 
w ill aus dem zahlendsten Kunstkäufer zum wohlfeilen 
Käufer werden und rechnet sicher schon jetzt mit den 
materiellen Bedürfnissen seiner Lieferanten nach dem Kriege. 
Es lässt sich zum .mindesten sehr bezweifeln, ob die durch 
die Kunststeuer nach dem jetzigen Entwurf vorgesehene 
Lage für Staat und Kunst in Deutschland eine sonderlich 
günstige sein wird. Frankreich ist mit seiner Steuer 
günstiger daran. Es besitzt eine viel grössere und kon- 
solidiertere materiell begüterte Schicht, die wenn man so 
will, aus den Kriegsgewinnlern der alten französischen 
Kriege emporgewachsen ist, während wir eine solche breitere 
Schicht erst entstehen sehen und sie mit unseren drakonischen 
Massregeln gewissermassen von der Kultivierung zurück
schrecken. Auf der andern Seite zahlt sicher jemand, der 
für ein Kunstwerk 100000 o fl anlcgen kann, eher 110 000 M  
als derjenige, der 500 M  zahlte, nun 550 M  zahlt. Dazu 
kommt noch, dass das Werk für 100 000 M  selten, das 
Werk für 500 J i  häufiger den Besitzer wechselt. Das kleine 
Kunstwerk verteuert sich sonach durch den häufigen Be

sitzwechsel ständig, die 10 % von jedem neuen Verkauf 
schlagen sich zu den alten, und relativ schnell verdoppel ts i ch 
der Preis eines derartigen Werkes und lässt das Interesse 
an seiner Erwerbung dementsprechend abflauen. Das hat 
zwei gerade von dem Steuerentwurf nicht beabsichtigte 
Folgen. Zuerst belastet die neue Steuer zu ungleichmässig 
den Mittelstand der Kunstkäufer, der doch den Hauptbe
standteil der neuen Steuer aufbringen soll, macht ihm das 
Kunstsammeln unmöglich oder doch zum mindesten schwer, 
hemmt also auf der einen Seite Kultur, indem sie auf der 
anderen Seite eben den Snobismus, den sie treffen will, 
fördert. Auf diese Weise aber verfehlt nunmehr die Steuer 
auch ihren materiellen Zweck für den Staat; indem sie, 
nach den oben Dargelegten unleugbar, höchst einschränkend 
auf den Kunstmarkt wirkt, muss sie im Ertrag auch hinter 
den bescheidensten Erwartungen Zurückbleiben und ein 
Kunstschiebertum grosszüchten. Dem jungen, empor
strebenden Künstler aber wird geradezu der Lebensnerv 
abgeschnitten, er kann nicht durch Atelierverkauf, sondern 
nur durch den Kunsthändler vorwärts kommen, und dieser 
Kunsthändler wird sich bei den Konsequenzen hüten, etwas 
anderes als Bewährtes oder gangbaren Kitsch zu handeln. 
Den drohenden Fatalitäten kann die Kunststeuer nur ent
gehen, wenn sie sich statt der uniformen 10 %  auf eine 
abgestufte Besteuerung beschränkt, die den Preis des ein
zelnen Kunstwerkes sorgfältig berücksichtigt. Nur eine 
solche Besteuerung würde den beabsichtigten materiellen 
Zweck erreichen, indem sie zugleich nicht nur kein Hemm
nis, sondern eher eine Förderung des Sammelns junger 
Kunst bedeutet.“

Gedanken über den Geldmarkt
Nachdem sich eine geraume Zeitlang der Kurs der 

deutschen Devisen an den neutralen Auslandsbörsen etwas 
stabilisiert hatte und wesentliche Veränderungen sich 
nirgends, merklichere Schwankungen überhaupt nur in 
Amsterdam abgespielt hatten, haben die letzten Wochen 
leider wieder ziemlich erhebliche Rückgänge gebracht. Die 
Bewegung ging von Amsterdam aus, wo die Devise Berlin 
zeitweilig bis auf 36,20 herunterging (bei einer Parität von 
59,26) und sich die Kronendevise, deren Parität 50,41 
beträgt, bis auf 20,10 senkte. Von Holland aus griff dann,

W arenm arktpre ise  fü r M a i 1918.
1. 9. 15. 22. 29.

Weizen New York (Winter hard Nr. 2) 226 226 226 226 229 cts. per bushel
Mais C h ic a g o .................................. 127 V, 127 V, 1277, 1277s 135 cts. per bushel
Kupfer, standard London . . . . 110 110 110 110 110 £  per ton
Kupfer, electrolyt London . . . . 121— 125 121—125 121—125 121—125 121—125 £  per ton
Zinn L o n d o n ................................... 360 380 367 360 355 £  per ton
Zink L o n d o n ................................... 50—54 50—54 50—54 50—54 50—54 £  per ton
Blei London........................................ 2 9 7 ,-3 0 7 , 29‘/2 -3 0 7 229 7 , - 3 0 V2 29Va- 3 0 y  2 2972-30*/ 2 £  per ton
Weissbledh L o n d o n ......................... 30/0 32/0—32/3 33/0 33/0 33/0 sh per ton
Silber L o n d o n ................................... 49V4 49 7, 487/s 487/s 487s d per Unze
Baumwolle loco New York . . . . 27,75 28,15 26,70 25,70 30,10 cts. per Pfd.
Baumwolle L iverpool........................ 21,44 21,60 21,60 21,08 21,60 d per Pfd.
Schmalz C h ica g o .............................. 24,87V, 25,40 24,65 24,627, 24,0772 Doll, per 100 Pfd.
Petroleum New Y o rk ......................... 13,30 13,30 13,30 13,30 15,05 cts. per Gallone
Kaffee New York Rio Nr. 7 . , . 83/„ 87, 83/r 87r 87s cts. per Pfd.
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nachdem einige Tage die übrigen neutralen Börsen auf 
die Devisenkursgestaltung in Amsterdam kaum reagiert 
hatten, diese rückläufige Bewegung auch auf die nordischen 
Länder und die Schweiz über. Sowohl in Kopenhagen 
und in Stockholm als auch in Zürich kam es an ver
schiedenen Tagen zu einem sprungweisen Herabsetzen der 
Devisen der beiden verbündeten Länder. Auch die Devisen 
der Ententestaaten waren zeitweilig schwächer veranlagt 
und bröckeln im allgemeinen sogar fast täglich ein wenig 
in den Kursen ab, aber die Minderbewertung des Kurses 
der Devisen Berlin und Wien ging doch weit über diesen 
Rahmen hinaus. So waren beispielsweise in Zürich, wo 
am 31. Mai die Maikdevise noch mit 78,85, und die 
Kronendevise mit 48,40 notiert wurde, die entsprechenden 
Kurse am 27. Juni auf 67 und 39,75 zurückgegangen, 
während London und Paris in der gleichen Zeit nur von 19,15 
aufl8,98 und von 70,55 auf 69,90 fielen. Es kann kaum einem 
Zweifel unterliegen, dass wir es hier mit einem grossangeleg
ten und leider nicht ganz erfolglosen B a i s s e - S p e k u l a 
t i o n s m a n ö v e r  des Ententekapitals zu tun hatten, das 
sehr geschickt das Zusammenfallen verschiedener für die 
Mittelmächte ungünstiger innen- und aussenpolitischer Er
eignisse ausgenutzt hatte. Es1 war sehr eigenartig, dass 
aus Holland schon sogleich bei Beginn der o ö s t e r 
r e i c h i s c h e n  O f f e n s i v e  in Venetien, deren erste 
Tage doch militärisch durchaus befriedigend verliefen 
und zu weitergehenden Hoffnungen begründeten Anlass 
gaben, „Stimmen“ aus Börsenkreisen in privaten und 
öffentlichen Berichten gemeldet wurden, die das Vorgehen 
der Oesterreicher von vornherein „sehr ungünstig“ be
urteilten und als einen Verzweiflungsakt auslegten, der 
unternommen werde, um den „Zusammenbruch“ der Mo
narchie noch etwas hinauszuschieben und die erregte 
Stimmung der Massen abzulenken.

Wenn, wie gesagt, die Devisen der übrigen Krieg- 
führenden auch nicht in gleichem Masse wie die Mark- 
und Kronendevise in der zweiten Junihälfte mitgenommen 
wurden, so kann doch kein Beschönigen und Vertuschen 
darüberbin weg täuschen, dass die Ententestaaten mit e r n s t 
h a f t e n  V a l u t a s c h w i e r i g k e i t e n  mehr denn je 
zu kämpfen haben. Seitdem auf dem Wege über Frank
reich so gut wie keine spanische Devise zu erhalten 
war, ist England durch die Gestaltung seines Wechselkurses 
in Madrid resp. der spanischen Devise iu London in 
Bedrängnisse geraten, die sich auch auf Frankreich über
tragen haben und die anders als durch kräftige G o l d 
a b g a b e n  nach Spanien nicht mehr zu lindern sind. Es 
sollen deshalb zunächst 1/i  Milliarde Frc. Gold nach Madrid 
abgegeben werden — ein Luxus, den sich die Bank von 
England ja schliesslich aus ihren südafrikanischen Gold
eingängen noch manchmal leisten kann, aber auch eine 
Ausgabe, die sich nicht allzuoft wiederholen darf, zumal 
es sich hier bei der starken Aktivität der spanischen 
Zahlungsbilanz gegenüber den Ententeländern ja doch leicht 
um eine Schraube ohne Ende handeln kann. Gleichzeitig 
muss man nun, nachdem verschiedene Pfuschkuren nichts 
hatten bessern können, an einen neuen Versuch zur Hebung 
der an den neutralen Plätzen noch stärker als die Kronen
devise gesunkenen i t a l i e n i s c h e n  Valuta herangehen. 
Man denkt, holländischen Berichten zufolge, an verschiedene

Finanztransaktionen, unter denen u. a. die Unterbringung 
italienischer Schatzscheine in London eine Rolle spielt.

Ueber die nicht uninteressanten Massnahmen der 
H o llä n d isch e n  Re g ie ru ng  gegen das Zuströmen aus
ländischer Effekten nach Holland hatten wir bereits an 
dieserSlelle gesprochen. In  der Enfentepresse ist natürlich 
dieses Vorgehen als ein vor allem gegen Deutsch land  
gerichtetes hingestellt worden, und es hat nicht an hämi
schen Bemerkungen darüber gefehlt, dass Deutschland an-

Fiutus-Merktafel.
Man notiere auf seinem Kalender v o r:1)

M ittw och,
3. Juli

G.-V..' Hötelbetriebs-Äkt. - Ges., Coroua 
Fahrradwerke, ■ Frankfurter Gasgesell
schaft, Consolidirte Alkaliwerke Wester
egeln. — Schluss des Bezugsrechts 
neue Aktien W. A. Schölten Stärke- 
und Syrupfabriken.

Donnerstag,
4. Juli

I Ironage-Bericht. — Bankausweise Lon
don, Paris. — G .-V .: August Loh 
Söhne Akt.-Ges.; Tellus Bergbau-Ges.

Freitag,
5. Juli | G .-V .: Torgauer Stahlwerke.

Sonnabend,
6. Juli

Bankausweis New York. — G.-V.: Dort
munder Aktienbrauerei, DuxerPorzellan- 
Manufaktur. — Schluss des Bezugs
rechts Aktien Verein für die chemische 
Industrie Mainz.

Montag,
8 Juli

Dienstag,
9. Juli

G .-V .: Norddeutsche Sprengstoffwelke, 
Schlegel-Brauerei Bochum.

M ittw och,
10. Juli

Reichsbankausweis. — G .-V .: David 
Richter, Zuckerfabrik Fröbeln, — Schluss 
des Bezugsrechts Aktien Neue Boden- 
Akt.-Ges.

Donnerstag,
11. Juli

Ironage-Bericht. — BankausweiseLondon, 
Paris. — Schluss des Bezugsrechts 
Aktien Baumwollspinnerei Erlangen.

Freitag,
12. Juli

Sonnabend,
13. Juli

Bankausweis New York. — G.-V.: Bremer 
Silberwarenfabrik, Phönix Akt. - Ges. 
für Herd- und Ofenindustrie. — Schluss 
des Bezugsrechts Aktien Vogtländische 
Bank, Vereinsbank Sebnitz, Berg
männische Bank Freiberg.

Montag,
15. Juli .

G.- V.:SächsischeMaschinen-Cartonnagen- 
Akt.-Ges., Polyphon-Werke Akt.-Ges. 
Wahren, Wotan-Werke Akt.-Ges. — 
Schluss des Bezugsrechts Aktien 
Deutsche Jutespinnerei Meissen.

Dienstag,
16. Juli

Ver losungen :
, 5. J u li:  Crédit foncier de France 3%, 

23/6% Pfandbr. (1879, 1885), 2 '/2°/0 
Pariser 400 Fr. (1894/96), 3°/0 Pariser 
300 Fr. (1912), 2% Brüsseler Maritime 
100 Fr.

•) D ie Merkt&Iet gib« dem W ertpap ie rbes itze r über »Ue fü r  Ihn 
w ich tigen  Ere ign isse der kom m enden Woche Aufschluss, u. a. über 
üenera lV ersam m lungen ,, A b la u f von Bezugsrechten, M arkttage, 
L iqu ida tions tage  und Losziehungen. Fe rner Anden die In teressenten 
darin  altes verzeichnet, w o ra u f sie an den betre ffenden Tagen in 
den Zeitungen achten müssen. In  JE w riiv -S o b rift e ind d ie jen igen 
« re irn ie e a  gesetzt, d ie  «ich en f den Tag genau n ich t bestimmen 
lassen.
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dauernd versuche, Wertpapiere in Holland abzusetzen, 
wobei es sich insbesondere der Hilfe der „Hollandsche 
Crediet- en Effektenbank“ (höhnisch wohl auch „Deutsche 
Crediet- en Effektenbank“ genannt) bediene. An sich ist 
es zunächst schon unrichtig, dass lediglich deutsche 
Effektenabstoßungen nach Holland stattgefunden haben. 
Dann aber auch sind über die Höhe der in Betracht 
kommenden Beträge ganz falsche und übertriebene Ziffern 
aus naheliegenden Gründen von Entente-Seite verbreitet 
worden. Eine sehr erhebliche Reduzierung müssen sich 
diese Phantasiezahlen schon jetzt von holländischer Seite 
gefallen lassen. Es wird nämlich in einem Memorandum 
der „Amsterdamsche Bankiersvereeniging“ die Angabe 
gemacht, dass vom 1. Januar 1917 bis Ende April 1918 
ingesamt 200—250 Mill. Gulden holländischen Kapitals 
n ausländischen Effekten angelegt worden seien. Davon 
betreffen 31 Millionen Gulden Neustempelungen aus der 
Konvertierung' von Effekten, so dass die Schätzung auf 
169—219 Mill. Gulden' vermindert werden muss. Natür
lich sind die in offiziellen Krediten an das Ausland 
(Schatzschemen, Exchequerbonds usw.) angelegten hollän
dischen Gelder bei dieser Veranschlagung nicht berück
sichtigt. Ein grosser Teil der in Frage kommenden Wert
papiere sei, meinte der Bericht, deutscher Herkunft. Da
durch aber, daß ein merklicher Teil der ausländischen 
Effekten U n t e r p f ä n d e r  fü r  p r i v a te  W e ch se lk re d i t e  
darstellt, die nicht beim Publikum untergebracht wurden, 
dass ferner ein grosser Teil der Einfuhr ausländischer 
(deutscher) Effekten eine Folge des erneuten Rückganges 
des Markkurses ist (wodurch die Unterpfänder eine Zu
nahme erfuhren), dass grosse Posten dieser Effekten 
w ie d e r  m i t  N u t z e n  an das A usland ve rk au f t  
wurden ,  kommt der genannte Verband auf Grund seiner 
Berechnungen zudem Schluss, dass überhaupt nur Ne t to 
bet räge in Flöhe von 68 — 101 M i l l i o n e n  Gu lden 
holländischen Kapitals während des genannten Zeitraums 
in aus länd ischen  (also nicht einmal ganz in deu t
schen!) Wertpapieren angelegt wurden. — Wenn also 
die Zahlenangaben dieses Berichtes (den die „W eltw irt
schaftlichen Nachrichten“ z. T. wiedergeben), die übrigens

in deutschen Bankkreisen auch noch für u n w a h r 
sche in l i ch hoch gehalten werden, zutreffen, so liegen 
eigentlich triftige Gründe für das — von den hollän
dischen Banken und Bankiers ja sogleich und heftig be
kämpfte — Vorgehen der Holländischen Regierung 
kaum vor.

Das seit einigen Wochen an der Börse besprochene 
neue Scha tza nw e isu ngsp ro j ek t  ist nunmehr W irk
lichkeit geworden. Es werden in einem vorläufig noch 
nicht nach oben zahlenmässig abgegrenzten Betrage 
41/2%ige Schatzanweisungen .in  Abschnitten von 5000 
bis 20 000 oft ausgegeben werden, für deren Unter
bringung zum ersten Male nicht lediglich die Reichs
bank und der offizielle Apparat benutzt werden
sollen. Vielmehr zieht man die in den über das ganze 
Reich verbreiteten „Stempelvereinigungen“ und Konditions
gemeinschaften sitzenden Banken und Privatbankiers zum 
Vertrieb heran. Es bleibt vorläufig fraglich, ob nun ge
rade die — als Nebengedanke — bei dieser Begebung 
mitsprechende Absicht, einen Teil der Speku la t i on  auf 
diesen neuen Typ am Anleihemärkte abzulenken, von Er
folg gekrönt sein wird. Dem Spekulanten fehlt bei diesen 
neuen Schatzanweisungen der Anreiz der schwankenden 
Kursnotiz. Er würde wohl nur grössere Beträge zeichnen, 
wenn etwa die Absicht bestände, eine tägliche Kursnotiz 
für das neue Papier einzufühten. So aber wird man vor
allem auf den — allerdings grossen und kapitalkräften — 
Kreis derer angewiesen sein, die für neue Zinseneingänge 
und ähnliche den Verbrauch übersteigende Einnahmen 
eine Anlage suchen, die ihnen auf einige Jahre eine gute 
Anlagemöglichkeit gewährt, die auch in bezug auf Kontrolle 
usw. nicht die lästigen Ansprüche stellt, wie etwa verlos
bare Papiere. Gerade der letztgenannte Umstand wird 
z. B. auch Ausländsdeutsche zum Erwerb der neuen An
weisungen veranlassen. Man gedenkt nur nach einer 
sofortigen Anlage suchendes schleuniges Kapital durch 
die Schatzanweisungen aufzusaugen. Deshalb ist auch 
eine direkte P r opaganda  für den Absatz des Papieres 
und ein Herantreten an den Kunden als nicht erwünscht 
bezeichnet worden. J u s t u s .

Plutus-Archiv.
(¡¡litt«  ß t fc r a fu r  S «  (D o ffiß tu ir ifc lia ff uttb bes

m «  H em tro b w  da, P l.tu«  b e h llt sich vor, die h ier aufgeführten Eingänge an Neuerscheinungeni besonder. « 
'  besprechen. V orläufig werden sie an dieser S telle m it ausführlicher Inhaltsangabe reg istriert.)

(Atta !•  <Um «  Kmkrik anrlhntan Bdohar »ind von Jader Buohhandlunf da« In- und Ausland«^ au«««rd»m aber'
"da”  f .g .n  Naohnahma to» dar S orttm anU -A bta ilun* da« P lutua V .rlagaa au ba iiahan.)

Die Massenspeisungen. Von Stadtrat Dr. H a n s  
K r ü g e r  und Geh.Regierungsrat Dr. G u s t a v T e n i u s .  
Heft 14 der Beiträge zur Kriegswirtschaft. Herausge
geben von der Volkswirtschaftlichen Abteilung des 
Kriegsernährungsamts. Berlin 1917. Verlag der Beiträge 
zur Kriegswirtschaft R e i m a r H o b b in g .  Preis— .60 

Die Massenspeisung. Von S t a d t r a t  Dr. Hans 
Krüger (Dresden), Mitglied des Vorstandes des Kriegs
ernährungsamts. — Zur Statistik der Massenspeisungs- 
Einrichtungen. Von Geh. Regierungsrat Dr. Gustav 
Tenius (Berlin), Rat im Kriegsernährungsamt. 
Programm einer Aenderung unserer Ernährungs

p o litik . \  on G. W . S c h i e l e .  Mit einem drei

farbigen Schema der deutschen Ernährung im Kriege. 
Naumburg a. S. 1917. Verlag Dr. S c h  i e 1 e, Naum
burg a. S. Preis 2.— M .

Die Bedeutung des Preises in der Volkswirtschaft. — 
Mensch und Vieh in illegalem Futterkampf. — Viehbestände 
und Futtermittel. — Brief an Herrn Kommerzienrat 
Rabbethge in Magdeburg. — Brief eines Frankfurter 
Grosskaufmanns. — Programm einer Aenderung unserer 
Ernährungspolitik.
Russische Selbstzeugnisse der Feindschaft. Von

Dr. P a u l R o h r b a c h .  Heft 4 „Die russische Gefahr“. 
Beiträge und Urkunden zur Zeitgeschichte. Herausge-
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geben von P a u l  R o h r b a c h. Stuttgart 1916. 
Verlag J. E n g e l h o r n ' s  Nachf. Preis 1.50 M .

Russlands territoriale Erwerbspläne. — Das russische 
Eingeständnis der Schuld am Kriege. — Russischer 
Nationalismus. — Russischer Zerstörungswille. — Die 
russische Landreform.
Wald und Forstw irtschaft im W eltkriege. Drei 

Vorträge von Oberforstmeister R i e b e i ,  Regierungs
direktor Dr. W a p p e s  und Professor Dr. v o n  
M a m m e n .  Bibliothek für Volks- und Weltwirtschaft. 
Herausgeber: Professor Dr. F r a n z  v o n  M a m m e n .  
Dresden und Leipzig 1916. „Globus“ , Wissenschaft
liche Verlagsanstalt. Heft 29. Preis 1.80 M .

Zum Geleite. Von Dr. von Mammen. — Vorwort. 
Von Dr. Wappes. — Die Gewinnung von Nährstoffen 
und technischen Hilfsstoffen aus dem Walde. Von Ober
forstmeister Riebel. — Der forstliche Betrieb während 
des Kriegszustandes. Von Dr. Wappes. — Die wirtschaft
liche Lage der Forstwirtschaft und des Holzhandels im 
Kriegszustände. Von Dr. von Mammen. — Heft 36. — 
Deutchlands Aushungerung? Von H. von Biilow Preis 
1.50 cdt.
Helfferich. Reden und Aufsätze aus dem Kriege.

Berlin 1917. Verlag von G e o r g  S t i 1 k e. Preis 
brosch. 5.— geb. 6.50 M . 

tIT Vorwort des Verlegers. — I. Die Entstehung des 
Weltkriegs im Lichte der Veröffentlichungen der Drei
verbandsmächte.,— II . Verschiedene Aufsätze. Deutschlands 
finanzielle Rüstung1. Der Zustand Belgiens unter der 
deutschen Okkupation. Die erste Kriegsanleihe. — II I. Reichs
tagsreden. Rede vom Reichsetat für 1915 und zur zweiten 
Kriegsanleihe vom 10. März 1915. Rede zur dritten 
Kriegsanleihe vom 20. August 1915. Kriegsgewinnsteuer. 
Kede vom 30. November 1915. Der vierte Kriegskredit. 
Hede vom 14. Dezember 1915. Reichshaushalt 1916, 
Kriegssteuern und vierte Kriegsanleihe. Rede vom 
16. März 1916. Rede bei der Uebernahme des Reichsamts 
des Innern vom 24. Mai 1916. Steuer-Kompromiss. Rede 
y°m 31; Mai 1916. Uebergangswirtschaft. Rede vom 
IR  Oktober 1916. Vaterländischer Hilfsdienst. Rede vom 

. November 1916. Reichsamt des Innern und Kriegs
wirtschaft. Rede vom 21. März 1917. U-Bootkrieg. Rede 
vom 28. April 1917. — IV . Verschiedene Ansprachen. 
An die Gewerkschaften. Rede vom 12. Dezember 1916- 
Werner von Siemens. Rede, gehalten bei der Siemens 
Gedenkfeier am 13. Dezember 1916. Deutschland—Amerikas 
Rede, gehalten vor der amerikanischen Plandelskammer 
am 6. Januar 1917. Ansprache an die Präsidenten der 
Parlamente der verbündeten Länder,’ gehalten in Berlin 
am 22. Januar 1917. Der deutsche und der britische 
Acker. Rede, gehalten vor dem Deutschen Landwirtschafts
rat am 17. Februar 1917.
Der englische W irtschaftskrieg und das w erk

tägige Volk Deutschlands. Von Augus t  W in n i!g, 
stellv. Vorsitzender des Deutschen Bauarbeiterverbandes.' 
Heft 3 der Schriftenfolge „Um Deutschlands Zukunft“ .

vom Bund Deutscher Gelehrter und 
Künstler. Berlin 1917. Verlag von Re ima r  Hobbin<r. 
Preis: Einzelheit 40 Pf. Abonnement (10 Hefte) zum 
Vorzugspreis von 3.50

Wirkungen der Nahrungsm ittel- und Frachtraum 
not auf Zahlungsbilanz und Finanzwesen der W est
mächte. Von Dr. K u r t  S in ge r ,  Hamburg. Erste 
Folge, 4. Teil, 1. Abschnitt der. Kriegswirtschaftlichen 
Berichte aus dem Seminar für Nationalökonomie und 
Kolonialpolitik, Hamburg. Hamburg 1917. Verlag von 
Broschek & Co. Preis 1.50 cti., Sonderabdruck 75 Pf. 

Das Problem. — Werte und Mengen. — Einfuhr- 
und Ausfuhrland. -  Das Verhältnis der Werte p und m, 
Entwicklung der Wechselkurse auf London. Daten zur 
Nahrungsmittel-Einfuhr Grossbritanniens.

U'i? n0tn"rK rie? undrFrachtraumnot. Bearbeitet von 
i n  r i iayV ZwCltetoIge: Wirkungen des U-Boolkrieges. 
1.1 Ieft der Kriegswirtschaftlichen Berichte aus dem Seminar
für Nationalökonomie und Kolonialpolitik, Hamburg.

Hamburg 1917. Verlag von Broschek  & Co. Preis 
1.50 cé¿., Sonderabdruck 75 Pf.

Englands Seeherrschaft im W anken. Ein Vortrag 
nach 1000 Tagen Weltkrieg. Von Professor Dr 
A l f r e d  Manes. Heft 24 der Deutschen Kriegsschriften. 
Bonn 1917. A. Marcus & E. Webers  Verlag (Dr 
jur. A l b e r t  Ahn). Preis 2 M .

Englaads.Selbstüberhebung. — Die natürlichen Vor
bedingungen für eine Seeherrschaft. — Entstehen englischer 
Kolomalpolitik. — Englands Politik vor 300 Jahren wie 
heute. _  Verschiebung der Machtverhältnisse Europas. — 
Erschütterung der englischen Monopolstellung. — Englische 
Kriegshetze zur Vernichtung des deutschen Handels. — 
Die Seeschlacht am Skagerrak. — Schlechte Lage der 
englischen Reeder. Gedämpfte Kriegsbegeisterung. — 
Rückgang englischen Schiffsverkehrs. — Erschütterung des 
Wirtschaftslebens durch Kohlennot. — Unersetzbarkeit 
der englischen Schiffsverluste. — Die amerikanische und 
japanische Gefahr für Englands Schiffahrt. — Englands 
Vorzugsstellung von einst ist vorüber.
Ute deutsch - österreichische W irtschaftsgem ein

schaft nach dem Kriege. Vortrag des Landtags
abgeordneten Dr. Car l  Beut le.  Bei der Tagung des 
deutsch - österreichisch - ungarischen Wirtschaftsbundes, 
Berlin, 19. März 1917. Linz 1917. Oberösterreichische 
Buchdruckerei der Verlags-Gesellschaft. Preis 1.20 IC.

Zeitschrift fü r die gesamte Versicherungs-W issen
schaft. 17. Band, 4. Heft, Herausgegeben vom 
Deutschen Verein für Versicherungs - Wissenschaft. 
Schnftleitung Prof. Dr. phil. Dr. jur. A l f r e d  Manes. 
Berlin 1917. Verlag Erns t  S ie g f r i e d  M i t t l e r  
&  Sohn. Preis 6 M.

Soll die Sonderorganisation der Angestelltenver
sicherung beibehalten werden? Von Dr. jur. Zacher 
Geheimer Regierungsrat (Berlin). „Teilnahme an Kriegs-’ 
ereignissen“ in der Lebensversicherung. Von Dr. jur. 
Kirchmann, Hamburg. — Gegen die „Musterbestim
mungen“ beim Einschluss der Kriegsgefahr in die Lebens
versicherung. Von Direktor Dr. phil. Höckner (Leipzig).

Die Bemessung der Abfindungswerte in der Lebens
versicherung. Von Privatdozent Dr. phil. Patzig (Frank- 
Pirt a. M.). — Schutzmassnahmen gegen Feuers- und 
Explosionsgefahr im Kriege. Von Baurat Wendt (Schlach- 
tensee). — Die Gefahrziffern und der Gefahrtarif in der 
deutschenReichsversicherungsordnung. Von Hofrat Küttner 
(Dresden).

T U  Kau,mann,scher Bildung. vUM u i.iu c iia ra  
J ocksch-Poppe,  Magistrats-Dezernent, Handels- und 
Gewerbelehrer in Wandsbek (Hamburg), und Diplom. 
Handelslehrer Ot to Mantzke ,  Charlottenburg, Dozent 
an der Handels-Hochschule Berlin. Band 1 aus Gloe'ck- 
ners Handelsbücherei, herausgegeben von Oberlehrer 
A d o l f  Z ieg le r .  Leipzig 1916. Verlag von G. A. 
Gloeckner .  Preis 1.50 M .

TV F*“ ?®!*,“ “ 8'’ v °n Otto Mantzke in Charlottenburg. — 
Die Ausbildung des jungen Kaufmanns. Von Otto Mantzke.

Die kaufmännischen Verbände und ihre Bildungsmittel. 
Von Magistrats-Dezernent, Handels- und Gewerbelehrer Dr. 
R. Jocksch-Poppe m Wandsbek. — Die Selbstbildung des
Fortbildung ^  hterarischer Ratgeber zur Fach- und

Jahrbücher fü r Nationalökonomie und S ta tis tik .
Herausgegeben von Dr. L u d w i g  E ls te r ,  Wirkl. Geh 
Oberregierungsrat in Jena. In Verbindung mit Dr. E d e 
L o e n in g ,  Professor in Halle a. S„ Dr. H. W acn t i g ,  
Professor in Halle a. S. Jena 1917. Verlag von

SnzelWt 5Sä er’ d6S BaDdeS (6 HeftC) 24
, , Baad 1P 8' H ep  5; Die Oekonomie der Arbeits
kraft. Von P. Mo m ber t .  -  Oesterreichische Kriegsver- 
ordmmgen (Fortsetzung). Von Johannes Müller. -  
Werdegang der bulgarischen Industrie. Von Arthur Dix. — 
lieber Kriegs- und Notgeld in alter und neuer Zeit. Von 
W. Schwmkowski. -  Die Mücbpreise in Mannheim. Von 
Lmil Hofmann.



ßand 108. " H e f t  6. Ueber die theoretische 
Nationalökonomie und ihre Methoden als Hilfsmittel prag
matischer Wirtschaftshistorik. Von Karl Schlesinger. — 
Oesterreichische Kriegsverordnungen. Von Johannes 
Müller. — Die Tarifverträge im Deutschen Reiche am 
Ende des Jahres 1914. Von H. Koppe. — Die reichs
gesetzlichen Massnahmen zur Sicherung der deutschen 
Volksernährung im Kriege (Fortsetzung). Von Herbst. — 
Die Brotpreise in Berlin im dritten Kriegsjahre 1916, 
Von Hans Guradze. —

Recht und W irtschaft. Monatsschrift des Vereins 
zur Förderung zeitgemässer Rechtspflege und Ver
waltung. Schriftleiter Regierungsrat Dr. F r i t z  
Rathenau,  Berlin. 6. Jahrgang Nr. 7. Berlin 1917. 
Car l  Heymanns Verlag. Preis des Jahrganges 10 <M. 
Einzelheit 1 M-.

Büroverbesserung. Von Bürgermeister H. Weissen
born. Die Volkswirtschaft im Hochschulunterricht. Von 
Prof. Dr. Wygodzinski in Bonn. — Zur Rechtfertigung 
und Ausbaunjöglichkeit der Erbschaftssteuer. Von Re
gierungsrat Ludwig Buck in Düsseldorf. — Ein deutsches 
Geheidemonopol? Von Dr. Siegfried Lindemann. — 
Handeln auf schwanken Rechtsgrundlagen. Von A. Zeiler, 
Erster Staatsanwalt in Zweibrücken. — Zur Vereinfachung 
und Ersparung richterlicher Tätigkeit. Von Landgerichts
rat E. Dosenheimer in Frankenthal. — Fliedensgerichte — 
eine Gefahr für die Rechtspflege. Von, Justizrat Dr. 
Köttgen in Dortmund.

Der A rbeiter und die deutschen Kolonien. Von
Dr. Paul  Lensch .  M. d. R. Berlin 1917. Heraus
gegeben und kostenlos zu beziehen vom - Kolonial
wirtschaftlichen Komitee, Berlin.

Der Verkauf elektrischer Arbeit. Von Dr.-Ing. 
G. Siegel .  Zweite umgearbeitete und vermehrte Auf
lage von „Die .Preisstellung beim Verkaufe elektrischer 
Energie“ . Mit 27 Abbildungen. Berlin. Verlag von 
J u liu s  Sp r inger .  Preis 16 M .,  gebunden 18 

Die Verkaufsgrundlagen. Die Nachfrage nach elek
trischer Arbeit. — Die Wertschätzung als Grundlage der 
Nachfrage. — Die Wertschätzung der elektrischen Be
leuchtung. — Die Wertschätzung der elektrischen Arbeit als 
Kraftquelle, — Die Wertschätzung der elektrischen Arbeit 
bei der Erzeugung von Wärme und chemischen Vorgängen.
— Ausdruck und Mass der Wertschätzung. — Die Beein
flussung der Nachfrage durch Werbetätigkeit. — Pie Grund
lagen der Werbetätigkeit. - -  Die Mittel der Werbetätigkeit.
— Die Ausführung der Werbetätigkeit. — Das Angebot 
elektrischer Arbeit. — Die Selbstkosten bei der Erzeugung 
elektrischer Arbeit. — Die Kapitalkosten. — Die Betriebs
kosten. — Die Abhängigkeit der Selbstkosten von der 
Nachfrage. — Zusammenhang zwischen Kapitalkosten und 
Nachfrage. — Zusammenhang zwischen Betriebskosten 
und Nachfrage. — Nachfrage und ¡Gesamtkosten. — Ab
hängigkeit der Selbstkosten der Verkaufseinheit von der 
Nachfrage. ■— Die Preisformen und Verkaufsbestimmungen.
— Die Verkaufspreise elektrischer Arbeit. - Der Aufbau 
der Verkaufspreise. ■— Die Verteilung der Selbstkosten, die 
Grundformen der Tarife. — Die Anpassung der Tarife 
an die Umstände des Verbrauchs, die Form der Ver
kaufspreise. — Die Anwendung der Verkaufspreise, -r- 
Die Verwendungsgebiete des Tarifsystems. — Uebersicht 
über die Tarife einzelner Länder. — Allgemeine Bestim
mungen über die Lieferung elektrischer Arbeit, — Der 
Inhalt der Bestimmungen. — Sonderbestimmungen für 
Grossabnehmer. — Die Form der Bestimmungen. — 
Beispiele. — Die Einziehung der Stromgelder. -— Der 
gewöhnliche Geschäftsgang. — Vereinfachungen des ge
wöhnlichen Geschäftsgangs. — Vereinfachungen ohne 
mechanihche Hilfsmittel. — Die Anwendung besonderer 
Apparates. — Schlusswort: Das Verhältnis des Staates zum 
Verkauf elektrischer Arbeit. — Literaturnachweis. — 
Namenverzeichnis. — Wort- und Sachverzeichnis. — 
Zahlentafeln.

Amerikas Rolle im W eltkriege. Von S p i r id io n  
Gopcevic.  Leipzig 1917. Verlag von B. E l i s c h e r  
Nachfolger. Preis 1,20 r/ßi.

Amerikas bisherige Rolle im Weltkrieg. Offener 
Brief an Herrn Professor Wilson. — Herr Wilson, was 
würden Sie vom Präsidenten Schultz denken? — Die 
Union und Mexiko. — Die Union und Deutschland..— 
Wie es mit den Streitkräften der Union bestellt ist. -— 
Sind die Proteste der Neutralen gegen den U-Bootkrieg 
berechtigt? — Welche Folgen hätte ein Krieg mit Amerika? 
Nachtrag vom 12. April. — Nachschrift vom 30. April.

Krieg und Staatsverwaltung. Von Dr, W i l h e l m  
Loebel l .  Wien 1917. Manz-Verlag. Preis 2,80 K. 

Krieg und Staatsverwaltung. — Die wirtschaftliche 
Lage des Staates nach dem Kriege. — Verwaltungsreform 
nach dem Kriege. — Das Anwachsen der Zahl der Beamten 
und die Kosten der Verwaltung. — Aeussere und innere 
Verwaltungsreform. — Berechnung des notwendigen Aus- 
masses von öffentlichen Angestellten. — Die innere 
Verwaltungsreform. — Die, Verwaltungsreform auf dem 
Gebiete des Justizwesens. — Der Weg zur Reform der 
politischen Verwaltung und der Finanzverwaltung. — 
Leistung und Besoldung der Beamten. — Massnahmen 
zur Durchführung der Verwaltungsreform. — Schluss
bemerkung.

Handelshochschule Leipzig. Verzeichnis der Vor
lesungen im Wintersemester 1917/18. Leipzig 1917. 
Verlag Hesse & Becker.  Preis 10 Pf.

Vorlesungen an der Universität. — Kaufmännische 
Vorlesungen und Uebungen im Gebäude der Handels
hochschule. — Handelslehrerseminar. — Kursus zur Aus
bildung von Bücherrevisoren — Sprachkurse. — Steno
graphie. — Leibesübungen. — Sonstiges Bemerkenswertes.
— Studiendauer. — Gebühren und Studiengelder. — 
Hörer. — Krankenkasse.

Soziale Rechtseinrichtungen in Bielefeld. Von
Dr. A l f r e d  Bozi ,  Richter in Bielefeld. 2. Heft der 
Schriften der Deutschen Gesellschaft für soziales Recht. 
Herausgegeben von Landesrat a. D. Dr. B. S c h m i t t 
mann,  Professor der Sozialpolitik an der Handels
hochschule in Cöln. Stuttgart 1917. Verlag von 
F e rd i n a nd  Enke. Preis 1 M .

Einrichtungen zur Verhütung gesetzwidriger Hand
lungen. — Bekämpfung von Bettel und Landstreicherei.
— Bekämpfung der öffentlichen Unsittlichkeit. — Der 
Städtische Fürsorgeausschuss. — Rechtsberatung und 
Erledigung von Rechtsstreitigkeiten. — Rechtsauskunft. — 
Sühnvermittlung in Privatklagesachen. — Schiedsgericht 
für bürgerliche Rechtsstreitigkeiten. — Satzungen' des 
Städtischen Schiedsgerichts in Bielefeld.

Kriegstseuergesetz (Kriegsgewinnsteuer). Nebst 
den Ausführungsbeslimmungen und den Gesetzen: Zu
schlag zur Kriegssteuer und Sicherung für die kommende 
Kriegssteuer vom 9. April 1917. Für die Praxis er
läutert unter Berücksichtigung des Kriegsgewinn- 
Rücklagengesetzes von A r t u r  Norden ,  Chefredakteur 
der Handelszeitung des Berliner Tageblattes, und Dr. 
jur. M a r t i n  F r i e d l a e n d e r ,  Verbandssyndikus in 
Berlin. Berlin 1917. Verlagsbuchhandlung J. G u t t e n -  
t a g  G. m. b. H. Preis 6.— Jt.

Steuerpflicht der Einzelpersonen. — Steuerpflicht der 
Gesellschaften. — Gemeinsame Vorschriften. — Schluß
vorschriften. — Erster Anhang. — Zweiter Anhang. — 
Dritter Anhang.

Die Kapitulationen des Osmanischen Reiches.
Von Dr. A l f r e d  Freiherrn v o n  O v e r b e c k ,  Pro
fessor an-der Universität Freiburg (Schweiz). Beigabe 
zur Zeitschrift für Völkerrecht, herausgegeben von Prof. 
Dr. Josef  K ö h l e r  und Prof. Dr. Max F le ischm ann. 
Band 10 Heft 3. Breslau 1917. J. U. K e r n s  Verlag 
(M a x  M ü l l e r ) .  Einzelpreis —.80

V eran tw o rtlich  fü r den redaktionellen  T e il D r. iur. Paal E r te l - B e r l in .



A n z e i g e n  a e s  K i u r u s .

Bilanz per 31, Dezember 1917.

A k t i v a .

l. Deutsche Erdölunternehmen.
1. E isas s :
a) Eigene Erdölwerke. ■

Grundstücke, Gebäude, Raffinerie-
und Bergwerks-Einrichtungen

Mobilien........................................
Oelgerechtsamen . . . . . .
Oelquellen...................................

b) Verein. Pechelbronner Oelberg
werke G. m. b. H.

Sämtliche Geschäftsanteile i. Nenn
beträge von M. 3 500 000,— .

2. Sons t ige  Ra f f in e r i en  und 
Schwel lan lagen:
Alleiniger Besitz und Beteiligung

3. D eu tsc heMi ne ra l ü l - In dus t r ie
Ak t ie ngese l l sc ha f t ,  Wietze 
in H annover :

Beteil. i. Nennbetr. v. M. 5927000 
II. Deutsche Braunkohlen

unternehmen.
Verschiedene Beteiligungen anBraun 

kohlenunternehmen....................
I I I .  Oesterreich. Erdölunternehmen. 
Verschied. Beteiligungen an Rohöl

gruben, Raffinerien, Transport- 
und Lagerungs-Unternehmen .

IV. Rumänische Erdölunternehmen. 
Verschied. Beteiligungen an Rohöl

gruben, Raffinerie, Transport-, 
Lagerungs- und Bohrunterneh
mungen sowie eigene Waren
vorräte in Rumänien . . . .  
V. Verkaufs-, Transport- und

Lagerungs-Unternehmen.
„Olex“ (A.-G. für österr. u. ungarische 

Mineralölprodukte, Wien) 
Beteiligung im Nennbeträge von 
Kr. 2 368 400,— Aktien . .

Deutscher Mineralöl-Verkaufsverein 
G. m. b. H., Berlin (Oelkontor) 

Sämtl. mit 25% eingez. Geschäfts
anteile imNennbetr.v.M.500000 

„ Köhlbrand“ Industrie - Gesellschaft
m. b. H., Berlin

Sämtl. voll eingez. Geschäftsant. 
im Nennbetr. von M. 20 000,— 

Weitere Invest, dies. Ges., durch 
Darlehn seit, der Dea bestritten 

Umschlagsanlage Regensburg . .
„Pecheibronn“  Seetransport-Ges.
m. b. H., Hamburg 

Sämtl. voll eingez. Geschäftsant. 
im Nennbeträge v. M. 20 000,— 

Weitere Investitionen dieser Ges., 
d. Darlehn seit. derDea bestritten 

Fahrzeuge.......................................
VI. Kaliunternehmen'

Verschiedene Beteiligungen . . . 
V II. Bestände,

Bestände an Rohöl, Halb- u. Fertig
fabrikaten in Deutschland . .

Materialien und Fastagen in eig nen 
deutschen Betrieben . . . .

Staatspapiere..................................
Kassenbes lande, Reichsbank- und 

Postscheckguthaben . . . .

V III. Verschiedenes.
Verwaltungsgebäude Berlin-Schöne

berg (in Ausführung begriffen) 
Beteiligung an Patent- und Ver

suchsunternehmen ....................
Transport

M.

1 514 591180

125 000;

20 000

2 019 990 
211 224

20 000

1 040 027 
1 816 706

7 582 472

2 121 621

79

66

zu Berlin. 1
Transport

M. |t>f M. Pf
95 695 646 26

Deutsche Bohrgesellschaft für Erdöl
f ? M. Pf G. m. b. H., Berlin, Volleinge-

zahlte Beteiligung im Nenn
beträge von M. 500 000,— . . 500 000

Kriegsschmieröl-Ges. m. b. H „ Berlin
Eingezahlte Beteiligung im Nenn- 
betrage von . . M. 4 000,— 4 000

2 523 533 97 Zentralstelle für Petroleumverteilung
2 ___ G. m. b. H., Berlin
2 — EingezahlteBeteiligung im Nenn-
2 — betrage von 4 000,— . , 4 000 _

M o b i l ie n ........................
V  orausgezahlteV ersicherungsbeträgpe • 1

und M ie te n .................... 62 703 50
4 553 757 05 Bürgschaften und Kautionen

M. 2 582 879,40
Debitoren:

17 073 250 78 Konzerngesellschaften . . . . 13 775 034 95
Verschiedene.............................. 14 441 060 43 28 216 115 38

124482406 14

6 247 900 —
P a s s i v a .

Aktienkapita l.............................
M. Pf M.

30 750 000
Pi

A n le ih e n ........................ 9 083 570 ___

Gesetzliche R ück lage .................... 7 500 000 —

11 345 236
Sonderrücklage.................... 5 000 000 ___

Selbstversicherungsfonds . . . .  
Beamten- u. Arbeiterunterstützungs-

1 663 346 77

fonds................................... 2 116 923 60
Delkredere-Rückstellung . . . . 64 647 —

6 387 128 95 ; Rückstellung für Anleihezinsen und
ausgeloste Schuldverschreibung. 

Nicht erhobene Dividende und An-
158 647 50

leihezinsen.................................. 202 870 —

Rückstellung für Talonsteuer . . 217 672 65
Baureserve für Veswaltungsgebäude 2 000 000 —

4 387 725 40 Hypotbeken-Kto. Berlin-Schönebg . 775 920 —
Kriegsrücklage . . . . . .
Bürgschaft, u.Kaut. M. 2 582 879,40

21 332 567 40

Kreditoren:
Konzerngesellschaften . . . . 5 871 809 32
Verschiedene.............................. 26 667 153 79 32 538 963 11

R e in g e w in n .............................  . 11 077 338111
124482466j 14

Gewinn- und Verlust-Rechnung per 31. Dezember 1917.
S o l l .

Geschäfts- und Verwaltungsunkosten . . . .
Steuern . ...........................................................
A n le ih e z in se n ......................................................
Aufschluss-, Untersuchungs- u. Versuchsarbeiten 
Abschreibungen:

1. auf eigene Erdölwerke im Eisass (ausser Ver
einigte Pechelbronner Oelbergw. G.m.b.lI.)

2. auf Verschiedenes.......................................
3. auf B e te ilig u n g e n .......................................
4. Rückstellungen:

für Talonsteuer............................................
Reingewinn . ..............................

6 767 541 04

M. Pf 
3 397 44L61
1 117 675 

444 912 
1 Q94 997

80
50
41

2 091 831 16 
808 577164 

35 901.37

33 575 15 
11 077 338 H
2U 102 250 ! 75

2 076 03508
Vortrag aus 1916 
Geschäftserträgnis

H a b e n . M.
1 024 465 

19,077 784

Pf
90
85

20 102 250 75

9 704 094145
22 384 730 82

435 746! —

V e ra n tw o rtlich  fü r  d ie  R u b r ik

Die für das Geschäftsiahr 1917 für unsere Aktien Nr. 1—30750 
auf 25 % festgesetzte und durch die Generalversammlung ge
nehmigte Dividende gelangt von heute ab bei den Banken: 
Direction der Disconto-Gesellschaft, Berlin W. 8, oder einer ihrer 
Filialen, Dresdner Bank, Berlin W. 56, oder einer ihrer Filialen, 
S. Bleichröder. Berlin W. 8, A. Schaaffhausen’scher Bankverein 
A.-G., Köln a. Rh., oder einer seiner Filialen, Hardy&Co. G m. b. H. 
Berlin W. 56, Essener Credit-Anstalt, Essen-Ruhr, odereiner ihrer 
Filialen, geg. Einliefer, der Gewinnanteilsch. Nr. 9 für die Aktien 
Nr. 1—6625, Nr. 8 für die Aktien Nr. 6626—8000, Nr. 7 für die 
Aktien Nr.8001— 13000, Nr. 6 für die Aktien Nr. 13001-20500, Nr. 5 
für die Aktien Nr. 20501-30750 mit M. 250 — zur Auszahlung 

B e r l i n ,  den 26, Juni 1918. [2612]
________________________ _____________  Der Vorstand. R. N ö l l e n b u r g .
Aus d er G eschäftsw elt“  und fü r  den In se ra te n te il: G e r t r u d  H o p p ,  Berlin.

1 808 958:72

95 695 646 26


